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Vorwort.

JJer erste Bogen dieses Bandes wurde schon im MÃ¤rz 1894

dem Setzer Ã¼bergeben, der Druck der spÃ¤teren Bogen aber nur in

groÃ�en ZwischenrÃ¤umen vollendet, sodaÃ� das vierzehnte Heft erst 1895

herauskam, weil mir der Herr Verleger die MuÃ�e gewÃ¤hrte, meine

Arbeiten, die im JubilÃ¤umsjahre des Hans Sachs erscheinen sollten,

zn vollenden.

Der Stoff, den die Paragraphen 282 bis 298 enthalten, ist gegen

die erste Auflage gewaltig angewachsen; denn fÃ¼r die Zeit der

Romantiker sind inzwischen viele reiche Quellen erschlossen worden.

Und das ist auch noch wÃ¤hrend des Erscheinens der einzelnen Hefte

geschehen; kein einziger Abschnitt ist deshalb ohne NachtrÃ¤ge ge-

blieben. SpÃ¤tere Abschnitte enthalten auch ErgÃ¤nzungen zu frÃ¼heren

Namen, Sophie Mereau z. B. ist sogar ganz neu bearbeitet worden.

Doch haben wir uns bei der VervollstÃ¤ndigung auf die Schriftsteller

beschrÃ¤nkt, die ihrer Landsmannschaft nach oder wie die ebengenanute

wegen ihrer Verwandtschaft auch in den betreffenden Paragraphen

hÃ¤tten aufgenommen werden kÃ¶nnen. Die Freunde des Grundrisses

wollen sich deshalb gedulden; es wird unausgesetzt an seiner Ver-

vollkommnung gearbeitet; diesmal aber muÃ�te ich manches zurÃ¼ck

stellen, damit der Band nicht zu sehr anschwÃ¶lle. Der nÃ¤chste wird

wohl etwas mehr aufnehmen kÃ¶nnen.

Wer an der AusfÃ¼hrlichkeit des Â§ 298, Ã�sterreich, AnstoÃ�

nehmen sollte, weil er darin sogar solche Schriftsteller aufgefÃ¼hrt

findet, deren dichterische Erzeugnisse als elende Verse oder als ge-

reimter Unsinn bezeichnet wurden, als sie ans Licht traten, der ver-

gegenwÃ¤rtige sich, was ein GrundriÃ� eigentlich geben will. WÃ¤hrend

die Literaturgeschichte von dem EinflÃ¼sse spricht, den die Schrift-

werke auf die Zeitgenossen ausÃ¼ben, berichtet der GrundriÃ�, daÃ� die

Dichtungen da sind oder da waren. Nur in den zusammenfassenden

Einleitungen sollen Wertungen vorgenommen und nur bei einzelnen

hervorragenden PersÃ¶nlichkeiten Charakteristiken angeknÃ¼pft werden.

August Sauer, der Bearbeiter des Â§ 298, hat sich im Euphorion

Ã¼ber dessen Entstehungsgeschichte ausgesprochen. â�� Goedekes Absicht,"

sagt er, Â»war, in diesem Kapitel die ,untergeordneteren' Schriftsteller

der Jahre 1800 bis 1815 ,nach den LÃ¤ndern ihrer Geburt und inner-

halb dieser Grenzen nach der Zeit ihres Auftretens' zu ordnen, und
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da die Epiker, die Dramatiker, die Romanschriftsteller, auch die unter-

geordneteren, in den vorausgehenden Paragraphen bereits vereinigt

sind, scheint es sich ihm hier im wesentlichen um die kleineren

Lyriker gehandelt zu haben. Darum stellte er auch eine Ã�bersicht

der provinziellen und lokalen Musenalmanache jedem einzelnen Para-

graphen voraus. Die einfache DurchfÃ¼hrung dieser Absicht an der

Hand des in Ã�sterreich vorhandenen, Goedeke unzugÃ¤nglich ge-

bliebenen Materials ergab eine viel grÃ¶Ã�ere Anzahl hierhergehÃ¶riger

Schriftsteller und eine ungleich ausgedehntere ThÃ¤tigkeit der von

ihm bereits aufgefÃ¼hrten.

Bei der ausschlieÃ�lichen Benutzung norddeutscher Bibliotheken

war die Ã¶sterreichische Litteratur besonders stark zu Schaden ge-

kommen. Dies lieÃ� sich aber auch schon fÃ¼r die frÃ¼heren BÃ¤nde

konstatieren. Sollte daher der Â§ 298 nicht ganz in der Luft hÃ¤ngen,

ao muÃ�te Ã¼ber die im GrundriÃ� fast ganz vernachlÃ¤ssigten Neunziger-

jahre eine Verbindung mit der Josephinischen und Theresianischen

Epoche gesucht werden. So wurden die wichtigsten NachtrÃ¤ge zu

den Ã¶sterreichischen Dichtern des 4. und 5. Bandes unserem Para-

graphen eingefÃ¼gt, ohne daÃ� jedoch dabei VollstÃ¤ndigkeit angestrebt

wurde. In einer dritten Auflage des Grundrisses wird leicht wieder

eine Entlastung dieses Schwellparagraphen eintreten kÃ¶nnen, wenn

>der Bearbeiter der Ã¶sterreichischen Partien schon in einem frÃ¼heren

ZeitrÃ¤ume einsetzt. Andererseits wurden aus spÃ¤teren Paragraphen

des alten dritten Bandes, insbesondere aus dem als ,Nachlese' be-

zeichneten Â§ 336 alle jene Ã¶sterreichischen Dichter, die bereits vor

1815 aufgetreten waren, in unseren Paragraphen hertibergenommen.

Die ungefÃ¼ge Masse grundverschiedener Elemente, die auf solche

Weise zusammenkam, verlangte notwendigerweise eine sinngemÃ¤Ã�e

Gliederung, und als solche ergab sich eine Scheidung der Dichter

nach den Ã¶sterreichischen KronlÃ¤ndern, die ebenso viele verschiedene

Kulturgebiete bedeuten. Der FÃ¶deralismus mag politisch ein Unding

sein, litterarhistorisch ist er eine Notwendigkeit. So zerfiel der

Paragraph in 15 kleinere Abschnitte, die als selbstÃ¤ndige Organismen

wieder eine neue Ausgestaltung erheischten, um so mehr, als es an

Vorarbeiten fast gÃ¤nzlich fehlte. So ausfÃ¼hrlich der Paragraph nun

auch geraten ist, so unvollstÃ¤ndig und lÃ¼ckenhaft bleibt er doch noch

in vieler Hinsicht. Weiter wird sich nur an Ort und Stelle gelangen

lassen bei besserer Ausnutzung der einzelnen Ã¶sterreichischen Landes-

bibliotheken, die fÃ¼r die provinziale Literaturgeschichte weit mehr

Material besitzen, als mir trotz des groÃ�en Entgegenkommens der

einzelnen BibliotheksvorstÃ¤nde durch Versendung zugÃ¤nglich gemacht

werden konnte."
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Auch sonst ist manches neu hinzugekommen, ohne daÃ� Goedeke

dazu besondere Vorarbeiten hinterlassen hatte. So Gaudy und in dem

Gelehrten-Paragraphen Carl Ritter, beide von mir; ebenso die BrÃ¼der

Grimm, die Reinhold Steig bearbeitet hat. Von demselben, der

Ã¼berhaupt den GrundriÃ� fort und fort mit Zufttgungen bedenkt, stammt

Â§ 286, der Artikel Heinrich von Kleist rÃ¼hrt von Reinhard Kade,

Adelbert von Chamisso und K. G. v. Brinckmann von E. F. KoÃ�-

mann im Haag, Â§ 295 von Carl MÃ¼ller, und die beiden Forster

mit Thomas SÃ¶mmerring von Dan. Jacoby her. Zu Danke verpflichtet

bin ich auch Gotthold Klee, weil er auf mein Ersuchen Ludwig Tieck,

Oskar F. Walzel, der Varnhagen durchgesehen, und Albert Leitz-

mann, der Jens Baggesen vervollstÃ¤ndigt hat. In der groÃ�en Zahl

derer, die ich dankbar zu nennen habe, weil sie VorschlÃ¤ge gemacht

oder ErgÃ¤nzungen und Verbesserungen eingesendet oder auf Anfragen

geantwortet oder endlich mir ihre Schriften oder Kataloge haben

zugehen lassen, begegnen viele treue Namen, die an dieser Stelle

auch in den vorigen BÃ¤nden stehen. Ich nenne in Berlin Paul Benecke,

Fritz Jonas, Heinrich Meisner und Heinrich StÃ¼mcke; inBreslau

Max Koch; in Cambridge Karl Breul; in Chenmitz Herrn. Ullrich;

in Darmstadt Job. Waitz; in Dresden Hubert Ermisch, H. A. Lier;

Sophus RÃ¼ge, Wilhelm RÃ¼ger, Franz Schnorr von Carolsfeld und

Robert Wuttke; in Elbing L. Neubaur; in Eilsdorf P. Schleiff;

in Gernsbach Heinrich Funck; in Gotha Heinr. Georges; in Graz

Adalbert Jeitteles, Anton Schlossar und Hans von Zwiedineck;

in Greifswald Edmund Lange; in Hamburg C. Redlich; in Hannover

P. Waitz; in Hildesheim Ignaz Gebhard; in Innsbruck Dr. Hitt-

mair und Ludwig von HÃ¶rmann; in KÃ¶nigsberg H. Becker und

Otto KrÃ¶hnert; in Leipzig F. A. Brockhaus, Aug. Leskien,

Philipp Reclam, Eduard Sievers und Gustav Wustmann; in Mar-

burg a/Drau S. M. Prem; in MÃ¼nchen Anton Englert, Ludwig

FrÃ¤nkel, Ludwig Rosenthal, A. L. Stiefel und Emil Sulger-

Gebing; in Nauen Franz Brummer; in NÃ¼rnberg Eugen TrÃ¤ger;

in Prag Rudolf FÃ¼rst und Richard Rosen bÃ¤um; in PreÃ�burg

Johann Batka; in Quedlinburg Selmar Kleemann; in Rostock

Herrn. Tardel; in Ulm Eberh. Nestle; in Wien Alfred Daubrawa

und Carl Glossy; in Zwickau Richard B eck.

Wie mir das Entgegenkommen der Ã¶sterreichischen Bibliotheken

fÃ¼r die Zwecke des Grundrisses gerÃ¼hmt wird, so muÃ� ich dieselbe

Bereitwilligkeit der hiesigen KÃ¶niglich Ã¶ffentlichen und der Stadt-

bibliothek, ebenso die Mithilfe der MÃ¼nchner Hof- und Staatsbibliothek

und der dortigen UniversitÃ¤ts-Bibliothek mit freudigem Danke hervor-

heben. Zwar wird erst der nÃ¤chste Band die Beweise fÃ¼r die Mitarbeit
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der beiden letztgenannten bringen, danken aber kann ich nicht zeitig

genug. FortwÃ¤hrend bei der Korrektur unterstÃ¼tzt haben mich

Johannes HÃ¶ser und von Â§ 288 an Karl Siegen in Leipzig, der

aus seinem reichen BÃ¼cherschatze dem Buche manche sonst schwer

zu erhaltende Notiz zugefÃ¼hrt hat.)

Professor Albert Schumann in Aarau hat leider die Vollendung

dieses Bandes, der ihm viel verdankt, nicht erlebt. Er starb am

25. Februar 1897, nachdem er fast zwei Jahre lang in reichen Sen-

dungen mitgeteilt hatte, was er in der ihm unterstellten Bibliothek

und in Bibliotheken der Nachbarorte bei seinen Arbeiten zur Er-

gÃ¤nzung des Grundrisses gefunden hatte. Ich bedaure aufs innigste,

seine buchstabengetreuen und gewissenhaften Zuwendungen, die er

in rÃ¼hrend bescheidener Weise bot, entbehren zu mÃ¼ssen.

Einen ganz besonderen Anteil an diesem Bande hat Alfred

Rosenbaum in Prag; er hat nicht nur Â§Â§ 294 und 296 zum

grÃ¶Ã�ten Teile bearbeitet und mir nur wenig dabei mitzuwirken Ã¼brig

gelassen, sondern ist auch bei allen Abschnitten helfend und ratend

thÃ¤tig gewesen. Dazu befÃ¤higt ihn seine umsichtige Anlage des

SchluÃ�registers, auf das ich im Vorwort zum vierten Bande hinwies.

Wie es fÃ¼r die Studien nutzbar werden kann, habe ich schon mehrmals

dankbar erprobt; es bis ins kleinste sorgfaltig auszugestalten, ist

sein unablÃ¤ssiges Bestreben.

WÃ¤re ich ein Freund von litterarischen KÃ¤mpfen, so gÃ¤be es

zu Verteidigung und Angriff AnlaÃ� genug. Ich meine aber, daÃ�

solche FechtergÃ¤nge kaum vorÃ¼bergehende Teilnahme erwecken,

wÃ¤hrend der GrundriÃ� etwas Bleibendes sein soll. Wie die Be-

sprechungen, die mir zu Gesicht gekommen, von mir gelesen und

geprÃ¼ft worden sind, kann man aus den NachtrÃ¤gen ersehen.

Dresden-Neustadt, im Juni 1898.

Edmund Goetze.

In diesem Neudrucke, der sich erfreulicherweise nÃ¶tig gemacht

hat, sind nur alle Druckfehler verbessert und die Hinweise auf das

SpÃ¤tere bis zum achten Bande, was also in zweiter Auflage vor-

liegt, vervollstÃ¤ndigt worden. Ebenso ist angegeben, wo das Ende

des Bandes NachtrÃ¤ge bringt.

September 1906. E. G.
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Siebentes Buch.

Zeit des Weltkrieges.

Phantastische Dichtung.

Â§ 282.

Die romantische Schule, deren kurze Wirksamkeit gleichzeitig verlief

mit dem groÃ�en Kriege, war eine Auflehnung gegen die KlassizitÃ¤t des

achtzehnten Jahrhunderts und hatte ihren bestimmenden Charakter mehr

in der ablehnenden BekÃ¤mpfung als in kÃ¼nstlerischer Gestaltung neuer

schÃ¶pferischer Ideen. ZunÃ¤chst gingen die Stifter und TrÃ¤ger der Schule

von dem Kampfe gegen die VerstandesaufklÃ¤rung des norddeutschen

Rationalismus aus und suchten dabei nach einem gemeinsamen festen

Boden der Vermittelung zwischen Leben und Kunst, zwischen Volk und

Bildung. Sie verirrten sich jedoch in eine nur ertrÃ¤umte Welt, deren

kÃ¶rperlose Gebilde mit der idealen Wahrheit im grellen Widerspruche

standen. Bei ihrem Suchen nach dem Boden, auf dem sie eine neue Welt

aufbauen kÃ¶nnten, stellten sie alles Gesicherte: Staat und Kirche, Haus und

Familie, Kunst und Dichtung, ja fast die Sprache selbst bis zur AuflÃ¶sung

in Frage und gelangten, je nach der Eigenart der PersÃ¶nlichkeiten, in ihrem

rÃ¼ckwÃ¤rtsschreitenden Streben mehr oder minder bis zum Beruhen in einer

Ã¤uÃ�erlich dem rÃ¶mischen Katholizismus angepaÃ�ten, innerlich aber sehr un-

gleichen hierarchischen Lebensform, indem sie sich dem Ã�bertritte nÃ¤herten,

oder wirklich Ã¼bertraten. Auf dem Wege dahin machten sie mit ihren

tastenden Vorstellungen von der Grundlage des Lebens in Staat und Kirche,

mit ihren Versuchs-Ehen und sinnlichen SittlichkeitsgrundsÃ¤tzen, mit ihren

mehr blendenden als erleuchtenden philosophischen Betrachtungen Ã¼ber

die MustergÃ¼ltigkeit der Kunst in Bild, Ton und Wort vielfachen Wandel

durch. Ã�berall empfanden sie ein MiÃ�verhÃ¤ltnis zwischen idealem und realem

Leben, das sie mit den wunderlichsten Mitteln auszugleichen bemÃ¼ht waren,

ohne in irgend einem entscheidenden Punkte eine neue dauernde Gestaltung

zu gewinnen. Was aus ihren Bestrebungen an wissenschaftlicher Aus-

beute fruchtbringend hervorging, gehÃ¶rt, wenn auch hier wurzelnd, wesent-

lich doch einer spÃ¤teren beruhigteren Zeit an. Die groÃ�en Leistungen

Goethes und Schillers samt denen ihrer VorgÃ¤nger und Zeitgenossen

schienen auf denselben Grundlagen weder zu Ã¼bertreffen, noch zu erreichen.

Es war daher eine Hauptaufgabe der Schule, andere Ausgangspunkte auf-

zufinden und vorzugsweise solche, die sich mit der KlassizitÃ¤t fÃ¼glich

nicht vergleichen lieÃ�en. In diesem Sinne wurden die Werke der fremden

Litteratur durchforscht und die EnglÃ¤nder, Spanier und Italiener, sowie

Goedeke, Grondrisz. VI. 1. Anfl. â�¢ l
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die Dichtungen des deutschen Mittelalters, das ohnehin den Vorstellungen

einer hierarchischen Lebensform zu entsprechen schien, in die Gegenwart

eingefÃ¼hrt. Dem klassischen Kunstidealismus trat die schwÃ¤rmerische Be-

geisterung fÃ¼r die Werke der katholischen Kunst entgegen. So wohl-

tÃ¤tig und fÃ¶rdernd diese Forschungen und Aufstellungen fÃ¼r die histo-

rische Erkenntnis wirkten, ebenso wenig Kraft hatten sie, zu allgemein

giltigen Ergebnissen zu fÃ¼hren. Die Begeisterung fÃ¼r die altdeutsche

Kunstschule und fÃ¼r die italienisch-katholische Malerei wurde bald auf das

richtige MaÃ� zurÃ¼ckgefÃ¼hrt, da fast Ã¼berall die Berichtigung des Urteils

durch die Vergleichung des mit bestimmten technischen Mitteln Geleisteten

und der Natur auf einen Blick mÃ¶glich war. Wo langsameres Studium

vorausgesetzt wird, wie es bei Werken der Dichtung der Fall ist, konnte

das Urteil schwankender bleiben. Die Neigung zu den auslÃ¤ndischen

Litteraturen, die sich vorzugsweise in vollkommenen Ã�bersetzungen be-

tÃ¤tigte und sich weit Ã¼ber Europa hinaus bis in den Orient und

versuchsweise, mehr ahnend als erkennend, selbst bis Indien erstreckte,

hat zwar die von Herder angeregte universale Auffassung der Welt-

poesie unendlich vertieft und erweitert, uns aber auch in eine Unsicher-

heit des Geschmackes und in erneute AbhÃ¤ngigkeit von auslÃ¤ndischer

Dichtung gefÃ¼hrt; die Kluft zwischen Bildung, die gegenwÃ¤rtig einen

nicht unbedeutenden Grad von Gelehrsamkeit voraussetzt, und zwischen

BildungsbedÃ¼rftigkeit ist noch umfangreicher und tiefer geworden, als

in der vorigen Periode; um die vaterlÃ¤ndische Litteratur zu verstehen

und zu wÃ¼rdigen, ist neben der Kenntnis des klassischen Altertums

eine Art von Vertrautheit mit der Litteratur jedes Volkes alter und

neuer Zeit erforderlich geworden. Die Vertiefung in die Ã¤ltere Litteratur

des Vaterlandes, der erst in nachfolgenden Jahrzehnten das rechte Ver-

stÃ¤ndnis folgte, fÃ¼hrte nicht minder auf Abwege, indem sie Abgeleitetes

fÃ¼r UrsprÃ¼ngliches ansah und geschichtlich Berechtigtes als absolut Rich-

tiges auffaÃ�te; sie fÃ¼hrte aber auch zu einer KrÃ¤ftigung des vater-

lÃ¤ndischen Sinnes, da sie dem zersplitterten, von eigenen und fremden

Despoten verratenen und verkauften Vaterlande ein von altersher gemein-

sames Gut in Sprache und Dichtung, in Sitte und Glauben, in Recht und

Geschichte nachwies und, bei allen SelbsttÃ¤uschungen im Einzelnen, sich

Ã¼ber den Wert des Ganzen doch nicht irrte. Dieser Richtung verdankte

zum groÃ�en Teil die Litteratur am SchlÃ¼sse der Periode ihren patrio-

tischen Aufschwung; alle Dichter waren Ã¼ber das nÃ¤chste Ziel und die

Wege dahin einig; Freiheit durch Kampf war die Losung, und wie ein

brausender begeisterter Jubelruf erklang von allen Seiten das freiheits-

durstige deutsche Schlachtlied. â�� Die eigenen selbstÃ¤ndigen Leistungen

der Schule waren bei kleinlicher Sorgfalt fÃ¼r das Einzelne von groÃ�er

Formlosigkeit und bei empfindlicher Leere Ã¼beraus anspruchsvoll. Weder

durch kÃ¼nstlerische Form, noch durch wertvollen Gehalt ist irgend eins

ihrer Werke dauernd geworden; mit Ausnahme einiger Dramen von Kleist,

denen jedoch auch die Merkmale der schwÃ¤rmerischen Zeit ankleben, und

einiger Lieder von diesem und jenem, sind die Dichtungen der Schule

vergessen, fast unverstÃ¤ndlich geworden; wo sie mit ihren mystisch-

absolutistischen Traumgebilden und LehrsÃ¤tzen auf praktischen Gebieten

vorÃ¼bergehende Geltung erlangt hatte, ist sie von dem gesunden krÃ¤ftigen

Leben Ã¼berholt und im wesentlichen beseitigt. Sie ist wie ein knatterndes
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Raketenfeuer am nÃ¤chtlichen Himmel vorÃ¼bergerauscht. Der helle Tag,

der auf ihre trÃ¼be NachtdÃ¤mmerung folgte, hatte andere Aufgaben, als die

der romantischen Schule waren.

a) Theod. Echtermeyer und A. RÃ¼ge, Der Protestantismus und die Ro-

mantik. Ein Manifest: Hallische JahrbÃ¼cher fÃ¼r deutsche Wissenschaft und Kunst

1839. Jahrg. 2, Spalte 1953 bis 2480.

b) Joseph Freih. v. Eichende rff, Ueber die ethische und religiÃ¶se Bedeutung

der neueren romantischen Poesie in Deutschland. Leipzig 1847. VI, 296 S. H.

Wiederholt im 2. Teile von Eichendorffs Geschichte der poetischen Literatur Deutsch-

landÂ«. Paderborn 1857. II. 8.; Zweite Aufl. (Abdr.). 1861. â�� S. unten S. 795.
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Diss. Leipzig 1883 70 S. 8.
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1861. III. 8.; 1872; 1875. IV.; 1881; Sechste verm. und verb. Auflage. Breslau

1891 bis 92. IV. 8.

g) (Wilhelm Dilthey) Aus Schleiermacher's Leben. In Briefen. Berlin 1858

bis 63. IV. 8.

h) J. H. Schlegel, Die neuere Romantik in ihrem Entstehen und ihre Be-

ziehungen zur Fichte'schen Philosophie. Progr. Rastatt 1862 bis 1864. 3 Hefte. 4.

i) (G. L. Plitt) Aus Schellings Leben. In Briefen. Leipzig 1869â��70. III. 8.

k) Rudolf Haym, Die romantische Schule. Ein Beitrag zur Geschichte des

deutschen Geistes. Berlin Ib70. XII, 951 8. 8. FÃ¼r die Entwickelung der Ro-

mantik nach 1804 sieh Max Kochs Einleitungen zu Dtsch. Nat.-Litt. Band 146

und 146 II, 1.

1) Rud. von Raumer, Vom Auftreten der Romantiker bis zum Erscheinen

von Grimms Grammatik: Geschichte der germanischen Philologie vorzugsweise in

Deutschland. MÃ¼nchen .1870. 8. S. 292 bis 467.

m) Georg Brandes, Die HauptstrÃ¶mungen der Literatur des neunzehnten

Jahrhunderts (Ã¼bers, von Ad. Strodtmann). Zweiter Band: Die romantische Schule

in Deutachland. Berlin 1871 bis 1873. 8. â�� VollstÃ¤ndig umgearbeitet und von

Brandes selbst deutsch abgefaÃ�t. Leipzig 1887. 8.

n. Ein EnglÃ¤nder Ã¼ber deutsches Geistesleben im ersten Drittel dieses Jahr-

hunderts. Aufzeichnungen Henry Crabb Robinson's; nebst Biographie und Ein-

leitung von Karl Eitner. Weimar 1871. XXXII, 443 S. 8.

o) Aus dem NachlaÃ� Varnhagens von Ense. Briefe von der UniversitÃ¤t in

die Heimath. Leipzig 1874. X, 530 S. 8. Briefe Adolf MÃ¼llers aus Bremen,

Eeb. 1785, t am S.Januar 1811. Sehr lehrreich Ã¼ber die Wandlungen der jungen

eute durch romantische EinflÃ¼sse; VergÃ¶tterung Tiecks, Herabsetzung Schillers

und besonders der ungeheure EinfluÃ� von Steffens und Schleiermacher in Halle

Tor dem Falle der UniversitÃ¤t. MÃ¼ller lebte in Halle, Berlin, Paris.

p) J. H. Schlegel, Ueber den Begriff des Romantischen. Progr. Wert-

heim a. M. 1878. 36 S. 4.

q) Hermann Petrich, Drei Kapitel vom romantischen Stil. Ein Beitrag

Â«ur Charakteristik der romantischen Schule, ihrer Sprache und Dichtung, mit

Yorwiegender RÃ¼cksicht auf Ludwig Tieck. Leipzig 1878. XVI, 152 S. 8.

r) Wilhelm Beste, Ueber den Geist der romantischen Dichterschule. Braun-

achweig 1881. 38 S. 8.

g) Karl Bartsch, Romantiker und germanistische Studien in Heidelberg 1804

bis 1808. Progr. Heidelberg 1881. 46 S. 4. â�� s'. Sieh unten S. 795.
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t) Friedrich Pf Ã¤ff, Romantik und germanische Philologie. Heidelberg 1886.

32 S. 8. Sammlung von VortrÃ¤gen, hg. von Frommel und Pfaff 15, 9.

u) Heidelberger Romantik und die AnfÃ¤nge der Sprachwissenschaft: MÃ¼nchn.

Allg. Ztg. 1886. Nr. 199.

v) Charlotte Lady Blennerhassett, geb. Grafin Leyden, Frau von Slafil,

ihre Freunde und ihre Bedeutung in Politik und Litteratur. Berlin 1887â��89.

III. 8. Dtsch. Litt.-Ztg. 1891. S. 462f.

w) H. Zimmer, J. G. Zimmer und die Romantiker. Mit ungedruckten Briefen

von Arnim, BÃ¶ckh, Brentano, GÃ¶rres, Marheineke, Fr. Perthes, Savigny, BrÃ¼der

Schlegel, L. Tieck, de Wette. Frankfurt 1888. VIII, 383 8. 8.

s) Julian Schmidt, Geschichte der Deutschen Litteratur von Leibniz bis auf

unsere Zeit. Vierter Band. 1797 bis 1814. Berlin 1890. VIII, 474 8. 8.

y) Hermann Fischer, Klassizismus und Romantik in Schwaben zu Anfang;

unseres Jahrhunderts: BeitrÃ¤ge zur Literaturgeschichte Schwabens. TÃ¼bingen,

1891. 8. S. 40 bis 78. Vorher: Festschrift der Univ. TÃ¼bingen zum 25. Juni 1889.

22 S. 4. â�� z) Hermann Paul, Das Zeitalter der Romantik: Grundritt der germa-

nischen Philologie. StraÃ�burg 1891. l, 56 bis 94. â�� tz) S. 795.

Von dem Worte Romantisch: Zseh. f. dtsch. Alterth. 1882. 26, 192; Zsch.

f. vgl. Litt.-Gesch. 1887/88. N. F. l, 259. 396; Anz. f. d. Alterth. und deutsche

Litt. 1889. 15, 223 und Zsch. f. vgl Litt.-Gesch. 1890. N. F. 3, 491.

Erstes Kapitel.

Die eigentlichen FÃ¼hrer der romantischen Schule waren die Ge-

brÃ¼der Schlegel, von denen der Ã¤ltere, Aug. Wilhelm, sich von der

Neigung fÃ¼r die KlassizitÃ¤t niemals ganz lossagte, wÃ¤hrend sein Bruder

Friedrich, obwohl er vom klassischen Altertum ausging, sich in ganz

entgegengesetzte Bahnen begab. Beide waren poetisch unbegabt. Den

Mangel, Ã¼ber den sie nach unglÃ¼cklichen Versuchen sich schwerlich

tauschen konnten, suchten sie in verschiedener Weise zu verbergen:

A. Wilhelm, indem er das Ã�uÃ�ere der Form mit der genauesten Sorgfalt

ausarbeitete und durch Mannigfaltigkeit der Darstellungen die Armut des

Talents versteckte oder mit der poetischen Kraft sich anzuschmiegen, die

ihm eigen war, die groÃ�en Dichter Englands, Spaniens und versuchsweise

auch Dante Ã¼bersetzte; Friedrich kehrte nach wenigen und durchaus

unglÃ¼cklichen Versuchen (Lucinde, Alarcos, Romanzen) zu seinen ge-

schichtsphilosophischen Darstellungen zurÃ¼ck und richtete (nach Forsters und

Dalbergs Vorgange) das Augenmerk zuerst auf Indien, wohin sein Bruder

ihm mit grÃ¶Ã�erer wissenschaftlicher BefÃ¤higung und GrÃ¼ndlichkeit folgte.

Beide waren in Polemik und Kritik gleichmÃ¤Ã�ig tÃ¤tig und bekÃ¤mpften

die poetische MittelmÃ¤Ã�igkeit nicht ohne glÃ¼cklichen Erfolg. â�� Das frucht-

barste Talent der Schule war Ludwig Tieck, der alle Wandlungen des

Lebens durchmachte und in gewissem Sinne wie Goethe das Abbild seiner

Zeit geworden ist. Die Hastigkeit seines Schaffens verdÃ¼nnte die Leistungen,

die bei allem Anziehenden einzelner StÃ¼cke im ganzen ebenso leer und

Ã¶de sind wie die der Schlegel; nur in der Prosa sammelte und hob er

sich mehr, sodaÃ� einige seiner kleinen Novellen aus Ã¤lterer und neuerer

Zeit noch gegenwÃ¤rtig gefallen, wÃ¤hrend die aus SchwÃ¤rmerei und Ironie

gemischten dramatischen Versuche vÃ¶llig veraltet und die leeren KlÃ¤nge

seiner Lyrik, namentlich die flachen Nachbildungen nach deutschen

epischen Sagen, unertrÃ¤glich geworden sind. â�� Als ihren tiefsten Dichter

feierten die Romantiker Novalis, dessen trÃ¤umerisch-mystisches GrÃ¼beln

weder zu einer Klarheit und Reinheit des poetischen Empfindens noch zu



Wilhelm Schlegel. 5

folgerichtigem Aufbau gelangte. In seinen geistlichen Gedichten spricht

sich eine bekenntnislose FrÃ¶mmigkeit aus, die durch menschliche Innigkeit

rÃ¼hrt, aber auch durch anschwÃ¤rmerischen Mystizismus und Ultramonta-

nismus abstÃ¶Ã�t. Ein groÃ�es Werk zu vollenden war ihm nicht gegÃ¶nnt. â��

Vielseitiger zeigten sich Brentano und Arnim. Der erste suchte in

verworrenen Gestaltungen das sinnliche Sittlichkeitsprinzip geltend zu

machen und spielte dann mit seinem reichen Talente willkÃ¼rlich, bis er

aus der weltlichen Phantastik in die religiÃ¶se geriet und darin unterging.

KrÃ¤ftiger und gehaltener zeigte sich Arnim, dessen realistischer Zug in

anderen VerhÃ¤ltnissen zu groÃ�en festen Gestaltungen hÃ¤tte gelangen kÃ¶nnen,

im Wetteifer mit den Tollheiten der Schule nun zum Zerrbilde wurde. â��

Was an wissenschaftlichem Werte aus dieser Schule hervorging, kann nur

durch Namen angedeutet werden. MÃ¤nner wie GÃ¶rres, Schubert, Schleier-

macher, Savigny, Humboldt, Ad. MÃ¼ller, Gentz und andere gehÃ¶ren mehr

in die Geschichte bestimmter Fachwissenschaften oder in die allgemeine

Kulturgeschichte, als in die der Dichtung.

Â§ 283.

1. August Wilhelm von Schlegel, geb. am 5. (get. am 8.) Sep-

tember 1767 in Hannover, Sohn des Dichters Joh. Adolf Schlegel (Â§ 206,

4), besuchte das Lyzeum seiner Vaterstadt und studierte in GÃ¶ttingen

zuerst Theologie, dann Philologie unter Heynes Leitung. BÃ¼rger hatte

wesentlichen EinfluÃ� auf Schlegel und nannte ihn mit SelbstgefÃ¼hl seinen

lieben Sohn in Apoll. Von BÃ¼rger geleitet, suchte Schlegel das Formelle

der Poesie bis zur glÃ¤nzenden GlÃ¤tte durchzubilden. Auch die Vorliebe

fÃ¼r die Dichter der sÃ¼dlichen LÃ¤nder fand in GÃ¶ttingen durch Bouterwek

und die SchÃ¤tze der UniversitÃ¤tsbibliothek Vorschub. Nach Vollendung

der UniversitÃ¤tsstudien nahm Schlegel eine Hauslehrerstelle in Amsterdam

an; dort blieb er vier Jahre. 1796 verheiratete er sich mit Caroline, der

Tochter des Prof. Michaelis, die vorher mit dem Bergphysikus BÃ¶hmer

in Clansthal verheiratet gewesen war (Â§ 283, 2). 1796 bis 1801 lebte

Schlegel in Jena, zuerst bei der Litteratur-Zeitung thÃ¤tig, dann als

Professor und erhielt vom Herzoge von Weimar, der ihn schÃ¤tzte, den

Titel eines Rates, wohl nicht ohne Goethes Zustimmung, der ihm wegen

seiner ausgebreiteten Kenntnisse und seines Ã�bersetzertalentes die sonstige

Hohlheit und Leere seines Wesens nachsah und ihm sogar in der

metrischen Ausfeilnng seiner Elegien und Epigramme freie Hand lieÃ�.

Schiller zeigte sich anfangs freundlich und wohlwollend gegen Schlegel,

brach aber den persÃ¶nlichen Verkehr bald in schroffer Weise ab und lieÃ�

die litterarische Verbindung, die auf den HÃ¶ren und dem Musenalmanache

beruht hatte, allmÃ¤hlich erlÃ¶schen (Bd. V. S. 71), da er von der inneren

Leere sich widrig berÃ¼hrt fand. Schlegel verwickelte sich aus persÃ¶n-

lichen AnlÃ¤ssen in vielfache Streitigkeiten, die er dann von den Personen

auf die Sachen zu lenken bemÃ¼ht war, zum Teil auf eigene Hand, zum

Teil in Verbindung mit seinem Bruder und spÃ¤ter auch von den Ã¼brigen

Freunden unterstÃ¼tzt. Vorzugsweise war die Polemik gegen Kotzebue

und seinen Bundesgenossen Garlieb Merkel gerichtet, die den platten

Verstand vertraten und ebenso schonungslos und wirksam die lÃ¤cher-

lichen und liederlichen Verirrungen der romantischen Schule, ihre an-
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maÃ�liche unschÃ¶pferische Armut und kecke Absprecherei aufdeckten, wie

die Romantiker die Mattherzigkeit und nÃ¼chterne Plattheit ihrer Gegner

dem GelÃ¤chter und der Verachtung preisgaben. Aus diesem gegenseitigen

Vernichtnngskampfe, der auf beiden Seiten nur verneinend und ohne

allen thatsÃ¤chlichen EÃ¼ckhalt gefÃ¼hrt wurde, gingen die Fragmente des

AthenÃ¤ums (Bd. V. S. 71), und der Triumphbogen fÃ¼r Kotzebue hervor. â��

Von Jena war Schlegel nach Berlin gegangen. Als Neckers Tochter,

Frau von Stael, im FrÃ¼hjahre 1808 von Weimar nach Berlin reister

lieÃ� sie sich von Goethe an Schlegel empfehlen (Bd. IV, 544) und

knÃ¼pfte eine lÃ¤nger dauernde Verbindung mit diesem an, der sich von

seiner ersten Frau (oder sie sich von ihm) hatte scheiden lassen.

Schlegel lebte mit Frau von StaÃ¶l in Italien und in Coppet am Genfer See,

spÃ¤ter auch in DÃ¤nemark und Schweden. Hier wurde er 1809 zum

Legationsrat ernannt. Er begleitete 1813 den Kronprinzen von Schweden,

dem er die Erneuerung seines Familienadels (Schlegel von Gottleben) ver-

dankte, als geh. KabinettssekretÃ¤r nach Deutschland, verfaÃ�te die meisten

von dessen Proklamationen und lieÃ� mehrere staatsmÃ¤nnische Schriften in fran-

zÃ¶sischer und deutscher Sprache erscheinen, wie er sich denn Ã¼berhaupt ge-

wÃ¶hnt hatte, sich beider Sprachen zu bedienen. Nach den Kriegen lebte er

wieder mit Frau v. StaBl in Coppet, bis er 1818 an der neuerrichteten

UniversitÃ¤t Bonn als Professor der Litteratur angestellt wurde. Hier betrieb

er vorzugsweise das Studium des Indischen, machte, um die Quellen herbei-

zuschaffen, Reisen nach Paris und London, grÃ¼ndete eine Druckerei mit

Sanskrittypen und Ã¼bernahm die Leitung des antiquarischen Museums in

Bonn. In den letzten Jahren verwickelte er sich wiederum in litte-

rarische Streitigkeiten mit Heinrich, mit Niebuhr, Bopp und anderen, die

von seiner Seite zum Teil durch mutwillige Neckereien und epigram-

matische AusfÃ¤lle veranlaÃ�t wurden. Als Goethe seinen Briefwechsel mit

Schiller verÃ¶ffentlichte, fÃ¼hlte sich Schlegel durch die Ã�uÃ�erungen Schillers

Ã¼ber ihn und seine Genossen an der empfindlichsten Seite getroffen. Er

suchte sich in den Epigrammen des Wendtschen Musenalmanachs an

Schillers Schatten zu rÃ¤chen. Aber der Anklang, den er frÃ¼her in Deutsch-

land gefunden hatte, war lÃ¤ngst verhallt; die jÃ¼ngeren Schulen bemÃ¤ch-

tigten sich mit einer Art von grausamer Wollust der vielfachen LÃ¤cher-

lichkeiten, zu denen ihn eitles Selbstgefallen verleitete, und trieben mit dem

Manne, dessen Anteil an der Weltlitteratur sie zu schÃ¤tzen vorgaben, ihr

mutwilliges GespÃ¶tt. Schlegel selbst blieb bis ans Ende von seinem Werte

und seinen Verdiensten Ã¼berzeugt. Er starb am 12. Mai 1845.

Schlegels Bedeutung in der Litteratur beruht zum kleinsten Teile

auf seinen eigenen dichterischen Leistungen. In seinen Gedichten war die

formelle Behandlung der Sprache und des Verses beinahe Selbstzweck. Ein

dichterischer Vollgehalt brach nicht mÃ¤chtig hervor, sodaÃ� er in geregelten

Formen hÃ¤tte mÃ¼ssen gebÃ¤ndigt und gestaltet werden; die Formen wurden

gefÃ¼llt, um sie glÃ¤nzend und scheinend darzubieten. Er bewegte sich nur

in kleinen und engen Rahmen, in den engsten am erfolgreichsten. Sonett

und Epigramm entsprachen seinen FÃ¤higkeiten. Die Ã�berwindung der

Schwierigkeiten spannte seine Kraft und forderte keine dauernde Haltung.

Was sich in diesen engen Grenzen mit Einfallen und kÃ¼nstlicher Gedanken-

stellung leisten lieÃ�, schien einer poetischen SchÃ¶pfung gleichzukommen,

weil die LÃ¶sung einer technischen Aufgabe gelungen war. Bei jedem
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Schritt auf Gebiete, wo die Forin allein, auch bei gutgewÃ¤hlten Stoffen,

nicht ausreichte, um den Eindruck einer poetischen SchÃ¶pfung hervor-

zubringen, wie bei der Romanze, versagte die Kraft. Es blieb ein unaus-

geglichenes MiÃ�verhÃ¤ltnis zwischen der guten Anlage und dem kÃ¼nstlerischen

GewÃ¤nde einerseits und dem nicht zum vollen Leben erweckten Stoffe

anderseits Ã¼brig und dem zum GenÃ¼sse Herantretenden fÃ¼hlbar. Der

Dichter verkÃ¼ndete Wirkungen, die man den aufgewendeten Mitteln nicht

zutrauen konnte. In der epischen Behandlung der Tristansage nach dem

alten Gedicht in der Form der neuen italienischen EpopÃ¶endichter erlahmte

die Kraft. Das Schauspiel Ion, das zu dem EuripideÃ¼schen in ein VerhÃ¤lt-

nis treten sollte, wie Goethes Iphigenie zu der des Euripides, scheiterte an

der menschlichen LÃ¶sung des Problems. In allen seinen poetischen Ver-

suchen war Schlegel durch Klarheit und Anmut der Darstellung seinem

Bruder Friedrich Ã¼berlegen, und was dieser an mystischen Elementen

voraus zu haben schien, war menschlich und poetisch weit mehr Krankheit

als gesunde Tiefe. A. Wilh. Schlegel tÃ¤uschte Ã¼ber seinen dÃ¼rftigen Gehalt

nicht wie jener durch Dunkelheit, der man Tiefe zutrauen, die an sich

aber niemals Tiefe sein kann.

August Wilhelm Schlegels Bedeutung beruht auf seinen schÃ¶pfe-

rischen Ã�bersetzungen, mit denen in Deutschland, soweit neuere Sprachen

in Frage kamen, die Kunst der Ã�bersetzung an die Stelle der Bearbeitung

tritt Er lieÃ� die Dichter so auftreten, wie sie wirklieh waren, nicht wie

das vermeinte BedÃ¼rfnis der Zeitgenossen sie forderte. Vor Schlegels

Ã�bersetzung des Shakespeare hatte in Deutschland noch niemand auch

nur einmal versucht, dem englischen Dichter in alle seine EigentÃ¼mlich-

keiten zu folgen; seine Arbeit war eine Interlinearversion mit der vollen

unabhÃ¤ngigen Freiheit des deutschen Sprachgeistes. Was Shakespeare in

voller UnabhÃ¤ngigkeit geschaffen hat, schuf der von ihm vÃ¶llig abhÃ¤ngige

Ã�bersetzer mit der Kraft und Gewalt, der Anmut und Laune eines ur-

sprÃ¼nglichen Dichters nach. Die mÃ¼hsamste Arbeit erschien wie freier

ErguÃ� und leichtes Spiel. Mit vollem Rechte nannte er sich den SchÃ¶pfer

und das Bild der Regel. Und beides war er auch bei Dante und Calderon,

von deren Wesen vor ihm noch keines deutschen Ã�bersetzers Kunst eine

Ahnung gehabt hatte. Seinem Vorgange haben wir den Vorzug zu ver-

danken, daÃ� alle bedeutenden Dichtwerke der Welt sich jedem, der Deutsch

gelernt hat, in dieser einen Sprache, wie die Originale selbst erschlieÃ�en

oder erschlieÃ�en werden, da alle Dichtungen alter und neuer Zeit, der

Heimat wie der Fremde, nur dann fÃ¼r kÃ¼nstlerisch Ã¼bersetzt gelten, wenn

sie den Schlegelschen GrundsÃ¤tzen mit Schlegels Takt und GlÃ¼ck ent-

sprechend nacbgeschaffen sind. Auch auf die Ã�bertragungen aus dem

klassischen Altertume wirkte Schlegels Beispiel zurÃ¼ck und wirkt der Stil

seiner Ã�bertragungen fortdauernd ein. Vossens formelle Auffassung, wie

sehr sie auch die Kunst des Ã�bersetzers gefÃ¶rdert hatte, konnte nicht

mehr genÃ¼gen, da sie bei aller Ã¤uÃ�eren Treue Stil und Charakter bis zur

vÃ¶lligen Unkenntlichkeit verwischte, das Leichte und Einfache feierlich

und tÃ¶nend, das TÃ¤ndelnde schwerfÃ¤llig, den kecken Witz der Grazien wohl

gar plump, grob und gemein machte.

Die umfassenden Studien und die grÃ¼ndliche Erkenntnis, welche den

glÃ¼cklichen Leistungen des Ã�bersetzers vorausgegangen sein muÃ�ten, hatte

Schlegel anfÃ¤nglich nur in Rezensionen Ã¼ber Schriften des Tages gezeigt;
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im Stillen war er immer beflissen gewesen, das Vereinzelte zu ergÃ¤nzen,

das Enge zu erweitern und das Ganze abzurunden. In seiner Vergleicbung

der PhÃ¤dra des Euripides pait der des Racine, die, franzÃ¶sisch geschrieben,

in Frankreich wie in Deutschland wirkte, schritt er auf der von Lessing

betretenen Bahn weiter und zerstÃ¶rte, freilich nicht minder einseitig als

sein groÃ�er VorgÃ¤nger, die blinde Verehrung fÃ¼r den franzÃ¶sischen Tragiker,

den Schiller gleichzeitig wieder eingefÃ¼hrt hatte. In umfassender Weise

behandelte er die dramatische Kunst der alten und der neueren VÃ¶lker,

wobei das grÃ¼ndlichste Quellenstudium zur Widerlegung der im Laufe des

Jahrhunderts aufgekommenen und vererbten IrrtÃ¼mer und TÃ¤uschungen

die Mittel bot, wÃ¤hrend die anregende Weise der Untersuchung und die

Ã¼berredende Art des Vertrags dem Ganzen Eingang verschaffte. Bis zur

reinen historischen Erkenntnis war Schlegel zwar nicht durchgedrungen,

er hatte sich aber vor den philosophischen Schulansichten ebenso un-

befangen zu bewahren gesucht, wie er sich von der Trockenheit, die der

ernst durchforschte Stoff hÃ¤ufig in die fleiÃ�ige Arbeit bringt, fern zu halten

gewuÃ�t hatte. Diese Vorlesungen Ã¼ber dramatische Litteratur sind der

eigentliche Kern in Schlegels litterarischer Wirksamkeit.

In spÃ¤teren Jahren, als die von Friedrich Schlegel angeregten Studien

Ã¼ber Indien sich in England und Frankreich schon gehoben hatten, in

Deutschland aber ohne Teilnahme geblieben waren, fÃ¼hrte Wilhelm Schlegel

sie ein und gab ihnen zugleich den echt wissenschaftlichen Charakter, indem

Â«r sie unmittelbar zu den Quellen selbst fÃ¼hrte. Auch auf diesem Ge-

biete hat er sich groÃ�e und bleibende Verdienste erworben.

a) A. Wilh. und Frdr. Schlegel: Zeitgenossen 1816. I, 4. Abthlg., 179 bis 187.

b) Ph. de Golbe'ry, Notice Â«ur M*. A.-G. de Schlegel. Strasbourg 1834.

IV, 117 S. 8.

c) Nekrolog 1846. 23, 438-447; abgekÃ¼rzt aus der Allg. Ztg. Beil. 1845.

Nr. 166 u. 167.

d) Ch. Galusky, Guillaume de Schlegel: Revue des deux Mondes 1846.

T. 13. S. 400 bis 442.

e) J. W. Loebell, Fragmente zur Charakteristik Wilhelms v. Schlegel:

Vom Rhein. Leben, Kunst und Dichtung. Hg. von Gtfr. Kinkel. 1847. S. 217

bis 234.

f) A. Wilh. v. Schlegel: BlÃ¤tter f. lit. Unterhaltung 1846. I. S. 93.

g) David Friedrich StrauÃ�, August Wilhelm Schlegel: Die Gegenwart.

Leipzig, Brockhaus. 1849. 8, 74 bis 95 = Kleine Schriften biographischen,

literar- und kunstgeschichtlichen Inhalts. Leipzig 1862. S. 122 bis 184 = Ge-

sammelte Schriften. Bd. 2. Bonn 1876. S. 119 bis 158.

h) DD. 2, 271 bis 279.

i) Julian Schmidt, Zur Erinnerung an Aug. Wilh. Schlegel: Westermanns

Monatshefte 1870. Oktober. Bd. 29, 72 bis 90.

k) Alex. Kaufmann, Zur Erinnerung an A. W. v. Schlegel: Monatsschrift

fÃ¼r rhein.-westfal. Geschichtsforschung 1875. Jhg. l

1) Werner Hesse, Heine und Schlegel. Ein Culturbild aus der ersten Zeit

der Bonner UniversitÃ¤t: Allgemeine Zeitung 1880. Beilage Nr. 173 bis 176.

m) Heinrich Welti, Geschichte des Sonettes in der deutschen Dichtung.

Leipzig 1884. 8. S. 160 bis 176 und 241 bis 250.

n) Jacob Minor, Aug. Wilhelm von Schlegel in den Jahren 1805 bis 1845:

Zach, fÃ¼r die Ã¶sterreichischen Gymnasien. 1887. 38, S. 590 bis 613. 733 bis 753.

o/p) Allg. Dtsch. Biogr. 1890. 31, 354 bis 368 (Franz Muncker).

q) Katalog der von Aug. Wilh. von Schlegel nachgelassenen BÃ¼chersammlung.

Bonn 1845. Darin S. I bis XXVIII: VerzeichniÃ� der von Aug. Wilh. von Schlegel

verfaÃ�ten gedruckten Schriften (von Eduard BÃ¶cking). Vgl. K. A. Varnhagen von

Ense, DenkwÃ¼rdigkeiten und vermischte Schriften. N. F. 3. Bd. Leipzig 1846. S. 527.
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Briefe: Â«0 Anton Klette, Verzeichniss der von A. W. v. Schlegel nach-

gelassenen Briefsammlung. Nebst Mittheilung ausgewÃ¤hlter Proben des Brief-

wechsels mit den GebrÃ¼dern von Humboldt, F. Schleiermacher, B. G. Niebuhr und

J. Grimm. Bonn 1868. 28 S. 4. Diese Sammlung ist jetzt ebenso wie viele Hand-

schriften Schlegels Eigentum der Dresdner Kgl. offenÂ«. Bibliothek. Sieh Nr. 2. e).

Ã�) an Sophie Bernhardi: Holtei, 300 Briefe. 2, l, 61. â�� Bopp: S. Lefmann,

Franz Bopp Berlin 1891. Anhang S. 84* bis 114*. â�� C. A. BÃ¶ttiger: Schnorrs

Archiv 1874. 8, 152 bis 161. â�� Fouque: Briefe an de la Motte Fouque". Berlin

1848. 8. S. 354 bis 367. - Goethe (s. Â§ 234. B, I. 48): PreuÃ�. Jahrb. 1862. 9,

216. â�� GÃ¶schen: Weim. Jahrb. 1856. 4, 26. â�� J. J. Homer: ZÃ¼rcher Taschen-

buch 1891. â�� Huber: PreuÃ�. Jahrb. 1861. 8, 225. â�� H. Jacobi: Rud Zoeppritz,

Aus Jacobis NachlaÃ�. Leipzig 1869. II, 25. â�� Novalis: Novalis Briefwechsel mit

Schlegel. Mainz 1880. 8. â�� Pauly: Jahrb. d. Shakesp.-Gesellsch. 1872. Bd. 7,

S 75. â�� Ge. Reimer: Zsch. f. vgl. Litt.-Gesch. 1889. N. F. II, S. 441 bis 449 -

Schelling: Â§ 282. i). â�� Schiller: PreuÃ�. Jahrb. 1862. 9, 194 bis 225. - Friedrich

Schlegel: 0. F. Walzel, Friedrich Schlegels Briefe an seinen Bruder August

Wilhelm. â�� Schleiermacher: Dilthey, Aus Schleiermachers Leben 8, 141. 147. 181.

218. 431 u. o. â�� C. G. SchÃ¤tz: Sammtliche Werke 11, 427 bis 430. Chn. G. SchÃ¼tz,

Balle 1835. 2, 423. â�� Friedrich Tieck: Holtei, 300 Briefe. 2, l, 71. - Ludwig

Tieck: Holtei, Briefe an L. Tieck 3, 223 bis 310. â�� Unzelmann: Jahrb. d. Shakesp.-

Gesellsch. Bd. 7, S. 52. â�� Â§ 282. w) S. 220. - Ein Brief von A. W. Schlegel

mitget von 0. Walzel: Zsch. f. d. Ã¶sterr. Gymn. 1891. 42, 103. â�� Sieh S. 795.

y) Briefe von Fouque an A. W. Schlegel: Holtei, 300 Briefe, l, l, 97. â��

Henriette Mendelssohn: Holtei, 300 Briefe, l, 2, 165. â�� (vier) von Karl August

an Aug. Wilh. Schlegel: Zsch. f. d. Ã¶sterr. Gymn. 1892. 43, 289.

1) Augusti Guilelmi Schlegel de geographia Homerica commentatio, quae

in concertatione civium academiae Georgiae Augustae IY Junii 1787 proxime ad

praemium accessisse pronuntiata est. Hanoverae 1788. VIII, 198 S. 8.

2) Rezensionen in den GÃ¶ttingischen Gel. Anzeigen 1787â��91. Vgl. Nr. 75)

Band X.

3) BeitrÃ¤ge zum GÃ¶ttinger Musen-Almanach fÃ¼r 1787, 1789 bis 1792 (Bd.

IV, S. 868. h); zu BÃ¼rgers Akademie der schÃ¶nen RedekÃ¼nste (Berlin 1791.

s. Â§ 253, 21) 8. a); zu Meyers Spielen des Witzes und der Phantasie. Berlin 1793.

4) Joachim Rendorp's geheime Nachrichten zur AufklÃ¤rung der Vorfalle

wÃ¤hrend des letzten Krieges zwischen England und Holland Aus dem HollÃ¤n-

dischen mit erlÃ¤uternden Anmerkungen. Leipzig 1793. 4 Hl., 312 S. 8.

5) Beitrage zu Schillers HÃ¶ren 1795 bis 1797. Vgl. Bd. V. S. 192 bis 197

und Nr. 13) f. g. und Nr. 75) Band VII.

6) BeitrÃ¤ge zu Schillers Musenalmanach 1796 bis 1799. Vgl. Bd. V. S. 205 bis 209.

7) Beitrage zur Allgem. Literatur-Zeitung 1796 bis 1799. Vgl. Nr. 75)

Band XI u. XII.; zu den Jahrbb. der preuÃ�ischen Monarchie 1798; zu Beckers

Taschenbuch zum geselligen VergnÃ¼gen 1794 bis 1799.

8) Shakespeare's dramatische Werke, Ã¼bersetzt von August Wilhelm Schlegel.

Berlin 1797â��1010. IX. 8. (unvollendet). Enth.

I. 1797: Romeo und Julia. Sommernachtstraum. II. 1797: Julius Caesar.

Was ihr wollt. â�� III. 1798: Sturm. Hamlet. â�� IV. 1799: Kaufmann von

Venedig. Wie es euch gefÃ¤llt. â�� V. 1799: KÃ¶nig Johann. Richard II. â��

VL 1800: Heinrich IV. 1. 2. â�� VII. 1801: Heinrich V. Heinrich VI. 1. â��

VHI. 1801: Heinrich VI. 2. 3. - IX. 1810: Richard III. Vgl. Herrigs Archiv 7, 90.

Die Schlegelschen Texte verbesserte auf Grund von Schlegels Handschriften

M. Bernays, Shakespeares dramatische Werke, Ã¼bersetzt von Schlegel und Tieck.

Berlin 1871/72. XII. 8. - Sieh Band VII. S. 709f., 13).

8 a) Schreiben an Herrn BuchhÃ¤ndler Reimer in Berlin und Anmerkungen

zu Tiecks Anmerkungen zum deutschen Shakespeare und zn einigen Stellen deÂ»

englischen Textes. 1838/89: Nr. 75) VII, 281 bis 302.

a) Michael Bernays, Der Schlegel-Tiecksche Shakespeare: KÃ¶lnische

Zeitung 1864 Septbr. 14. = Shakespeare-Jahrb. l, 396 bis 405.

b) Michael Bernays, Zur Entstehungsgeschichte des Schlegel'schen Shake-

speare. Leipzig 1872. VI. 260 S. 8. â�� Zum Studium des deutschen und eng-

lischen Shakespeare: MÃ¼nchn. Allg. Ztg. 1884. Nr. 307 bis 309.
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c) Rudolph Genee, Studien zu Schlegels Shakespeare-Uebersetzung. Nach

den Handschriften A. W. Schlegels: Schnorrs Archiv 1881. 10, 236 bis 262.

d) Beruh. Seuffert, Wielands, Eschenburgs und Schlegels Shakespeare-

Uebersetzungen: Schnorrs Archiv 1885. 13, 229.

e) Michael Bernays, Vor- und Nachwort zum neuen Abdruck des Schlegel-

Tieckschen Shakespeare: PreuÃ�. Jahrb. 1891. 68, 524 bis 569.

f) K. Holtermann, Vergleichung der Schlegel sehen und Vossischen Ã�ber-

setzung von Shakespeares Romeo and Juliet. Progr. MÃ¼nster 1892. 30 S. 4.

9) Athenaeum. Eine Zeitschrift von August Wilhelm Schlegel und Fried-

rich Schlegel. Berlin (Bd. I. bei Fr. Vieweg, dem Ã¤lteren, II und III bei Heinr.

FrÃ¶lich) 1798-1800. III. 8. - Â§ 314,9 = Band VIII. S. 8.

Enth. I. l (IV, 177 S.): a) Vorerinnerung W. und F. â�� b) Die Sprachen. Ein

GesprÃ¤ch Ã¼ber Klopstpcks grammatische GesprÃ¤che. W. [Aug. Wilh. Schlegel]. â��

c) Blutenstaub. Novalis. â�� d) Elegien aus dem Griechischen. W. und F[riedrichj. â��

e) Beytrage zur Kritik der neuesten Litteratur. W. â�� I, 2 (178 S.): f; [447] Frag-

mente [von Friedrich Schlegel und Schleiermacher]. Vgl. Sigwart, Schleiermacher m

seinen Beziehungen zu dem AthenÃ¤um der beiden Schlegel. Progr. Blaubeuren 1861.4.

S. l bis 25. Herrigs Archiv 32, 114. â�� g) Ã�ber Goethe's Meister. [Friedrich].

II, l (180 S.): a) Ã�ber die Philosophie. An Dorothea. Von F. â�� b) Die

GemÃ¤hide. Ein GesprÃ¤ch von W. â�� c) Ueber die natÃ¼rliche Gleichheit der

Menschen. Von HÃ¼lsen. â�� II, 2 (S. 181â��340): d) Die Kunst der Griechen. Elegie

an Goethe. Von W. â�� e) Ueber Zeichnungen zu Gedichten und John Flaxman's

Umrisse. Von W. â�� f) Eilfter Gesang des rasenden Roland; nebst einer Nach-

schrift des Ã�bersetzers an L. Tieck. Von W. â�� g) Notizen [von A. W., Fried-

rich und Dorothea Schlegel], â�� h) Litterarischer Reichsanzeiger oder Archiv der

Zeit und ihres Geschmacks [von A. W. und Fr. Schlegel].

III, l (164 S.): a) An Heliodora. Von Friedrich Schlegel. â�� b) Ideen. Von

Fr. Schlegel. â�� c) Naturbetrachtungen auf einer Reise durch die Schweiz. Von

HÃ¼lsen. â�� d) GesprÃ¤ch Ã¼ber die Poesie. Von Fr. Schlegel. â�� e) Notizen. [Von

A. W. und Fr. Schlegel]. â�� III, 2 (S. 165-352): f) An die Deutschen. Von F. â��

g) GesprÃ¤ch Ã¼ber die Poesie, Fortsetzung. Von F. â�� h) Hymnen an die Nacht.

Von Novalis. â�� i) Lebensansicht. Von Sophie B[ernhardij. â�� k) Idyllen aus

dem Griechischen. Von W. und F. â�� 1) Sonette. Von W. und F. â�� m) Notizen

(Ramdohrs moralische ErzÃ¤hlungen, von D[orothea]; Engels Philosoph fÃ¼r die

Welt, 3. Teil von S[chleiermache]r., Parny guerre des Dieuz, von W.; Herders

Metakritik, von B[ernhardi); Fichtes Bestimmung des Menschen, von Sâ��r.;

Soltaus Ã�bersetzung des Don Quixote, von W.; Belletristische Zeitung, von

W.). â�� n) Ã�ber die UnverstÃ¤ndigkeit. Von F. â�� S. Band VIII. S. 700.

10) Gedichte von August Wilhelm Schlegel. TÃ¼bingen, Cotta, 1800. VI,

255 S. 8.

G. Merkel, Briefe an ein Frauenzimmer. 1. Band. Berlin 1800. S. 241

bis 256. 272 bis 284. Vgl. Herrigs Archiv 7, 127: Zur Quellenkunde des

,Arion'; 35, 27: Ã¼ber das Gedicht ,Lebensmelodien'.

11) Historische, literarische und unterhaltende Schriften von Horatio Wal-

pole, Ã¼bersetzt von August Wilhelm Schlegel. Leipzig 1800. VIII, 446 S. 8.

12) Ehrenpforte und Triumphbogen fÃ¼r den Theater-PrÃ¤sidenten von Kotze-

bne bey seiner gehofften RÃ¼ckkehr ins Vaterland. Mit Musik. Gedruckt zu

Anfange des neuen Jahrhunderts, o. 0. VIII, 104 S. und Notenbeilagen 8.

Vgl. Â§ 258, 8. 58) und Charles Rabany. Kotzebue, sÃ¤ Vie et son Temps, ses

Oeuvres dramatiques. Paris und Nancy 1893. 536 S. 8. S. 68f.

Der FreimÃ¼thige im Fanstkampf mit dem Eleganten von Angelus Cerberus.

Neu-Athen 1808. 8. (Satire gegen die Gebr. Flegel).

G. Merkel, Briefe an ein Frauenzimmer. 2. Band. Berlin 1801. S. 378

bis 80. 475.

13) Charakteristiken und Kritiken. Von AuguRt Wilhelm Schlegel und Friedrich

Schlegel. KÃ¶nigsberg, bei Friedrich Nicolovius, 1801. VIII, 397 und IV, 400 S. II. 8.

I a: Recension von Jacobi's Woldemar nach der Ausgabe von 1796. â��

b: Rec. der vier ersten BÃ¤nde von Niethammers philosophischem Jonrnal. â��

c: Georg Forster's Schriften. - d: Charakteristik des Wilhelm Meister. â�� e: Ueber

Lessing (a bia e von Friedrich). â�� f: Ueber Shakespeare's Romeo und Julia. â��

g: Briefe Ã�ber Poesie, SylbenmaaB und Sprache, (f und g aus den ,Horen').
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II. h: Ueber BÃ¼rgers Werke. â�� i: Keceuaionen (Vossens Homer; Goethes

RÃ¶mische Elegien; HerzensergieÃ�ungen eines Klosterbruders; Fr. Schulz, Romane

und ErzÃ¤hlungen; Neubecks Gesundbrunnen; Tiecks Blaubart und gestiefelter Kater;

Hermann und Dorothea; Tiecks Don Quixote-Obersetzung). â�� k: Charakteristiken

und einzelne Bemerkungen (GeÃ�ner; Jak. BÃ¤lde; Bollenhagens FroschmÃ¤useier;

Ramler). â�� l: Nachricht von Boccaccios poetischen Werken (von Friedrich).

Erich Schmidt, Ein verschollener Aufsatz A. W. Schlegels Ã¼ber Goethes

,Triumph der Empfindsamkeit': Festschrift zur BegrÃ¼Ã�ung des 5. allg. dtsch. Neu-

philologentages. Berlin 1892. S. 77 bis 92. Vgl. Band IV. S. 666, 10). Dtsch. Litt.-

ZtÂ«. 1891. S. 932.

14) Friedrich Nicolai's Leben und sonderbare Meinungen. Ein Beitrag zur

Litterargeschichte dee vergangenen und zur PÃ¤dagogik des angehenden Jahrhun-

derts. Vun Johann Gottlieb Fichte. Herausgegeben von A. W. Schlegel. TÃ¼bingen,

Cotta 1801. 130 S. 8. Â§ 222, 14. 36) und Â§ 247, 16. 14).

Fichte war der alleinige Verfasser, und Schlegel, der sich der Zensurfreiheit

wegen _auf dem Titel nannte und die .petillante' Vorrede dazu schrieb, lieÃ� nur

eine die sÃ¤chsische Regierung betreffende Anmerkung weg. Vgl. Aus Schleier-

machers Leben l, 231. Kynosarges S. 157â��188.

15) A. W. Schlegels Vorlesungen Ã¼ber schÃ¶ne Litteratur und Kunst. Heraus-

gegeben nach der Handschrift von Jacob Mi n o r. Heilbronn 1884 III. 8. = Dtsch.

Litt-Denkm. 17 bis 19. Enth. 1. Teil (1801-1802): Die Kunstlehre. 2. Teil (1802

bis 1803): Geschichte der klassischen Litteratur. 3. Teil (1803â��1804): Geschichte

der romantischen Litteratur.

In welchem VerhÃ¤ltnisse diese Vorlesungen zu Nr. 58) standen, setzt der

Herausgeber I, XXXIf. auseinander. .

16) Musen-Almanach fÃ¼r d. J. 1802. Herausgegeben von A. W. Schlegel und

L. Tieok. TÃ¼bingen, in der Cotta'schen Buchhandlung, 1802. VI, 293 S. 12. (Ge-

druckt Jena bei Frommann und WesselhÃ¶ft).

Die grÃ¶Ã�ere Gefahr (Sonett). Schlegel. â�� Die Zeichen im Walde. Romanze.

Tieck. â�� Im FrÃ¼hlinge. Fr. Schlegel. â�� Die Tragiker. Schlegel. â�� Wiedergeburt.

W. SÃ¼vern. â�� Romanze. Sz. [SchÃ¼tze]. â�� An Tieck. Novalis. â�� Lebens-Elemente VIII.

Tieck. â�� Klage. Fr. Schlegel. â�� Die Warnung. Romanze. Schlegel. â�� Fantasie.

Friedrich. â�� Studium des Altertums. Schlegel. â�� Ballade. Sophie B[ernhardi]. â��

Zauberei der Nacht. Romanze. Sz. â�� Die Tanzer. Sz. â�� Wonne der Nacht. Sz. â��

Das Feenkind. Schlegel. - An Bari (Sonett). Schlegel. â�� Das Ideal. Friedrich. â��

Der Besuch IV. Tieck. â�� Die letzten Worte des Pfarrers zu Drottning auf Seeland

(Terzinen). Bonaventura [Schelling] â�� Skolion. Schlegel. â�� Bilder der Kindheit.

Sophie B. â�� AbendrÃ¶the (Die Berge. Die VÃ¶gel. Der Knabe. Der FluÂ«. Der

Hirt. Die Rose. Der Schmetterling. Die Sonne. Die LÃ¼fte. Der Dichter. Der

Wanderer. Der Mond. Nachtigallen. Das MÃ¤dchen. Der Wasserfall. Die Blumen.

Der SÃ¤nger. Die Sterne. Die GebÃ¼sche. Der Dichter). Friedrich. â�� Thier und

Pflanze. Bonaventura. â�� Bergmanns-Leben. Novalis. â�� Lob des Weins. Novalis.â��

Einsamkeit. Tieek. â�� Lied Friedrich. â�� Idylle. ***. â�� Todten-Opfer IX. Schlegel.

â�� An Novalis (2 Sonette). Tieck. â�� Geistliche Lieder VII. Novalis. â�� Alte Ge-

dichte ans dem Spanischen. (Auf die hl. Catharira. Auf der Pilgrimschaft. Vom

Leiden Christi. Lied). Friedrich. â�� Hymnen nach dem Lateinischen. (Die vor Liebe

Â«terbende Maria. Die Himmelfahrt der Jungfrau. Vom jÃ¼ngsten Gericht). Schlegel.

â�� _ Hellenik und Romantik. (Das Leben. Der Tod). Mnioch. â�� Hymnen III.

Friedrich. â�� Der Zornige. Tieck. â�� Lied. Bonaventura. â�� Fortunat. Romanze.

Schlegel. â�� Der FrÃ¼hling. H. â�� Romanze vom Licht. Friedrich. â�� Der Streit fÃ¼r

das Heilige (Sonett). Ungenannter. â�� Sanftmuth. Tieck. â�� Der Traum. B. â��

Loos der Erde. LL. [Schelling]. â�� Ein schÃ¶n kurzweilig Fastnachtsspiel vom

alten und neuen Jahrhundert. Inhumanus [Schlegel]. â�� S. unten S. 795 zu S. 11.

17) BeitrÃ¤ge in der Zeitung fÃ¼r die elegante Welt 1802,3.

18) August Wilhelm Schlegel, An das Publikum. RÃ¼ge einer in der Jenaischen

Allg. Literatur-Zeitung begangnen EhrenschÃ¤ndung. TÃ¼bingen, 1802. 28 S. 8.

Dagegen: Chn, Gottfried SchÃ¼tz, Species facti nebst AktenstÃ¼cken zum Beweise

daÃ� Hr. Rath August Wilh. Schlegel der Zeit in Berlin mit seiner RÃ¼ge, worinnen

er der Allgem. Lit. Zeitung eine begangne EhrenschÃ¤ndung fÃ¤lschlich aufbÃ¼rdet,

niemanden als sich selbst beschimpft habe. Nebst einem Anhange Ã¼ber das Be-

nehmen des Schellingischen Obscurantismus. Jena und Leipzig, 1803. 67 S. 8.
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19) Ion ein Schauspiel von August Wilhelm Schlegel Hamburg, bei Friedrich

Perthes, 1803. 161 S. 8.

Bernh. Seuffert, Schlegels Bemerkungen Ã¼ber die Decoration zum Ion:

Vierteljahrschritt 1893 VI, 619 bis 627.

Goethe (Heropel > 28, 676 bis 678. â�� Herder's Werke (Hempel) 14, 737. â��

â�¢Goethe-Jahrb. l, 326 bis 329. 2, 250 bis 252. 4, 210. â�� Waitz, Caroline 2, 162f. â��

Ztg. f. d. eleg. Welt 1802. Nr. 7. 16. Januar. â�� BÃ¶ttiger, Literar. Zustande l,

Â«4. - Bd. IV, S. 541.

20) Ueber die AuffÃ¼hrung von Shakespeare's Julius Caesar 1803: Jahrb. der

Shakespeare-Gesellschaft 1872. 7, 53 f. W. v. Maltzahn, Julius Caesar fÃ¼r die

BÃ¼hne eingerichtet von A. W.Schlegel: Jahrb. d.Shakesp.-Gesellsch. 1872. 7,48bis81.

21) Spanisches Theater. Herausgegeben von August Wilhelm Schlegel. Berlin

1803â��1809. II. 536 und 343 S 8. Hitzig, bei dem nur der 2. Band erschien,

gab auch 1809 den 1. mit neuem Titel heraus. Nachdruck: Wien 1813 â�� Magazin

3er auslÃ¤ndischen claosischen Litteratur. Bd. 5/6.; Zweite Ausg, besorgt von

Eduard Bock i n g. Leipzig 1845. II. 8. â�� Sieh Band VII. S. 647, 228. 2).

Enth. I. a: Die Andacht zum Kreuze. â�� b: Ueber allen Zauber Liebe. â��

â�¢c: Die SchÃ¤rpe und die Blume. â�� II. d: Der standhafte Prinz. Neu heraus-

gegeben von Schack im 2. Bande von: Calderons ausgewÃ¤hlten Werken, Ã¼bersetzt

von Schlegel und Gries. Stuttgart o. J. 8. â�� e: Die BrÃ¼cke von Mantible.

22i BeitrÃ¤ge zu Friedrich Schlegels Europa 1803. Vgl. Â§ 283, 3. 24) und

Nr. 75) Bd. XII

23) Lacrimas ein Schauspiel. Herausgegeben von August Wilhelm Schlegel.

Berlin 1803. 8. Vgl. W. v. SchÃ¼tz Â§ 289, 2. 2).

24) An die KÃ¶nigin. Am 10. MÃ¤rz 1802 (Sonett; unterz. Friederike Unzel-

mann). l Octavseite.

25) BlumenstrÃ¤uÃ�e italienischer, spanischer und portugiesischer Poesie von

August Wilhelm Schlegel. Berlin 1804 238 S. 16. S. 1: Dante. 9: Petrarca.

77: Boccaccio. 91: Ariosto. 107: Torquato Tasso. 123: Guarini. 155: Monte-

mayor. 181: Cervantes. 199: Camoens. 22ii: Anhang eigner Gedichte.

26) Dramatische Spiele von Pellegrin. Herausgegeben von August Wilhelm

Schlegel. Berlin 1804. 8. Vgl. Fouque Â§ 290, 1. 2).

27) Rom. Elegie von August Wilhelm Schlegel. Berlin 1805. Bei Joh.

Friedr. Unger. 19 S. 4.

Roma, elegia Aug. Guil. Schlegel, latinitate donata nobisque illustrata a. J. D.

FUSS. Coloniae Agrippinae 1817. V, 35 S. 4.; e Germanica in Latinam linguam

translata. Leodii o J. 87 S. 4.

Elegie auf Rom, erklÃ¤rt von Ch. Th. Schuch. Donaueschingen 1853. 8.

28) Beitrage zur Jenaischen Allg. Litteraturzeitung 1804â��1808. Vgl. Nr. 75)

Bd. XII.

29) Testimonia Auctorum de Merkelio, das ist: ParadiesgÃ¤rtlein fÃ¼r Garlieb

Merkel. KÃ¶lln, bei Peter Hammer, 1806. 104 S. 8. [Vf. war K. A. Varnhagen].

30) Comparaison entre la Phedre de Racine et celle d'Euripide, par A. W.

Schlegel. Paris, chez Tourneisen fils, libraire, 1807. 108 S. 8.

Vergleichung der PhÃ¤dra des Racine mit der des Euripides, von A. W. Schlegel.

U ebersetzt, und mit Anmerkungen und einem Anhange begleitet vonH. J. von C Ã¶l l i n.

Wien. 1808. XVI, 192 S. 8. = Collins Werke 6, 103 bis 214. S. 215 bis 247

Anbang: Benrtheilung der vorhergehenden Schrift, eingerÃ¼ckt in drey Blattern

des Journal d'Empire vom 16. bis 24. Februar und 4. MÃ¤rz 1808.

31) Beitrage zum Berlinischen Damenkalender auf 1807; zu L. v. Seckendorfs

und JOB. Ludw. Stolls Prometheus 1808 (vgl. Dtsch. Litt.-Denkm. 17 S. XXVII);

zum Taschenbuch fÃ¼r Damen 1808.

32) Ueber dramatische Kunst und Litteratur. Vorlesungen von August

Wilhelm Schlegel. Heidelberg 1809-1811. III. XII, 380; 300; VIII, 429 S. 8.;

wiederh. Heidelberg 1817. III. 8. Nachdr.: Wien 1825. IV. 16. = Classische

Cabinetsbibliothek Bd. 8-11.

Ã�bersetzungen ins FranzÃ¶sische: Paris 1814. III. 8. (nicht von Helmine von

Chezy und A. von Chamisso; sieh dessen Werke 5, 285); ins Englische von John
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Black. London 1815. II. 8.; wiederh. 1817. II. 8.; ins Italienische von Giovanni

Gherardini. Mailand 1817 III. 8.

Vgl. Herrigs Archiv l, 445. 23, lOO.f. C. Humbert, Deutschlands Urtheil Ã¼ber

Moliere. Oppeln 1883. 8 Sieh auch Zach fÃ¼r neufranzÃ¶sische Sprache und Litte-

ratur. Supptem.-Heft III. 1885. Auguste Ebrhard, Les comedies de Moliere en-

Allemagne. Paris 1888 8. S. 368 bis 431.

Wie lehrreich wÃ¼rde es fÃ¼r junge und alte Dichter sein, wenn Meister wie

GÃ¶the bisweilen eines iftrer besten Werke vom Ei an, mit allen nach und nach

hinzu gekommenen VerÃ¤nderungen drucken lieÃ�en, das sollte mehr aufklÃ¤ren, als

zehen BÃ¤nde Schlegelscher Vorlesungen. Eotzebue: Lit.-Wochenbl. 1818. 8. 19.

33) BeitrÃ¤ge zn den Heidelbergischen JahrbÃ¼chern 1810 bis 1812, 1815 und

1816; zum Deutschen Museum von Fr. Schlegel 1812; zu den Alpenrosen 1812 bis

1813; zu Brockhausens Urania fÃ¼r 1812 8. 94 und S. 130 bis 148.

34) August Wilhelm Schlegels poetische Werke. Heidelberg, bey Mohr und

Zimmer, 1811. II 335 und 298 S. 8. Nachdruck: Upsala 1812. 488 S. 8.

85) Sur le Systeme continental et sur ses rapports avec la Suede. A Hani-

bourg 1813. an mois de feVrier. VI u. 94 S. 8. â�� A Hambourg. Au mois de

fÃ¶vrier, 1813. VI u. 61 S. 8. â�� Ueber das Continentalsystem und den EinfluÃ�

desselben auf Schweden. Aus dem FranzÃ¶sischen 1813. VII u. 55 8. 8.; Von A. W. S.

o. 0. 1813. 109 S. 8.; Wien, 1818 8. â�� Ueber das Continental-System und seine

Verbindungen mit Schweden. Im Februar 1813. VI u. 111 8. 8. â�� Schwedisch:

Stockholm 1813. 3 Bl. u. 78 S. 8. - 36) Betrachtungen Ã¼ber die Politik der

dÃ¤nischen Regierung. Von August Wilhelm Schlegel. 1813. 46 S. 8. - Con-

siderations sur la politique du gouvernement Danois. Par un Allemand. 1813.

80 S. 8.; Par A. W. S 1813. 48 S. 8. - 37) Remarques sur un article de la

Gazette de Leipsick du 5. octobre 1818. Relatif au prince royal de Suede. Leipsick

au mois d'octobre 1813. 27 S. 8. â�� Bemerkungen Ã¼ber einen Artikel der Leip-

ziger Zeitung vom 5. October 1813. o. 0. 1813. 82 S. 8. â�� 38) Proclamation,

Sr. KÃ¶nig). Hoheit des Kronprinzen von Schweden und im Hauptquartier der ver-

einigten Armee von Nord-Deutschland bekannt gemachte Berichte vom Anfang der

Kriegs-Operationen bis zum 10. Nov. 1818. GÃ¶ttingen, bei Heinrich Dieterich, 1813.

100 S. 8. â�� 39) Ueber einzelne Proclamationen und Bekanntmachungen vom Dec.

1813 u. Jan. 1814. â�� 40) Re"flexions sur l'^tat actuel de la Norvege. A Londres 1814.

17 S. 8. â�� 41) Tableau de l'etat politique et moral de l'empire francais en 1813.

Hanovre, au mois de fevrier, 1814 et Londres chez J. Murray 1814.

42) Lettre aux editeurs de la Bibliotheque italienne, sur les chevauz de

bronze de Venise. Par A W. de Schlegel. Florence, chez Jean Marenigh 1816.

28 S. 8. â�� Italienisch: Milano 1816. 22 S. 8. â�� 420 unten S. 795.

43) An FrÃ¤ulein Albertine von Stae'l bey ihrer VermÃ¤hlung. Pisa den

XXsten Februar 1816. 3 Bl. 4. â�� 48') unteii S. 795.

44) Le couronnement de la Sainte Vierge, et les miracles de Saint-Doniinique;.

Tableau de Jean de Fiesole, publie en quinze planches par Guillaume Ternite.

Avec une notice sur la vie du peintre et une explication du tableau par Auguste-

Guillaume de Schlegel. Paris 1817. Fol.

45) Observations sur la langue et la litte'rature provencales, par A W. de-

Schlegel. Paris 1818. 122 S. 8. â�� 45') unten b. 796.

46) ConsidÃ¤rations sur les principauz evenements de la revolution fra^oise,

onvrage posthume de Madame la Baronne de Stae'l, publie' par M. le Duc de

Broglie et M. le Baron de Stael (und A. W. v. Schlegel). Paris 1818. 8. â��

47) Ueber den Character und die Schriften der Frau von Stae'l, von Frau Necker

gebohrne von Saussure. (Uebersetzt von A. W. von Schlegel). Paris, London und

StraÃ�burg. 1820. XII u. 338 S. 8.

48) Specimen novae typographiae Indicae, litterarum figuras ad elegantissi-

morum codicum Bibliothecae Regiae ParisienBis ezemplaria delineavit, caelandas,.

ferinndas, flandas curavit Aug. Guil. Schlegel. Lutetiae Parisiorum. 1821. 6 Hl. 8.

49) An meinen Freund Windischmann bei der VermÃ¤hlung seiner Tochter

Frl. Wilhelmine Windischmann mit Hrn. Ferdinand Walter [Sonett]. Bonn, den.

27sten December 1821. 2 Bl. 4.
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50) Corinna auf dem Vorgebirge Miaeno, nach dem Roman der Frau von

Stael. GemÃ¤lde von G<5rard 1821. 9 S. 8.

51) Flore und Blancheflur; vgl. Soph. Bernhardi. Â§ 284, 3. 6).

52) Indische Bibliothek. Eine Zeitschrift von August Wilhelm von Schlegel.

Bonn, bei Eduard Weber 1823-30. 8. Iâ��III, 1. Enth.

I. Zueignung an den FÃ¼rsten v. Hardenberg. 1: Ueber den gegenwÃ¤rtigen

Zustand der Indischen Philologie. 2: Indische Dichtungen. 3: Ausgaben Indischer

BÃ¼cher. 4: Zar Geschichte des Kiephanten. 5: Indische Sphinx. 7: De studio

etymologico. 8: Wilsons WÃ¶rterbuch. 9: Nachrichten. 10: Neueste Mittheilungen.

â�� II. 1827: 1: Allgemeine Uebersicht. 3: AnkÃ¼ndigung. 4: Briefwechsel. 5: An

Baron Schilling von Canstadt. 7: Indische ErzÃ¤hlungen. 8: Indische Sphinx.

10: Briefe an Heeren Ã¼ber Indien. 11: Zwei Epigramme. â�� III. 1830: 2: Denk-

sprÃ¼che aus dem Sanskrit.

53) Bhagavad-Gita. Id cst Otancaiov fitiof, sive almi Krishnae et Arjunae

collpquium de rebus divinis, Bbarateae episodium. Textum recensuit, adnotationes

criticas et Interpretationen! Latinam adjecit Auguatus Guilelmus a Schlegel. Bonnae

Â«p. Ed. Weber. 1823. XXVI u. 190 8. 8.

54) Ramayana, id est, carmen epicum. Textum codd. mss. collatis recensuit

Augustus Guilelmus a Schlegel. Prospectus (1828). 8 S. 8.

55) Oratio quam natalibus Friderici Guilelmi III. celebrandis die III. Augusti

1824 in academia Borussica Rhenana habuit A. G. a Schlegel, p. p. o. Bonnae.

17 S. 4.

56) Faastam navigationem regis Friderici Guilelmi III. quum navi vaporibus

acta Bonnam praeterveheretur 14. Sept carmine celebrat 18. Oct. 1825. Aug. GuiL

a Schlegel, univ. Rhen. h. t. rector. 4 Bl. 4. â�� Die Huldigung des Rheines an

Friedrich Wilhelm III. zum Andenken an die glÃ¼ckliche Schulfahrt des KÃ¶nigs

14. Sept. Von Aug. Wilhelm v. Schlegel. Bonn 1825. 7 Bl. 4. â�� Die Rheinfahrt

des KÃ¶nigs von PreuBen auf dem CÃ¶lnischen Dampfschiffe Friedrich Wilhelm zur

Einweihung desselben am 14. September 1825. In lateinischer Sprache besungen

von A. W. v. Schlegel. Nebst einer deutschen Ã�bersetzung vom Justizrath Bardua

in Berlin. Kur das abgebrannte StÃ¤dtchen Friesack. Berlin 1825. 4 Bl. 8.

57) Viro clarissimo, Joanni Friderico Blumenbach, [Â§ 293, IV. 2] s. p. d. rector

et senatus academiae Borussicae Rhenanae. Bonn 1825. 4 Bl. 4.

58) A. W. von Schlegel's Vorlesungen Ober Theorie und Geschichte der bilden-

den KÃ¼nste. (Gehalten m Berlin, im Sommer 1827). Berlin 1827. 4. (Ans dem

BerlinerConversations-Blatt 1827. Nr. 113 bis 159besonders abgedruckt). Vgl.Nr. 15).

59) Berichtigung einiger MiÃ�deutungen von August Wilhelm von Schlegel.

Berlin, 1828. Gedruckt und verlegt bei G. Reimer. 114 S. 8.

Wilhelm Smets, August Wilhelm von Schlegel's in Berlin erschienene

Schrift: â��Berichtigung einiger MiÃ�deutungen'' hin und wieder berichtigt und

beleuchtet. KÃ¶ln 1829. V, 30 S. 8.

60) Kritische Schriften von August Wilhelm von Schlegel. Berlin, bei G. Reimer.

1828. II. XXII, 436; 420 S. 8. Enth.

I. a: AbriB von den europ. VerhÃ¤ltnissen der deutschen Litteratar 1825. â��

b: Ueber einige Werke von Goethe. 1795 bis 97. â�� c: Homer von VoÃ� 179(5. â��

d: Die Gesundbrunnen von Neubeck 1797. â�� e: Der Wettstreit der Sprachen 1798. â��

f: Ueber kritische Zeitschriften 1798. â�� g: Schauspiele und Romane (Iffland,

Fr. Schulz, Lafontaine, ThÃ¼mmel, Tieck). â�� h: Rollenhagens Froschmeuseler 1797.

- i: Jac. BÃ¤lde 1797. - k: Sal. GeBner 1796. - 1: Chamfort 1796. - m: Ueber

den dramat. Dialog 1796. â�� n: Ueber Shakespeares Romeo und Julia 1797. â��

o: Urtheile, Gedanken und Einfalle Ã¼ber Litteratar und Kunst 1798. â�� II. p: BÃ¼rger

1800. â�� q: Matthisson, VoB und Schmidt (v. Werneuchen) 1800. â�� r: Regulus

von Collin (aus der Ztg. f. d. elegante Welt) 1802. â�� s: Ueber den Deutschen Ion

<ans der Ztg. f. d. elegante Welt) 1802. â�� t: Die GemÃ¤lde 1798. â�� n: Ueber

Zeichnungen zu Gedichten und John Flaxman's Umrisse 1799. â�� v: Ueber das

VerhÃ¤ltnis der schÃ¶nen Kunst zur Natur 1802. â�� w: Schreiben an Goethe Ã¼ber

â�¢einige Arbeiten in Rom lebender KÃ¼nstler 1805. â�� x: Johann von Fiesole 1817. â��

j: Corinna Nr. 50)
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61) Die heilige Elisabeth an Augusta, Prinzessin von Preuien, KurfÃ¼ratin von

Hessen. Am 1. Mai 1828 ehrerbietigst Ã¼berreicht von A. W. v. Schlegel. 2 Bl. 8.

62) Beitrag zum Berliner Kalender 1829 und 1831: Indien in seinen Hanpt-

beziehnngen, 1: bis auf Vasco de Gama, 2: bis auf die neueste Zeit.

63) Ramayana id est carmen epicum de Ramae rebus gestis poetae anti-

quissÃ¼ni Valmicis opus. Tcxtum codd. msr. collatis recensuit interpretationem

latinam et annotationes criticas adjecit Augustus Guilelmus a Schlegel. Bonnae

ad Rhennm typia regiis aumptibus editoris. 1829â��1846. IV. 8.; Bonnae 1846.

64) Hitopadesas id est institutio salutaris. Teztum codd. mss. collatis recen-

snerant [interpretationem latinam] et annotationes criticas adjecerunt Augustus

Gnilelmng a Schlegel et Christianus Lassen. Bonn 1829â��31. II. 8.

65) Zu Goethe's Geburtsfeier am 28. August 1829. 2 Bl. 8. (auch im

Wendt'sehen Musenalm, f. 1831. S. lll).

66) Beitrage zu den BlÃ¤ttern fÃ¼r lit. Unterhalt. 1831. S. 49; zum Musen-

almanach von yVendt f. 1831â��82, im letzteren die .Litterarischen Scherze'

S. 315 bis 33, die Ballade vom Raube der Sabinerinnen S. 9 u. s w. vgl. Arndt.

67) Briefe und Abhandlungen im Journal des Debats 1833. 1834; in den Trans-

actions of tbe Royal Society of Literature 1834; Revue des deux Mondes 1836undl837.

68) Reflexions sur l'e'tude des Langues Asiatiques, suivies d'une lettre Ã¤ M.

Horace Hayman Wilson. Bonn 1832. XII, 205 S. 8.

69) Gedichte im Deutschen Musenalmanach f. 1836; im Rheinischen Odeon

f. 1836.

70) Vorrede zu L. Haymanns Ã�bersetzung von J. C. Prichards Darstellung

der Aegyptischen Mythologie. Bonn 1837. â�� AufsÃ¤tze Ã¼ber den Thierkreis in

der Zeitschrift fÃ¼r Kunde des Morgenlandes 1837 u. 1840.

71) VerzeichniÃ� einer von Eduard Alton hinterlassenen GemÃ¤ldesammlung.

Nebat einer Vorerinnerung und ausfÃ¼hrlichen Beurtheilung dreier darin befindlichen

Bilder. Herausgegeben von A. W. von Schlegel. Bonn 1840. VIII, 36 S. 8.

72) Essais litte'raires et historiques par A. W. de Schlegel. Bonn, chez

E. Weber, libraire. 1842. XXVI, 544 S. 8.

a: Du Systeme Continental. â�� b: Tableau de l'e'tat politique et moral de

l'Empire fran^ais en 1813. â�� c: Comparaison entre la Phedre de Racine et celle

d'Euripide. â�� d: Lettre snr lea chevaux de bronze de la basilique de St. Marc

Ã¤ Vemse. â�� e: Observationa aur la langue et la litte'rature provencales. â�� f: De

l'origine des Romans de chevalerie (Journal des De'bats 1833. 22. Octbr, 14 Novbr.,

31. Dezbr. 1834. 21. und 22. Jan.). â�� g: Le Dante, Pe'trarque et Boccace, justifie"s

de l'lmputation d'heresie et d'une conipiration tendant au renyersement du Saint-

Sie'ge (Revue des deux Mondes 1836 August). h: De l'origine des Hindous

(Transactions of the royal Society of litterature 1834, nicht 1835). â�� i: Lea mille

et nne nuits, recueil de contes originairement Indiens: 1. Notice litte'raire et biblio-

graphique. 2. Lettre Ã¤ M. Silvestre de Sacy (Nouveau Journal asiatique de Paris).

73) Zum Empfange I. M. der KÃ¶nigin Elisabeth von PreuÃ�en. Bonn,

14. Sept. 1842. 2 Bl l

74) Zwei Gedichte in L. SchÃ¼ckinga Rhein. Jahrb. f. 1846.

75) August Wilhelm von Schlegels sammtliche Werke. Herausgegeben von

Eduard BÃ¶cking Leipzig 1846-47. XII. 8. Enth.

L XV, 384 S.: Gedichte. (Vermischte Gedichte. Lieder und Romanzen. Sonette).

â�� U. XIV, 370 S.: Rhythmische Gedichte, Ion, Scherzhafte Gedichte, Epigramme

(vgl. He_rrigs Archiv 15, 387) und litterarische Scherze auf Zeitgenossen, Ehrenpforte

und Triumphbogen fÃ¼r Kotzebue. Anhang. S. 362 f. stehen zwei Sonette, die von

BÃ¼rger verfaÃ�t sind. Sieh Strodtmann, Briefe von und an BÃ¼rger. Bd. 3. S. 275. â��

III bis IV. X, 388; X. 293 S.: Poetische Ã�bersetzungen und Nachbildungen (aus

dem Indischen,Griechischen,Lateinischen,Italienischen, Spanischen, Portugiesischen,

Englischen, FranzÃ¶sischen) nebst ErlÃ¤uterungen und Abhandlungen. â�� V bia VI.

XVI, 371; VIII, 451 8.: Vorlesungen Ã¼ber dramatische Kunst und Litteratur.

VII. XXXVI, 302 S.: Vermischte und kritische Schriften. 1. Band: Vorerinne-

rong zum AthenÃ¤um. Vorrede zu Nr. 13. Vorrede zu Nr. 60. Ueber Schillers

KÃ¼nstler. Etwas Ã¼ber Shakespeare bei Gelegenheit W. Meisters. Ueber Shakespeares

Romeo und Julie, Briefe Ã¼ber Poesie, SilbenmaÃ� und Sprache. Betrachtungen Ã¼ber
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Metrik (erster Druck). Der Wettstreit der Sprachen. Aphorismen, die Etymolo-

gie des FranzÃ¶sischen betreffend. Vorrede zu Flore und Blanscheflur. Schreiben

an Ge. Reimer. Anmerkungen zu Tiecks Anmerkungen zum deutschen Shake-

speare und zu einigen Stellen des englischen Textes.

VIII. VI, 886 S. 2. Band: Charakteristiken und Litteratur. Urtheile, Ge-

danken und Einfalle Ã¼ber Litteratur und Kunst. Litterarischer Reichsanzeiger oder

Archiv der Zeit und ihres Geschmacks. Entwurf zu einem kritischen Institute.

Vorrede zu: ,Horatio Walpole'. Borger. Vorrede zu Nicolais Leben von Fichte.

Brief an Fouque (zuerst im Morgenblatt 1845. Nr. 143/461 UmriÃ�e entworfen auf

einer Reise durch die Schweiz. Biographie J. Necker's. Vorrede zu Frau Neckers

,Ueber den Charakter und die Schriften der Frau v. StaeT. AbriÃ� von den euro-

pÃ¤ischen VerhÃ¤ltnissen der deutschen Litteratur. Berichtigung einiger MiÃ�deutungen.

Ueber Friedrich Schlegel. VorlÃ¤ufiger Entwurf einer neuen Ausgabe der Werke

Friedrichs d. GroÃ�en, Ueoer historische und geographische Bestimmungen der Zoologie.

IX. VI, 396 S. 3. Band: Malerei, bildende KÃ¼nste, Theater. Die GemÃ¤lde.

Ueber Zeichnungen zu Gedichten und John Flaxman's UmriÃ�e. Ueber die Ber-

linische Kunstausstellung. [Sieben] Theaterkritiken aus der Zeitung f. d. eleg.

Welt 1802/3. Schreiben an Goethe Ã¼ber einige Arbeiten in Rom lebender

KÃ¼nstler. Ueber einige tragische Rollen von Frau v. Stael dargestellt. Ueber

die VermÃ¤hlungsfeier Kaiser Franz I. Ueber das VerhÃ¤ltniÃ� der schÃ¶nen Kunst

zur Natur, Ã¼ber TÃ¤uschung und Wahrscheinlichkeit, Stil und Manier. Johann

v. Fiesole. Kunst- und AntiquitÃ¤tensammlung des Herrn Canonikus Tieck. Corinna

auf dem Vorgebirge Miseno. Beschreibung eines bei Lecherich ausgegrabenen

ErzgefÃ¤Ã�es. Vorerinnerung zu dem VerzeichniÃ� von d'Altons GemÃ¤ldesammlung.

X. X, 420 S. 4. Band: Recensionen aus den GÃ¶ttingischen gel. Anzeigen

1789 bis 1791; aus der Jenaischen allg. Litt.-Ztg. 1796 bis 1797.

XI. 1847. 430 S. 5. Band: Recensionen aus der Jenaisehen allg. Litt.-Ztg.

1797 bis 1799.

XII. 1847. 528 S. 6. Band: Recensionen. Kritiken aus dem AthenÃ¤um

1798 bis 1800; aus der Europa 1803; aus der Jenaischen allg. Litt.-Ztg. 1804 bis

1808; aus den Heidelbergischen JahrbÃ¼chern 1810 bis 1816; Recension von Hum-

boldts Vue des Cordilleres. 1817.

Zur VervollstÃ¤ndigung von Schlegels ,sÃ¤mmtlichen Werken' sieh R. Hayrn,

Die romantische Schule S. 869.

BlÃ¤tter f. liter. Unterhaltung 1848. Nr. 245 bis 251. â�� Hallische allg.

Litt.-Ztg. 1848. Nr. 228 bis 233.

76) Oeuvres de Mr. A. G. de Schlegel Ã¤crites en francais et publiees par

Edouard Ã�Ã¶cking. Leipzig 1846. III Bde. VI, 336; 409; VI, 341 S. 8.

77) Opuscula quae Augnstus Guilelmus Schlegelius Latine scripta reliquit.

Collegit et edidit Eduardus BÃ¶cking. Lipsiae venum dantur apud Weidmannes. 1848.

Enth. Nr. 1). â�� Antiquitates Etruscae. Praelectiones a. 1822 in univ. litt.

Bonnensi publice babitae. â�� Opuscula (de studio etymologico aus Nr. 52) I, 7

und II, 4.; De Zodiaci antiquitate et origine; Nr. 55); orationes; Nr. 57); Quaes-

tiones historicae; Nr. 56); Epigraiumata; Ghatakarpara.

78) Oskar F. Walzel, August Wilhelm und Friedrich Schlegel. In Auswahl

herausgegeben. Stuttgart o. J. (1892). LXXV, 421 S. 8. enth. von A. W. Schlegel

die 4., 5., 9., 10. und 12. der dramatischen Vorlesungen. = Dtsch. Nat.-Litt. Bd. 143.

2. Caroline Schlegel, geb. am 2. September 1763 in GÃ¶ttingen, eine

Tochter des Prof. Michaelis, verheiratete sich 1784 mit dem Bergphjsikus BÃ¶hmer

in Clausthal, einem Sohne des GÃ¶ttinger Justizrates. Eine Tochter aus dieser

Ehe starb in Bocklet; ihr ist Aug. Wilh. Schlegels ,Totenopfer' in seinem Musen-

almanach gewidmet. Nachdem Caroline Witwe geworden war, heiratete sie im

J. 1796 A. Wilh. Schlegel, der sie schon, als er in GÃ¶ttingen studierte, kennen

gelernt hatte. Diese Ehe wurde getrennt, und die Geschiedene heiratete Fr. W.

Jos. Schelling (Bd. V, S. 11); mit ihm ging sie nach MÃ¼nchen. Sie starb auf

einer Reise zu ihren Schwiegereltern in Maulbronn am 7. September 1809.

a) Meusel 10, 588. 15, 286.

b) RaÃ�manns Gallerie. Erste Fortsetzung S. 27. Zweite Fortsetzung S. 59.

c) Schindel 2, 246 bis 247.

d) (Elise Campe, geb. Hoffmann) Aus dem Leben von Johann Diederich.

Gries. o. 0. 1855. S. 25. 39 (192). 47. 53. 83. 90. 156.
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e) Caroline. Briefe an ihre Geschwister, ihre Tochter Auguste, die Familie

Gotter, F. L. W. Meyer, A. W. und Fr. Schlegel, J. Schelling u. a. nebst Briefen von

A. W. und Fr. Schlegel u. a. Hrsg. von Georg Waitz. Leipzig 1871. II. 8. Auf

Carolinens Briefe, die fÃ¼r die Adressaten berechnet waren, ist zu viel gebaut

worden: es sind schauspielerische Leistungen, denen das Leben hinter den Cou-

lissen nicht entspricht (K. Goedeke).

f) Rud. Haym, Ein deutsches Frauenleben aus der Zeit unserer Litteratur-

blÃ¼te: PreuÃ�. Jahrb. 1871. 28, 45i bis 506. Vgl. Wilh. Scherer: Wiener Presse

1871 Nr. 164 = VortrÃ¤ge und AufsÃ¤tze zur Geschichte des geistigen Lebens in

Deutschland und Oesterreich. Berlin 1874. 8. S. 356 bis 372.

g) Johannes Janssen, Eine Culturdame und ihre Freunde: Zeit- und Lebens-

bilder. Freiburg i. Br. 1875. 8 ; 4. verm. Aufl. 1889. 8. S. l bis 94.

h) J. M. Raich, Novalis Briefwechsel mit Friedrich und August Wilhelm,

Charlotte und Caroline Schlegel. Mainz 1880. 8.

i) 6. Waitz, Caroline und ihre Freunde. Mittheilungen aus Briefen. Leip-

zig 1882. IV, 108 S. 8. Vgl. W. Seherer, Dtsch. Rundschau 1882. 32, 473 =

Kleine Schriften 2, 252 bis 254.

k) Heinr. Gross (1882) S. 97 f.

1) v. Wegele, Ein Frauenkrieg an der UniversitÃ¤t WÃ¼rzburg: Allg. Ztg. 1885.

Beilage. 2. Juni. Darin einige Bemerkungen Ã¼ber Caroline, ihre reiche Brief-

Sammlung und ihr VerhÃ¤ltnis zu Schiller.

m) Euno Fischer, Geschichte der neueren Philosophie 6, 1. Cap. 5 bis 10.

n) August Sauer, Caroline Schelling: Frauenbilder aus der BlÃ¼thezeit der

deutschen Litteratur. Leipzig 1885. 4. S. 67 bis 74 und 105.

o) Allg. Dtsch. Biogr. 1890. 31, 3 bis 6 (Franz Muncker).

p) F. Hummel, Das Grab von Caroline Schelling: Besondere Beilage des

Staatsanzeigers fÃ¼r WÃ¼rttemberg. 1891. Nr. 13. 14. â�� p'. Sieh S. 796.

q) Vgl. auch Â§ 281, 16, Verspottung der BÃ¼rgerin BÃ¶hme in Mainz.

Romeo und Julie von Shakespeare, aus dem Englischen Ã¼bersetzt (mit A. W.

Schlegel). Berlin 1797. 8.

3. Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel, geb. am 10. M IM/,

1772 in Hannover, wurde fÃ¼r den Handelsstand bestimmt und begann in

Leipzig seine Lehrzeit, wandte sich jedoch im 16. Jahre den Wissen-

schaften zu und studierte in GÃ¶ttingen und Leipzig Jurisprudenz, Philologie,

spater nur Kunst und besonders Geschichte der alten Litteratnr. Nach

einem Aufenthalte in Dresden begab er sich 1796 nach Jena zu seinem

Bruder August Wilhelm, siedelte aber bald nach Berlin Ã¼ber. Im J. 1799

wendete er sich wieder nach Jena und hielt dort im Wintersemester

1800/1801 philosophische Vorlesungen. FleiÃ�iges und einsichtiges Quellen-

studium bewahrte ihn vor Nachbeterei und gab ihm die Sicherheit

eigener Forschung und selbstÃ¤ndigen Urteils. Von beiden zeugen seine

litterargeschichtlichen Arbeiten, in denen zuerst die nationalen Elemente

berÃ¼cksichtigt und dazu benutzt wurden, die poetischen Gattungen und

die Stilarten zu scheiden. Von da an gewann die richtige, von dem

Wechsel der Ã¤sthetischen Ansichten und befangener Beurteilung unabhÃ¤ngige

Auffassung der Dichtung mehr und mehr an Tiefe und Umfang. Die

Dichter und ihre Werke wurden nicht mehr als Erscheinungen genommen,

die auÃ�erhalb des heimischen Volkes und der gleichzeitigen Bildung stehen,

vielmehr als Glieder in der Entwickelung der Geschichte ihres Volkes oder

Stammes, sodaÃ� die vom Ã¤sthetischen Standpunkte vielleicht als Fehler

und SchwÃ¤chen erscheinenden EigentÃ¼mlichkeiten als wesentliche ZÃ¼ge und

als Wurzeln erkannt wurden, mit denen die Einzelerscheinung in der

Gesamtheit haftete. Die GrundsÃ¤tze, auf denen die Forschungen Schlegels

beruhten, wurden von ihm teils in grÃ¶Ã�eren Arbeiten durchgefÃ¼hrt, teils

in aphoristischer Weise und wie in Orakelworten ausgestreut. Unter die

Goedeke, Orondrisz VI. 2. Aufl.' 2
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letztere Form mischten sich dann auch SÃ¤tze, die aus dem individuellen

Leben hergenommen, wie allgemein giltig aufgestellt wurden und eine

der sozial-ethischen Seiten der romantischen Schule begrÃ¼ndeten. Um-

fassend versuchte Friedrich Schlegel diese Doktrin in dem Roman Lucinde

auszufÃ¼hren, der auf nichts anderes hinauslÃ¤uft, als daÃ� die freie und

durch eine Art philosophischer und physiologischer Selbstbeobachtung ver-

feinerte Sinnlichkeit der eigentliche fÃ¼r das Menschengeschlecht gehÃ¶rige

Kultus sei. Diese Sinnlichkeitsphilosophie, die in Wahrheit die Philosophie

zur SchwÃ¤rmerei und die Sinnlichkeit zur NÃ¼chternheit macht, gewann

unter den Romantikern AnhÃ¤nger und Nachfolger. Schleiermacher, mit

dem Friedrich Schlegel zu Berlin in vertrautem Umgange lebte, versuchte

die in der Lucinde waltenden Ansichten zu begrÃ¼nden und auszufÃ¼hren,

und einzelne Romantiker Ã¼bertrugen die Doktrin mit groÃ�er Unbefangen-

heit in das Leben. Schlegel selbst war der Tochter Moses Mendelssohns

Dorothea, vereheÃ¼chten Veit, mit denselben GrundsÃ¤tzen begegnet und

hatte sie vermocht, ihren Mann zu verlassen und mit ihm 1802 nach

Paris zu gehen. Sie wird bald als sein guter, bald als sein bÃ¶ser Genius

geschildert, wenigstens nahm sie an seinen ernsten Studien ernsten Anteil

und trat mit ihm 1808 zur katholischen Kirche Ã¼ber. Darauf wurde er

SekretÃ¤r bei der Hof- und Staatskanzlei in Wien, verfaÃ�te 1809 die Ã¶ster-

reichischen Proklamationen gegen Napoleon, in denen Ã�sterreich deutsch,

und deutsch in mehr als einem Sinne redete. Nach dem Kriege wurde

Schlegel zum Ã¶sterr. Legationsrat beim Bundestage ernannt, kehrte 1818

nach Wien zurÃ¼ck und leitete neben seinen GeschÃ¤ften die Herausgabe

seiner Schriften, die unvollstÃ¤ndig und im einzelnen vielfach gemildert

und verÃ¤ndert sind. Im Winter 1828â��29 hielt er in Dresden Vor-

lesungen Ã¼ber die Philosophie des Lebens und starb vor deren Beendigung

den 11. Januar 1829 am StickfluÃ�.

Friedrich Schlegel war kein Dichter. Alles, was er in poetischer

Form versuchte, diente entweder wie die Lucinde fremdartigen Tendenzen

oder war mÃ¼hsam zusammengegrÃ¼belt und in roher ungefÃ¼ger Form, die

den Anspruch des Bedeutenden machte, nicht ausgefÃ¼hrt, sondern aus-

gearbeitet. DaÃ� dennoch unter den kleinen Gedichten mitunter voller

poetischer Klang vernehmbar wird, soll nicht geleugnet werden, aber ein

paar Lieder verschwinden im Vergleiche mit den AnsprÃ¼chen, die Schlegel

als Dichter machte, und dem Rufe, den sein anspruchsvolles Auftreten

erzeugte. Sein Trauerspiel Alarcos, das Goethe nachgiebig und nicht eben

zum Frommen des Verfassers oder der Schule auf die BÃ¼hne brachte,

bietet ein so grauenvolles Gemisch der Formen und des Widerspenstigen,

daÃ� es recht in Wahrheit als Ausdruck des MiÃ�verhÃ¤ltnisses zwischen

Willen und KunstrermÃ¶gen der Romantiker und im allgemeinen als Ver-

treter der romantischen Weltverwirrung gelten kann. â�� Was er als

ordnender Forscher auf dem Gebiete der Literaturgeschichte leistete, ist

schon erwÃ¤hnt worden. Aus seinen Studien des Sanskrit ging das Buch

Ã¼ber Sprache und Weisheit der Indier hervor, worin die in Deutschland

bis dahin nur vereinzelten Kenntnisse von der indischen Litteratur, der durch

Forster und Dalberg nach englischen Ã�bersetzungen wiedergegebenen Dich-

tungen von KalidÃ¤sa und Jajadeva, in Ã¼berraschender Weise und durch

reiche Gabe erweitert und die mehr auf Ahnung als klarer Erkenntnis

beruhenden Lehren aufgestellt wurden, daÃ� die Wiege aller nach dem
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Westen ausgedehnten VÃ¶lkerbildnng in den GangeslÃ¤ndem zu finden und

das gemeinschaftliche Band, das alle ausgewanderten StÃ¤mme unter sich

and mit dem Mutterlande zusammenhalte, noch aufzusuchen sei. Mit

â�¢diesem Werke war die fruchtbarste und lange nachwirkende Anregung fÃ¼r

die historischen Wissenschaften gegeben; von da an wendeten sich diese

mehr und mehr der VÃ¶lkerwiege zu. Das sprachvergleichende Studium,

das die vergleichende Mythenforschung rÃ¤ch sich gezogen hat und bis zur

yergleichenden Untersuchung der buddhistischen und christlichen Religion

vorgerÃ¼ckt ist, beruhte auf der Anregung dieses Buches. Die unmittel-

bare Nachfolge, wie sie sich in der Mythengeschichte der asiatischen Welt,

spÃ¤ter in dem Heldenbuche von Iran von OÃ¶rres (auch in der Einleitung

zum Lohengrin) kund gab, schwankte zwar in unklarem DÃ¤mmer pfadlos

umher, aber die Wissenschaft hat sich immer sicherer und klarer heraus-

gearbeitet; die hÃ¶chsten Besultate, die sie in dieser Richtung erzielen

wird, haben ihren ursprÃ¼nglichen Keim in Schlegels veraltetem, und doch

unvergÃ¤nglichem Buche. Die ganze orientalische Richtung in der neueren

Poesie ist wesentlich ihm anzurechnen. â�� Schlegels spÃ¤tere philosophischen

Schriften, die auf einer eklektischen Mystik beruhen, fallen auÃ�erhalb des

Kreises der Geschichte der Dichtung und verraten nur zu sehr die Ab-

sicht, die innere quÃ¤lende Unruhe zu beschwichtigen und der wieder-

erstarkten Macht der Gewalthaber und den Neigungen des Absolutismus

<Ã¼e Wege zu bahnen.

a) Zeitgenossen l, 4, 182. [Nachtrage S. 796.

b) T. Bucholtz, Zur Erinnerung an Friedrich v. Schlegel: Hormayra Neues

Archiv 1829 Nr. 21 und 22.

c) Nekrolog: Allg. Ztg. 1829 Nr. 25. wiederh. Nekrolog 7, 80 bis 89. â��

Vgl. Das Inland. Ein Tageblatt fÃ¼r das offentl. Leben in Deutschland, mit vor-

zÃ¼glicher RÃ¼cksicht auf Bayern. 1829. Nr. 31. dazu: Eos. MÃ¼nchener Blatter fÃ¼r

Literatur und Kunst. 1829. Nr. 28. 36 und 37.

d) Aug. W. Schlegel, Ã�ber Friedrich Schlegel. Brief an Windischmann

1884 Dezember 29: Samtliche Werke 8, 235.

e) Schleiermacher und F. Schlegel: Varnhagen von Ense, DenkwÃ¼rdigkeiten

1838. 4, 267. Â§ 249, B. II. 30) Band V, S. 110.

f) L. Tieck an Riemer 3. Juli 1841: Weimarisches Sonntagsblatt 1856 Nr. 5,

â�¢wiederh. Hoffmann v. Fallersleben, Findlinge. Leipzig 1859. S. 149f.

g) Ernst v. Fenchtersleben, Friedr. v. Schlegels Biographie: Band XV

von Nr. 39) â�� Feuchtersieben, SÃ¤mtliche Werke. Wien 1853. 6, 248 bis 281.

h) J. A. Moritz BrÃ¼hl, Gesch. der kathol. Litteratur Deutschlands vom

17. Jh. bis zur Gegenwart. Leipzig 1854. S. 175 bw 222.

i) Helmina von Che'zy, Unvergessenes. Leipzig 1858. I, 258f.

j) Mich. Bernays, Fr. Schlegel und die Xenien: Die Grenzboten 1869.

Nr. 50 und 51.

k) ZusammenstoÃ� des jungen Gottfr. Hermann mit Frdr. Schlegel: G. Her-

manns lateinische Briefe an Volkmann. Heidelberg 1882. Epist. 12.

1) J. Minor, Friedrich Schlegel: Die Grenzboten 1883. Nr. 30.

m) R. Fester, Rousseau und die deutsche Gesuhichtsphilosophie. Stuttgart

1890. S. 188 bis 211 (Ober F. Schlegels Geschichtsphilosophie).

n) Allg. D. Biogr. 1891. 38, 787â��752 (Franz Muncker).

o) H. Prodnigg, Goethes Wilhelm Meister und die aesthetische Doctrin

der Ã¤lteren Romantik. Progr. Graz 1891. 81 S. 8.

p) Felix Poppenberg, ZÃ¼ge zu Fr. Schlegels Bild: MÃ¼nchner Allg. Ztg.

Â»892. Beilage Nr. 239

q) Grillparzer, SÃ¤mtliche Werke 14', 135.

r) Ã�ber Frdr. Schlegel in Wien: Aus dem Leben Theodor von Bernhardis.

Leipxig 1898. 8. Theil l, S. 24. 27f.
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B) Oakar Walze l, Schiller und die Romantik: Sonntagsbeilage der Vossischeit

Ztg. 1893. Nr. 41. 42.

Briefe: o) an Caroline: Nr. 2. e) Bd. l und 2. â�� Ã�) Arnim, mitget. vont

0. F. Walzel: Zsch. f. d. Ã¶sterr. Gymn. 1889. 40, S. 99. â�� y) C. A. BÃ¶ttiger (17)r

F. J. Niethammer (6), K. J. H. Windischmann (4): Schnorrs Archiv 1887. 15, S. 399

bis 442. Vgl. 1885. 13, 564. â�� <f) Dorothea und ihre SÃ¶hne: Raich, Dorothea

v. Schlegel. Mainz 1881. l, 182. 386. 406. 413. 420. 2, 17. 51. 191. 212. 306.

448. â�� Â«) Fouque": Briefe an Friedrich Baron de la Motte Fouque. Berlin 1848. 8.

S. 368 bis 373. â�� f) GÃ¶rrea: JOB. v. GÃ¶rres gesammelte Briefe. MÃ¼nchen 1874.

2, 337. 8, 837. â�� ij) F. H. Jacobi: Rud. Zoeppritz, Aus Jacobis NachlaB. Leipzig

1869. 2, 104. 110. â�� Â») Novalis: Raicb, Novalis Briefwechsel. Mainz 1880. S. 82 und

127; Zsch. f. d. Ã¶sterr. Gymn. 1891. 42, S. 105 bis 107 (0. F. Walzel). â�� i) die

GrÃ¤fin O'Donell, geb. Gaisruck: Ã¶sterr.-ungar. Revue 1890. 8, S. 283 (R. M. Werner).

â�� x) Schiller: Â§ 249, B. I. 50a) Band V, S. 108. â�� 1) Schleiermacher:

Dilthey, Aus Schleiermachers Leben. Band 3. â�� ft) Frau v. Stae'l: Zsch. f. d. Ã¶sterr.

Gymn. 1890. 41, S. 106. - >â�¢) Tieck: Holtei, Briefe an L. Tieck 8, 311 bis 345. â��

f) Frdr. Aug. Wolf, mitget. von 0. F. Walzel: Zsch. f. d. Ã¶sterr. Gymn. 1889. 40,

S. 97. â�� o) Zimmer: Â§ 282, w. S. 226 bis 238. â�� n) Friedrich Schlegels Briefe

an seinen Bruder August Wilhelm. Hg. von Oskar F. Walzel. Berlin 1890.

XXVI, 680 S. 8. Dtsch. Litt.-Ztg. 1891. Sp. 457 f. â�� Sieh unten S. 796.

1) Der Ã¤lteste Aufsatz Friedrich Schlegels ist eine Rezension'der von BÃ¼rger

hg. Akademie der schÃ¶nen RedekÃ¼nste. Bd. l, StÃ¼ck l bis 3 in der Jenaischen

Allgem. Lit.-Ztg. 1792 April 26: 0. F. Walzel, Eine verschollene Recension Friedrich

Schlegels: Zsch. f. d. Ã¶sterr. Gymn. 1889. S. 485 bis 493.

2) Von den Schulen der griechischen Poesie: Biesters Berlinische Monats-

schrift 1794. Band 24 S. 878 bis 400. J. Minor (Nr. 40) Biwid l S. 1â��10. â��

,Nur wenig verÃ¤ndert' Werke (Nr. 35) Band 4, S. 5 bis 24. Handschrift aus dem

Nachlasse Eestners in der Leipziger UniversitÃ¤tsbibliothek.

8) Vom Ã¤sthetischen Werthe der griechischen KomÃ¶die: Biesters Berlinische

Monatsschrift 1794. Band 24, S. 485 bis 505. J. Minor (Nr. 40) Band l, S. 11

bis 20. â�� Werke (Nr. 35) Band 4, S. 25 bis 45.

4) Ueber die weiblichen Charaktere in den griechischen Dichtern: Leipziger

Monatsschrift f. Damen. 1794. Bdch. 4. October und November. Wiederholt Nr. 14)

Anhang. Z. Minor (Nr. 40) Band l, S. 28 bis 45. â�� Werke (Nr. 35) Band 4,

S. 66 bis 89.

Mich. Bernays, Ein alter Aufsatz Friedrich Schlegels: Augsb. Allg. Ztg.

1882. Beilage. Juli 4. Vgl. Lit. Centralblatt 1882 Sp. 1016 und Nr. 40) Bd. l S. X.

5) Ueber die Grenzen des SchÃ¶nen: Neuer Ttsch. Merkur 1795. May. S. 79

bis 92. J. Minor (Nr. 40) Band l, S. 2l bis 27. â�� Werke (Nr. 35) Band 4, S. 151

bis 165.

6) Ueber die Diotima: Biesters Berlinische Monatsschrift 1795. Band 26,

Nr. 3 und 4. Wiederholt Nr. 14) II. J. Minor (Nr. 40) Band l, S. 46 bis 74. â��

Werke (Nr. 35) Band 4, S. 90 bis 150.

7) Rezension von Condorcets Esqnisse d'un tableau: Niethammers- Philo-

sophisches Journal 1795. Bd. 3, 2. S. 161 bis 172. J. Minor (Nr. 40) Band 2,

S. 50 bis 56.

8) Rezensionen von Schillers HÃ¶ren 1796. 2. bis 12. StÃ¼ck (s. unten S. 796),

von Schillers Musen-Almanach 1797 (Xenien), von Herders HumanitÃ¤tsbriefen 7.

und 8 Sammlung und von FÃ¼lleborns kl. Schriften: Reichardts Deutschland. Dritter

und Vierter Band. J. Minor (Nr. 40) Band 2, S. 7 bis 50.

9) An den Herausgeber Deutschlands, Schillers Musen-Almanach betreffend:

Reichardts Deutschland 1796 Band 2. St. 6, S. 348 bis 360. J. Minor (Nr. 40>

Band 2, S. l bis 6. Vgl. Band V, S. 200, 2).

10) Versuch Ober den Begriff des Republikanismus. VeranlaÃ�t durch die

Kantische Schrift zum ewigen Frieden: Reichardts Deutschland. Berlin 1796.

Band 3. St. 7. Nr. H. S. 10 bis 41. J. Minor (Nr. 40) Band 2, S. 57 bis 71.

11) Goethe. Ein Fragment von A. W. (!) Schlegel: Reichardts Deutschland

1796. Band 1. St. 2 S. 258 bis 261. J. Minor (Nr. 40) Band l, S. 114 bis 115.



Friedrich Schlegel. 21

12) Der deutsche Orpheus. Ein Beitrag zur neuesten Eirchengeschicbte:

Beichardts Deutschland. Berlin 1796. Band 4. St. 10. Nr. V. S. 49 bis 66.

J. Minor (Nr. 40) Band 2, S. 92 bis 99.

13) Ueber die Homerische Poesie. Mit RÃ¼cksicht auf die Wolfischen Unter-

suchungen: Reichardts Deutschland 1796. Band 4, St. 11. Nr. II. S. 124 bis 156.

J. Minor (Nr. 40) Band l, S. 215 bis 229.

141 Die Griechen und RÃ¶mer. Historische und kritische Versuche Ã¼ber das

Klassische Alterthum, von Friedrich Schlegel. Erster (einziger) Band. Neustrelitz,

1797. XXIV, 358 S. 8. Enth. I. S. l bis 250. Ueber das Studium der Griechischen

Poesie. J. Minor (Nr. 40) Band l, S. 75 bis 178. â�� Werke (Nr. 35) Band 4, S. 25 bis

218. n. Ueber die Diotima. J. Minor (Nr. 40) Band l, S 46 bis 74. Anhang:

Ueber die Darstellung der Weiblichkeit in den Griechischen Dichtern. J. Minor

<Nr. 40) Band l, S. 28 bis 45.

15) a. Ueber Lessing: Reichardts Lyceum der schÃ¶nen KÃ¼nste. Berlin 1797.

Band l, Theil 2. S. 76 bis 128. J. Minor (Nr. 40) Band 2, S. 140 bis 164. â��

b. Kritische Fragmente: Reichardts Lyceum der schÃ¶nen KÃ¼nste. Berlin 1797.

Band l, Theil 2. S. 133 bis 169. J. Minor (Nr. 40) Band 2, S. 183 bis 202.

16) Der Epitafios des Lysias: Attisches Museum Â§ 223, C. 128) 1797. Band l,

2. S. 213 bis 278. J. Minor (Nr. 40) Band l, S. 181 bis 193. â�� Wiederholt Werke

(Nr. 35) Band 4, S. 166 bis 216.

17) Kungturtheil des Dionysios Ã¼ber den Isokrates: Attisches Museum Â§ 223,

0. 128) Band l, 3. S. 125 bis 175. â�� Wiederh. Werke (Nr. 35) Band 4, 8. 217

bis 229. Die Nachschrift des Ã�bersetzers bei J. Minor (Nr. 40) Band l, S. 194

bis 200.

18) Geschichte der Poesie der Griechen und RÃ¶mer, von Friedrich Schlegel.

Ersten Bandes erste Abtheilung. Berlin, bey Johann Friedrich Unger. 1798. 236 S. 8.

J. Minor (Nr. 40) Band l, S. 231 bis 362. â�� Werke (Nr. 35) Band 3, S. 9 bis 242.

19) Athenaentn. Eine Zeitschrift. Vgl. A. W. Schlegel Nr. 9). J. Minor (Nr. 40)

Band l, S. 201 bis 214. Band 2, S. 239 bis 395.

20) Lucinde. Ein Roman von Friedrich Schlegel. Erster (einziger) Theil.

Berlin. Bei Heinrich FrÃ¶hlich 1799. 300 S. 8. â�� Nachdruck: Berlin bei Dnncker

und Humblot 1799. 8. Vgl. Neue Allg. dtsch. Bibl. 59, 345. 71, 86. â�� /weite, un-

verÃ¤nderte Ausgabe. Stuttgart 1835. 3 Bl., 156 S. 8. â�� Herausgegeben und fort-

gesetzt von W. Christern. Hamburg 1842. 8.; 1848. 334 S. 8.; Schwabisch

Hall 1850. 8.; Neue elegante Ausgabe. Stuttgart 1859. 12.; Coburg 1868. 8.;

Reclatns Univ.-Bibl. Nr. 320. Vgl. Band V, S. 72. Schiller an Goethe 1799

Juli 19 und Goethes Antwort 20. â�� Sieh unten S. 796.

a. Vertraute Briefe Ã¼ber Friedrich Schlegels Lucinde (von Friedrich

Schleiermacher). LÃ¼beck und Leipzig 1800. 152 S. 8.; Mit einer Vorrede

von Karl Gutzkow. Stuttgart 1835. XXXVI, 124 S. 8. â�� S. Bd. VIII. S. 700.

b. Diogenes Laterne (von Daniel Jenisch, Â§ 274, 7). Leipzig 1799. 379 S.

8. Vgl. Ebeling, Kpm. Litt. II, 447.

c. Lindor. SeitenstÃ¼ck zu Fr. Schlegels Lucinde (von Michael Kosmeli,

5 295, I. 15. 1). Altona 1799. 8.; Hamburg und Mainz 1801. 8.

a. Drey Briefe an ein humanes Berliner FreudenmÃ¤dchen Ã¼ber die Lucinde von

Schlegel. Frankfurt und Leipzig 1800. S4 S. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 59, 349.

e. Fiormona, oder Briefe aus Italien. Berlin bei Nauck 1794. VIII, 286 S. 8.

Nachdr.: Kreuznach 1803. 8. 2. Aufl. Berlin 1805. 8.; 1829. 8.; 1838. 8.; 1869. 8.

Vgl. % 230, 13. 261 a. und Â§ 232, 39. am Ende.

f. J. Bernhard Vermehren, Briefe Ã¼ber Friedrich Schlegels Lucinde, zur

richtigen WÃ¼rdigung derselben. Jena 1800. IV, 254 S. 8.

g. Die Lehrjahre der Liebe. Penig 1804â��6. II. 8.

h Die Mysterien der Liebe und des Lebensgenusses. Eine Gallerie von

Cabinete-StÃ¼cken fÃ¼r philosophische LÃ¼stlinge. Philadelphia 1805. 8.

i. Verirrungen der Liebe. Paris [Halle] 1806. VI, 194 S. 8.

k. Ein NachtstÃ¼ck fÃ¼r lÃ¼sterne Leser (Roman). Leipzig o. J. (1808). 8.

1. Situationen aus dem BlÃ¼thenalter eines Mannes von GefÃ¼hl. Berlin 1810. 8.

m. Fritzchen, eine kleine Geschichte fÃ¼r Freunde schÃ¶ner MÃ¤dchen. Von

Theodiscus (Â§ 277, 25. 7). Berlin 1810. 8.

n. Beitrage zur ModelectÃ¼re, von Theodiscuu (Â§ 277, 25. 9). Berlin 1811. 8.



22 Buch VII. Phantastische Dichtung. Â§ 283, 3.

0. Vgl. Â§ 258, 8. Kotzebue Nr. 58).

p. E. Haym, Fr. Schlegel und Lucinde: PreuÃ�. Jahrb. 1869. 24, 261 bis 295.

q. Julius Duboc, GrundriÃ� einer einheitlichen Trieblehre. Leipzig 1892. 8.

S. 134 und 296 f.

r. J. 0. E. Donner, Der Einflufl Wilhelm Meisters auf den Roman der Ro-

mantiker. Helsingfors und Berlin 1898. 8. S. 74 bis 101.

21) Charakteristiken und Kritiken. Vgl. A. W. Schlegel Nr. 13). J. Minor

(Nr. 40) Band 2, S. 72 bis 91 und 100 bis 182 und 396 bis 431.

22) Alarcos. Ein Trauerspiel von Friedrich Schlegel. Berlin, 1802. Bei Johann

Friedrich Ã¼nger. 65 S. 8.; Nr. 30) und Nr. 35) VIIL Neue Allg. dtsch. Bibl. 87, 207.

Vgl. Band IV. S. 541 f. â�� Henriette v. Bissing, Goethe und ,Alarcos': Das

Leben der Dichterin Amalie v. Helvig geb. Freiin v. Imhoff. Berlin 1889. S. 68. â��

a. Expectorationen. Ein Kunstwerk und zugleich ein Vorspiel zum Alarcos. o.O. (auf

dem Umschlage: Berlin) 1803. 56 S. 8. Sieh Band IV. Â«.603, 7). â�� b. Etwas Ã¼ber

Alarcos, ein Trauerspiel von Fr. Schlegel. Ein Versuch, die Leser zum Schmecken

zu zwingen (von Gerhard Anton Gramberg d. a. Â§ 271, 18 am Ende). MÃ¼nster

1803. 8. â�� Vgl. Â§ 221. D. 101) Parodien in Band IV. S. 151.

23) Geschichte der Jungfrau von Orleans. Aus altfranzÃ¶sischen Quellen. Mit

einem Anhange aus Hume's Geschichte von England. [Ã�bersetzt von Dorothea].

Hg. von Friedrich Schlegel. Berlin 1802. 152 S. 8.

23a) BeitrÃ¤ge zu A. W. Schlegel und Tiecks Musen-Almanach 1802; A. W.

Schlegel Nr. 16).

23 b) Beitrage zu Vermehrens Musenalmanach Â§ 289. 4. 4) a und b.

24> Europa. Eine Zeitschrift. Herausgegeben von Friedrich Schlegel. Frank-

furt a. M. bei Friedrich Wilmans, 1803 [bis 1805]. H. 8.

1. Bd. 1. St. 180 S. a: Vorrede. â�� b: Reise nach Frankreich. [Friedrich].â��

c: Litteratur. [Friedrich]. â�� d: Ueber die Resultate der Expedition nach Egypten.

***r.â�� e: Gedichte (Zu einer Volksmelodie. D[orothea]. Ein Traum. [Friedrich].

Bei Erblickung der Handschrift eines verstorbenen Freundes. D[orothea]. Betrach-

tung. An eine Freundin der Poesie. [Friedrich]. â�� [Vier] Variationen. Liebe denkt

in sÃ¼fien TÃ¶nen. A.W.Schlegel. Raphael. [Friedrich]. An den Tod. R. Stanzen

zur Einleitung eines MÃ¤rchens. An Sidonien. [Friedrich]). â�� f: Ueber die Pariser

Kunstausstellung vom Jahre XI. ***ch. â�� g: Nachricht von den GemÃ¤lden in

Paris an einen Freund in Dresden. â�� h: Ansichten und Miscellen (Vorerinnerung.

[Friedrich]. Aus dem Briefe einer Deutschen. HTa***r. [H. v. Hastfer Â§ 290, 3. 1)].

Talma als Orestes. Buonaparte im Nationalinstitut. AuffÃ¼hrung der Nina.

[Dorothea]. Theaterkritik. Einheit der franz. und niederlÃ¤ndischen Schule. Der

gestiefelte Kater auf dem TheÃ¤tre des jeunes artistes. Dforothea]).

2. St. 167 S. i: Von Raphael (die alte und die neue Schule der italiÃ¤nischen

Mahlerei; GegenstÃ¤nde der Mahlerei). â�� j: Uebersicht der neuesten Fortschritte der

Physik. 0. â�� k: BeitrÃ¤ge zur Geschichte der modernen Poesie und Nachricht von

provenzalischen Manuscripten. [Friedrich]. â�� 1: Ueber das spanische Theater. A. W.

Schlegel. â�� m: GesprÃ¤ch Ã¼ber die neuesten Romane der FranzÃ¶sinnen. D[orothea],

â�� n: Einige Nachrichten Ã¼ber die neuesten Arbeiten der Pariser Philologen.

J. G. S. â�� o: Die Sylbenmaasse (Hexameter, Elegie, Jambe, Choliambe). A. W.

Schlegel. â�� p: Kleine Gedichte aus dem Griechischen. A. W. Schlegel. â��

q: Pariser Neuigkeiten (enth. u. a. Ausbreitung der deutschen Sprache in Frank-

reich. Ueber den Zustand der Musik in Paris. D. R. Jardin des plantes. Ueber

den Zustand der Anatomie in Paris. Froriep. FranzÃ¶sische Kunstausstellung. Guter

Rat fÃ¼r Reisende. Michel-Ange im Theater Feydeau. Charles' Vorlesungen Ã¼ber

Physik. 0. Villoiaons Cours des Neugriechischen. K. H. [Karoline v. Humboldt].

Lafond als Tancred. Journalisten und Theater. Hamlet in Frankreich. Literarische

Anfrage. Deutsche Fremde in Paris. Polymathische Schule). Druckfehler im

ersten Heft.

II. Bd. 1. St. 1803. 206 S. r: Ueber Literatur, Kunst und Geist des Zeitalters,

einige Vorlesungen in Berlin zu Ende des J. 1802 gehalten von A. W. Schlegel. â��

s: Nachtrag italienischer GemÃ¤lde. - t: Probe einer metrischen Uebersetzung des

Racine, erster Akt des Bajazet. [Friedrich]. â�� u: ErzÃ¤hlungen von Schauspielen

mit Vorerinnerung des Herausgebers. [A. v. Arn im]. â�� v: Miscellen (Sprachlehre

von A. F. Bernhardi. A. W. Schlegel. Nachricht von Choiseul-Gouffier).
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2.8t. 1805. 146 S. [mit Raphaels St. Michael, gestochen von Lips]. w: Zweiter

Nachtrag alter GemÃ¤lde. â�� x: Geschichte von Bachram Gur aus dem Persischen

des Ferdusi von Gottfried Hagemann. â�� y: Epochen der griechischen Philo-

sophie. Fr. Ast. â�� z: Der gehÃ¶rnte Siegfried in der Schmiede. D. L. M. F.

[De la Motte Fouque]. Der Ritter und der MÃ¶nch. D. L. M. F. Der alte Held.

D. L. M. F. â�� a: GesprÃ¤che Ã¼her Tiecks Poesie. H. v. Hastfer. â�� Ã�: Dritter

Nachtrag alter GemÃ¤lde. â�� ;-: Anzeige (Ã¼ber chinesische Buchstaben). Anzeige

einiger Druckfehler.

25) Kritische Grundgesetze der schriftstellerischen Mittheilung, nebst einem

Gedicht Herkules Musagetes. Von Fr. Schlegel. Hamburg, bei Carl Anton

Heydemann 1803. 8.

26) Geschichte der Margaretha von Valois, Gemahlin Heinrichs IV. Von

ihr selbst beschrieben. [Original: Me'moires de la Royne Marguerite. Paris

1628; Brnxelles 1658; Liege 1713]. Nebst ZusÃ¤tzen und ErgÃ¤nzungen aus den

FranzÃ¶s. Quellen von Frdr. Schlegel. Leipzig 1803. 8.

27) Leasings Geist aus seinen Schriften, oder dessen Gedanken und Mei-

nungen zusammengestellt und erlÃ¤utert von Friedrich Schlegel. Leipzig 1804.

m. 8.; Neue unverÃ¤nderte Ausgabe. Leipzig 1810. m. 8. Â§ 221, C. 2). Band

IV. S. 186. Neue Allg. dtsch. Bibl. 102, 86 bis 92.

Enth. I. a: An Fichte, vom Hg. â�� b: Allgemeine Einleitung. Vom Wesen

der Kritik, vom Hg. â�� c: BruchstÃ¼cke aus Briefen. Nebst einer Vorerinnerung

und Nachschrift, vom Hg. â�� d: Antiquarische Versuche. Nebat einer Vor-

erinnerung und Nachschrift, vom Hg. â�� II. e: Einleitung. Vom combinatoriachen

Geist, vom Hg. â�� f: Fragmente dramaturgischen, litterarischen und polemischen

Inhalts. â�� III. g: Einleitung. Vom Charakter des Protestanten, vom Hg. â��

h: Erziehung des Menschengeschlechts. â�� i: Ernst und Falk 1. und 2. GesprÃ¤ch.

â�� k: Nathan. Nebst Prolog und Epilog, vom Hg. â�� 1: Ernst und Falk. Bruch-

stÃ¼ck eines dritten GesprÃ¤chs, vom Hg.

28) Poetisches Taschenbuch fÃ¼r das Jahr 1805 (und 6). Berlin bei J. Fr.

Unger 1805-6. H. 8. Â§ 315, H. 82 = Band VIII. S. 63.

28 a) BeitrÃ¤ge zu den Heidelbergischen JahrbÃ¼chern. Sieh Nr. 41).

29) Ueber die Sprache und Weisheit der Indier. Ein Beitrag zur Be-

grÃ¼ndung der Alterthumskunde von Friedrich Schlegel. Nebst metrischen Ueber-

setzungen indischer Gedichte. Heidelberg, bei Mohr und Zimmer. 1808. XVI,

324 S. 8. Wiederholt Nr. 39) Band VHI. Â§ 310, A. IV. a = Bd. VII. S. 588.

Vorrede. Erstes Buch. Von der Sprache. Kapitel l: Von der indischen

Sprache Ã¼berhaupt. S. 3. 2: Von der Verwandtschaft der Wurzeln. S. 6. 3: Von

der grammatischen Structur. S. 27. 4: Von zwei Hauptgattungen der Sprache nach

ihrem innern Bau. S. 44. 5: Von dem UrsprÃ¼nge der Sprachen. S. 60. 6: Von

der Verschiedenheit der verwandten und von einigen merkwÃ¼rdigen Mittelaprachen.

S. 71. â�� Zweites Buch. Von der Philosophie. Kapitell: VorlÃ¤ufige Bemerkungen.

S. 89. 2: System der Seelenwandrung und Emanation. S. 95. 3: Von der Astrologie

und dem wilden Naturdienst. S. 114. 4: Die Lehre von zwei Principien. S. 125.

5: Vom Pantheismus. 8. 140. â�� D.ittes Buch. Historische Ideen. Kapitel 1: Vom

UrsprÃ¼nge der Poesie. S. 157. 2: Von den Ã¤ltesten Wanderungen der VÃ¶lker. S. 165.

3: Von den indischen Kolonien und der indischen Verfassung. S. 173. 4: Vom

orientalischen und indischen Studium Ã¼berhaupt, und dessen Werth und Zweck.

3. 196. â�� Indische Gedichte. I. Anfang des Ramayon. S. 231. u. Indische Kosmo-

,'â�¢!::â�¢â�¢ aus dem ersten Buche der Gesetze des Monn. S. 272. HL Aus dem Bhogo-

votgita. 8. 284. IV. Aus der Geschichte der Sokuntola, nach dem Mohabharot. 8. 308.

Vom FrÃ¼hjahr 1803â��1804 genoÃ� Schlegel den mÃ¼ndlichen Unterricht Alezander

Hamiltons in der Sanskrit-Sprache und studierte dann unter L angle's Leitung

die Mss. der Pariser Bibliothek. â�� Bei seiner Arbeit mufite er sich .fÃ¼rÂ» erste

darauf beschrÃ¤nken, nur einen Beweis mehr zu liefern, wie fruchtbar das indische

Studium dereinst noch werden kÃ¶nne, die Ueberzeugung allgemeiner zu ver-

breiten, welche reiche SchÃ¤tze hier verborgen seien, die Liebe fÃ¼r das Studium

wenigstens vorlÃ¤ufig, auch in Deutschland, anzufachen, und fÃ¼r die Ansicht des

Ganzen einen festen Grund zu legen, auf welchem sich nachher mit Sicherheit

weiter fortbauen lieÃ�e'. Die metrischen Ã�bersetzungen empfiehlt er als ersten

Versuch dieser Art nachsichtiger Beurteilung. Vgl. H. Oldenberg, Ober Sanskrit-

forschnng: Dtsch. Rundschau 1886. 47, 386 bis 409.
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29 a) Ã¶sterreichische Zeitung [redigiert von F. Schlegel im Hauptquartier

des Erzherzogs Carl; in den Briefen Dorotheas an F. Schi, und sonst als ,Armee-

zeitung' angefÃ¼hrt]. Erschien 1809 vom 24. Juni bis 16. Dezember zweimal wÃ¶chent-

lich in 52 Nummern. Vgl. Anz. f. dtsch. Alterth. 1893. 19, 81 (0. F. Walzel).

30) Friedrich Schlegels Gedichte. Berlin 1809. 4 Bl., 888 8. 8. Enth.

Kleinere Gedichte. Alarcos. Roland, Heldengedicht in 15 Romanzen, zuerst in

Nr. 28) 1806. Sieh Nr. 35) VIII bis IX. - Sieh unten S. 796.

Die Berliner Zensur lieÃ� das letzte Blatt 8. 387/8 mit GelÃ¼bde: .Es sey

mein Herz und Blut geweiht, Dich Vaterland zu retten* ausscimeiden;

einige vollstÃ¤ndige Exemplare waren schon in Leipzig ausgegeben worden. Vgl.

Chamiaso, Werke 1839. 5, 230.

FouquÃ¤, Ein Wort Ã¼ber F. Schlegels Gesammelte Gedichte: 'Die Musen

1810 = Sammlung kleiner prosaischer Schriften 2, 145 bis 156.

31) Ueber die neuere Geschichte. Vorlesungen gehalten zu Wien im Jahre

1810 von Friedrich Schlegel. Wien 1811. 4 Bl., 564 S. 8.

32) Friedrich Schlegels Geschichte der alten und neuen Litteratur. Vor-

lesungen gehalten zu Wien im Jahre 1812. Wien 1815. II. XVI, 802 und

332 S. 8. Ein .Zweiter Theil' erschien unter dem Titel: Friedrich von Schlegel'Â»

Geschichte der alten und neuen Literatur. Bis auf die neueste Zeit fortgefÃ¼hrt

von Theodor M und t. Die Literatur der Gegenwart. Berlin 1842. 8.; Zweite

Aufl. Wien 1847. XVIII, 497 S. 8. â�� Sieh unten S. 796.

33) Deutsches Museum, herausgegeben von Friedrich Schlegel. Wien 1812

bis 13. In der Camesinaschen Buchhandlung. Zwei JahrgÃ¤nge, jeder von 12

Monatsheften. 8. â�� Sieh Band VIII. S. 22, 96.

Erster Band. 1812. 545 S. a: Vorrede. â�� b: Die Sprache. Von Frh.

v. Steigentesch. â�� c: Aus einer noch ungedruckten historischen Untersuchung

Ã¼ber das Lied der Nibelungen. Von A. W. Schlegel. â�� d: Zerstreute BlÃ¤tter von

Heinrich v. Collin, aus dessen litterar. Nachlasse. â�� e: Agronomische Briefe.

Von Adam MÃ¼ller. Erster Brief. â�� f: Recension. F. H. Jacobi Von den gÃ¶tt-

lichen Dingen und ihrer Offenbarung. Vom Herausg. â�� g: Johann Hunniady

Corvin. Von Car. Pichler, geb. von Greiner. â�� h: Die scandinavische Halbinsel

und ihre Bewohner. Von J. W. Ridler. â�� i: 2. Brief von e. â�� k: Der Philosoph

und die Sonne. Von Matthias Claudias. â�� 1: Rezept. Von v. St. â�� m: Ueber

nordische Dichtkunst. Vom Herausg. â�� n: Ein Wort Ã¼ber deutsche Litteratur

und deutsche Sprache. Vom Frh. v. Steigentesch. â�� o: Ueber das Studium der

Kriegsgeschichte. Von E. v. Pfuel. â�� p: Aus dem Trauerspiele Marius. Von

MatthÃ¤us v. Collin. â�� q: Aussichten fÃ¼r die Kunst in dem Ã¶sterr. Kaiserstaat. â��

r: Gedichte auf Rud. v. Habsburg von Zeitgenossen. Von A. W. Schlegel. â��

s: Ueber den Glauben. Von M. Claudius. â�� t: Kunstnachrichten aus Rom. Vom

Mahler MÃ¼ller. â�� u: Der Adler Jupiters. Von J. G. Meinert. â�� v: Jakob Degen.

Von J. L. Sinn. â�� w: Preioaufgabe des Erzherzogs Johann Ã¼ber die Geographie

Inner-Oesterreichs im Mittelalter. â�� x: Kaiser Friedrichs L, Barbarossa, Pallast

in der Burg zu Geinhausen. â�� y: Aus dem Trauerspiele Hannibal. Vom Frh.

v. Rothkirch. â�� z: Herausgabe des alten Reinhart Fuchs durch die BrÃ¼der

Grimm in Gasse!. â�� tz: DÃ¤mmerungs-Schmetterlinge oder Sphinxe. Von Jean

Paul. â�� a: Ueber die Uebungen der Soldaten. Vom Frh. v. Steigentesch. â��

,*â�¢. Nachtrag Ã¼ber Shakspeare vom Hg. â�� y: Kunstnachrichten aus Rom. Vom

Mahler MÃ¼ller. â�� <f: Aus den Vorlesungen Ã¼ber die Geschichte der Litteratur.

12. Vorl. Vom Hg. â�� s. Ueber das Nibelungen-Lied. Alter der Nibelungen.

Von A. W. Schlegel. â�� f: Kunstnachrichten aus Rom. Vom Mahler MÃ¼ller.

Zweyter Band. 1812. 554 S. a: Ueber dag Nibelungen-Lied. Angebliche

Dichter der Nibelungen. Von A. W. Schlegel. â�� b: Einfalle eines Dilettanten Ã¼ber

historische GegenstÃ¤nde. â�� c: Nachricht von der Breslauer GemÃ¤hldesammlung. Mit

Vorerinnerung von Frdr Schlegel- Von BÃ¼sching. â�� d: Aus dem romantischen Schau-

spiele Kunigunde, RÃ¶misch-deutsche Kaiserin, von F. L. Zacharias Werner. â�� e: Nach-

richt von Phil. Otto Runge. â�� f: Olafs Ausfahrt. Eine nordische Abenthenre. Von

Fouque". â�� g: Leben des Dichters, Martin Opitz v. Boberfeld. Nebst Bemerkungen

Ã¼ber seinen poetischen Charakter. Von Hegewisch. - h: Sendschreiben an A. H. MÃ¼ller,

durch e und i des 1. Bd. veranlaÃ�t. Von Wilh. v. SchÃ¼tz. â�� i: Der Abschied. Von

A. W. Schlegel. â�� k: An die SchÃ¶nheit Vom Gf. Heinrich Lariseh. â�� 1: Das GlÃ¼ck.

Von J. Erichson. â�� m: Kunstnachrichten aus Rom. Vom Mahler MÃ¼ller. â�� n: Ueber
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das historische Schauspiel. Von MatthÃ¤us v. Collin. â�� o: Agronomische Briefe.

Von A. MÃ¼ller. â�� p: Kaiser Karl der GroÃ�e. Abschnitt einer altdtsch. poet.

Chronik. Von B. .1. Docen. â�� q: Ueher die deutsche Litteratur. Von Chn. Gttfr.

KÃ¶rner, nebst der Antwort des Hg. â�� r: SchluÃ� von g. â�� s: Doctor Faust. Von

Stieglitz. â�� t: Berichtigung einer Stelle in Dampmartins Gesch. von Frankreich.

Von J. W. Kid l er â�� u: Ueber ein Osten. Idiotikon, mit Anm. des Hg. Von

K. â�� v: Ueber ein neues deutsches Sprachwerk, das 1813 erscheinen soll. Ein

Vorbengnnga-Versuch von B. J. Docen. â�� w: SchloÃ� Karlstein bey Prag. Vom

Hg. â�� x: AnkÃ¼ndigung (Ausg. des Nibelungenliedes betr.). Von A. W. Schlegel.

â�� y: Beschreibung altdeutscher GemÃ¤hide. Von Am. v. Hellwig. â�� z: Abend-

Unterhaltungen der Wiedergekehrten. Von Karoline v. FouquÃ¶. â�� tz: Ueber das

Mittelalter. Eine Vorlesung, geh. 1803. Von A. W. Schlegel. â�� Â«: AnkÃ¼ndigung

des 2. Jahrgangs. Vom Hg â�� Ã�: Der Werth der positiven Offenbarung, aus der

Unhaltbarkeit der bisherigen philosophischen BemÃ¼hungen. Von Eâ��r. â�� y. An-

kÃ¼ndigung einer Schrift Ã¼ber die Vaskische Sprache und Nation. Von Wilh.

v. Humboldt. â�� rf: Bemerkungen auf einer Reise durch Deutschland, aus einer

frz. Hsch. â�� *: Scenen aus dem Trauerspiele Zrini. Von Theod. KÃ¶rner. â��

C: Scenen aus dem Schauspiele Rudolph von Habsburg. Vor M. H. Mynart. â��

i: Ueber die unmusikalische Beschaffenheit der deutschen Sprache, mit Antwort

des Hg. Von J. â�� *: Timotheus, oder die Gewalt der Musik.

Dritter Band. 1813. 554 S. a: Vorrede. Vom Hg. - b: Ueber die Er-

kenntniÃ�quellen. Vgl. Bd. 2, Nr. Ã�. Von Eâ��r. â�� c: Ode an den Gf. Frdr. Leo-

Sjld Stolberg. Von Gf. Chn. Stolberg. â�� d: Der Philosoph Hamann. Vom Hg.

ebst Hamanns frÃ¼hester Schrift. Mitgetheilt von Frdr. H. Jacobi. Sieh Bd. IV,

8. 267. â�� e: Gedanken Ã¼ber Mythos, Epos und Geschichte. Mit altdeutschen Bei-

spielen. Von Jacob Grimm. â�� f: Wie steht es um die deutsche BÃ¼hne? Br. am

SchlÃ¼ge des Jahrs 1812. Von â��y. â�� g: Fortsetzung von Nr. b. â�� h: Ein

tentsches Wort gegen die unteutschen, widersinnigen, oder willkÃ¼hrlich neuge-

schaffenen sinn-und gehaltlosen KuustausdrÃ¼cke in heuttagigenSchriftverhandlungen;

bes. nach philosoph.undheilkundiger Beziehung, mit ZusÃ¤tzen des Hg. VonG.Schwar-

zott. â�� i: Scenen aus dem Trauerspiel Germamcus, von Caroline Pichler. â��k: Apo-

logie des Krieges. Besonders gegen Kant. Vom Obersten von RÃ¼hl. â�� 1: Wielands

BegrabniÃ�. â�� m: BeschluÃ� von Nr. k. â�� n: Betrachtungen Ã¼ber die Geschichte. Von

M. â�� o: Fragmente einer Geschichte der Baukunst im Mittelalter von K. Frdr.

Rumohr. â�� p: Ueber das deutsche Lustspiel Von A. v. Steigentesch. â�� q: Anti-

quarische Anfrage von Friedrich Tieck. â�� r: Bitte des Hgs. an die Mitarbeiter. â��

s: Fortsetzung von Bd. 2, Nr. y. â�� t: Betrachtungen Ã¼ber das Trauerspiel Hamlet.

Von Wilh. v. SchÃ¼tz. â�� n: Hunibaldi Chronik. Ein merkwÃ¼rdiges Denkmal alt-

deutscher Sagengeschichte. Von GÃ¶rres. â�� v: Antwort auf Bd. 2, Nr. v. Von

Theod. Heinsius. â�� w: Vom UrsprÃ¼nge der gothischen Baukunst. Von K. Frdr.

Rumohr. â�� z: Ueber die Kleidung der alten Deutschen. Nach Hachenberg von

Joseph Koller. â�� y: Briefe von Wieland (8). Sieh Â§ 223. A. l, d) II â�� z: Fort-

setzung von Bd. 3, Nr. g. â�� a: Fortsetzung von Nr. w. â�� Ã�: Fortsetzung von

Nr. n. â�� y: Etwas Ã¼ber die VerhÃ¤ltnisse zwischen Heyne und Winkelmann.

Von H. A. L. Heeren. â�� tf: (4) Briefe von Wieland. â�� s: Ueber eine bevor-

stehende Heransgabe der sÃ¤mmtlichen Werke Gerstenberga. Von Ferd. Eckstein.

Vierter Band. 1813. 547 S. a: Klopstock und Wieland, oder die Trauben-

pflege in OsmanstÃ¤dt. BruchstÃ¼ck aus Wielands DenkwÃ¼rdigkeiten vom J. 1797.

Von C. A. BÃ¶ttiger. â�� b: Ueber Schicks Laufbahn und Charakter als KÃ¼nstler.

Von P. â�� c: Ueber eine Hsch. des altdtsch. Gedichtes Gottfried v. Bouillon, an-

geblich von Wolfram von Eschilbach. Von Kopitar. â�� d: ErklÃ¤rung einer an

mehreren Orten Deutschlands zu findenden AlterthÃ¼mlichkeit. Von BÃ¼sching. â��

e: Sonette. Von Frh. von Rothkirch. â�� f: Fortsetzung von Bd. 3, Nr. z. â�� g: Eine

Grablegung auf Island. Nach der Egills Saga. Von Fouqne'. â�� h: Fee Gig. Von

Meinert. â�� i: 8 Briefe von K. W. Ramler. 2 von M. A. v. ThÃ¼tnmel, l von J. 3. (!)

Salzer, 4 von Lessing, 2 von Klotz. â�� k: Vor Peters GemÃ¤hide: Kaiser Maximilian 1.

(2 Sonette). Von Caroline Pichler. â�� 1: Litteratur. Heyne, von Heeren Vom Hg.â��

m: Ueber die GemÃ¤hldesammlung des Hn. v. Massias in Oggersheim. Von A. M.

Wallenberg. â�� n: SchluÃ� von Nr. f. â�� o: Das Banner. Eine altnordische Ge-

schichte in Balladen. Von Fouque\ â�� p: Litteratur. Ueber Mahler MÃ¼llers Werke.

Â§ 230, 16. 24). â�� q: Zweites Sendschreiben. Sieh Bd. 2, Nr. h. â�� r: Reynold

von Montalban. â�� s: Fortsetzung von Bd. 8, Nr. Ã�. â�� t: Aus einem Briefe des
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dÃ¤nischen Reisenden BrÃ¶nstedt. â�� u: Kanstnachricht aus Rom. Von Mahler

MÃ¼ller. â�� v: SchluÃ� von Nr. s. â�� w: Hertha. Deutsche Mythe. Von Lauer. â��

x: Wien eine Festung. Von HofstÃ¤tter. â�� y: Nachricht von altdtsch. lisch, in

Ungarn. Von Kovachich. â�� z: Gedichte von Theodor KÃ¶rner. â�� a: Moakau's

Brand. Ode 1812. Von Gf. Franz v. Enzenberg. â�� Ã�: Von dem Purismus der

Ã¶sterr. Mundart. Von K. Fischer. â�� 7: Nachrichten von AlterthÃ¼mern des trans-

albingischen Sachsens. Von K. F. Rumohr. â�� ef: Die deutsche Orthographie.

Von einem Kosaken. â�� e: An die Leser. Vom Hg.

34) Concordia. Eine Zeitschrift, herausgegeben von Friedrich Schlegel.

1. bis 6. Heft. 1820-1828. Wien 1823. Gedruckt und im Verlage bey J. B.

Wallishansser. 398 S. n. l Bl. Inhalt. 8.

Kuth. a: Vorrede. S 1. â�� b: Signatar des Zeitalters, vom Herausgeber.

S. 3. â�� c: Unsre Zeit. Vom Herausgeber. S. 71. â�� d: Ueber den EinfluÃ� der

Zeichen der Gedanken anf deren Erzeugung und Gestaltung. Von Franz Baader.

S. 75. â�� e: Die innere Staatshaushaltung, systematisch dargestellt auf theo-

logischer Grundlage. Erster Versuch. Von Adam MÃ¼ller. S. 87. â�� f: Corre-

spondenz-Nachrichten. Aus einem Briefe vom westlichen Deutschlande. S. 129. â��

g. Anzeige von Claudius Werken. Von F. L. Z. Werner. â�� h: Die innere

Staatshaushaltung; systematisch dargestellt auf theologischer Grundlage. Erster

Versuch. Von Adam MÃ¼ller. BeschluÃ�. S. 188. â�� i: Von der Grundlage des

Friedens. Von H. S. 166. â�� k: Signatur des Zeitalters. Vom Herausgeber. Fort-

setzung. S. 164. â�� 1: RevolutionÃ¤re Anwendung der evangelischen Lehre. Von

B. 8.190. â�� m: Entwicklung des innern Lebens. I. Von der Seele. Vom Heraus-

geber. S. 197. â�� n: Ueber den neuen Grundsatz: ,,das Vaterland ist der Boden".

Von H. S. 224. â�� o: Ueber Stolbergs letzte Schriften. Von B. S. 231. â��

p: Der Tempel und sein Baumeister, oder: Das entschleierte GeheirnniÃ� der Ewig-

keit. Von Fb. S. 296. â�� q: Entwurf einer christlichen Legenden-Sammlung.

S. 304. â�� r: Ueber La Martine's religiÃ¶se Gedichte. Von F[riedrich] S[chlegelJ.

S. 307. â�� s: Rhapsodische Bemerkungen Ã¼ber die Kunst. Von Dr. S. 817. â��

t: ZusÃ¤tze zu dem Aufsatze: Ueber Stolbergs letzte Schriften (o, S. 231 bis 296).

Von B. 8. 334. â�� u: Ueber den Grundvertrag der Gesellschaft. Von H. S. 387.

â�� v: Signatur des Zeitalters. Vom Herausgeber. BeschluÃ�. S. 343.

35) Friedrich Sehlegel's sÃ¤mmtliche Werke. Wien 1322-25. X. 8.

Enth. I bis II: Geschichte der alten und neuen Litteratur. Zweyte verb. u.

verm. Aufl. von Nr. 32). â�� III bis IV: Studien des classischen Alterthums: Ge-

schichte der epischen Dichtkunst der Griechen; BruchstÃ¼cke zur Gesch. der

lyrischen Dichtkunst; Von den Schulen der griechischen Poesie; Vom kÃ¼nstlerischen

Werthe der alten griechischen KomÃ¶die; Ueber die alte Elegie, und einige ero-

tische BruchstÃ¼cke derselben, und Ã¼ber das bukolische Idyll; Ueber die Darstellung

der weiblichen Charaktere in den griechischen Dichtern; Ueber die Diotima;

Ueber die GrÃ¤nzen des SchÃ¶nen; Die epitaphische Rede des Lysias; Kunsturtheil

des Dionysios Ã¼ber den Isokrates; Caesar und Alexander. Eine welthistorische Ver-

gleichnng. (Hier zuerst verÃ¶ffentlicht). â�� V. 1823: Kritik und Theorie der alten und

neuen Poesie, a) Ueber das Studium der griechischen Poesie; b) GesprÃ¤ch Ã¼ber die

Poesie. â�� VI: Ansichten und Ideen von der christlichen Kunst, a) GemÃ¤hlde-

beschreibungen aus Paris und den Niederlanden in den Jahren 1802 bis 1804;

b) GrundzÃ¼ge der gotbischen Baukunst, auf einer Reise durch die Niederlande,

Rheingegenden, die Schweiz und einen Theil von Frankreich in den Jahren 1804 bis

1805; c) Vermischte AufsÃ¤tze: SchloÃ� Karlstein bey Prag und Die heilige Cacilia von

Ludwig Schnorr. â�� VII: Romantische Sagen und Dichtungen des Mittelalters:

a) Merlin; b) Lother und Maller [von Dorothea Schlegel]. - VIII bis IX: Gedichte.

Vielfach verm. Aufl. von Nr. 30). â�� X. 1825: Vermischte Kritische Schriften: a) Bei-

trÃ¤ge zur Kenntnifi der romantischen Dichtkunst (Boccaccio, Camoens; nordische

Dichtkunst; Shakespeares Ã¤ltere dramatische Werke); b) Neue Kunst und Litteratur

(Goethe's Meisters Lehrjahre, 1798; Goethe's Werke nach der Cotta'schen Ausgabe

1806. Erster bis vierter Band. 1808; Ueber die deutsche Kunstausstellung zu Rom

im J. 1819; Ueber La Martine's religiÃ¶se Gedichte, 1820); c) Alte Weltgeschichte.

36) Philosophie des Lebens. In fÃ¼nfzehn Vorlesungen gehalten zu Wien im

Jahre 1827. Von Friedrich von Schlegel. Wien 1828. 482 S. 8. Als VorlÃ¤ufer

erschien: Die Drey ersten Vorlesungen Ã¼ber die Philosophie des Lebens. Als Ab-

druck fÃ¼r die ZuhÃ¶rer. Wien 1827. 92 S. 8.
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37) Philosophie der Geschichte. In 18 Vorlesungen gehalten zu Wien 1828.

Wien 1829. II. 8. S. nnten S. 797. â�� 31') sieh ebenda.

38) Friedrich Schlegel's Philosophische Vorlesungen aus den Jahren 1804 bis

1806. Nebst Fragmenten vorzÃ¼glich philosophisch-theologischen Inhalts. Aus dem

NachlaB des Verewigten herausgegeben von C. J. H. Windischmann. Bonn 1836

bis 37. II. 8.; Zweite Ausgabe. Bonn 1846. IV. 8. Diese zweite Ausgabe erschien

auch mit dem Titel: Supplemente zu Friedr. v. Schlegel's sÃ¤mmtlichen Werken.

39) SÃ¤mmtliche Werke. Zweite Orig.-Ausg Wien 1846. XV. 8. Vgl.obenNr.35);

davon abweichend VHI: Vermischte kritische Schriften a); b); c); d) Ã�ber die

Sprache und Weisheit der Indier. â�� IX bis X: Gedichte. 1. Roland. Erste FrÃ¼h-

lingsgedichte. AbendrÃ¶te. Stimmen der Liebe. Alarcos. Bajazet. Lehrgedichte.

2. Konstgedichte. Scherzgedichte. SprÃ¼che. Romanzen und Lieder. Lyrische Ge-

dichte. Geistliche Gedichte. Gedichte aus dem Indischen. Noahs Morgenopfer. â�¢ â��

XI: Ã�ber die neuere Geschichte. Nr. 31). - XII: Nr. 36). - XIII bis XIV: Nr. 37).

â�� XV: Philosophische Vorlesungen insbesondere Ã¼ber Philosophie der Sprache und

des Wortes. Geschrieben und vorgetragen in Dresden im Dez. 1828 und in den

ersten Tagen des Januar 1829. Fr. v. Schlegels Biographie von E. v. Feuchters-

ieben; s. oben Nr. g).

40) Friedrich Schlegel 1794â��1802. Seine prosaischen Jugendschriften.

Herausgegeben von J. Minor. Wien 1882. II. 8.

Erster Band. XIII, 362 S.: Zur griechiscuen Literaturgeschichte. â�� Zweiter

Band. XIII, 431 8.: Zur deutschen Literatur und Philosophie.

W. Scherer: Dtsch. Rundschau 1883. 34, 157 = Kleine Schriften. Berlin

1893. 2, 250. â�� Daniel Jftcoby: Anz. f. dtsch. Alterth. 1884. 10, 128 bis 144.

41) August Wilhelm und Friedrich Schlegel. In Auswahl hg. von Oskar

F. Walzel. Stuttgart o. J. [1892] = Dtsch. Nat.-Litt. Bd. 143, enth. S. 245 bis

421 von Friedrich: Vom Wert des Studiums der Griechen und RÃ¶mer (Hier zum

ersten Male gedruckt). Reise nach Frankreich. Litteratur. FÃ¼nf Rezensionen

aus den Heidelbergischen JahrbÃ¼chern: Fichte; Stolberg; BÃ¼sching und v. d.Hagen;

Goethe; Adam MÃ¼ller.

42) Teutsche Constitution in vierzehn Paragraphen. Politisch-satirisches Ge-

dicht von Friedrich Schlegel. Mitgetheilt von F. v. Meyenn: JahrbÃ¼cher des Ver-

eins f. mecklenb. Gesch. 1893. 58, Berichte S. 19 bis 22.

43) Friedr. v. Schlegel begleitete mit Vorrede: Job. Peter Silbert, Dom heiliger

Sanger oder fromme GesÃ¤nge der Vorzeit. Wien u. Prag 1820. 8.

4. Dorothea Schlegel, geb. am 24. Oktober 1763 in Berlin, Ã¤lteste Tochter

des Philosophen Moses Mendelssohn, wurde verheiratet an den israelitischen Kauf-

mann Simon Veit (t Nov. 1819), dem sie zwei SÃ¶hne, die spateren Maler V., gebar.

Innige Freundschaft zu Frdr. Schlegel ging in Liebe Ã¼ber. Dorothea folgte Schlegel

nach Paris, wurde dort Christin und in KÃ¶ln rÃ¶misch-katholisch. Sie begleitete

ihren Mann nach Wien, spÃ¤ter nach Frankfurt a. M. und Dresden; t den 3. August

1839 in Frankfurt a. M.

a. Schindel 2, 260. â�� b. Nekrol. 17, 1089 bis 1092. â�� c. Augsb. Allgem.

Ztg. 1839 Nr. 241 (Helmine v. Chezy?). â�� d. S. Hensel, Die TÃ¶chter Mose:;

Mendelssohns: Die Familie Mendelssohn. Dritte Aufl. Berlin 1882. l, 42 bis 50.

2, 7. â�� e. Dorothea von Schlegel geb. Mendelssohn und deren SÃ¶hne Johannes

und Philipp Veit. Briefwechsel, im Auftrage der Familie Veit hg. von J. M. Raich.

Mainz 1881. H. XVI, 448 und VI, 456 S. 8. Vgl. MÃ¼nchner Allg. Ztg. 1881.

Nr. 326 und 327 (Max Koch). â�� f. Ludw. Geiger, Dorothea Schlegel, geb. Mendels-

sohn: Aus alten Zeiten und Landen 1883. Heft 4. â�� g. Allg. D. Biogr. 1890. 31,

872 bis 376 (Franz Muncker).

Briefe an Rahel Jena 1799 Nov. 18, 1800 Jan. 23, April 28; Frankfurt 1816

Aug. 7, Dez. 6, 1817 April 10, April 16, 1819 MÃ¤rz 28: Dorow, Denkschriften IV

8. 103 bis 135. â�� an Tieck: Holtei, Briefe an L Tieck 3, 345 bis 851.

Die von Fr. Schlegel teils unter seinem Namen und auch unter seiner Mit-

wirkung herausgegebenen Schriften seiner Frau sind folgende:

1) Florentin. Ein Roman, hg. von Frdr. Schlegel. Erster (einziger) Band.

LÃ¼beck und Leipzig 1801. 385 S. 8.
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Vgl. Schiller an Goethe 1801 MÃ¤rz 16 und Goethes Antwort. â�� J. 0. E.

Donner, Der EinfluÃ� Wilhelm Meisters auf den Roman der Romantiker. Helsing-

fors und Berlin 1898. 8. S. 102 bis 124.

2) Sammlung romantischer Dichtungen des Mittelalters. Aus gedruckten und

handschriftlichen Quellen herausg. von Fr. Schlegel. Leipzig 1804. II. 8. Enth.

I: Geschichte des Zauberers Merlin. II: Geschichte der schÃ¶nen und tugendsamen

Euryanthe. â�� Schon am Merlin hatte Helmine von Che"zy teil; Euryanthe ist ganz

von ihr. Vgl. Chamissos Werke 5, 261.

3) Lother und Maller. Eine Rittergeschichte aus einer ungedruckten Hand-

schrift hg. und bearb. von Friedr. Schlegel. Frankfurt a. M. 1805. 8. Vgl. Â§ 96,

19. 5) Band I, S. 357.

4) Corinne oder Italien von Frau von Stae'l, Ã¼bersetzt von Frdr. Schlegel.

Berlin 1807â��8. IV. 8.; Berlin 1852. HI. 16.

Â§ 284.

1. Johann Lndwig Tieck, geb. am 31. Mai 1778 zu Berlin, wo er unter

Gedike das Friedrich-Werdersche Gymn. besuchte und sich mit inniger Freund-

schaft an seinen Schulgenossen Heinrich Wackenroder anschloÃ�. Er stu-

dierte 1792â��98 in Halle und GÃ¶ttingen, 1793â��94 in Erlangen und wieder

in GÃ¶ttingen, namentlich neuere Sprachen und die Litteratur der neueren

VÃ¶lker meist auf eigene Hand, ohne Ã¤uÃ�ere Anleitung. Schon in Berlin,

kaum siebzehnjÃ¤hrig, hatte er zu Schriftstellern begonnen. In GÃ¶ttingen be-

schÃ¤ftigte er sich vorzugsweise mit dem Studium des Englischen. Er hatte

sich schon damals als Lebensaufgabe eine umfassende Arbeit Ã¼ber Shake-

speare und die englische BÃ¼hne vorgesetzt, ein Werk, das immer hinaus-

geschoben wurde und niemals zustande gekommen ist, weil es anfanglich

nicht mit vollem wissenschaftlichen Ernst angegriffen, spÃ¤ter durch dichterisches

Schaffen zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt und zuletzt in die Produktion hinÃ¼bergeleitet

wurde. Die erste Frucht seiner Shakespeare-Studien war die BÃ¼hnen-

bearbeitung des Sturms und ein Aufsatz Ã¼ber Shakespeares Behandlung

des Wunderbaren. Beide gingen ohne Teilnahme vorÃ¼ber und wurden

von Tieck selbst nicht weiter betont. Seit 1794 hatte er wieder in

Berlin gelebt und dort fÃ¼r den bekannten BuchhÃ¤ndler Fr. Nicolai

Ã�bersetzungen und eigene Arbeiten geliefert, die im Sinne der damaligen

Berliner AufklÃ¤rung gehalten und zunÃ¤chst des Erwerbes wegen ge-

schrieben waren. Schon 1789 hatte er im Eeichardtschen Hause in Berlin

eine Tochter des Hamburger Predigers Alberti, eines Hauptgegners des

Hauptpastors Goeze, kennen gelernt, mit dieser verheiratete er sich 1798.

Vom Herbste 1799 bis Ende Juli 1800 verlebte er zehn Monate in Jena,

im vertraulichen Verkehre mit den BrÃ¼dern Schlegel, Schelling, Fichte und

Brentano; auch Novalis lernte er dort kennen und schloÃ� sogleich innigste

Freundschaft mit ihm. Schiller, der sein Talent anerkannte, bedauerte, daÃ�

die junge Schule von Ã¼belm EinflÃ¼sse auf seine Herausbildung gewesen

sei (Band V, S. 73); Goethe schÃ¤tzte ihn persÃ¶nlich und als Autor,

wenn er auch der ganzen Dichtung, in der sich Tieck als ErzÃ¤hler der

VolksmÃ¤rchen, als Richter des Zerbino und der Genoveva und

besonders als KunstschwÃ¤rmer in den Herzensergiefiungen des

Klosterbruders und im Sternbald bewegte, keine wahrhafte Teilnahme

abgewinnen oder schenken konnte. Die romantische Jugend aber liebte

und verehrte gerade dieser Werke wegen den Dichter der Schule, fÃ¼r die

er im Octavian das HÃ¶chste erreichte, wozu sie es im poetischen Schaffen
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jemals gebracht hat. Hier war alles vereinigt, was die alte Pracht der

wundervollen MÃ¤rchenwelt, die sinnbefangende mondbeglÃ¤nzte Zaubernacht

an duftigen und kÃ¶rperlichen Wesen zu bilden vermochte, vom glÃ¤nzenden

phantastischen Aufzuge der Romanze bis zu den derben Spottgeburten des

Fleischers Clemens und des Bauern Hornvilla, bunte Verwickelungen und

rascher Wechsel; nur die maÃ�voll und ruhig waltende Hand des ordnenden

KÃ¼nstlers fehlte hier wie in allen SchÃ¶pfungen der Schule. â�� Von Jena

wandte sich Tieck zunÃ¤chst zu kurem Aufenthalte nach Hamburg, von da

nach Berlin und siedelte 1801 nach Dresden Ã¼ber. Hier blieb er bis

gegen Ende 1802 und verkehrte viel mit dem in Tharandt weilenden

Henrich bteffens. Dann folgte er einer Einladung seines Freundes Wil-

helm von Burgsdorff nach Ziebingen bei Frankfurt an der Oder, einem

Gute des Grafen Finckenstein, uud trat im J. 1804 mit seiner Schwester

eine Reise nach Italien an, wurde aber durch schwere Krankheit in

MÃ¼nchen festgehalten und konnte erst im Sommer 1805 die Reise fort-

setzen. Sein Bruder Friedrich, der Bildhauer, und der spÃ¤ter als Novellist

und Kunsthistoriker bekannt gewordene Freiherr von Rumohr hatten sich

angeschlossen. In Rom studierte Tieck mittelhochdeutsche Dichtungen in

den Heidelberger Handschriften des Vatikans. Als Ausbeute dieser Studien

erschienen ohne sein Wissen die Fragmente aus Rother (Â§ 32, 3), die

kÃ¼rzende Ã�bersetzung des Frauendienstes von Ulrich von Lichtenstein

(Â§ 57) gab er selbst heraus, die bis auf die von Karajan und Lachmann

veranstaltete Ausgabe das Original vertrat Schon vor der Reise hatte

er die Bearbeitung der Minnelieder erscheinen lassen, die Schiller wie

Spatzengezwitscher anwiderten, aber besonders durch die Vorrede sehr

wesentlich zur Anregung mittelhochdeutscher Studien und der Ã¤lteren

deutschen Dichtung Ã¼berhaupt beitrugen. Die beabsichtigte Herausgabe des

Nibelungenliedes unterblieb, als Frdr. Heinr. von der Hagen seine Ausgabe

erscheinen lieÃ�; nach den Proben ans Rother, die von abenteuerlichen

Lesefehlern wimmelten, war es durchaus nicht zu bedauern, daÃ� Tieck das

Feld deutscher Philologie nicht weiter bebaute; seine Ã�bersetzung der

Nibelungen, aus der von der Hagen lange Jahre nachher eine Probe ver-

Ã¶ffentlichte, wÃ¤re nicht geeignet gewesen, fÃ¼r die Dichtung zu gewinnen. â��

Nach lÃ¤ngerem Aufenthalt in Italien, besonders in Rom und Florenz, kehrte

Tieck im Herbste 1806 nach Deutschland zurÃ¼ck und erlebte in Ziebingen,

wo er wieder gastliche Aufnahme fand, das verhÃ¤ngnisvolle Geschick, das-

Ã¼ber PreuÃ�en hereinbrach. In dieser Zeit lernte er Solger kennen, aber

erst 1811 verband er sich mit ihm zu herzlichster Freundschaft, sodaÃ�

er spÃ¤ter dessen schriftlichen NachlaÃ� gemeinschaftlich mit Frdr. von Raumer

ordnete und herausgab. â�� Ohne Aussichten in PreuÃ�en ging er im

Sommer 1808 nach Wien, wo sein Freund Frdr. Schlegel EinfluÃ� ge-

wonnen hatte. Doch auch in Ã�sterreich erÃ¶ffneten sich ihm, dem Pro-

testanten, der sich nicht entschlieÃ�en mochte, zur katholischen Kirche Ã¼ber-

zutreten, keine Aussichten; ebensowenig in MÃ¼nchen, wohin er im Winter

gegangen war und wo er abermals schwer erkrankte. Sein Leiden, die

Gicht, erlaubte ihm erst im Jahre 1810 die VerÃ¤nderung des Orts. Er

gebrauchte die Wasser von Baden-Baden und kam neu gekrÃ¤ftigt wieder

in Ziebingen an. WÃ¤hrend des Krieges von 1813 lebte er mit den

Seinigen in Prag, wohin sich auch andere namhafte Norddeutsche, wie

Weltmann und seine Frau und manche Berliner, geflÃ¼chtet hatten, l Â»i-
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alten Studien Ã¼ber Shakespeare hatte er mit erneutem Eifer wieder auf-

genommen, sie hatten ihn tiefer in die dramatische Litteratur Englands

eingefÃ¼hrt Eine Frucht dieser BeschÃ¤ftigungen war das ,altenglische

Theater' gewesen, worin zweifelhafte oder unechte StÃ¼cke Shakespeares

Ã¼bersetzt waren. Die BeschrÃ¤nktheit der in Deutschland damals zugÃ¤ng-

lichen Quellen lieÃ� es wÃ¼nschenswert erscheinen, dem Gegenstande in

England selbst genauer nachzuforschen. So reiste Tieck 1817 mit Burgs-

dorff nach London und besuchte auch Shakespeares Geburtsort Stratford.

Vor der Reise hatte er das ,Deutsche Theater' herausgegeben, eine chrono-

logische Auswahl dramatischer StÃ¼cke von Rosenblut, Hans Sachs, Jak.

Ayrer, den englischen KomÃ¶dianten, Gryphius und Lohenstein; in den

Vorreden wurde der EinfluÃ� der englischen Litteratur und Schauspiel-

kunst auf Deutschland nachzuweisen versucht â�� Aus England kehrte

Tieck Ã¼ber Paris und Frankfurt a. M. im Herbste nach Ziebingen zurÃ¼ck.

Hier starb im folgenden Jahre der alte Graf Finckenstein; deshalb lieÃ�

sich Tieck im Juli 1819 mit seiner Familie und der Ã¤ltesten Comtesse,

Henriette von Finckenstein, dauernd in Dresden nieder und brachte, in

Goethes Spuren wandelnd, die Novellendichtung in Aufnahme. Unter der

unabsehbaren Menge von Nachahmungen, die sein Vorgang weckte, behauptete

er, ungeachtet der Geschmackswandlungen, die er erlebte, bis an das Ende

seiner novellistischen TÃ¤tigkeit die hervorragende Stellung des Meisters zu

den SchÃ¼lern. Er war glÃ¼cklich in der Wahl einfacher Stoffe und in der

Bildung gesonderter Gestalten. Die Ideen und StrÃ¶mungen der Zeit, den

Ernst wie die tÃ¶richte Verirrung, faÃ�te er lebendig auf und wuÃ�te sie mit

seinen Figuren geschickt zu verbinden. In der gewandten Dialektik seiner

GeschÃ¶pfe suchte er ein Ideal geistig bewegter und durch geselliges MaÃ�

verfeinerter Menschheit aufzustellen. In den historischen Novellen, dem

Aufruhr in den Cevennen, jenem Kriege der Camisarden, worin der enthu-

siastische bis zur SchwÃ¤rmerei, VerzÃ¼ckung und Todesverachtung ge-

steigerte Religionseifer den Kern bildete; im Dichterleben, das dem

britischen Dramatiker und seinen Zeitgenossen gewidmet war; im Tode

des Dichters, des unglÃ¼cklichen vom Vaterlande vergessenen Camoens, dem

kein anderer Freund geblieben war, als der durch menschliche GÃ¼te ge-

wonnene Sklave; im griechischen Kaiser und selbst in der geringeren

Novelle, dem Hexensabbath, wuÃ�te er die Zeiten, aus denen er die Stoffe

entlehnte, und ihren Bildungsodem wahr und lebendig wiederzugeben ohne

die Forderung, die die Bildung seiner Zeitgenossen an den ErzÃ¤hler und

geistvollen Dialektiker machen durfte, unbeachtet und unbefriedigt zu

bissen. Zwar drÃ¤ngte sich auch in diese SchÃ¶pfungen wie in die aus der

Gegenwart entnommenen Stoffe mannigfache Phantastik ein, aber meist in

humoristischer Form, die den strengeren Ernst belebte, ohne die Haltung

des Ganzen zu beeintrÃ¤chtigen. Den romantischen Zauber, der die No-

vellen des Phantasus umspielte und der noch heute fÃ¼r Poesie gehalten

wird, trugen diese auf realistischem Boden gegrÃ¼ndeten SchÃ¶pfungen nicht;

sie griffen aber, da sie sich in bestimmten Grenzen der wirklichen Welt

hielten, tiefer in menschliche Motive, lÃ¶sten die Formel zum Leben auf

und gaben diesem selbst anschauliche Gestaltung. Tieck hatte eine wÃ¼rdige

Form gewÃ¤hlt, in der sich ein Dichter an der Behandlung des Zeitinteressen

beteiligen konnte, und er handhabte sie in wÃ¼rdiger und anmutiger Weise.

Die Gefahr freilich lag nahe â�� und er selbst hat sie nicht immer glÃ¼ck-
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heb vermieden â�� daÃ� dem AlltÃ¤glichen durch eine lebhafte und vielseitige

gesellschaftliche Besprechung der Schein des Bedeutenden gegeben und

das also Gesteigerte wie etwas wirklich Poetisches behandelt wurde. Die

nachteilige Wirkung dieser Novellenpoesie zeigte sich zunÃ¤chst darin, daÃ�

sich die Empfindung fÃ¼r die reine dichterische Form abstumpfte und daÃ�

sich Autoren und Leser in die TÃ¤uschung hineinlebten, die novellistische

sei eine wirklich poetische Form, wÃ¤hrend sie nur eine Stufe des zur

poetischen Vollendung heranwachsenden Stoffes ist Die SelbstÃ¤ndigkeit

der Novelle, die auf dem Problem beruht, und der das dialektische Element

wesentlich fremd ist, bezeichnete viel mehr eine VerkÃ¼mmerung und eine

Stufe des Verfalls, als eine neue fÃ¶rderliche Entwickelung der Poesie.

Die GenuÃ�fÃ¤higkeit fÃ¼r poetische Elemente wurde ausgebreiteter, aber

in demselben MaÃ�e sank der Geschmack an der poetischen Form; das

geistreiche Gerede begann die geistvolle Behandlung zu verdrÃ¤ngen;

die Betrachtung ersetzte die SchÃ¶pfung; Erfindung und Gestaltung gingen

im Dialog unter. An diesem Ã�bel leidet die Litteratur, sowohl auf der

schaffenden wie auf der genieÃ�enden Seite, groÃ�enteils noch gegenwÃ¤rtig,

nnd je mehr man sich beiderseits in die TÃ¤uschung hineingewÃ¶hnte, daÃ�

die Novelle Kraft und Baum fÃ¼r alle Arten poetischer Elemente besitze,

desto weiter wurde auch der Kreis der poetischen Elemente gezogen, so

daÃ� zwischen der gewÃ¶hnlichsten AlltÃ¤glichkeit und dem poetischen Voll-

gehalt des Lebens kaum noch eine Grenze fÃ¼hlbar blieb. Man fand die

Novellenform bequem fÃ¼r alles, und allen war sie bequem; die Dichtung

war zur Prosa niedergezogen. â�� Das Leben selbst suchte Tieck aus der

Prosa emporzuheben, wenigstens das seines engeren Kreises in Dresden,

wo er seit 1819 und seit 1825 als Hofrat und Dramaturg des Hof-

theaters lebte. Er pflegte abends vorzulesen, meistens dramatische Dich-

tungen, die er durch charakteristische poetische Auffassung und Viel-

seitigkeit des Ausdruckes, je nach der EigentÃ¼mlichkeit der redenden

Personen, wahrhaft belebte. Von ihm ging diese Art des Vertrages aus,

die seitdem von Verschiedenen mit grÃ¶Ã�erem und geringerem Erfolge in

Deutschland, zum Teil auch gewerbsmÃ¤Ã�ig, ausgebreitet wurde. Seine

Stellung in Dresden war Ã¼brigens keine befriedigende, teils hatte er mit

Sorgen zu ringen, teils war das sog. schÃ¶ngeistige Treiben der Dresdner

Dichter in der Restaurationsperiode wenig erfreulich fÃ¼r ihn, teils hatte

er, wie jeder, der mit dem Theater zu schaffen hat, unter den AnmaÃ�ungen

nnd Intriguen dieses StÃ¼ckes Welt zu leiden. Durch Produktion und

Studium suchte er sich zu wehren. Seine kritischen Ansichten Ã¼ber Drama

und Theater legte er in freimÃ¼tigen Rezensionen dar, die er als Drama-

turgische BlÃ¤tter' gesammelt herausgab. An der Vollendung des Schle-

gelschen Shakespeare nahm er nur anregend, prÃ¼fend teil; die eigent-

lichen Ã�bersetzer waren Wolf Graf Baudissin und Tiecks Tochter

Dorothea. In spÃ¤teren Jahren muÃ�te er sich auch gegen die jungen

aufstrebenden Geister zur Wehre setzen, die in ihm einen hemmenden

Gegner erblickten und durch verdÃ¤chtiges Lob wie kecken Angriff sein

ohnehin nicht frohes Alter beunruhigten. Er fand sich, wie er es immer

getan hatte, in seiner WeivSe polemisch mit ihnen ab. Im Jahre 1841

berief ihn der romantische Friedrich Wilhelm 4. von PreuÃ�en zu sich, um

ihm ein sorgenfreies Alter zu gewÃ¤hren. Tieck siedelte daher gegen Ende

1842 nach Potsdam Ã¼ber. Hier und in Berlin verbrachte er mit ge-
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ringen Unterbrechungen die Jahre seines Alters. Er muÃ�te in den nicht

immer sehr aufmerksamen Hofkreisen vorlesen, was ihm zuweilen un-

leidlich wurde. Doch hatte er in dieser Stellung die Freude, die alte

Shakespearische BÃ¼hne, wie er sie sich zurechtgedacht hatte, nachgebildet

zu sehen, aber daran fand das Publikum dann wieder zu kritteln und zu

spotten. Obwohl er durch die Freigebigkeit des KÃ¶nigs gegen drÃ¼ckende

Sorgen geschÃ¼tzt war, verkaufte er doch seine mÃ¼hsam gesammelte wert-

volle Bibliothek bei Lebzeiten weit unter dem Werte. Am 23. November

1847 verlor er seine langjÃ¤hrige treue Freundin, die GrÃ¤fin Henriette

Finckenstein, durch den Tod. Er selbst starb am 28. April 1853 in Berlin

und wurde auf dem neuen Dreifaltigkeitskirchhofe bestattet.

a) Franz Grillparzer, Tieck. 1826: SÃ¤mtliche Werke 14Â«, 135. 153.

b) Florilegium poeticum, das ist: Probe einer poetischen Blumenlese aus den

Werken eines Mannes, den seine Verehrer und Anbeter den GroÃ�en zu nennen

pflegen: Ratzeberger jun. [Wagenseils] Literar. Almanach 1828. 8. l bis 25. Vgl.

1829. S. 266 f.

c) Heinrich Laube, Ludwig Tieck: Moderne Charakteristiken. Mannheim

1835. 2, 145 bis 169.

d) Karl Gutzkow, Tieck: BeitrÃ¤ge zur Geschichte der neuesten Literatur.

Stuttgart 1836. l, 48 f.

e) Karl Rosenkranz, Ludwig Tieck und die romantische Schule: Hallische

Jahrb. 1838. S. 1233 bis 1302; wiederabgedruckt: Studien. Berlin 1839. I, 277

bis 344.

f) G. Scherer, Ein Abend bei L. Tieck: Lewaids Europa 1839. 4, 8 bis 18.

g) Rudolph Kausler, Tieck und die deutsche Romantik: Mundts Freihafen

1839. Jahrgang 2, Heft 3. S. 106 bis 139. Heft 4. S. 74 bis 105. '

h) Henrich Steffens, Was ich erlebte. Breslau 1840. 4, 368f.

i) C. G. Carus, Zur Geschichte von Tiecks Vorlesungen in Dresden: Raumers

histor. Taschenb. N. F. 1845. 6, 193.

k) H. Blaze de Bury, Louis Tieck: Ecrivains et poetes de l'Allemagne.

Paris 1846. S. 363 f.

1) Worte am Sarge L. Tiecks. Gesprochen am 1. Mai 1853 von A. Sydow.

Berlin 1853. 14 S. 8. â�� Zw. Aufl. Berlin 1853. 14 8. 8.

m) Hermann Hettner, Ludwig Tieck als Kritiker: BlÃ¤tter f. liter. Unter-

haltung 1853. Nr. 16 = Kleine Schrifteu Braunschweig 1884. 8. S. 513 bis 519.

n) Meister Ludwig Tiecks Heimgang. Novelle von Adolf Zeising. Frankfurt

1854. Vgl. dazu Grenzboten 1&54. I, 2. 8. 92.

o) Rudolf KÃ¶pke, Ludwig Tieck. Erinnerungen aus dem Leben des Dichters

nach dessen mÃ¼ndlichen und schriftlichen Mittheilungen. Leipzig 1855. H. 12.

Zweiter Theil. S. 285 bis 314: Chronologisches VerzeichniB von Tieck's Werken.

Vgl. dazu Klee (Nr. 132), 3, S. 439 bis 472.

p) K. C. vonLeonhard, Aus unserer Zeit in meinem Leben. Zweiter Band.

Stuttgart 1856. 8. S. 250 f.

q) J. L. Hoffmann, Ludwig Tieck. Eine literarische Skizze: Album des lit.

Vereins in NÃ¼rnberg 1856. S. l bis 180. Auch besonders erschienen: NÃ¼rnberg

1856. HI. 180 S. 8.

r) Wilhelm Bernhardt, Ludwig Tieck und die romantische Schule: Herrigs

Archiv 1863. 83, 153 f.

s) Â§ 282. 1) S. 298 bis 304 und 323 f.

t) Hermann Freiherr von Friesen, Ludwig Tieck. Erinnerungen eines alten

Freundes aus den Jahren 1825â��1842. Wien, 1871. H. 8. Vgl. Magazin f. d.

Lit des Ausl. 1872. S. 96 f. (H. Herrig).

u) Adolf Stahr, Ludwig Tieck: Kleine Schriften. Erster Band. Berlin 1871.

8. 295 bis 308.

v) Zur Erinnerung an Ludwig Tieck, geb. zu Berlin am 31. Mai 1773, im

Hanse RoBstraÃ�e Nr. l, gest. ebendaselbst am 28. April 1853, im Hause GroÃ�e

FriedrichsstraBe Nr. 208: Deutsche Monatshefte. 1. Jahrgang. 1. Band 1873. S. 492

bis 497.

w) Â§ 256, 4. n) S. 425 bis 474. [Nachtrage S. 797.
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x) Hermann Petrich, Drei Kapitel vom romantischen Stil. Ein Beitrag zur

Charakteristik der romantischen Schule, ihrer Sprache und Dichtung mit vorwiegen-

der RÃ¼cksicht auf Ludwig Tieck. Leipzig 1878. XVI, 152 S. 8. Vgl. Â§ 282 <j).

Enth. Einleitung. I. Die Bildlichkeit des romantischen Stils. II. Der Archais-

mus d. r. St. IU. Die Mystik d. r. St.

y) Adolf Stern, Ludwig Tieck in Dresden: Zur Litteratur der Gegenwart.

Leipzig 1880. 8. S. l bis 46.

z) Erinnerungen an Friedrich von Uechtritz und seine Zeit in Briefen von

ihm und an ihn. Mit einem Vorwort von Heinrich von Sybel. Leipzig 1884. 8.

tz) Alfred MeiÃ�ner, Geschichte meines Lebens. Wien und Teschen 1884.

Bd. l, 8. 18f. berichtet Ã¼ber eine Vorlesung Tiecks von Ben Jonsons .Volpone'.

aa) DD. Abtheilung 2, S. 284 bis 302.

bb) J. Minor, Tieck als Novellendichter: Akademische BlÃ¤tter. Hg. von

Otto Sievers. Brannschweig 1884. 8. S. 129 bis 161 und 193 bis 220.

cc) Oskar Kaiser, Der Dualismus Ludwig Tiecks als Dramatiker und Drama-

turg. Diss. Leipzig 1885. 67 S. 8. â�� dd) Adolf Hauffen, Zu Ludwig Tiecks

NachlaÃ�: Schnorrs Archiv 1887. 15, 316 bis 322.

ee) L. H. Fischer, Aus Berlins Vergangenheit. Gesammelte AufsÃ¤tze zur

Kultur- und Litt.-Gesch. Berlins. Berlin 1891. 205 S. 8. Ein litterarischer Zwist

auf der Berliner Hof bÃ¼hne [Tieck, Iffland, Beck]: S. 96 bis 107. Ludwig Tieck am

Hofe Friedrich Wilhelms IV.: S. 107 bis 141. Ludwig Tieck und die Berliner Hof-

bahne: S. 141 bis 162. Ludwig Tieck und Adam OehlenschlÃ¤ger: S. 162 bis 168

(s. Nr. 123. II). TrÃ¤ume und Visionen in LuJwig Tiecks Leben und Schriften:

S. 168 bis 180. Ludwig Tieck und Justinus Kerner: S. 180 bis 191.

ff) Gotthold Klee, Tiecks Leben und Werke: Nr. 132) Bd. l, S. l bis 75.

Anch besonders erschienen: Leipzig und Wien [1894]. 95 S. 8.

gg) Bernhard Steiner, Ludwig Tieck und die VolksbÃ¼cher. Ein Beitrag

rar Geschichte der Ã¤lteren romantischen Schule. Berlin 1893. IV, 88 S. 8.

hh) Aus dem Leben Theodor von Bernhardts [Tiecks Neffen]. Leipzig

1893. 8. TheÃ¼ l und 2.

ii) Adolf Friedrich Graf von Schack, Ludwig Tieck [in Dresden]: Episteln

and Elegien. Stuttgart 1894. S. 34 bis 39.

jj) Karoline Bauer, Aus meinem BÃ¼hnenleben. Erinnerungen, hg. von Arnold

Wellmer. Berlin 1871. 8. S. 382 bis 431.

kk) Alfred von Reumont, Aus KÃ¶nig Friedrich Wilhelms IV. gesunden

and kranken Tagen Leipzig 1885. S. 159 f.

11) Drei Vorreden. Rosen und Golem-Tieck. Eine tragikomische Geschichte

mit einer Kritik von Friedrich RÃ¼ckert. Herausgegeben von Otto von Skeps-

gardh. Berlin 1844. III. 8. EnthÃ¤lt die Angriffe eines Halbwahnsinnigen auf

Tiecks Person. Vgl. Holtei, Briefe an Tieck 4, S. 37 bis 48.

Briefe und persÃ¶nliche Beziehungen zu Â«) Bernhardi: Briefe von Cha-

misso, Gneisenau, Haugwitz, W. v. Humboldt, Prinz Louis Ferdinand, Rahel, RÃ¼ckert,

L. Tieck. Nebst Briefen, Anmerkungen und Notizen von Varnhagen von Ense.

Leipzig 1867. Bd. I, S. 189 bis 242. â�� Ã�) Sophie Bernhardi: G. Klee in Forschungen

rur dtech. Philol. Festgabe fÃ¼r R. Hildebrand. Leipzig 1894. S. 180 bis 190. â��

y) Prof. BraniÃ�: Autographensammlung des Grafen Ludw. Paar. Berlin 1893.

Nr. 1412 und 1412a und Briefe an Tieck (ff) Bd. l, S. 91 und 92. - rf) Friedrich

Wilhelm 4.: Nr. ee). â�� Ã¶') Frommann: Das Frommannsche Haus und seine Freunde.

3. Ausg. Stuttgart 1889. S. 35 bis 37. â�� e) Goethe s. Bd. IV, S. 516. 531.

535. 554. 576, 83) und Bd. V, S. 72. â�� f) Grabbe: Grabbes Werke, hg. von

Blumenthal. Detmold 1874. Band 4, S. 619 bis 622 und Briefe an Tieck (CC)

Bd. l, S. 242 bis 253. Vgl. Blumenthal a. a. 0. Bd. 4, S. 360 bis 372. â��

â�¢i) Gries: Weim. Jb. 1855. 8, 205. - #) Hebbel: Gegenwart 1889. Nr. 36 =

Friedrich Hebbels Briefwechsel, hg. von Felix Bamberg. Berlin 1890. Bd I, S. 144;

Biographie Hebbels von Kuh. 1877. Bd. 2, S. 434. 440; Hebbel, ReiseeindrÃ¼cke. Aus

Berlin: Werke 1891. Bd. 9, S. 241. 252. â�� t) Holtei: Briefe aus und nach Grafen-

ort von Karl von Holtei. Altona 1841. 8. 31. 79 bis 116. â�� x) Iffland: Teichmanns

Literar. NachlaÃ�, hg. von F. Dingelstedt. Stuttgart 1863. 8. 281 bis 290. Band V,

S 265. Â«). â�� 1) K. Immermann: Briefe an Tieck (ff) Bd. 2, 83; Reisejpurnal,

zweites Bach. 1831.; Bl. f. literar. Unterh. 1841. S. 739. â�� ,Â«) Justinus Kerner:

Nr. ee) S. 1Â«0 bis 191. â�� v) F. H. Jacobi: Rud. Zoeppritz, Aus Jacobis NachlaÃ�.

Leipzig 1869. 2, 32. â�� f) Jos. Max: August Geyder, Einiges aus Briefen von Goethe,

Goedek Gmcdrisz. VI. t. Ami.' 3
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Steffens und Tieck an den BuchhÃ¤ndler Josef Max in Breslau: Dtsch. Museum von

Prutz 1864. Nr. 25 S. 888 bis 895. â�� o) MÃ¶rike: Beilage der MÃ¼nchner Allg. Ztg.

1893. Nr. 178 (R. KranÃ�). â�� n) Maler MÃ¼ller s. Bd. IV, S. 184, 26) = 348, 31)

a. 344. 345, o). â�� p) Nicolai s. Bd. IV, S. 169. Briefe e). â�� a) J. P. Le Pique:

Holtei, 300 Briefe 4, 90. â�� i) Friedrich v. Raumer: Raumers Lebenserinnerungen

und Briefwechsel. Berlin 1861. Bd. 2, S. 77. 81. 131 u. o.; Raumers Litterarischer

NachlaÃ�. Berlin 1869. Bd. 2, S. 139 u. o. â�� Â») Riemer: Â§ 283, 8. f). â�� <p) Schiller

s. Bd. IV, S. 516. 531. V, S. 72. â�� x) A. W. Schlegel s. Bd. V, S. 73 und Bd. VI,

S. 9; G. Waitz, Caroline und ihre Freunde. Leipzig 1882. S. 57 f. 83. 91. - ii>)

F. Schlegel s. Bd. V, S. 73 und Bd. VI, S. 20. - u) Splger: Nr. 137) Band l, S. 214

n. o. â�� aa) Frdr. v. Uechtritz: s. vorher Nr. z) S. 145 bis 152. â�� Ã�Ã�) Gustav Waagen:

K) 4, 158 bis 165. - yy) W. H. Wackenroder: Holtei, 300 Br. 4, 27 bis 90. -

rfrf) Amad. Wendt: Holtei, 300 Br. 4, 96. â�� ee) J. G. Zimmer s. Â§ 282. w) S. 239

bis 266. â�� CC) Briefe an Ludwig Tieck. AusgewÃ¤hlt und herausg. von Karl von

Holtei. Breslau 1864. IV. 8. Der vierte Band enthÃ¤lt ein vollstÃ¤ndiges Ver-

zeichnis der Briefsteller. [NachtrÃ¤ge S. 797 f.

Eine Sammlung Tieckscher Briefe bereitet Gotthold Klee vor.

Catalogue de la bibliotheque cÃ¤lebre de M. Ludwig Tieck qui sera vendue a

Berlin le 10. Decembre 1849 et jours suivants par MM. A. Asher et comp. Berlin

1849. 362 S. 8. Enth. 7930 gezÃ¤hlte Nummern.

1) Die Sommernacht, ein dramatisches Fragment. [1789]: Rheinisches Taschen-

buch von C. DrÃ¤xler-Manfred. Frankfurt a. M. SauerlÃ¤nder. 1851. S. l bis 24 (mit

Vorwort von Ed. BÃ¼low). Besonders gedruckt: Die Sommernacht. Eine Jugend-

dichtung Ludwig Tieck's. Mit einem Vorworte von J. D. Walter. Frankfurt a. M.

1853. 48 S. 8. N. S. (Nr. 129) I, 3 bis 20. BlÃ¤tter f. lit. Unterh. 1854. l, 144.

V) Das Reh. Ein FeenmÃ¤rchen in vier AufzÃ¼gen [1790]: N. S. (Nr. 129) I,

21 bis 75. Nach Hauffen (oben Nr. dd) von Schmol verfaÃ�t; aber Tieck schreibt an

seine Schwester, GÃ¶ttingen 1792 Nov. 6: .Bitte doch Wackenroder, daÃ� er dir von

Bernhardi den zweiten Akt der Anna Boleyii holt, packe auch diesen ja mit ein,

auch die Briefe vergiÃ� nicht, â�� kurz nichts, nichts meine[r] schriftlichen Sachen, â��

auch die nicht, die von Schmols Hand sind, wie das Reh und Abdallah'.

2) Alla-Moddin. Ein Schauspiel in drei Aufz. [1790-91]. Berlin, Langhoff

1798. 8. und Schriften (Nr. 127), Bd. 11, 269 bis 368.

3) Thaten und Feinheiten renomirter Kraft- und Kniffgenies. Berlin, Him-

burg 1790 bis 91. II. 8. Die ErzÃ¤hlung des 2. Bandes: Matthias Klostermayer

oder der bayersche Hiesei ist von Rambach (Â§ 279, 27. 1) begonnen, von Tieck

(S. 141 bis 334) vollendet worden.

4) Almansur. Ein Idyll. [1790]: Nesseln von Falkenhain [d. i. J. C. A. Ferd.

Bernhardi Â§ 284, 2]. Berlin 1798. S. 130f. und Schriften, Bd. 8, 259 bis 278.

5) Paramytbien: Nachgelassene Schriften (Nr. 129) I, 188 bis 195.

6) Ottokar Sturm, Die eiserne Maske, eine schottische Geschichte. Leipzig

1792. 558 S. 8.; vgl. Â§ 279, 27. 2). Zwei GesÃ¤nge und das letzte Kapitel stammen

von Tieck: N. S. I, 195 bis 204 und II, 3 bis 18.

7) Abdallah. Eine ErzÃ¤hlung. [1792]. Berlin und Leipzig. Bey Carl August

Nicolai. 1795. 3 Bl., 356 S. u. 3 Bl. 8. Schriften, Bd. 8, l Iris 242.

8) Adalbert und Emma [1792]: H. Lenz [d i. Rambach], Ritter, Pfaffen und

Geister. Leipzig 1793. 8.; vgl. Â§ 279, 27 5). - Unter dem Titel: Das grÃ¼ne Band,

ErzÃ¤hlung. Schriften, Band 8, 279 bis 345.

9) Der Abschied. Ein Trauerspiel in zwey AufzÃ¼gen. [1792]. Berlin, bei

Langhoff 1798. 8. - Schriften, Bd. 2, 273 bis 326. - Klee (Nr. 132) l, & 63 bis 100.

10) Ein Schurke Ã¼ber den Ã¤ndern oder die Fnchsprelle. Ein Lustspiel in

drey AnfzÃ¼gen. [1793]. Berlin, Langhoff 1798. 150 S. 8. â�� Schriften, Bd. 12, l

bis 154 unter dem Titel: Herr von Fuchs, Lustspiel in 3 A. nach dem Volpone

des Ben Jonson. Vgl. Bd. 11, S. XVIII f.

100 Sieh Nr. 124) b. [1793].

11) Der Sturm. Ein Schauspiel von Shakspear, fÃ¼r das Theater bearbeitet von

Ludwig Tieck. Nebst einer Abhandlung (wiederh. Nr. 124) c) Ã¼ber Shakspears Be-

handlung des Wunderbaren. Berlin und Leipzig. Carl August Nicolai 1796. 2 Bl.,

44 und 104 S. 8. â�� Neue Auflage. Berlin 1826. 8. â�� Schriften (Nr. 48), Bd. 9.



Ludwig Tieck. 35

12) Schicksal. ErzÃ¤hlung (nach dem FranzÃ¶sischen). [1795]: StrauÃ�federn.

Berlin und Stettin, Friedrich Nicolai 1795. Bd. 4, 15 bis 78 und Sehr., Bd. 14,

l f. â�� Vgl. Â§ 224, 45. 6). Â§ 230, 25. 10) und 18) und unten Nr. 48).

13) Die mÃ¤nnliche Mutter. ErzÃ¤hlung (nach d. Fr.) [1795]: StrauÃ�federn,

Bd. 4, 79 bis 100 und Sehr., Bd. 14, 58 f.

14) Die Rechtsgelehrten. ErzÃ¤hlung (nach d. Fr.) [1795]: StrauBfedern, Bd. 5

(17%), l bis 52 und Sehr , Bd. 14, 71 f.

15) Die BrÃ¼der. Eine ErzÃ¤hlung. [1795]: StrauBfedern, Bd. 5, 71 bis 90 und

Sehr., Bd. 8, 243 bis 258.

16) Die Sahne. Eine Scene aus dem Mittelalter. [1795]: Archiv der Zeit und

ihres Geschmackes. Berlin 1795. 1. Jahrg. und Sehr., Bd. 14,109 f. (Die VersÃ¶hnung).

17) Peter Lebrecht. Eine Geschichte ohne Abenteuerlichkeiten. [1795].

Berlin und Leipzig, C. A. Nicolai 1795-96. II. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 32,155.

â�� Schriften (Nr. 48) Bd. 4 und Sehr. Bd. 14, 161 f. und Bd. 15, l f.

18) Karl von Berneck. Trauerspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen. [1793 - 95. Schick-

salstragÃ¶die]. VolksmÃ¤hrchen (Nr. 39), Bd. 8 und Sehr., Bd. 11, l bis 144 (ohne

den Prolog).

18') Hanswurst als Emigrant. Pnppenspiel in drei Acten [1795]: N. S.

(Nr. 129) I, 76 bis 126.

19) Geschichte des Herrn William Lovel). [1793â��96]. Berlin und Leipzig,

bey Carl August Nicolai. 1795 bis 1796. III. 8. (in 9 BÃ¼chern). Der Titel auf Bd. 2

und 3 lautet nur William Lovell; daneben bei Bd. 8 Motto aus Shakespeare [Timon I,

2, 141 bis 144J. â�� Schriften (Nr. 48) Bd l bis 3. â�� Neue AuB. (umgearbeitet,

in 7BÃ¼chernl 1813. II. 8. â�� Sehr., Bd. 6 und 7 (in 19 BÃ¼chern). Quelle: Le Paysan

perverti von Re"tif de la Bretonne. - Vgl. Allg. Lit.-Ztg. 1795. IV, 244 und 1797. IV.196.

20) Der Fremde. [17961: StrauÃ�federn, Bd. 5, 58 bis 70. â�� Â§ 284, 2. 6) e. â��

Sehr. 14, 125 bis 140.

21) Die beiden merkwÃ¼rdigsten Tage aus Siegmund's Leben. Eine ErzÃ¤hlung.

[1796]: StrauBfedern, Bd. 5, 91 bis 136 und Sehr., Bd. 15, 87 f.

22) Der blonde Eckbert. [1796]: Volksm, Bd. l, 191 bis 242. â�� Phantas.,

Bd. l, 165. Sehr., Bd. 4, 144. â�� Welti (Nr. 130) l, 77 bis 96. â�� Klee (Nr. 132)

2, l biÂ» 26. Vgl. Allg. Lit.-Ztg. 1797. IV, 565 und A. W. Schlegel Nr. 9) I. e).

23) Ulrich der Empfindsame [1796]: StrauBfedern, Bd. 5, 137 bis 220 und Sehr.,

Bd. 15, 121 f.

24) Fermer der Geniale [1796]: StrauÃ�federn, Bd. 6, 3 bis 36 und Sehr., Bd. 15,

181 f. Fermer, a Novel from L. Tieck, transl. by F. Marckwort. Brunsvic and

London 1837. 8.

25) Der Naturfreund. [1796]: StrauÃ�federn, Bd. 6, 37 bis 58 und Sehr.,

Bd. 15, 205 f.

26) Die gelehrte Gesellschaft. [1796]: StrauBfedern, Bd. 6, 113 bis 138 und

Sehr., Bd. 15, 223 f.

27) Der Psycholog. [1796]: StrauÃ�federn, Bd. 6, 229 bis 236 und Sehr.,

Bd. 15, 245 f.

28) Die Theegesellschaft. Lustspiel in Einem Anfzuge. [1796]: StrauÃ�federn,

Bd. 7, 141 bis 206 und Sehr., Bd. 12, 355 bis 420.

280 Recension der neuesten Musenalmanache und TaschenbÃ¼cher: Archiv

der Zeit 1796. I, S. 215 f. â�� Sieh Nr. 124) d.

29) Ritter Blaubart. Ein AmmenmÃ¤hrchen [in vier Akten] von Peter Lebe-

recht. Berlin und Leipzig 1797. 190 S. 8. Volksm., Bd. l, l f. â�� (in fÃ¼nf Akte

umgearbeitet) Phantas., Bd. 2, S. 9 bis 185. â�� Sehr., Bd. 5, 7f. Vgl. A. W. Schlegel

Nr. 75) Bd. 11, 186; ferner oben Briefe ).). - R. Fellner, K. Immermanns Leitung

<Ã¤es Stadttheaters zu DÃ¼sseldorf. Stuttgart 1888. S. 898 bis 405. â�� Theaterbriefe

von Immermann. Berlin 1851. S. 90 bis 96. â�� Grabbes sftmtl. Werke. Detmold

1874. 4, 292. â�� Nr. 126) Band 2, S. 379 f.

80) Die Geschichte von den Heymons Kindern, in zwanzig altfrÃ¤nkischen

Bildern. [1796]: Volksm., Bd. l, 243 bis 866. â�� Sehr., Bd. 13, l f.

31) Wundersame Liebesgeschichte der schÃ¶nen Magelone und des Grafen

Peter ans der Provence. [1796]: Volksm., Bd. 2, 145 bis 264. - Phantas., Bd. l,

824 bis 892. â�� Sehr., Bd. 4, 292 f. â�� Welti (Nr. 130) l, 27 bis 76. â�� Minor

â�¢(Nr. 131) l, 55 bis 104.

3*
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32) Ein Prolog 11796]: Volksm., Bd. 2, 265 bis 809. â�� Sehr., Bd. 18, 239 f.

33) DenkwÃ¼rdige Geschichtschronik der SchildbÃ¼rger in zwanzig lesens-

wÃ¼rdigen Kapiteln. [1796]: Volksm., Bd. 3, 227 bis 382. â�� Sehr., Bd. 9, l bis 82.

34) Der gestiefelte Kater. Ein KindermÃ¤hrchen in drey Akten [1797], mit

Zwischenspielen, einem Prologe und Epiloge von Peter Leberecht. Aus dem

Italienischen. Erste unverbesserte Auflage. Bergamo 1797, auf Kosten des Ver-

fassers. In Commission bei Onario Senzacolpa. 144 S. 8; Berlin 1797 bey Carl

August Nicolai. 144 S. 8. - Volksm., Bd. 2, l bis 144. â�� Phantas. 2, 145 bis 24Â»

(erweitert). - Sehr., Bd 5, 161 f. - Welti (Nr. 130) l, 197. â�� Minor (Nr. 131) l,

l bis 53. â�� Klee (Nr. 132) l, 101 bis 166. Vgl. A. W. Schlegel Nr. 75) Bd. 11, 136.

Zsch. f. dtsch. Philol. 20, 75. â�� Satire gegen Â§ 258, 7. b) = Band V. S. 264.

85) Der Roman in Briefen [1797]: StrauÃ�federn Bd. 7. 71 bis 118. â�� Sehr.,

Bd. 15, 253 f.

36) HerzensergieÃ�ungen eines kunstliebenden Klosterbruders. Berlin, Unger

1797. Ã�75 S. 8. â�� Neuer Abdruck: Berlin, Herbig 1822. 8. Vgl. A. W. Schlegel

Nr. 75) Bd. 10, 863.

87) Phantasien Ã¼ber die Kunst, fÃ¼r Freunde der Kunst. Hg. von Ludwig

Tieck. Hamburg, Fr. Perthes 1799. IV, 283 S. 8. â�� Tieck und Wackenroder, hg.

von J. Minor. Nat.-Litt. Nr. 145, S. l bis 104. Vgl. Neue Allg. dtsch. Bibl. 68, 375.

Nr. 36) und 87) mit H. Wackenroder. Sieh Band IV, S. 543.

Wackenroders Anteil an Nr. 36) und 37) gab Tieck besonders heraus. Sieh

Â§ 284, 4. 7).

Albert RÃ¶ster, Schiller als Dramaturg. BeitrÃ¤ge zur deutschen Litteratur-

Geschichte des 18. Jh. Berlin 1891. S. 222 bis 225.

38) Prinz Zerbino oder die Reise nach dem guten Geschmack gewisser-

maÃ�en eine Fortsetzung des gestiefelten Katers, ein Spiel in sechs AufzÃ¼gen [1796

bis 1798] von Ludwig Tieck. Leipzig und Jena 1799. 422 8. und l Bl. 8. â�� In

den romantischen Dichtungen (Nr. 49), Bd. l, l f. Tiecks ErlÃ¤uterungen dazu Bd. 6,

S. XXX bis LIII. - Sehr., Bd. 10 (verÃ¤ndert). â�� Welti (Nr. 180) Bd. 8.

Allg. Lit-Ztg. 1800. IV, 321 f.

39) VolksmÃ¤hrchen herausgegeben von Peter Leberecht. Berlin, Carl Aug.

Nicolai 1797. III. 8. Enth. I: Ernsthafte Vorrede; scherzhafte Vorrede; Nr. 29);

22); 30). â�� II: Nr. 84); 31); 32). â�� III: 18) umgearbeitet; 38).

39') Die Freunde [1797]: StrauÃ�federn. Bd. 7, 207 bis 231. â�� Schriften, Bd. 14,

141 bis 160. â�� Klee (Nr. 132) 2, 27 bis 44.

40) Die sieben Weiber des Blaubart. Eine wahre Familiengeschichte, heraus-

gegeben von Gottlieb FÃ¤rber. Istambul, bey Heraklius Murusi, HofbuchhÃ¤ndler

der Hohen Pforte; im Jahr der Hedschrah 1212 [Berlin, C. A. Nicolai 1797]. 4 Bl.,

268 S. 8. â�� Schriften, Bd. 9, 88 bis 242.

41) Das Ungeheuer und der verzauberte Wald. Ein musikalisches Mahrchen

in vier AufzÃ¼gen [1798]. Bremen, Friedrich Wilmanns 1800. IV, 210 8. 8. â��

Schriften, Bd. 11, 145 bis 268. Vgl. Neue Allg. dtsch. Bibl. 57, 72; G. Merkel,

Briefe an ein Frauenzimmer. 1. Bd. Berlin. S. 222 f. S. unten S. 798.

41') Recension Ã¼ber die neuesten Musenalmanache und TaschenbÃ¼cher: Archiv

der Zeit 1798. I, S. 301 f.

42) Ein Tagebuch [1798]: StrauÃ�federn. Band 7, 8 bis 100. â�� Schriften,

Band 15, 291 f. Quelle: Philanders von Sittewalt Gesichte Â§ 190, 11 (A la Mode

KehrauÃ�) und Simplicissimus Â§ 192, 31. 19 (Buch 3, Kap. 3 bis 5).

43) StrauBfedern. Eine Sammlung kleiner Romane und ErzÃ¤hlungen. Band 4

bis 8. Berlin und Stettin, bei Fr. Nicolai. 1795 bis 1798. 8. Vgl. Â§ 224, 45. 6)

und Â§ 230, 25. 10). Enth. von Tieck.

Bd. IV: Nr. 12); 13). â�� V: Nr. 14); 20); 15); 21); 23). â�� VI: Nr. 24); 25);

26); 27). - VII: Nr. 35); 28); 39-). â�� VIII: Nr. 42); 44).

44) MerkwÃ¼rdige Lebenageschichte Sr. MajestÃ¤t Abraham Tonelli; in drei Ab-

schnitten [1798]: StrauBfedern. Band 8, 101 bis 222 â�� Schriften, Bd. 9, 243 bis 338.

45) Die verkehrte Welt Ein historisches Schauspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen [1798.

Possenspiel]: Bambocciaden. Bd. 2, 108 bis 276 (s. Â§ 284, 2. 2) e. â�� verÃ¤ndert

Phantas. Bd. 2, 252 bis 383. â�� Schriften, Bd. 5, 288 bis 433. â�� Quelle: Â§ 194,

1. 16) = Band III. S. 279. â�� Ã�ber eine beabsichtigte AuffÃ¼hrung sieh MÃ¶rike,

Maler Nolten. Bd. 2, 518.
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46) Franz Sternbalds Wanderungen. Eine altdeutsche Geschichte heraus-

gegeben von Ludwig Tieck [1797 bis 98]. Berlin, Unger 1798. II. VI, 373 und

410 S. 8. J. Minor, Tieck und Wackenroder. S. 105 bis 407. â�� Ein Knpitel aus

der neuen Bearbeitung des Romans: Franz Sternbalds Wanderungen von L. Tieck:

Dresdener Morgenzeitung 1*27. Nr. 71 bis 74. - [Neue Bearbeitung:] Schriften,

Bd. 16. Sieh Band IV, S. 543. Neue Allg. dtsch. Bibl. 46, 329. Allg. Lit.-Ztg.

1799. Nr. 71.

Heinr. Prodnigg, Ã�ber Tiecks Sternbald und sein VerhÃ¤ltnis zu Goethes

Wilh. Meister. Progr. der Landes-Oberrealschule zu Graz 1892. 21 S. 8. â�� Hub.

Roetteken, Die Charaktere in Tiecks Roman ,Franz Sternbald's Wanderungen':

Zach, f. vsrl. Litt.-Gesch. N. F. 1893. 6, 188 bis 242. â�� J. 0. E. Donner, Der

EinfluÃ� Wilhelm Meisters auf den Roman der Romantiker. Berlin 1893. 8. S. 34bis 64.

47) Der getreue Eckart und der Tannenhauser [1799]: Romantische Dich-

tungen Bd. l, S. 423 bis 492. - Phantasus Bd. l, S. 196 bis 238. â�� Schriften,

Bd. 4, 173 bis 213. â�� Welti (Nr. 130) l, 97 bis 126.

Den tro Eckart, en Fortaellig af Ludwig Tieck, overs. af Johan Krag.

KjÃ¶benhavn 1816 (1815). 8. â�� S. unten S. 798.

48) Johann Ludwig Tiecks SÃ¤mmtliche Schriften. Berlin und Leipzig, C. A.

Nicolai. 1799. XII. 8. Titelausgabe, Tom Verleger ohne Zustimmung des Verfassers

gedruckt. Vgl. Intelligenzblatt der Allg. Lit.-Ztg. 1798. Nr. 161.

Die Exemplare weichen von einander ab. Manche enthalten I bis III: Nr. 19).

â�� IV: Nr. 17). â�� V: Nr. 7). â�� VI bis VIII: Nr. 39). â�� IX: Nr. 11); Das Kloster

Netley [von Wackenroder Â§ 284, 4. 4]. â�� X: Der Demokrat [von Wackenroder

Â§ 284, 4. 2]. â�� XI: Das SchloÃ� Montford [von Wackenroder Â§ 284, 4. 3]. - XII:

Nr. 40). â�� Andere Exemplare enthalten I bis III: Nr. 19). â�� IV: Nr. 7). â�� V:

Nr. 11). - VI: Kloster Netley. â�� VII und VIII: Der Demokrat. â�� IX: Nr. 40). -

X bis XII: Nr. 39).

49) Romantische Dichtungen von Ludwig Tieck. Jena bei Friedrich Frommann

1799â��1800. II. 492 und 506 S. 8. Enth. I: Nr. 38); 47). â�� II: Nr. 50); 54); 53).

G. Merkel, Briefe an ein Frauenzimmer. 1. Bd. Berlin. S. 17 bis 32. 47f.

Neue Allg. dtsch. Bibl. 58, 352.

50) Leben und Tod der heiligen Genoveva. Ein Trauerspiel [1799]: Ro-

mantische Dichtungen Bd. 2, l bis 330. â�� Neue verbesserte Auflage. Berlin,

G. Reimer 1820. 256 S. 8. â�� Schriften, Bd. 2, S. l bis 272. â�� Welti (Nr. 130)

Bd. 2. â�� Minor (Nr. 131) l, 105 bis 322. â�� Klee (Nr. 132) l, 167 bis 388. Vgl.

Â§ 280, 16. 17). - Sieh Band V, S. 73.

Archiv der Zeit 1800. I, S. 457 (Bernhardi).

Golo und Genoveva. Romantische Oper in 3 Akten mit Tanz. Nach L. Tiecks

Genoveva fÃ¼r die BÃ¼hne bearbeitet von GÃ¶rner. Musik von Huth (1841 in Berlin

aufgefÃ¼hrt).

51) Leben und Thaten des scharfsinnigen Edlen Don Quixote von la Mancha,

von Miguel de Cervantes Saavedra, Ã¼bersetzt von Ludwig Tieck. Berlin, Unger 1799

bis 1801. IV. 8. - Zweite Auflage. Berlin, Unger 1810 bis 1816. IV. 8. â�� Dritte

Auflage. Berlin, G. Reimer 1830 bis 1832. IV. 8. â�� Dritte (!) Auflage. Berlin,

A. Hofimann 1852 und 1853 u. o. II. 16.

A. W. Schlegel: Allg. Litt-Ztg. 1799. Nr. 230/1 = Sammtl. Werke, Bd. 11,

3. 408 bis 426.

52) Das jÃ¼ngste Gericht. Eine Vision [1799]: Poetisches Journal S. 221 bis

246. â�� Schriften, Bd. 9, 339 bis 359.

58) Leben und Tod des kleinen RothkÃ¤ppchens. Eine TragÃ¶die [1800]: Ro-

mantische Dichtungen Bd. 2, 465 bis 506. â�� Phantasus Bd. l, S. 478 bis 511. â��

Schriften, Bd. 2, 327 bis 362. â�� RothkÃ¤ppchen. Dramatisches Kindermabrchen

in einem Anfznge von Ludwig Tieck. (Zum Zwecke einer Weihnachtsdarstellung

fflr die BÃ¼hne eingerichtet von Feodor Wehl): Wehl, Deutsche SchaubÃ¼hne.

Hamburg 1862. Heft 10, S. 41 bis 57. â�� Reclams Univ.-Bibl. Nr. 2044.

54) Sehr wunderbare 11 istorie von der Melusina. In drei Abtheilungen [1800]:

Romantische Dichtungen Bd. 2, 331 bis 464. - Schriften, Bd. 13, 67f. - Welti l, 127.

55) Epicoene oder Das stumme MÃ¤dchen. Ein Lustspiel in fÃ¼nf Akten von

Ben Jonson [1800]: Poetisches Journal (Nr. 57), S. 259 bis 458. â�� Schriften,

Bd. 12, 155 bis 354. (E. oder Das stille Frauenzimmer).
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56) Der neue Hercules am Scheidewege, eine Parodie in Versen [1800]:

Poetisches Journal S. 81 bis 164. â�� Als: Der Autor. Ein FastnÃ¤chte Schwank.

Schriften, Bd. 13, 267 bis 334. â�� Vgl. Aus Schleiermachers Leben 3, S. 190.

57) Poetisches Journal. Erster Jahrgang. Jena, Frommann 1800. 494 S. 8.

Enth. S. l: Einleitung. â�� S. 11: Die neue Zeit (Terzinen). â�� S. 18: Briefe Ã¼ber

W. Shakspeare (auch Nr. 124, I. S. 183). â�� 8. 81: Nr. 56). â�� S. 165: Ueber die

mythologischen Dichtungen der Indier. Von F. Majer. â�� S. 217: An Ritter

(Canzone) von Fr. Schlegel. - S. 221: Nr. 52). â�� 8. 247: ErklÃ¤rung die Allg.

Litt.-Ztg. betr. â�� S. 259: Nr. 55). â�� 8. 459: Briefe Ã¼ber Shakspeare â�� S. 473:

Erinnerung und Ermunterung (20 Sonette). Neue Allg. dtsch. Bibl. 56, 142.

57') Bemerkungen Ã¼ber Parteilichkeit, Dummheit und Bosheit bei Gelegenheit

der Herren Falk, Merkel und des Lustspiels .Camaleon'. [Fragment. 1800]: N. S.

(Nr. 129) u, 8. 35 bis 93. Sieh oben Nr. ee) S. 96 f.

57*) Anti-Faust oder Geschichte eines dummen Teufels, Gin Lustspiel in

fÃ¼nf AufzÃ¼gen. [Fragment 1801]: N. S. (Nr. 129) I, S. 127 bis 159.

58) Der Runenberg [1802]: Taschenbach fÃ¼r Kunst und Laune. KÃ¶ln, HaaÂ»

u. Sohn 1804. Jhrg. 3. â�� Phantasus Bd. l, S. 239 bis 272. â�� Schriften, Band 4,

214. â�� Klee (Nr. 132) 2, 45 bis 74.

59) Musen-Almanach fÃ¼r d. J. 1802. Herausgegeben von A. W. Schlegel und

L. Tieck. Vgl. Â§ 283, 1. 16) und sieh Kynosarges (Â§ 284, 2. 4) S. 121 bis 153.

60) Prolog zur Magelone [1803]: Gedichte (Nr. 74), Bd. 8, 24 bis 35. â��

Schriften, Bd. 13, 229 bis 238. â�� Gedichte (Nr. 122) S. 205 bis 212.

61) Minnelieder aus dem SchwÃ¤bischen Zeitalter neu bearbeitet und heraus-

gegeben von Ludewig Tieck. Berlin 1803. XXX, 286 S. 8. Sieh Â§ 26 â�� Bd. L

S. 47. Neue Allg. dtsch. Bibl. 91, 304 und Allg. Lit.-Ztg. 1806 Nr. 109.

62) Kaiser Octavianus. Ein Lustspiel in zwei Theilen von Ludwig Tieck

[1801 bis 1803]. Jena, bei Friedrich Frommann. 1804. 499 S. 8 â�� Kreutznach,

Kehr o. J. [1805] =â�¢ Neue dtsch. SchaubÃ¼hne Band 2. 456 8. 8. â�� Schriften, Bd. 1.

â�� Klee (Nr. 132) l, 889 bis 420: Der Aufzug der Romanze. Prolog zum Lust-

spiele. Neue Allg. dtsch. Bibl. 100, 316. Quelle sieh Band II. S. 21. 6.

63) KÃ¶nig Rother zieht einer Jungfrau die Schuhe an. Fragment aus einer

alten Handschrift, bearbeitet von Ludwig Tieck [1806]: Arnims Zeitung fÃ¼r Ein-

siedler 1808. Nr. 3 bis 5. â�� Schriften, Band 13, 171 bis 192. Vgl. Â§ 32,3. Band I. S. 68.

681) Melusine. Fragment [1807]: N. S. (Nr. 129) I, S. 160 bis 170.

64) Das Donauweib. Erster Akt [1808]: FÃ¶rsters SÃ¤ngerfahrt. Berlin 1818.

8. 7 bis 38. â�� Schriften, Band 13, 193.

64') Epilog zum GeschÃ¤ftigen von Holberg [1807]: Gedichte (Nr. 74), Bd. 2t

S. 272 f.

65) Liebeszauber [1811]: Phantasus Bd. l, S. 273 bis 314. â�� Schriften,

Band 4, 245 bis 283.

The Old Man of the Mountain (Nr. 96), the Lovecharm and Pietro of Abano

(Nr. 83). Tales from the German of Tieck. London 1831. 8.

66) Alt-Englisches Theater. Oder Supplemente zum Shakspear. Ã�bersetzt und

herausgegeben von Ludwig Tieck. Berlin, 1811. II. XXIII, 371 und XIV, 8488 8.

Band I. Vorrede, a: KÃ¶nig Johann von Engelland, von Shakspear. â�� b: George

Green, der FlurschÃ¼tz von Wakefield, [von Robert Green]. c: Perikles, FÃ¼rst

von Tyrus, von Shakspear. â�� Band II. Vorrede, d: Lokrine, Tranerspiel von

Shakspear. â�� e: Der lustige Teufel von Edmonton. â�� f: Das alte Schauspiel vom

KÃ¶nig Lear und seinen TÃ¶chtern, nach der Chronik verfaÃ�t von W. Shakespear.

67) Die Elfen [1811]: Phantasus Band l, 8. 400 bis 430. â�� Schriften, Band 4r

365 bis 892. â�� Klee (Nr. 182) Bd. 2, S. 75 bis 101.

68) Der Pokal [1811]: Phantasus Band l, S. 431 bis 456. - Schriften, Band 4,

893 bis 415. â�� Klee (Nr. 132) Bd. 2, 8. 103 bis 123.

69) Leben und Thaten des kleinen Thomas, gen. DÃ¤umchen. Ein MÃ¤hrchen in

drei Akten [1811]: Phantasus Bd. 2, S. 448 bis 549. â�� Sehr., Bd. 5, 487 bis 595.

70) Frauendienst, oder: Geschichte und Liebe des Ritters und SÃ¤ngers Ulrich

von Lichtenstein, von ihm selbst beschrieben. Nach einer alten Handschrift



Ludwig Tieck. 39

bearbeitet [die ErzÃ¤hlung in Prosa] und herausgegeben von L. Tieck. Stuttgart

n. TÃ¼bingen 1812. VIII, 287 S. 8. Vgl. Â§ 57 = Band I. S. 169. Unten S. 798.

71) Fortunat. Erster Theil. Ein MÃ¤hrchen in fÃ¼nf AufzÃ¼gen [1815 bis 1816]:

Phantasus Bd. 8, S. 5 bis 221. Prolog ebenda S. 249 bis 266. Zweiter Theil. Ein

MÃ¤hrchen in fÃ¼nf AufzÃ¼gen [1816]: Phantasus Bd. 3, S. 267 bis 494. â�� Sehr., Bd. 3.

72) Phantasus. Eine Sammlung von MÃ¤hrchen, ErzÃ¤hlungen, Schau-

spielen und Novellen, hg. von Ludwig Tieck. Berlin, 1812â��16. III. 8. â�� Zweite

Auegabe. Berlin 1844â��45. III. 8.

Die erste Ausgabe enthÃ¤lt Bd. l: An A. W. Schlegel (Anstatt einer Vorrede)

2B1. â�� Einleitung S. l bis 184. â�� Phantasus. Erste Abtheilung. S. 135 bis 474;

darin eingeflochten Nr. 22); 47); 58); 65); 3U; 67); 68). â�� Phantasus. Zweite Ab-

theilnng. Lothar. S. 475 bis 516; darin eingeflochten Nr. 53). â�� Bd. 2 [Fortsetzung

der 2. Abtheilung] 555 S.; darin Nr. 29); 34); 45); 69). â�� Bd. 3 [Fortsetzung der

2. Abtheilung] 524 S.: Nr. 71). â�� In den Schriften fÃ¼llt der Phantasus Bd. 4 und

5; aber Nr. 53) und 71) sind herausgenommen und in Bd. 2 und 3 untergebracht. â��

- Die zweite Einzelausgabe enthalt wieder Nr. 53). Sieh Klee (Nr. 132) 2, 78 f.

Tiecks Phantasus als Entwurf [Die Gartenwochen]: Weim. Jahrb. 1856. 4,

25. VgL Â§ 233 -= Band IV. S. 535. 554.

73) Deutsches Theater. Herausg. von Ludewig Tieek Berlin 1817. II. 8.

Enth. I. S. III bis XXXII: Vorrede. â�� S. l bis 16: Hans RosenplÃ¼t. â��

S. 17 bis 164: Hans Sachs. â�� S. 165 bis 366: Jacob Ayrer Vgl. Â§ 170, 11. 26.

28. 50. 52. Band H. S. 547 f. â�� S. 367 bis 407: Englische ComÃ¶dien und TragÃ¶-

dien. Vgl. Â§ 169. 4. 8). Bd. II. S. 544. â�� II. S. I bis XXII: Vorrede. â�� S. 8

bis 58: Engl. ComÃ¶dien (Comoedia. Von Fortunato und seinem Seckel und

WÃ¼nschhÃ¼tlein, darinnen erstlich drey verstorbenen Seelen als Geister, darnach

die Togendt vnd Schande eingefÃ¼hret werden). â�� S. 59 bis 80: M. Opitz (Dafne).

â�� 8. 81 bis 272: Andr. Gryphius (Cardenio und Gelinde. Horribilicribrifax.

Peter Squenz). â�� 8. 273 bis 344: D. Casper v. Lohenstein (Ibrahim Bassa).

74) Gedichte von L. Tieck. Dresden bei P. G. Hilscher 1821â��23. m. 8.;

Neue unverÃ¤nderte Ausgabe (Titelauflage) Dresden 1884. III. 8. Im 3. Teile be-

findet sich ein chronologisches VerzeicbniÃ� der Gedichte in allen drei Teilen.

Vgl. Nr. 122). Ein Sonett von Tieck: Galatea, steht unter A. W. Schlegels

Namen in dessen Gedichten (Nr. 10) 8. 192 = SÃ¤mmtliche Werke (Nr. 75) l,

192. Vgl. KÃ¶pke l, S. 252. â�� Ein anderes von Tieck und A. W. Schlegel ge-

meinsam verfafites Sonett gegen Garlieb Merkel, zuerst als fliegendes Blatt [1799],

von Merkel abgedruckt in den Briefen an ein Frauenzimmer 1800. l, S. 299;

Testimonia Auctorum (Â§ 292, 1. 4) S. 25; A. W. Schlegel (Nr. 75) 2, S. 201. Vgl.

Ans Schleiennachers Leben 3, S. 130f. Waitz, Carohne l, 174. Dorow, Denk-

schriften 4, 8. 111. Haym S. 712. 761. Welti, Geschichte des Sonettes S. 163f.

DÃ¤nisch: Digtninger af Ludwig Tieck, oversatte af Ad. Oehlenschlager.

KjÃ¶benhavn 18S8 bis 1839. II. 8.

74') Ludwig Tieck's sÃ¤mmtliche Werke. Wien, L. Grund. 1817 bis 1824.

8. [Unberechtigte Ausgabe].

Enth. I: Nr. 50); 54). - II: Nr. 62). â�� III bis VII: Nr. 51). -VIII: Nr. 70.

â�� IX: Phantasien Ã¼ber die Kunst von einem kunstliebenden Klosterbruder [von

Wackenroder Â§ 284, 4. 7)]. - X bis XV: Nr. 72). â�� XVI und XVII: Nr. 19. -

XVIII: Nr. 38). - XIX: Nr. 7) - XX: Nr. 61). - XXI und XXII: Nr. 66). â��

XXIII und XXIV: Nr. 46). â�� XXV bis XXVII: Nr. 73). â�� XXVIII: Nr. 28) I

und II. â�� XXIX: Nr. 77); 81); 78). - XXX: Nr. 76); 79); 11).

Die Inhaltsangabe in Band XXI weicht davon ab.

75) Abend-Zeitung herausgegeben von Theodor Hell und Friedrich Kind.

Dresden. 4. brachte 1821, 1823 und 1824 viele Rezensionen von L. Tieck, die in

Nr. 82) gesammelt worden sind.

76) Die GemÃ¤lde. Novelle [1821]: Taschenbuch zum geselligen VergnÃ¼gen

auf das J. 1822. Leipzig. Besonders: Dresden, Arnoldische Buchhandlung. 1823.

198 8. 8. â�� Novellen (Nr. 97), Bd. 1. â�� Sehr, Bd. 17, l bis 100. â�� Novellen

(Nr. 128) l, 8. 3 bis 98. â�� Welti (Nr. 130) 5, S. l bis 74. â�� Minor (Nr. 181) 2,

l bis 72. â�� Klee (Nr. 132) Bd. 2, S. 125 bis 210. - S. unten S. 798.

The Pictures; the Betreuung (Nr. 79). Two Novels from the German of

Tieck. London 1825. 8.
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Varnhagen T. Ense, Zur Geschichtschreibnngund Litteratnr. Hamburg 1833. S.575.

77) Der Geheimnisvolle. Novelle [1821]: Dresdn. Merkur fÃ¼r 1822. Nr. l bis

25. â�� Besonden: Dresden, bei Hilscher, 1823. 245 S. 8. â�� Schriften, Bd. 14,

253 bis 382. â�� Novellen (Nr. 128) l, S. 343 bis 461. - Welti (Nr. 130) 5, 1Â»1 bis

270. - Klee (Nr. 132) Bd. 2, S. 211 bis 314. - Ã�bers, ins DÃ¤nische vgl. Â«) 8, S. 9.

78) Die Reisenden. Novelle [1822]: Taschenbuch zum geselligen VergnÃ¼gen

f. 1823. S. 143 bis 273. Besonders: Dresden 1824. 1988. S â�� Novellen

r. 97), Bd. 3. â�� Schriften, Bd. 17, 169 bis 280. - Novellen (Nr. 128) l, S. 165

U 270. â�� Minor (Nr. 131) 2, 123 bis 204.

79) Die Verlobung. Novelle [1822]: Berlinischer Taschenkalender f. 1823.â��

Dresden 1823. 124 S. 8. â�� Novellen, Bd. 2. â�� Schriften, Bd. 17, 101 bis 168.

â�� Novellen (Nr. 128) l, S. 99 bis 163. â�� Minor (Nr. 131) 2. S. 73 bis 122.

Vgl. Nr. 76). Goethe, Ueber Kunst und Alterthum 4. Bd. 3. Heft. 1824. S. 184.

79z) Ludwig T i eck. Ein Faustisches Festspiel zu Goethes 75. Geburtstag

1823: Eduard W. Sabell, Zu Goethes hundertdreiÃ�igstem Geburtstag. Heilbronn

1879. 8. 8. l bis 25. Goethe-Jahrb. 1880. l, 394 bezeichnet Ludwig Robert

als Verfasser. Sieh Â§ 234, C. IV, 14 = Bd. IV. S. 604; dazu Bd. VIII. S. 518.

80) Sbakspeare's Vorschule. Herausgegeben und mit Vorreden begleitet von

Ludwig Tieck. Leipzig 1823â��29. II. 8. Tiecks Tochter Dorothea [geb. 1799 in

Berlin, t'21. Febr. 1841 in Dresden an den Masern] hat die erstenbeiden StÃ¼cke Ã¼bersetzt.

Enth. I. 1823. XLII 8. Vorrede. 8. 1: Die wunderbare Sage vom Pater

Baco. Schauspiel von Robert Green. â�� S. 113: Arden von Feversham. TragÃ¶die

(von einem unbekannten Autor; vielleicht eine Jugendarbeit Shakspears). â��

8. 251: Die Hexen in Lancashire von Thom. Heywood (Gespielt 1615 auf dem

Globus-Theater in London). â�� II. 1829. XLIX S. Vorrede. 8. l f.: Die schÃ¶ne

Emma. Ein Schauspiel. Um 1586 geschrieben. â�� 8. 87: Der Tyrann, oder die

zweite Jungfrauen-TragÃ¶die. Trauersp. von Ph. Massinger. Geschr. 1611. â��

S. 219: Die Geburt des Merlin, oder das Kind bat seinen Vater gefunden. Ein

Schaasp. von W. Shakspeare und W. Rowley. Um 1612 bis 1613 geschrieben.

Aus Tiecks NachlaÃ� hat Johannes Bolte herausgegeben: Mucedorns (Berlin

1893. 8.), der mit Dem schÃ¶nen MÃ¤dchen von Bristol und Niemand und Jemand

(sieh Jahrb. der Dtsch. Shakespeare -Gesellsch. YYIT) den 3. Band der Vorschule

bilden sollte. â�� Sieh unten S. 798.

81) Musikalische Leiden und Freuden. Novelle [1822]: RheinblÃ¼ten. Taschen-

buch auf das Jahr 1824. Carlsruhe. â�� Dresden, Arnoldische Buchhandlung 1824.

136 S. 8. â�� Novellen (Nr. 97), Bd. 4. â�� Schriften, Bd. 17, 281 bis 356. â�� Novellen

(Nr. 128) l, S. 271 bis 342. â�� Reclams Univ.-Bibl. Nr. 1925. - Welti (Nr. 130) 5,

127 bis 180. â�� Minor (Nr. 131) 2, 205 bis 260. â�� Klee (Nr. 132) Bd. 2, S. 315 bis 382.

82) Dramaturgische BlÃ¤tter. Nebst einem Anhange noch ungedruckter

AufsÃ¤tze Ã¼ber das Deutsche Theater und Berichten Ã¼ber die Englische BÃ¼hne,

S Â»schrieben auf einer Reise im J. 1817. Von Ludwig Tieck. Breslan 1825â��26.

. 16. Nachdruck: Wien 1826. III. 8. Vgl. Nr. 126).

83) MÃ¤rchen und Zaubergeschichten. I. Pietro von Abano oder Petrus

Apone, Zaubergeschichte. [1824]. Breslau 1825 [einige Exemplare: 18241. 186 S.

8. â�� Novellen (Nr. 128) 6, 8. 223 bis 352. â�� Schriften, Bd. 23, 295 bis 376.

Vgl. Nr. 65) und Abendzeitung 1824 8. 883, wo die Fortsetzung (Die

SchwÃ¤ne) angekÃ¼ndigt wird. Oper nach Tiecks ErzÃ¤hlung, Text von Karl Pfeiffer,

Musik von L. Spohr: Pietro von Abano. 1827.

84) Ueber Shakspears Sonette einige Worte, nebst Proben einer Ueber-

setzung derselben: Penelope. Taschenbuch fÃ¼r 1826. Hg. von Theod. Hell. Leip-

zig. 8. 314 bis 339. Die Ã�bersetzung von Tiecks Tochter Dorothea, die Be-

merkungen von Tieck. â�� In einer Subskriptions - Anzeige hinter Nr. 82) II wird

angekÃ¼ndigt: Sbakespeare's sÃ¤mmtliche Sonette, mit Bemerkungen, ErlÃ¤uterungen

und Nachrichten Ã¼ber Shakespeare's Leben, herausg. von Ludwig Tieck.

85) Shakspeares dramatische Werke. Uebersetzt von A. W. v. Schlegel, er-

gÃ¤nzt und erlÃ¤utert von Ludwig Tieck [Dorothea Tieck und Wolf Graf Ban-

dissin] Berlin 1825-33. IX. 8.; Berlin 1839-40. XII. 8.; Berlin 1843-44. XII. 8.

Vgl. Â§ 283, 1. 8). Dorothea Tieck an Uechtritz (oben Nr. z) 8.172. W. Graf

Baudissm, Gedenkbuch fÃ¼r seine Freunde. 1880. 8. 414 bis 421. N. Delins,

Die Schlegel-Tiecksche Shakespeare-Ã�bersetzung beleuchtet. Bonn 1846. 8.
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86) Die Gesellschaft auf dem Lande. (Novelle) [1824]: Berlinischer Taschen-

Kalender auf das Gemein-Jahr 1825. 8. 58 bis 212. â�� Novellen (Nr. 97), Bd. 5,

S. 209 bis 245. â�� Schriften, Bd. 24, S. 391 bis 513. - Beclams Univ.-Bibl. Nr. 1881.

Varnhagen v. Ense, Zur Geschichtschreibung und Litteratur. Hamburg

1833. S. 578. â�� Sieh unten S. 798.

87) Dichterleben. Novelle [1824-25]: Urania auf das J. 1826. S. l bis 139.

â�� Novellen (Nr. 97), Bd. 6 (mit Nr. 88). â�� Klee (Nr. 132) Bd. 3, S. 107 bis

216. - Vgl. Nr. 88 und 100.

DÃ¤nisch: Digterliv, Novelle af Tieck; overs. af Ph. J. Tb. Schorn. KjÃ¶ben-

havn 1826. 8. Mitternachtblatt 1826. Nr. 50. - Sieh unten S. 798.

88) Das Fest zu Kenelworth. Prolog zum Dichterleben [1828]: Novellen

(Nr. 97), Bd. 6 (1828). â�� Vgl. Nr. 87 und 100

89) Der Aufruhr in den Cevennen. Eine Novelle in vier Abschnitten

[1820â��26]. Erster und zweiter Abschnitt (nicht mehr erschienen). Berlin, 1826.

8. â�� Schriften, Bd. 26, 71 bis 348. â�� Welti (Nr. 130), Bd. 4. â�� Minor (Nr. 131)

Bd. 2, 261 bis 470. â�� Klee (Nr. 132) Bd. 3, 8. 217 bis 457.

Angeregt durch Sinclairs Dramen Ã¼ber den Cevennenkrieg Â§ 291, 4. Tiecks

Quellen: Lettrea des Protestants des Cevennes aux ReTugies Fra^ois- Allemands.

Berlin 1704. 8.; Misson, Le thÃ¶atre sacrÃ¶ des Cevermes. London 1707; Histoire

des Camisards. Londres 1744. 8.; Me'moires du Duc de Villars. Haag 1734.

Eine Oper nach Tiecks Novelle von A. Langert: Jean Cavalier oder die

Camisarden 1880.

90) Die Insel Felsenburg oder wunderliche Fata einiger Seefahrer. Eine

Geschichte aus dem Anfange des achtzehnten Jh. Eingeleitet von Ludwig Tieck.

Breslau 1828. VI. 16. Vgl. Â§ 192, II. 56) = Bd. III, S. 264. Deutsche Rund-

Â«chan 1888. 56, S. 879 f. Die Einleitung abgedruckt Nr. 124) n.

91) Leben und Begebenheiten des Escudero Marcos Obregon. Oder Auto-

biographie des Spanischen Dichters Vicente Espinel. Aus dem Spanischen

zum erstenmale in das Deutsche Ã¼bertragen und mit Anmerkungen und einer

Vorrede begleitet von L. Tieck. [Ã�bersetzerin war Dorothea Tieck]. Breslau

1827. H. LV1I, 258 und 188 S. 8. Die Vorrede: Nr. 124) k.

92) Dresdner Morgenzeitung. Herausgegeben von Friedrich Kind und

Kraukling, nebst dramaturgischen BlÃ¤ttern von L. Tieck. Dresden 1827. 4. Vgl.

Nr. 126) 2. Theil.

93) GlÃ¼ck giebt Verstand. Novelle [1826]': Berliner Kalender 1827. â�� Novellen

(Nr. 97) Bd. 7. â�� Schriften, Band 19, l bis 124. â�� Novellen (Nr. 128) 3, 3 bis 120.

94) Der fÃ¼nfzehnte November. Novelle [1827]: Dresdner Morgenzeitung

1827. Nr. 37 bis 49. â�� Novellen (Nr. 97), Band 7, S. 165 bis 234. â�� Schriften,

Bd. 19, 125 bis 198. â�� Novellen (Nr. 128) 3, 121 bis 188. â�� Klee (Nr. 132)

Bd. 2, S. 383 bis 442.

95) Der Gelehrte. Novelle [1827]: Orphea. Taschenbuch fÃ¼r 1828. â�� Pan-

theon 5. Band (Stuttgart, Hoffmann 1829), S. l bis 64. â�� Gesammelte Novellen

(Nr. 123), Bd. 3, S. l bis 80. â�� Schriften, Bd. 22, S. 3 bis 52. â�� Klee (Nr. 132)

Bd. 3, S. l bis 44.

96) Der Alte vom Berge [1828] (vgl. Nr. 65) und: Die Gesellschaft auf dem

Lande (Nr. 86). Zwei Novellen. Breslau 1828. 8. = Novellen (Nr. 97) Bd. 5, S. l

bis 208. â�� Gesammelte Nov. (Nr. 123), Bd. 7,> S. 231 bis 416. â�� Schriften,

Bd. 24, S. 145 bis 262.

97) Novellen. Berlin und Breslau 1823 bis 1828. VII. 8.

Enth. I: Nr. 76). - II: Nr. 79). â�� III: Nr. 78). â�� IV: Nr. 81). - V: Nr. 96)

nnd 86). - VI: Nr. 88) und 87). - VII: Nr. 93) und 94).

98) Braga. VollstÃ¤ndige Sammlung klassischer nnd volkstÃ¼mlicher deutscher

Gedichte ans dem 18. und 19. Jahrb., herausgegeben von Anton Dietrich. Mit

einer Einleitung [Ã¼ber die neue Volkspoesie] von Ludwig Tieck. Dresden 1827

bis 1828. X. 8. Vgl. Nr. 124) m.

99) Das ZauberschloÃ�. Novelle [1829]: Urania auf das Jahr 1880. â�� Ge-

sammelte Novellen (Nr. 123) Band 2, S. 83 bis 240. â�� Schriften, Bd. 21, S. 187

bis 286.

100) Dichterleben. Zweiter Theil. Novelle [1829]: Novellenkranz, Ein Alma-

nach auf das Jahr 1831. Von Ludwig Tieck. 1. Jahrgang. Berlin, Reimer. S. l
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bis 206. â�� Unter dem Titel: Der Dichter und sein Freund. Gesammelte Novellen

(Nr. 128), Bd. 11, S. 111 bis 882. â�� Mit Nr. 88 und 87: Schriften, Bd. 18 (1844).

â�� Novellen (Nr. 128) 2 (1858). â�� Collection Spemann Nr. 68.

The Life of Poets from the German of L. Tieck. Leipzig 1830. 8.

101) Die WundersÃ¼chtigen [1829]: Novellenkranz a. d. J. 1831. S. 207 bis

368. Ges. Novellen (Nr. 123), Bd. 6, S. l bis 222. - Schriften, Bd. 23, S 157

bis 294.

102) Der griechische Kaiser. Novelle [1830]: Urania auf das Jahr 1831. â��

Gesammelte Novellen (Nr. 123), Bd. 4, S. l bis 358. â�� Schriften, Bd. 22.

103) Der Jahrmarkt [1831]: Novellenkranz auf das J. 1832. Zweiter Jahr-

gang. Berlin. 8. S l bis 210. â�� Schriften, Bd. 20, S. l bis 188. â�� Novellen

(Nr. 128) 4, S. l bis 180. - Vgl. K. Immermann, Reisejournal 2, S. 4f.

104) Der Hexen-Sabbath [1831]: Novellenkranz a. d. J. 1832. S. 211 bis 512.

â�� Schriften, Bd. 20, S. 189 bis 458. â�� Novellen (Nr. 128) 4, S. 181 bis 434.

Le Sabbat des Bereiteres, Chronique de 1459. Trad. de l'Allem, de L. Tieck.

Paris 1833.

105) Prolog zur AuffÃ¼hrung von Goethes Faust an Goethes Geburtstage

[1829]: Wendts Musenalm, f. 1832. S. 809. S. Â§ 246, 303 a) = Band IV. S. 755.

106) Der MondsÃ¼chtige. Novelle [1831]: Urania auf das Jahr 1832. â�� Ges.

Novellen (Nr. 128), Bd. l, 95 bis 210. â�� Schriften, Bd. 21, 8. 63 bis 136.

107) Ludwig Tieck, Epilog zum Andenken Goethes. Nach Darstellung der

Iphigenie in Dresden d. 29 MÃ¤rz 1832. Dresden 1832. 8. â�� Mit Ã�nderungen

wiederholt als: Epilog zur hundertjÃ¤hrigen Geburtsfeier GÃ¶thes, gedichtet von

L. Tieck. Berlin, Hertz (1849) 10 S. 8 Sieh Â§ 234, C. IV, 22 = Band IV. S. 604.

108) Die Ahnenprobe. Novelle [1832]: Urania auf das Jahr 1888. â�� Ges.

Nov. (Nr. 123), Bd. 3, S. 81 bis 263. â�� Schriften, Bd. 22, S. 58 bis 166.

109) Eine Sommerreise. Novelle [1833]: Urania auf das Jahr 1834. â�� Ges.

Nov., Bd. 5. -r Schriften, Bd. 23, S. 3 bis 156.

110) Der Tod des Dichters [1833]: Novellenkranz auf das J. 1884. Berlin.

16. â�� Schriften, Bd. 19, S. 199 bis 508. - Novellen (Nr. 128) 3, S. 189 bis 484.

â�� Welti (Nr. 130) 8, 5 bis 224.

111) Die Vogelscheuche. MÃ¤rchen-Novelle in fÃ¼nf AufzÃ¼gen [1834] (per-

sifliert den Dresdner Liederkreis): Novellonkranz fÃ¼r 1835. Berlin. 16. â�� Ges.

Novellen, Bd. 13. 14. â�� Schriften, Band 27. â�� Sieh unten S. 798.

112) Das alte Buch und die Reise in's Blaue hinein. Eine MÃ¤rchen-

Novelle [in fÃ¼nf AufzÃ¼gen] [1834]: Urania auf das Jahr 1835. â�� Ges. Novellen,

Bd. 7, S. l bis 230. - Schriften, Bd. 24, S. 3 bis 144.

113) Eigensinn und Laune. Novelle [1835]: Urania auf das Jahr 1836. â��

Ges. Nov., Bd. 8, S. l bis 206. â�� Schriften, Bd. 24, S. 263 bis 390.

114) Der junge Tischlermeister. Novelle in sieben Abschnitten von Ludwig

Tieck [angefangen 1811, vollendet 1836]. Berlin 1886. II. 352 und VI, 392 S. 8.

Es giebt noch Exemplare mit sechs statt sieben Abschnitten. â�� Schriften, Bd 28.

J 0. E. Donner, Der EinfluÃ� Wilhelm Meisters auf den Roman der

Romantiker. Berlin 1893. 8. S. 64 bis 78.

115) Vier Schauspiele von Sbakspeare. Uebersetzt von Ludwig Tieck. Stuttgart

und TÃ¼bingen 1836. 366 8. 8. Enth. a: Eduard der Dritte. â�� b. Leben und Tod

des Thomas Cromwell. â�� c: Sir John Oldcastle. â�� d: Der Londoner verlerne Sohn.

Die Ã�bersetzung ist von Wolf Grafen Baudissin (geb. am 30. Januar

1789 in Rantzau, gest. am 4. April 1878 in Dresden); Tieck sah sie nur durch.

Vgl. G. Freytag, Gesammelte Werke Bd. 16, 140.

116) Wunderlichkeiten. Novelle [1886]: Urania auf das J. 1837. â�� Ges. Nov.,

Bd. 10, S. 79 bis 251. â�� Schriften, Bd. 25, S. 225 bis 340. - ReclamsUniv.-Bibl.Nr.2064.

117) Die Klausenburg. Eine Gespenstergeschichte [1836]: Helena, Taschen-

buch fÃ¼r 1837. Bunzlau. 16. - Ges. Nov., Bd. 9. - Schriften, Bd. 25, S. 73 bis 174.

DÃ¤nisch: Klausenburg. En Spoegelhistorie af Ludwig Tieck, oversat af

Jacob RÃ¼se. KjÃ¶benhaven 1839. 8.

118) Des Lebens UeberfluB. Novelle: Urania auf das J. 1889. â�� Ges. Nov.,

Bd. 11, S. l bis 110. â�� Schriften, Bd. 26. Vgl. Lit. Centralblatt 1891. Sp. 764. â��
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Reclams Univ.-Bibl. Nr. 1925. â�� Welti (Nr. 130) 5, 75 bis 126. â�� Klee (Nr. 132)

Bd. 3, 3. 45 bis 106. â�� Heyse-Kurz, Dtsch. Novellenschatz Bd. 3.

119) Liebeswerben. Novelle [1837]: Helena fÃ¼r 1839. â�� Ges. Novellen, Bd. 12,

S. l biB 197. â�� Schriften, Bd. 26, S. 349 bis 472.

120) Vittoria Accorombona. Ein Roman in fÃ¼nf BÃ¼chern von Ludwig

Tieck [1836-40]. Breslau 1840. II 16.; Zweite Anfl. Breslau 1841. II. 16. (Mit

einem Anhange von Chn. J. BraniÃ�). â�� Welti (Nr. 130) Bd. 7.

Ã�bersetzung ins Italienische von G. E. Furzi. Firenze 1843. â�� The Roman

Hatron, or Vittoria Accorombona. From the German. London 1845. III. 8.

121) Waldeinsamkeit. Novelle [1840]: Urania fÃ¼r 1841. â�� Ges. Nov., Bd. 12,

S. 198 bis 345. â�� Schriften, Bd. 26, S. 473 bis 567.

122) Gedichte von Ludwig Tieck. Neue Ausgabe. Berlin, bei G. Reimer

1841. X, 598 S. 8. Vgl. Nr. 74). Zu S. 229 vgl. Â§ 237, 11) 109 = Bd. IV, 658.

123) Gesammelte Novellen. Vermehrt und verbessert. Breslau 1835â��42.

XIV. 8.; Neuer Abdruck von BÃ¤nden 1â��4. Breslau 1838. 8.

Enth. I: Der Wassermensch [1834]. Â§ 254. 4) 5. Der MondsÃ¼chtige. â��

II: Weihnacht-Abend [1834]; Nr. 99); Uebereilung [1835]. Vgl. L. H. Fischer,

Ans Berlins Vergangenheit Berlin 1891. S. 162 bis 168. - III: Nr. 95); Nr. 108).

â�� IV: Nr. 102). â�� V: Nr. 109). â�� VI: Nr. 101); Nr. 83). â�� VII: Nr. 112 und

Nr. 96). â�� VIII: Nr. 113) und 86). - IX: Der Schutzgeist; Nr. 117).â�� X: Abend-

gesprÃ¤che; Nr. 116): Die Glocke von Aragon. â�� XI: Nr. 118) und Nr. 100). â��

XU: Nr. 119) und 121). â�� XIII bis XIV: Nr. 111).

124) Kritische Schriften. Zum erstenmale gesammelt und mit einer Vorrede

herausgegeben von Ludwig Tieck. Leipzig 1848. II. XVI, 388 und VI, 424 S. 8.

Sieh auch Nr. 126).

Enth. 1. a: Vorrede. â�� b: Die Kupferstiche nach der Shakspeare-Galerie in

London. Briefe an einen Freund [1793], zuerst in der Bibliothek der schÃ¶nen

Wissenschaften und der freyen KÃ¼nste 1795. Bd 55, StÃ¼ck 2, S. 187 bis 226. â��

c: Shakspeares Behandlung des Wunderbaren (Einleitung zu Nr. 11). â�� d: Die

neuesten Musenalmanache und TaschenbÃ¼cher (Nr. 28' und 41'). â�� e: Briefe Ã¼ber

Shakspeare (Nr. 57. S. 18 u. 459). â�� f: Die altdeutschen Minnelieder (Vorrede zu

Nr. 61). â�� g: Das altenglische Theater (Vorreden zu Nr. 66 und 80). â�� h: Die An-

fÃ¤nge des deutschen Theaters (Vorreden zu Nr. 73).

IL i: Heinrich von Kleist (Einleitung zu Nr. 135) und 136). â�� k: Der spanische

Dichter Vicente Espinel (Einleitung zu Nr. 91). â�� 1: BÃ¼cherschau (aus Nr. 92). â��

m: Die neue Volkspoesie (Vorwort zu Nr. 98). â�� n. Kritik und deutsches BÃ¼cher-

wesen. Ein Gesprach (Einleitung zu Nr. 90). â�� o: GÃ¶the und seine Zeit (Ein-

leitung zu Nr. 139). â�� p: Die geschichtliche Entwickelung dej neueren BÃ¼hne

und Friedrich Ludwig SchrÃ¶der (Einleitung zu Nr. 140) â�� q: Zur Geschichte der

Novelle (Vorwort zu Nr. 141). â�� r: Ein Brief an Friedrich Laun (Vorwort zu

Nr. 146). â�� s: Ã�ber nordische VolksmÃ¤rchen (Vorworte zu Nr. 147) und 151).â��

t: Ein Brief an den Ã¼ebersetzer der Elektra (Vorwort zu Nr 148).

125) Epilog zur hundertjÃ¤hrigen Geburtsfeier Goethe's gedichtet. Berlin 1849.

10 S. 8. Sieh Nr. 107).

126) Dramaturgische BlÃ¤tter. Zum ersten Male vollstÃ¤ndig gesammelt von

Ludwig Tieck. Mit Vorbericht von Eduard Devrient. Leipzig 1852. II. 8. Auch

unter dem Titel: Kritische Schriften. Dritter und vierter Band. Vgl. Nr. 124)

nnd Nr. 82), die hier vermehrt ist.

127) Ludwig Tieck's Schriften. Berlin bei G. Reimer. 1828 bis 1846. XX. 8.

Sieh Nr. 128).

Enth. I (1828) XLIV S. Vorbericht Nr. 62). - II: Nr. 50); 9); 53). - III:

Nr. 71). â�� IV und V: Nr. 72). â�� VI und VII: LIV S. Vorbericht. Nr. 19). â��

Vni: Nr. 7); 15); 4) und 8). - IX: Arabesken: Nr. 33); 40); 44); 52). â�� X: Nr. 38).

â�� XI (1829): XL S. Vorbericht. Nr. 18); 41) und 2). â�� XII: Nr. 10); 55); 28). â��

XIII: Nr. 30); 54); 63); 64); 60); 82) nnd 56). â�� XIV: Nr. 12): 18); 14); 16);

20); Ã¤ff); 17) erster Teil; 77). - XV: Nr. 17) 2. Teil; 21); 23); 24); 25); 26); 27); 35)

nnd 42). - XVI (1843): Nr. 46). - XVII (1844): Nr. 76); 79); 78) und 81). â��

XVUI: Nr. 88); 87) und 100). â�� XIX (1845): Nr. 93); 94) und 110). â�� XX (1846):

Nr. 103) und 104).

127') Ludwig Tieck's sÃ¤mmtliche Werke. Paris, Te"tot freres 1837. II. 4.
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I enthÃ¤lt Band l bis 7 der Originalausgabe der Schriften (Nr. 127) auBer dem

,Vorbericht zur zweiten Lieferung', der im 2. Bande steht. Aus Nr. 127) Band 8

ist am SchlÃ¼sse noch Nr. 8) abgedruckt. â�� II enth. Band 8 bis 15 von Nr. 127)

auÃ�er Nr. 8), ferner den Vorbericht zur zweiten Lieferung' und die Novellen

Nr. 76); 79); 78); 103); 81); 88). â�� Ein 3 Band, der erscheinen sollte .sobald der

Stoff fÃ¼r einen neuen Band hinreichend sein' werde, ist nicht erschienen.

128) Gesammelte Novellen. VollstÃ¤ndige aufs Neue durchgesehene Ausgabe.

Berlin 1852 bis 1854. XII. 8. Band 5 bis 12 fÃ¼hren den Doppeltitel: Nr. 127)

Band 21 bis 28.

1280 Das Lied der Niebelungen. Ein Altdeutsches Episches Gedicht, neu

bearbeitet und hg. von Ludwig Tieck: v. d. Hagens Germania (Neues Jahrbuch

der Berlinischen Gesellschaft fÃ¼r Deutsche Sprache und Alterthumskunde) 1853. 10,

S. l bis 16. Enth. 1. Gesang und Nachrichten v. d. Hagens Ã¼berTiecks Nibelungen-

arbeiten. â�� Vgl. Klees Progr. 1895 (unten S. 797) S. 17/20.

129) Ludwig Tieck's nachgelassene Schriften. Auswahl und Nachlese. Heraus-

gegeben von Rudolf KÃ¶pke. Leipzig 1855. U. 8.

Enth. I: Vorwort von KÃ¶pke; Nr. 1); l'); 18'); 57"); 63'); Lyrisches. â��

II: Byno, sieh Nr. 6); HÃ¼tten-Meister. MÃ¤rchen-Novelle. Fragment; Nr. 57'); Das

Buch Ã¼ber Shakspeare. Fragment und EntwÃ¼rfe.

180) Ludwig Tiecks ausgewÃ¤hlte Werke. Mit einer Einleitung (26 8.) von

Heinr. Welti. Stuttgart [Bibliothek der Weltliteratur] o. J. [1886 bis 1888]. VIII. 8.

131) Tiecka Werke. Herausgegeben von Dr. J. Minor. Berlin und Stutt-

gart o. J. II. XXIV, 322, 476 S. 8. â�� Dtsch. Nat.-Litt. Bd. 144 f.

132) Tiecks Werke. Hg. von Gotthold Ludwig Klee. Kritisch durchgesehene

und erlÃ¤uterte Ausg. Leipzig o. J. [1892]. Bibliogr. Institut. III. VIII, 75 und

426, 448, 473 S. 8. Sieh Lyons Zsch. 1894. 8, 77t

Tieck gab noch [vgl. Nr. 90, 91, 98] heraus oder bevorwortete:

133) Mahler MÃ¼llers Werke. Heidelberg 1811. III. 8. Â§ 230, 16. 24) Bd. IV,

S. 847 (mit J. P. Le Pique und Friedrich Batt).

134) Novalis Schriften. Herausgegeben von Fr. Schlegel und L. Tieck.

Berlin 1802. II. 8. 3. Theil. 1846. 8. Sieh Â§ 285, 1. 4) und 5).

135) Hinterlassene Schriften von Heinrich von Kleist. Herausgegeben

von L. Tieck. Berlin 1821. 8. Sieh Nr. 124) i und Â§ 288, 1. 12).

136) Gesammelte Schriften von Heinrich von Kleist. Herausgegeben von

Ludwig Tieck. Berlin 1826. III. 8. Sieh Nr. 124) i und Â§ 288, 1. 13).

137) Solger's nacbgelafine Schriften und Briefwechsel. Herausg. von L. Tieck

und Fr. v. Raumer. Leipzig 1826. II. 8. Â§ 247, 33. 1) = Bd. V. S. 14.

138) Alezander und Darius. Trauerspiel von Friedrich von Uechtritz. Mit

einer Vorrede von L. Tieck. Berlin 1827. 8.

139) Jakob Michael Reinhold Lenz gesammelte Schriften. Herausgegeben

von Ludwig Tieck. Berlin 1828. III. 8. Sieh Nr. 124) o. Vgl. Â§ 230, 6. 30)

Bd. IV. S. 313. AuCerdem Â§ 213, 4. 3) = Bd. IV. S. 58. Â§ 229. C, 34) = Bd. IV.

S. 290. Â§ 230. p). - Bd. IV. S. 809.

140) Fr. L. SchrÃ¶ders dramatische Werke. Herausgegeben v. Eduard v. BÃ¼low.

Mit einer Einleitung von L. Tieck. Berlin 1831. 8. Sieh Nr. 124) p. Vgl. Â§ 226, 8. 4).

141) Eduard von BÃ¼low, Das Novellenbuch; oder hundert Novellen nach

alten italianischen, spanischen, franzÃ¶sischen, lateinischen, englischen und deutschen

bearbeitet. Mit einem Vorworte von Ludwig Tieck. Leipzig, Brockhaus 1834-86.

IV. 8. Sieh Nr. 124) q.

142) Evremont. Ein Roman. Herausgegeben von L. Tieck. Breslau 1836.

UI. 8. Vgl. Â§ 284, 3. 7).

143) Die Leiden des Persiles und der Sigismunda, von Miguel de Cervantes

Saavedra. Aus dem Spanischen Ã¼bersetzt (von Dorothea Tieck). Mit einer Einlei-

tung von L. Tieck. Leipzig 1838. II. 8.

144) KÃ¶nig Sebastian von Franz Berthold (Adelheid Reinhold, geb. 1802

in Hannover, gest. am 14. Februar 1839 in Dresden). Herausg. von L. Tieck.

Dresden und Leipzig 1839. II. 8.
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146) Gesammelte Novellen von Franz Berthold. Herausgegeben vonL.Tieck.

Leipzig 1842. II. 8.

146) Friedrich Laune gesammelte Schriften. Neu durchgesehen, verbessert

und mit Prolog von L. Tieck. 1. Band. Stuttgart 1843. 8 Sieh Nr. 124) r.

147) Volkssngen und Volkslieder aus Schwedens Ã¤lterer und neuerer Zeit von

A.A. Afzelius, Ã¼bers, von Dr F. H. Ungewitter. Mit Vorwort von L. Tieck. Leipzig

1842. III. 8. Sieh Nr. 124) s.

148) SÃ¤mmtliche TragÃ¶dien des Sophokles. Metrisch Ã¼bertragen von Franz

Fritze. Berlin 1845. 8. Vorwort von L. Tieck. Sieh Nr. 124) t.

149) Gedichte von Karl FÃ¶rster. Herausgegeben von Ludwig Tieck. Leipzig

1843. II. 8.

150) Goethe. Aelteste Liedersammlung. Hg. von L. Tieck: Neues Jahrbuch

der Berlinischen Gesellschaft fÃ¼r deutsche Sprache und Alterthumskunde 6, 272

bis 288. Besonders erschienen: Goethes Ã¤ltestes Liederbuch. Berlin 1844. 20 S.

8. Sieh Â§ 236, 21) =- Band IV. S. 638.

151) Norwegische VolksmÃ¤hrchen, gesammelt von P. AsbjÃ¶rnsen und JÃ¶rgen

Moe. Deutsch von Fr. Bresemann. Mit einem Vorworte von L. Tieck. Berlin 184?.

II. 8. Sieh Nr. 124) s.

152) Lieder von Dilia Helena. Mit einem Vorworte von L. Tieck. Berlin

1848. 8.

153) John Fords dramatische Werke, Ã¼bersetzt von M. Wiener. 1. Band.

Mit einem Vorworte von L. Tieck. Berlin 1848. 8.

154) F. Lehmann, Streit und Friede. Gedichte. Mit einer Vorrede von

Ludwig Tieck. Berlin 1851. 12.

155) MÃ¤hrchen von L. Wahl. Nebst einer Vorrede von L.Tieck. Berlin 1852.8.

2. Johann Christian Anglist Ferdinand Bernhardi, geb. am 24. Juni

1769 in Berlin, studierte in Halle, wurde Subrektor am Friedrich - Werderschen

Gymnasium in Berlin, mit Sophie Tieck verheiratet, 1803 Prorektor, 1804 von

seiner Frau geschieden, 1808 Direktor des Friedrich-Werderschen Gymnasiums zu

Berlin, 1811 auch Privatdozent und 1816 auch Eonsistorialrat; t am 2. Juni 1820.

â�� Sprachphilosoph (VollstÃ¤ndige latein. und griech. Grammatik) und als Dichter

Ironiker in Tiecks Manier.

Wilhelm Bernhardi, Ludwig Tieck und die romantische Schule: Herrigs

Archiv 1863. 33, 153 f.

Berlinische Nachrichten. Haiide und Spenersche Ztg. 1820. Nr. 69. â�� Ersch

und Grober, Encyclop. I. 9, 190 und 14Â», 182. â�� Allg. Dtsch. Biogr. 1875. 2, 458

(Hettner). â�� Sieh unten S. 798.

1) Nesseln. Von Falkenhain [d. i.. Bernhardi; vgl. KÃ¶pke, Tieck 2, 287].

Berlin 1798. 198 S. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 42, 28 bis 25. Vgl. Â§ 254, 3)

24. qo. = Bd. V. S. 204.

R. H.iyni. Die romantische Schule. S. 867 bis 869.

2) Bambocciaden. Berlin 1797 - 1800. III. 8. Enth. I. 1797. VIII und 200 S.

a: Geschichte eines Mannes, welcher mit seinem Verstande auf's Reine gekommen

[von Bernhardi]. â�� b. Sechs Stunden aus Fink "s Leben [von Bernhardi; zuerst in

dem Berlinischen Archiv der Zeit 1796 April und Mai, unterz.: Gk]. â�� II: 1799.

IV und 276 S. c: Die Witzlinge, ein MiniatnrgemÃ¤lde [von Bernhardi]. â�� d: Die

vernÃ¼nftigen Leute [von Bernhardi wahrscheinlich]. â�� e: Die verkehrte Welt. Ein

historisches Schauspiel [von L. Tieck Nr. 45)]. â�� III. 1800. II und 363 S. f: Der

Besessene [von Bernhardi]. â�� g: Die Reise durch das Gottfriedland [von Bernhardi].

â�� h: Der Greis im Felsen [von J.]. â�� i: Die Hole [von T.]. â�� k: Die gelehrte

Gesellschaft. Darin das FamiliengemÃ¤lde in einem Akte: Seebald oder der edle

NachtwÃ¤chter [von Bernhardi].

3) Sonett: Denkschriften und Briefe zur Charakteristik der Welt und Litera-

tur. IV. Berlin 1840. S. 112 A.

4) Eynosarges. Eine Quartal-Schrift. Hrsg. von Aug. Ferd. Bernhardi. Erstes

Stack. Berlin, 1802. 8.

5) Schillers Totenfeier, Ein Prolog von Bernhardi und Pellegrin [Fouqii<;J.

Berlin 1806. 8. Vgl. Bd. V, S. 122.
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6) Reliquien, ErzÃ¤hlungen und Dichtungen von* A. F. Bernhardi und dessen

Gattin, Sophie Bernhardi, geb. Tieck. Hrsg. von dessen Sohne, Wilhelm Bern-

hardi. Mit einem Vorworte von Varnhagen von Ense. Altenburg 1847. III. 16.

Enth. 1. Band, a: Geschichte eines Mannes, welcher mit seinem Verstande auf

â�¢das Reine gekommen. â�� b: Ein MÃ¤hrchen. - c: Der Greis im Felsen. â�� d: Eine

Reise. â�� e: Der Fremde [L. Tieck Nr. 20]. â�� 2. Band, f: Die Witzlinge. Ein

MiniaturgemÃ¤lde â�� g: Die neue Donna Diana. â�� h: MÃ¤nnertreue. â�� i: Die Ent-

fÃ¼hrung. â�� k: Sechs Stunden aus Fink's Leben [Darin Seebald oder: der edle

NachtwÃ¤chter. FamiliengemÃ¤lde in einem Akte]. â�� l: Die vernÃ¼nftigen Leute. â��

3. Band, m: Der Besessene. â�� n: Die HÃ¶hle. â�� o: Traum und Wirklichkeit. â��

p: Freund und Geliebte. â�� q: Das Portrait. â�� r: Ein Abenteuer zu Paris.

7) BeitrÃ¤ge zum AthenÃ¤um, zu Schlegels Musenalmanach, zur Europa.

3. Sophie Bernhardi, geb. Tieck, geb. in Berlin 1775, verheiratete sich mit

â�¢dem Freunde ihres Bruders, August Ferdinand Bernhardi, verlieÃ� ihren Gatten

1802 und wurde 1804 geschieden. Sie lebte in Weimar mit ihren BrÃ¼dern, dem

Dichter und dem Bildhauer, lÃ¤ngere Zeit in MÃ¼nchen und Italien. 1805 ver-

heiratete sie sich mit dem EstlÃ¤nder Johann Ludwig TOD Knorring (1769 bis

1837); mit ihm ging sie nach Rom, Wien, MÃ¼nchen, spÃ¤ter nach Estland. Seit

1819 lebte sie einige Zeit in Heidelberg, ging 1820 in die neue Heimat zurÃ¼ck

und starb dort 1836. - Band VII. S. 491.

Schindel l, 257. 3, 188. â�� Recke-Napiersky 2, 468. â�� Beise l, 312. â�� Hoff-

mann, Findlinge S. 184f. â�� Allg. Dtsch. Biogr. 1875. 2, 459 (Hettner). â�� Aus

â�¢dem Leben Theodor von Bernhardis. 1. Th. Leipzig 1893. 8.

1) Julie Saint Albain. Dresden 1801. II. 8.

2) Wunderbilder und TrÃ¤ume in eilf MÃ¤rchen. KÃ¶nigsberg 1802. 8.; Neue

Ausgabe Berlin 1823. 8.

3) Lebenslauf. Eine Allegorie: Kynosarges (s. oben Nr. 2. 4) S. 17 bis 21.

4) Dramatische Phantasien. Drei romantische Schauspiele. Berlin 1804. 8.

5) Egidio und Isabelle. Trauerspiel: Dichter-Garten von Rostorf (G. A. K.

von Hardenberg). WÃ¼rzburg 1807. S. 183 bis 334.

6) Flore und Blanchefleur. Romantisches Gedicht in zwÃ¶lf GesÃ¤ngen. Heraus-

gegeben und mit Vorrede begleitet von A W. Schlegel. Berlin, 1822. XXXIV,

293 S. 8. Vgl. Â§ 283, 1. 51).

7) Evremont. Roman. Herausgegeben von Ludwig Tieck. Breslau 1836.

III. 8.; Verb. Aufl. 1845. III. 8.

8) Gedichte in Â§ 283, 1. 9) III und 16), in RaÃ�manns Sonetten der Deutschen.

9) Sieh oben Nr. 2. 6).

4. Wilhelm Heinrich Wackenroder, geb. 1773 in Berlin, Freund Tiecks.

Er studierte von Ostern 1793 in Erlangen, lernte Bamberg und NÃ¼rnberg genau

kennen, Michaelis 1793 bis 94 in GÃ¶ttingen, von wo aus er Kassel und Salz-

â�¢dahlum besuchte. 1796 sah er die Dresdner Galerie; Kammergerichtsreferendar

in Berlin. Er starb am 13. Februar 1798. â�� Wackenroder betonte das Vater-

lÃ¤ndische und Kirchliche in der Kunst (Malerei) und trug viel dazu bei, die alt-

deutsche Malerei wieder in Aufnahme zu bringen, gerade als Goethe mit Meyer

glaubte, die klassisch-idealistisch-symbolische wieder erobert zu haben.

Haym S. 52 f. 114 f. â�� Eichendorff S. 62 f. â�� Sechzehn Briefe an Tieck:

Holtei, Briefe an L. Tieck IV, S. 169 bis 264. â�� S. unten S 798.

1) Die Unsichtbaren. Ritterroman von Ernst Winter. 1794. II. 8. Neue

Allg. dtsch. Bibl. 13. St. 2 Heft 6 S. 384 f.

2) Der Demokrat. Aus dem Englischen. Berlin 1796. II. 8. Â§ 284, 1. 48)

und im Wiener Nachdr. von Tiecks Sehr. Bd. 10.

3) Das SchloÃ� Montford oder der Ritter von der weiÃ�en Rose. Berlin 1796.

8. Â§ 284, 1. 48) und Wiener Nachdr. Sehr. Bd. 11.

4) Das Kloster Netley. Eine Geschichte aus dem Mittelalter. Berlin 1796.

8. Â§ 284, 1. 48) und Wiener Nachdr. Sehr. Bd. 12.

5) HerzensergieSungen eines kunstliebenden Klosterbruders. (Vgl. Â§ 284, 1.

36). Berlin. Bei Johann Friedrich Ã¼nger. 1797. 275 S. 8.

": An den Leser dieser BlÃ¤tter [Tieck]. â�� 11: Raphaels Erscheinung

â�� 23: Sehnsucht nach Italien. T. â�� 27: Der merkwÃ¼rdige Tod
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Francesco Francias. W. â�� 41: Der SchÃ¼ler und Raphael. W. â�� 52: Brief des

Mahlers Antonio und Antwort T. â�� 61: Leonardo da Vinci. W. â�� 90: Zwey Ge-

m&hldeschilderungen. W. 97: Allgemeinheit, Toleranz und Menschenliebe in der

Kunst. W. â�� 108: EhrengedachtniÃ� unsers ehrwÃ¼rdigen Ahnherrn Albrecht DÃ¼rers

von einem kunstliebenden Klosterbruder. W. (Zuerst 1796im V.StÃ¼cke vonReichardts

.Deutschland' verÃ¶ffentlicht). â�� 131: Von zwey wunderbaren Sprachen, und deren

geheimniÃ�voller Kraft. W. â�� 141: Piero di Cosimo. W. â�� 157: Wie man die Werke

der groÃ�en KÃ¼nstler eigentlich betrachten, und zum Wohl seiner Seele gebrauchen

mÃ¼sse. W. â�� 166: Die GrÃ¶Ã�e des Michelangelo. W. â�� 179: Brief eines jungen

deutschen Malers in Rom an seinen Freund in NÃ¼rnberg. W. T. â�� 194: Die Bildnisse

der Mahler. W. T. â�� 200: Die Mahlerchronik. W. â�� 228: Joseph Berglinger. W.

Heinrich WÃ¶lfflin, Die HerzensergieÃ�ungen eines knnstliebenden Kloster-

bruders : Studien zur Literaturgeschichte. Michael Bernays gewidmet. Hamburg

nnd Leipzig. 1893. S. 61 bis 78.

6) Phantasien Ã¼ber die Kunst, fÃ¼r Freunde der Kunst. Herausgegeben von

Ludwig Tieck (Nr. l, 37). Hamburg bei Perthes 1799. IV, 283 S. 8.

Enth. S. 5: Albrecht DÃ¼rer nebst seinem Vater. W. â�� 30: ErzÃ¤hlung, aus

einem italien. Buche Ã¼bers. T. â�� 50: Raphael's BildniÃ�. T. â�� 63: Das jÃ¼ngste

Gericht von Michelangelo. T. â�� 76: Die Peterskirche. W. â�� 88: Wateau's Ge-

mÃ¤hlde. T. â�� 93: Die Kinderfiguren auf den Rafaelschen Bildern. T. â�� 100: Billig-

keit, MÃ¤Ã�igkeit, Toleranz T - 111: Die Farben. T. - 124: Die Ewigkeit der

Kunst. T. â�� 131: Musikalische Aufsatze von Joseph Berglinger. a: Ein wunder-

bares morgenlÃ¤ndisches MÃ¤hrchen von einem nackten Heiligen. W. â�� b: Die Wunder

der Tonkunst. W. â�� c: Von den verschiedenen Gattungen in jeder Kunst, und ins-

besondre von verschiedenen Arten der Kirchenmusik. W. â�� d: Fragment aus einem

Briefe Joseph Berglingers. W. â�� e: Das eigentÃ¼mliche innere Wesen der Ton-

kunst, und die Seelenlehre der heutigen Instrumentalmusik. W. â�� f: Ein Brief

Joseph Berglingers. W. â�� g: Unmusikalische Toleranz. T. â�� h: Die TÃ¶ne. T.â��

i: Symphonien. T.'â�� S. 270: Der Traum. Eine Allegorie in Stanzen. T.

7) Phantasien Ã¼ber die Kunst, von einem kunstliebenden Klosterbruder Hrsg.

von L. Tieck. Neue, verÃ¤nderte Auflage. Berlin, 1814. IV, 244 S. 8. [Wacken-

roders Anteil an Nr. 5) und 6)1. â�� Wiener Nachdruck von Tiecks Schriften Nr. 740

Band 9.

8) Tieck und Wackenroder. Hg. von Jacob Minor. Berlin und Stuttgart

o. J. [1886]. VIII, 410 S. 8. = Dtsch. Nat.-Litt Bd. 145. Enth. Phantasien Ã¼ber

die Kunst. Franz Sternbalds Wanderungen.

5. Philipp Otto Rnnge, geb. am 2. Juli 1777 in Wolgast in Pommern,

â�¢das damals zu Schweden gehÃ¶rte, Sohn eines Schiffsreeders und Kaufmanns. Er

wurde von Kosegarten unterrichtet und vom Vater, der dem UniversitÃ¤tswesen

und den Gelehrten abhold war, gegen seine Neigung zum Kaufmannsstande be-

stimmt. So kam er nach Hamburg in das GeschÃ¤ft seines Ã¤ltesten Bruders Johann

Daniel (vgl. Â§ 304 â�¢= Bd. VII. S. 381 f.), vermochte sich aber nicht in den Beruf zu

finden nnd wurde durch den Verkehr mit Speckter, HÃ¼lsenbeck, Perthes, Besser

und anderen nur noch mehr bestÃ¤rkt, sich seiner Neigung gemÃ¤Ã� auszubilden.

Er widmete sich der Malerei zuerst in Hamburg bei Gerold Hardorf, einem SchÃ¼ler

Anton Tischbeins und Casanovas, dann in Kopenhagen bei Juel, endlich seit 1801

in Dresden. Das ungÃ¼nstige Urteil der Weimarischen Kunstfreunde Ã¼ber sein

EonkurrenzstÃ¼ck, Der Kampf Achills mit den FluÃ�gÃ¶ttern, bestimmte ihn die

Antike zu verlassen und sich der romantischen Darstellung der Natur zu widmen.

Er suchte nun die Grundlage des Kunstwerkes .in der inwohnenden Gottes-

ahnung, die sich im Menschen durch die ewigen TÃ¶ne der Natur entzÃ¼ndete'.

Bekanntschaft mit Tieck bestÃ¤rkte ihn in dieser kÃ¼nstlerischen Richtung und

fÃ¤hrte ihn auch der Dichtung zu. Brentano wollte seine Romanzen vom Rosen-

kranz nur mit Runges kÃ¼nstlerischer UnterstÃ¼tzung ausfÃ¼hren. In der Litteratur

*ird er als Aufzeichner der beiden plattdeutschen MÃ¤rchen vom Fischer und seiner

Fran nnd von dem Machandelboom (in Grimms KindermÃ¤rchen) fortleben. Seine

Bilder pflegte er in lyrischen Gedichten zu paraphrasieren; so war das bekannteste

TOD ihnen ein dichterischer Ausdruck seiner Federzeichnung von den heiligen

drei KÃ¶nigen. Er starb am 2. Dezember 1810 in Hamburg.

SchrÃ¶der 6, 427 bis 429 â�� Friedrich Perthes Leben. Gotha 1861. Bd. l,

3. 120f. (Urteil Goethes Ã¼ber Runge). â�� Goethe (Hempel) 28, 798f. â��
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Fr. Strehlke, Goethe's Briefe, Berlin 1884. Thl. 2, S. 108 bis 111; vgl. BandlV.

S. 571, 36). â�� Herrn. Fetrich, Pommersche Lebens- nnd Landesbilder, "t. Teil:

Erster Halbband. Stettin 1884. S. 285/281. â�� Allg. Dtsch. Biogr. 1889. 29,692/4

(Pyl). â�� 1) Von dem Machandel Bohiu. Ein KindermÃ¤rchen in der Hamburger

Volkssprache, nacherzÃ¤hlt von Ph. 0. Runge: Arnims Zeitung fÃ¼r Einsiedler. 1808.

St. 29. Vergl. AufsÃ¤tze aber MÃ¤rchen und Volkslieder von Reinhold KÃ¶hler.

Hg. von Job. Bolte und Erich Schmidt. Berlin 1894. 8. S. 16 f. und dazu Anm.

Vorbemerkung. â�� 2) Hinterlassene Schriften von Phil. Otto Runge, Mahler. Hg.

von dessen Ã¤ltestem Bruder. Hamburg, Fr. Perthes 1840 bis 1841. U, 435 und

XII, 554 8. 8. Theil 2, 441/512 Nachrichten von dem Lebens- und Bildungsgange

des Mahlers Runge. â�� Von ihm das Lied: Es blÃ¼ht eine schÃ¶ne Blume

(Mel. von Luise Reichardt).

Â§ 285.

1. Friedrich Leopold Hardenberg (Schriftstellername Fr. Novalis),

Sohn des sÃ¤chsischen Salinendirektors H., am 2. Mai 1772 zu Wieder-

stedt (Grafseh. Mansfeld) geb., erhielt von einer Ã¤ngstlichen frommen Matter,

spÃ¤ter von Hauslehrern eine sorgfÃ¤ltige Erziehung. Nachdem er eine Zeitlang

das Gymnasium in Eisleben besucht hatte, studierte er von Mich. 1790 an

in Jena, dann in Leipzig und Wittenberg Rechtswissenschaften. In Leipzig

lernte er wÃ¤hrend des Winters 1791/2 Fr. Schlegel kennen. Seine praktischen

Ã�bungen machte er von Herbst 1794 an im damals kursÃ¤chsischen TennstÃ¤dt

in ThÃ¼ringen. Damals lernte er in GrÃ¼ningen bei GreuÃ�en, das von Tenn-

stÃ¤dt l1/Â« Meile entfernt ist, Sophie von KÃ¼hn kennen und verlobte sich

am 15. MÃ¤rz 1796 mit ihr, verlor sie aber schon am 19. MÃ¤rz 1797 durch

den Tod. 1796 wurde H. Salinen-Auditor in WeiÃ�enfels, Ende 1797 bis

1799 war er in Freiberg, um unter Werner Bergwerkskunde zu studieren.

In engeren Verkehr mit den beiden Schlegels kam er von 1797 ab. Als er

1799 Salinen-Assessor in WeiÃ�enfels geworden war, trat er mit dem Kreise der

romantischen Dichter, die sich damals in Jena vereinigten, in nÃ¤here Verbindung

und verfaÃ�te von da an seine meisten Dichtungen. 1800 wurde er zum Amts-

hauptmann in ThÃ¼ringen designiert, konnte aber sein Amt nicht antreten, da

er langsam hinsiechte, nachdem er seit dem Tode der Sophie von KÃ¼hn ge-

krÃ¤nkelt hatte. â�� Jung und weder durch Wissenschaft noch durch gehaltvolles

Leben ausgebildet, nur durch vielfache Studien erregt, stellte er eine Menge

unklarer und einander hÃ¤ufig widersprechender Ideen auf, die er weder durch-

arbeiten, noch fÃ¼r die Ã�ffentlichkeit gestalten konnte Nach seinem frÃ¼hen

Tode gaben seine Freunde das Unfertige und Unvollkommene wie Offenbarungen

eines tiefen und umfassenden Geistes heraus, und zeigen ihn, der auf lauter

Durch- und Ã�bergangsstufen erscheint, wie einen Vollgereiften, bei dem

jede Ã�uÃ�erung gleiche Giltigkeit haben sollte, selbst wenn die Ansicht

fÃ¼r bestimmte poetische PersÃ¶nlichkeiten berechnet und keineswegs aus

eigenem Munde gesprochen war und in einer Ã¤ndern ebenfalls relativ ge-

dachten ihr Korrektiv erhalten sollte oder erhalten hatte. DaÃ� dabei im

Parteigeiste der Schule verfahren wurde, zeigen viele der Fragmente, die

erst mehr als vierzig Jahre nach der ersten Ausgabe der Schriften ver-

Ã¶ffentlicht wurden. Novalis ging allerdings von der Polemik gegen die

Philanthropen und AufklÃ¤rer des 18. Jahrhunderts aus und glaubte, daÃ�

ein christliches Volk eben ein christliches nicht bloÃ� heiÃ�en, sondern auch

sein mÃ¼sse, der Ausgleich zwischen Glauben und Wissen demgemÃ¤Ã�
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auch nur im Christentums gegeben sein kÃ¶nne. Von dieser Grund-

Anschauung aus wollte er die Poesie zum christlichen Organe machen und

darch die Poesie das Leben in Geschichte, Staat, Kirche und Kunst neu

gestalten. Wohin ihn diese Strebungen gefÃ¼hrt haben wÃ¼rden, ist nicht

mit Sicherheit zu erkennen, da seine fragmentarisch ausgesprochenen An-

sichten ebenso und meist wohl mit grÃ¶Ã�erem Rechte fÃ¼r die Ansichten

bestimmter poetischer Gestalten, als fÃ¼r eigene und individuell ausge-

sprochene genommen werden mÃ¼ssen. Wollte oder mÃ¼Ã�te man jeden

seiner AussprÃ¼che als den reinen Ausdruck der eigenen persÃ¶nlichen An-

sicht auffassen, so wÃ¼rde er allerdings, wie die ultramontanen Darsteller

seiner Doktrin annehmen, das angewandte, lebendig gewordene Christen-

tum nur im alten katholischen Glauben gelten lassen, dessen Allgegen-

wart im Leben, dessen Liebe /.u r Kunst, dessen tiefe HumanitÃ¤t, dessen

UnverbrÃ¼chlichkeit der Ehen, dessen menschenfreundliche Mitteilsamkeit,

Freude an der Armut, Gehorsam und Treue er als unverkennbare Zeichen

echter Religion und GrundzÃ¼ge seiner Verfassungen rÃ¼hmt. Nicht mit

voller Entschiedenheit, aber mit vÃ¶lliger Geneigtheit stellt er ,die Hierarchie,

diese systematische Grundfigur der Staaten, als das Prinzip des Staaten-

vereins, als eine intellektuale Anschauung des politischen Ichs' auf, und

zwar, wie es sich schon in der Ansdrucksweise kund giebt, thut er dies

aus Anregung der Fichteschen Philosophie, deren Formalismus die Schule

in ihrem Sinne auszufÃ¼llen und auszudeuten liebte. Bei dem weiteren

konsequenten Auftreten gegen den Protestantismus ging er zwar in leichter

TÃ¤uschung von der Meinung aus, daÃ� die vorÃ¼bergehende, in der'Zeit

ihre ErklÃ¤rung findende Erscheinung, der aufklarende Rationalismus, das

Wesen des Protestantismus bilde, dem er die Aufstellung einer Menge

richtiger GrundsÃ¤tze, die EinfÃ¼hrung einer -Menge lÃ¶blicher Dinge, die Ab-

schaffung einer Menge verderblicher Satzungen einrÃ¤umt, aber zugleich vor-

wirft, daÃ� er das notwendige Ergebnis seiner Entwickelung vergessen, das

Untrennbare getrennt, die unteilbare Kirche geteilt- und sich frevelnd aus

dem allgemeinen christlichen Vereine gerissen hÃ¤tte, durch 'den und in

dem allein die echte und dauernde Wiedergeburt mÃ¶glich getvesen wÃ¤re.

So habe die Religion ihren groÃ�en friedenstiftenden EinfluÃ� verloren,

und durch die Fortsetzung des sogenannten Protestantismus sei etwas

durchaus Widersprechendes, eine RWolutionsregiernng permanent erklÃ¤rt

worden. In dieser sophistischen, mit aller vor- und nachreformatorischen

Geschichte in Widerspruch stehenden Darstellung, die man nur dem

Parteischriftsteller nachsehen darf, eines nach Wahrheit ringenden Forschers

aber unwÃ¼rdig nennen muÃ�, wendet er sich gegen die Reformation,

die Wissen und Glauben in entschiedenen Gegensatz gebracht habe,

wÃ¤hrend doch die Ã¤ltere Kirche das Wissen gegen den menschlichen

Glauben niemals aufkommen lieÃ�. Der anfÃ¤ngliche PersonalhaÃ� gegen

den katholischen Glauben, meint er weiter, sei allmÃ¤hlich in HaÃ� gegen

die Bibel, gegen den christlichen Glauben und gar gegen die Religion

Ã¼bergegangen. Noch mehr, der ReligionshaÃ� habe sich sehr natÃ¼rlich

und folgerecht auf alle GegenstÃ¤nde des Enthusiasmus ausgedehnt, Phan-

tasie und GefÃ¼hl, Sittlichkeit und Kunstliebe, Zukunft und Vorzeit ver-

ketzert, nur der Enthusiasmus fÃ¼r die herrliche groÃ�artige Philosophie, die

den Menschen nur mit Not in der Reihe der Naturwesen oben angesetzt

und die unendliche schÃ¶pferische Musik des Weltalls zum einfÃ¶rmigen

GoedÂ«kÂ», Gnmdriiz. VI. 2. Anfl.' 4
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Klappern einer ungeheuren, auf dem Strom des Zufalls schwimmenden

MÃ¼hle gemacht habe, sei dem armen Menschengeschlecht Ã¼brig gelassen

worden. In diesem einseitigen Gedanken wendet er sich gegen Luther,

der das Christentum willkÃ¼rlich behandelt, seinen Geist verkannt und einen

anderen Buchstaben und eine andere Religion eingefÃ¼hrt habe, ,nÃ¤mlich die

heilige AllgemeingÃ¼ltigkeit der Bibel'. Dadurch sei leider eine andere

hÃ¶chst fremde irdische Wissenschaft in die Religionsangelegenheit gemischt,

die Philologie, deren auszehrender EinfluÃ� von da an unverkennbar werde.

Der heilige Geist sei mehr als die Bibel; er solle unser Lehrer des

Christentums sein, nicht toter, irdischer, zweideutiger Buchstabe. Mit

der Behauptung der unbedingten VolkstÃ¼mlichkeit der Bibel sei es dahin

gekommen, daÃ� ,nun der dÃ¼rftige Inhalt, der rohe abstrakte Entwurf

der Religion in diesen BÃ¼chern' desto merklicher drÃ¼cke und dem heiligen

Geiste die freie Belebung, Eindringung und Offenbarung unendlich er-

schwere. Solche Wahngebilde eines jungen krankhaften Mannes nahm

die Schule fÃ¼r tiefe maÃ�gebende Weisheit, und die rÃ¶misch-katholischen

Parteischriftsteller berufen sich auf diese Gedankenspiele eines jungen

kranken Kopfes noch gegenwÃ¤rtig wie auf Zeugnisse der Wahrheit. Die

Ergebnisse dieser Anschauungen wollte Novalis in einer Reihe von

Romanen veranschaulichen, konnte aber nur den ersten von ihnen, Hein-

rich von Ofterdingen, teilweise ausarbeiten. Alles was trÃ¤umerische Un-

klarheit der Schule Ã¼ber das Thema phantasieren konnte, daÃ� die als

Organ der Religion wirkende Poesie das Leben neu erschaffen mÃ¼sse,

drÃ¤ngt sich in diesem Romane durcheinander; er enthÃ¤lt einen Wust von

Vorstellungen ohne Gestaltung. Ihn zu zergliedern und zu erklÃ¤ren ist

deshalb mehr eine Aufgabe der Geschichte der SchwÃ¤rmer und TrÃ¤umer,

als der der Dichtung, die es mit kÃ¼nstlerisch gestalteten Ideen zu thun

hat. Am reinsten spricht sich sein Wesen und seine christliche, nicht

kirchlich beschrÃ¤nkte Richtung in seinen religiÃ¶sen Liedern aus, dem

Einzigen, was er fertig und vollendet hinterlassen hat, wÃ¤hrend alles

Ã�brige, was wir von ihm gedruckt besitzen, vorÃ¼bergehenden Stimmungen

Ausdruck giebt. AuÃ�er ihm und Albertini ist eigentlich kein Zeitgenosse

zu nennen, der sich der bekenntnislosen christlichen FrÃ¶mmigkeit und An-

dacht geweiht hÃ¤tte. Vieles, was jetzt bei ihm schroff und seltsam er-

scheint, wÃ¼rde sich nach diesem Lichte gewandt und daran gelÃ¤utert,

manche Dissonanz harmonisch aufgelÃ¶st haben, aber drÃ¤ngende Jugend und

frÃ¼her Tod lieÃ�en ihn das Ziel nicht erreichen. Er starb am 25. MÃ¤rz

1801 in WeiÃ�enfels an der Schwindsucht.

a) Nekrolog 4, 187 bis 261. J. C. Jnst =- S. 51, 5) a.

b) Meusel, Historische und literarische Unterhaltung. Koburg 1818. S. 238.

c) Ersch und Grubers EncyklopÃ¤die. 2. Section. 2. Theil. Leipzig 1828.

S. 385 bis 888.

d) DD. 2, 323 bis 328.

e) Wilhelm Haffner, Novalis: Westermanns Monatshefte Bd. 25. S. 277.

f) Wilhelm Dilthey, Novalis: PreuB. Jahrb. 1865. 15, 596 bis 650.

g) Henrich Steffens, Was ich erlebte. Breslau 1840. 4, 217f. 820f. 5, 339.

n) Karl Fortlage, Sechs philosophische VortrÃ¤ge (Ueber Novalis and die

Romantik). 2. Ausg. Jena 1872. VII, 238 S. 8.

i) Friedrich von Hardenberg (genannt Novalis). Eine Nachlese aus den Quellen

des Familienarchivs, herausgegeben von einem Mitglied der Familie. Gotha, F. A.

Perthes. 1873. VI, 251 S. 8.; 1883. VI, 278 S. 8. Allg. Ztg. 1873. Beilage Nr. 158.

j) G. A. L. Baur, Novalis als religiÃ¶ser Dichter. Vortrag. Leipzig 1877. 46 S. 8.
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k) Allg. Dtsch. Biogr. 1879. 10, 562 bis 570 (G. Baur).

1) Roman WOrner, Novalis Hymnen an die Nacht und geistliche Lieder.

MÃ¼nchen Ib85. 58 S. 8.

m) Richard Rothe, Novalis als religiÃ¶ser Dichter: Gesammelte Vortrage

und Abhandlungen (zuerst Allg. kirchl. Zsch. 1862). Elberfeld 1886. S. 64 bis 82.

n) Friedrich Nippold, Rothe und Novalis: ebenda S. 196 bis 208.

0) Lebrun, Un Allemand d'il y a cent ans: FredÃ¶ric Novalis: La nouvelle

Revue. 1886. Nov. 1.

p) A. Schubart, Novalis' Leben, Dichten und Denken. Auf Grund neuerer

Publikationen im Zusammenhang dargestellt. GÃ¼tersloh, 1887. IX, 466 3. 8.

q) Richard WeiÃ�enfels, Kleist und Novalis: Zsch. fÃ¼r vergl. Litt.-Gesch.

N. F. l, 301 bis 323.

r) Just Bing, Novalis (Friederich von Hardenberg). Eine biographische Cha-

rakteristik. Hamburg und Leipzig 1893. VIII, 176 S. 8.

s) Theobald Ziegler, Zur Genesis eines aesthetischen Begriffs: Zsch. f. vergl.

Litt-Gesch. N. F. 7, 113 bis 120. [Nachtrage S. 799].

Briefe an a) BÃ¼rger: Wagners Archiv S. 182. Strodtmann, Briefe von und

an BÃ¼rger 8, 234 bis 236. â�� 0) Dietrich v. Miltitz: Adolf Peters, General Dietrich

TOD Miltitz, sein Leben und sein Wohnsitz. Nebst vier noch ungedruckten Briefen

an ihn von Novalis und einem Facsimile von dessen Handschrift. Frogr. MeiÃ�en

1888. 4. â�� y) L. Tieck: Holtei, Br. an Tieck l, 304 bis 312. â�� tf) Novalis Brief-

wechsel mit Friedr. und Aug. Wilh., Charlotte und Caroline Schlegel. Hg von

Dr. J. M. Raich. Mainz 1880. 192 S. 8. Vgl. Allg. Ztg. 1880. Beilage Nr. 233. â��

Neue evangelische Kirchenzeitung Jahrg. 22. Nr. 52. â�� Sieh unten S. 799.

1) BlÃ¼thenstaub: Athenaeum l, l, 70 bis 106 [113 Fragmente, in den Schriften

zerstreut]. Â§ 283, 1. 9).

2) Die Christenheit oder Europa. Ein Fragment [geschrieben im Jahre 1799]:

Schriften 4. Aufl. [nur in dieser] 1826. l, 187 bis 208. â�� J. M. Raich (sieh oben i)

S. 143 bis 187.

3) BeitrÃ¤ge zu Schlegel-Tiecka Musen-Almanach fÃ¼r das J. 1802. Sieh Â§ 288,

1. 16). a: An Tieck. b: Bergmanns-Leben. c: Lob des Weins, b und c aus

dem Ofterdingen. d: Geistliche Lieder.

4) Novalis Schriften. Herausgegeben von Friedrich Schlegel und Ludwig

Tieck. Berlin 1802. II. 8. â�� Zweite Auflage. Herausgegeben von Ludwig Tieck

und Fr. Schlegel. Berlin 1805. H. 8. â�� Dritte Auflage Berlin 1815. H. 8. â��

Vierte Aufl. Berlin 1826. H. 8. - FÃ¼nfte Aufl. Berlin 1837. II. 8.

I: Leben: a: Heinrich von Ofterdingen. Besonders herausgegeben: Heinrich

von Ofterdingen, hg. von Julius Schmidt. Leipzig 1876. J. 0. E. Donner, Der

EinfluÃ� Wilhelm Meisters auf den Roman der Romantiker. Berlin 1893. 8 S. 125

bis 146. â�� II: b: Hymnen an die Nacht [Athenaeum 3, 2, 195; vgl. oben Nr. 1]. â��

Â«: [15] Geistliche Lieder. â�� d: Vermischte Gedichte. â�� e: Die Lehrlinge zu SaTs.

Vgl. unten S. 799. â�� f: Fragmente vermischten Inhalts. I. Philosophie und

Physik. II. Aesthetik und Literatur. Dialogen. III. Moralische Ansichten. â�� g:

Anhang. 1. Blumen. 2. Der Fremdling. 3. Briefe.

5) Novalis Schriften. Herausgegeben von Ludwig Tieck und Ed. v. BÃ¼low.

Dritter Theil. Berlin, Verlag von G. Reimer. 1846. XIV, 324 S. 8.

Enth. a: Ueber das Leben Friedrichs von Hardenberg. Von Just, b: Aus

Novalis Tagebuche seiner letzten Lebensjahre, c: [24] Gedichte, d: Verstreute

Blatter, e: Briefe, f: Fragmente.

6) Novalis Gedichte. Berlin 1857. 16.

7) (Vier uneedruckte) Jugendgedichte von Novalis: Findlinge. Zur Geschichte

deutscher Sprache und Dichtung von Hoffmann von Fallersleben. Leipzig 1860.

8. 139. 140.

8) Novalis1 Gedichte, hg. von Willibald Beyschlag. 2. Aufl. Leipzig 1877. 8.

9) Novalis Apologie von Fr. Schillers Gedicht ,Die GÃ¶tter Griechenlands':

Germania 1885. 30, 223.

10) Novalis Werke. Hg. von J. D o h m k e. Kritisch durchgesehene und erlÃ¤uterte

Aasgabe. Leipzig und Wien o. J. [1893] Bibliographisches Institut. 230 S. 8. Enth.

Novalis Leben und Werke (16 S). Hymnen an die Nacht. Geistliche Lieder. Ver-

mischte Gedichte. Heinrich von Ofterdingen. Das MÃ¤rchen vonHyacinthundRosenblflt

4*
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2. Georg Anton TOD Hardenberg (Schriftstellername Sylvester), geb. am

28. Juli 1781 in Schieben bei Altenburg, Bruder des Novalis, war Oberforstmeieter

in Hessen und starb als preuÃ�ischer Kammerherr und Landrat in Oberwiederstedt

bei Eisleben am 10. Juli 1825.

Nekrolog 8, 1493.

1) Beitrage zu Bostorfs Dichtergarten. WÃ¼rzbnrg 1807. 12.

2) Gedichte in Musenalmanachen.

Ludwig von Zollern. Ein Roman v. Sylvester. Berlin 1821. 8., der ihm bei-

gelegt wird, ist von Theodor Schwarz geschrieben; vergl. Â§ 332.

3. Gottlob Albrecht Karl von Uardenberg (Schriftstellername Rostorf),

geb. am 13. MÃ¤rz 1776 in Oberwiederstedt, Bruder des Novalis, starb als sÃ¤chsischer

Amtshauptmann in Weitenfels am 28. Mai 1813. â�� Nachtrage S. 799.

Guden 216. â�� Einige Worte zum Andenken an Novalis Bruder, Karl von

Hardenberg. Von J. 0. [Grafen Loeben]: Kinds Harfe 1816. 8, 351 bis 362. â��

Hoffmanns Findlinge S. 184.

1) Die Pilgrimmschaft nach Eleusis. Von Rostorf. Berlin. Bei Johann Fried-

rich Unger. 1804. 864 S. 8. Darin S. 264f.: Raymund. Ein Heldengedicht in

15 Romanzen; S. 195: Geistliche Gedichte und S. 203 ein Gedicht an die Jung-

frau Maria.

2) Rostorfs Dichter-Garten. WÃ¼rzburg 1807. 12. Darin Beitrage von Karl

v. Hardenberg und Sophie Bernhardi. Â§ 315, II. 105 = Band VIII. S. 65.

3) Beitrage zu Loebens Hesperiden 1816. l, 37; 38; 77 bis 81; 82.

4. Johann Baptist von Albertlni, geb. am 17. Februar 1769 in Neuwied;

mit Schleiermacher in der BrÃ¼dergemeinde erzogen; seit 1788 Lehrer in Niesky und

Barby; 1804 Prediger und Inspektor am Seminar in Niesky, 1814 Bischof, 1817

nach Gnadenberg bei Bunzlau und spÃ¤ter nach Berthelsdorf bei Herrnhut berufen,

starb am 6. Dezember 1831. â�� Seine geistlichen Lieder, die auch bei Protestanten

Aufnahme gefunden haben, sind konfessionslos, warm und gedankenreich.

Nekrolog 9, 1027 bis 1031. â�� Zum GedÃ¤chtnisse des Bruders (J. B.) Albertin.

Gnadau 1832. 8. Leipz. Lit.-Ztg. 1832. Nr. 96. â�� Allg. Dtsch. Biogr. 1875. l, 216f.

(RÃ¶mer). â�� NachtrÃ¤ge S. 799.

Geistliche Lieder. Bunzlau 1821. 8. â�� wiederh. Gnadau 1828. 8. â�� Dritte

Aufl. Bunzlau 1885. 12.

Â§ 286.

1. Clemens Maria Brentano, geb. am 8. September 1778 in

Ehrenbreitstein. Sein Vater Pietro Antonio Brentano (geb. 1785) war in

jungen Jahren aus seiner italienischen Heimat, Tremezzo am Comersee,

ausgewandert und hatte in Frankfurt a. M. in der Sandgasse ein eignes

Kauf- und Handelshaus, den goldnen Kopf genannt, begrÃ¼ndet. Nach dem

Tode der ersten Frau, von deren Kindern vier am Leben blieben, heiratete

er 1774 die siebzehnjÃ¤hrige Maximiliane von Laroche, die Tochter Sophiens

von Laroche (Â§ 224, 38). Brentano war ernst und strengkatholisch,

Maximiliane im Sinne ihrer Zeit weltfroh und aufgeklÃ¤rt; Goethe, der

in Frankfurt ihnen nahe stand, hat einzelne ihrer ZÃ¼ge auf Albert und

Lotte im Werther Ã¼bertragen. Clemens war das dritte Kind dieser Ehe:

er wurde geboren, als seine Mutter zum Besuche ihrer Eltern in Ehren-

breitstein weilte.

Die frÃ¼heste Kinderzeit verlebte Clemens im Elternhause. Seit 1784

wurde er zugleich mit seiner Ã¤lteren Schwester Sophie (Â§ 286, 8) von der

kinderlosen Tante Luise Mohn in Coblenz erzogen und besuchte dort das

Gymnasium. Nach dem Tode Mohns kehrten die Kinder 1790 mit der

Tante Luise nach Frankfurt zurÃ¼ck, Clemens aber wurde bald darauf in

die Pension Winterwerbers (vgl S. 799) nach Mannheim gegeben. Von
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hier sollte er, im SpÃ¤therbst 1793, nach Bonn Ã¼bersiedeln, als am

21. November seine Mutter starb. Den von ihr gehegten Wunsch, Clemens

einer gelehrten Laufbahn zuzufÃ¼hren, suchte der Vater zu erfÃ¼llen. Allein

Clemens' Studienaufenthalt in Bonn dauerte nicht ein volles Jahr; in

seinem ganzen Wesen schwankend und ungewiÃ�, schien es fÃ¼r ihn am

besten, gleich den altern BrÃ¼dern Kaufmann zu werden. Er trat also

1794 in die vÃ¤terliche Handlung ein, die er im folgenden Jahre, zumal

nach des Vaters dritter Verheiratung (im Juni 1795), mit der des Herrn

Polex in Langensalza vertauschen muÃ�te; hier blieb er bis in den

Sommer 1796.

Die Angaben, die Brentano selbst oder AngehÃ¶rige und Freunde der

Familie Ã¼ber seine Jugend gemacht haben, sind mit Vorsicht aufzunehmen.

Ein jetzt reichlich vorhandenes Quellenmaterial lÃ¤Ã�t uns fast Ã¼berall die

Wirkung einer poetisch schaffenden Formgestaltung erkennen. Dies trifft

gewiÃ� auch fÃ¼r die kaufmÃ¤nnische Lehrzeit zu, die Clemens nicht be-

friedigen konnte. Noch mit der Einwilligung seines Vaters begab er sich

gegen Ende 1796 zu seinem Onkel, dem preuÃ�ischen Bergrat Karl von

Laroche, nach SchÃ¶nebeck bei Magdeburg, um zum Sommersemester 1797

die UniversitÃ¤t Halle zu beziehen. Kurz vorher starb der Vater (am

11. MÃ¤rz 1797), und Clemens kam dadurch frÃ¼hzeitig in den GenuÃ� eines

VermÃ¶gens, das ihn jeder ernsten Sorge fÃ¼r immer Ã¼berhob. So Ã¼berlieÃ�

er sich in Halle gÃ¤nzlich seinen Neigungen, und als er ein Jahr spÃ¤ter

sich nach Jena wandte, stÃ¼rzte er sich mit jugendlich-genialer Ungebunden-

heit in die Weimar-Jenaische Litteraturbewegung. Bei Wieland, Herder,

Goethe war er wie durch Familienanrecht aufgenommen. Mit Schlegel,

Fichte, Tieck und ihren jÃ¼ngeren AnhÃ¤ngern, von denen Heinrich Steffens,

Diederich Gries, August Winkelmann (f 1806, nicht 1810), Johannes

Bitter, August Klingemann, Kestner (Lottens Sohn) genannt seien, pflegte

er freundschaftlichen Verkehr. Dort fand er auch Sophie Mereau, geb.

Schubart aus Altenburg, die 1803 seine Gattin wurde. Ihr, als der

schÃ¶nen Quelle seines Enthusiasmus, sowie ihrer Schwester Henriette und

ihren Freundinnen Minna und Julia Ronneberg aus Altenburg, ist das

â�¢erste grÃ¶Ã�ere Werk gewidmet, mit dem Brentano sich bekannt machte:

Godwi oder das steinerne Bild der Mutter. Vollendet war der erste

Band bereits zu Anfang 1799, die Vorrede datiert vom Juni 1800.

Brentano trat mit seinem Roman in die Tradition des Wilhelm Meister.

Wie Goethe, hat auch Brentano die Erfahrungen und WÃ¼nsche seines

eignen Lebens, jedoch sie weniger verhÃ¼llend, dargestellt. Am SchlÃ¼sse

stirbt der Held, und ein ZurÃ¼ckgebliebener â�� es ist August Winkelmann â��

nimmt das Wort, um ,einige Nachrichten von den LebensumstÃ¤nden des

Verstorbenen' zu geben. Der Roman, der neben jugendlich Unausgereiftem

Stellen von der grÃ¶Ã�ten dichterischen SchÃ¶nheit enthÃ¤lt, bietet gleichsam

wie im Keime alle VorzÃ¼ge und MÃ¤ngel der spÃ¤teren TÃ¤tigkeit Brentanos.

Wie eine SpezialausfÃ¼hrung der im Roman auf Brentanos damalige litte-

rarische Parteistellung deutenden Bemerkungen erscheint die Satire ,Gustav

Wasa', die sich in erster Linie gegen Kotzebue, dann aber auch gegen

Â«ine Reihe anderer Modeschriftsteller richtete.

Zwischen der Entstehung des ersten und der Vollendung des zweiten

Bandes des Godwi Ã¤nderten sich die VerhÃ¤ltnisse Brentanos. Seine Schwester

Sophie starb 1800 bei Wieland in OÃ�mannstÃ¤dt, und nun schloÃ� Clemens
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mit Bettdna den Geschwisterbund, von dem die Widmung des zweites Bandes

des Godwi und der ,FrÃ¼hlingskranz' poetische Kunde geben. Die Genossen

von Jena her fand er zwar im Mai 1801 in GÃ¶ttingen wieder, aber er ge-

wann hier den Freund seines Lebens: Achim von Arnim. Im Umgang mit

ihm vollendete er den Godwi und infolge eines Konkurrenzausschreibens

Goethe's das Lustspiel Ponce de Leon, das 1804 im Druck erschien. Es

ist ein Intriguenspiel von loser dramatischer Komposition, das aber in der

Valeria einen tief angelegten Charakter aufzuweisen hat. Nach seinem

Fortgang von GÃ¶ttingen nahm Brentano Aufenthalt in Marburg bei Karl

Friedrich von Savigny, den er 1799 in Jena kennen gelernt hatte. Von

hier entfernten ihn hÃ¤ufige Eeisen, mit Arnim 1802 den Rhein hinab, bis

DÃ¼sseldorf, wo er Ende 1802 unter Benutzung eines Liedes aus dem

Godwi sein schwermÃ¼tiges Singspiel ,Die lustigen Musikanten' schrieb,

dann im FrÃ¼hjahr 1808 nach Jena und Weimar, von wo ihm im Herbste

Sophie Mereau nach Marburg folgte. In der ihn beglÃ¼ckenden Ehe brach

nun eine Zeit der inneren Beruhigung fÃ¼r ihn an. Er brachte die schon

in Jena begonnenen Ã�bersetzungen italienischer und spanischer Novellen

zum AbschluÃ�, die in zwei BÃ¤nden Sophie ,herausgab'. Die Arbeit an den

MÃ¤rchen, an der Chronika eines fahrenden SchÃ¼lers, an den Romanzen vom

Rosenkranz rÃ¼ckte vorwÃ¤rts. Aber hÃ¤usliches Ungemach, die Abreise

Savignys, der nun der Gatte seiner Schwester Kunigunde (Gundel) ge-

worden war, und die Berufung seines Freundes Creuzer nach Heidelberg

bestimmten ihn, Marburg bereits im Sommer 1804 zu verlassen. Er wandtÂ»

sich gleichfalls nach Heidelberg, wo ihn ein grÃ¶Ã�erer Kreis geistig betrieb-

samer Menschen empfing.

In diesem Sommer kehrte Arnim von seiner groÃ�en Reise zurÃ¼ck,

und um ihn wiederzusehen, reiste Clemens im November nach Berlin, in

dessen litterarische und gesellschaftliche VerhÃ¤ltnisse er durch Arnim ein-

gefÃ¼hrt wurde. Hier erhielt der lÃ¤ngst gefaÃ�te Gedanke gemeinsamer

Liederarbeit eine festere Gestalt. Im FrÃ¼hling 1805 kam Arnim zu Clemens

nach Heidelberg. Die ThÃ¤tigkeit der Freunde galt der Sammlung, Er-

gÃ¤nzung und Ordnung ,alter deutscher Lieder', und zur Michaelismesse,

aber mit dem Titeljahr 1806, erschien in Heidelberg bei Mohr und Zimmer

der erste Band von ,Des Knaben Wunderhorn'. Die Fortsetzung, welche

schnell erfolgen sollte, wurde durch das UnglÃ¼ck unsres Vaterlandes hinaus-

geschoben, das jeden Verkehr zwischen den Freunden unterbrach. Clemens

verlor am 3l. Oktober 1806 seine Frau und nun stand er wieder allein

in der Welt. Trost und Hilfe fand er bei seinem Jugendfreunde Joseph

GÃ¶rres aus Coblenz, der damals seine UniversitÃ¤ts-Karriere in Heidelberg

begann. Im Geiste des Wunderhorns schrieb GÃ¶rres 1807, auf Grund der

Sammlungen Brentanos, Ã¼ber die deutschen VolksbÃ¼cher, und beide ver-

faÃ�ten gemeinsam in der entstehenden Fehde gegen den alten VoÃ� des Uhr-

machers BOGS wunderbare Geschichte. Eine Rheinreise fÃ¼hrte Brentano

bis nach Holland hinab. Endlich kam der Friede, und Clemens und Arnim

sahen sich im Oktober 1807 in Weimar wieder.

Brentano wohnte damals in Cassel, das die Hauptstadt des neu-

gebildeten KÃ¶nigreiches Westphalen geworden war. Dort nahm sein

Schwager Jordis, der Gatte seiner Schwester Ludovika (Lulu), als Hof-

bankier eine wichtige Stellung ein. Von dem dahin berufenen Kapell-

meister Reichardt und den sich ernst emporarbeitenden BrÃ¼dern Grimm
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empfing er neue Anregungen in Kunst und Litteratur. Vom Cassel aus

arbeitete er an dem zweiten und dritten Bande des Wunderhorns, sowie

an Arnims Einsiedlerzeitung mit, und erneute JÃ¶rg Wickrams Goldfaden,

der 1809 erschien. Aber die guten Tage wurden ihm durch die unseligen

Folgen seiner zweiten, im Sommer 1807 mit Auguste Busmann aus Frank-

furt, einer Nichte Moritz Bethmanns, Ã¼bereilt geschlossenen Ehe vergÃ¤llt.

Er begab sich Ausgangs April 1808 nach Heidelberg, wo er mit Arnim

und GÃ¶rres zusammentraf.

Inzwischen hatte Savigny einen Euf an die UniversitÃ¤t Landshut er-

halten, und Clemens und seine Frau gingen im Herbst 1808 mit nach

Baiern. In Landshut knÃ¼pfte sich die Freundschaft mit Sailer und Rings-

eis an; in MÃ¼nchen verkehrte er bei dem Kupferstecher HeÃ� und mit den

Akademikern Jacobi, Jacobs, Ritter; auch traf er Tieck wieder, den er

1804 mit Arnim in Ziebingen besucht und 1806 in Heidelberg und Frank-

furt wiedergesehen hatte. Zu poetischer Fortarbeit kam er indes nicht,

da die ehelichen UnzutrÃ¤glichkeiten sich dermaÃ�en steigerten, daÃ� eine

Trennung der Gatten unerlÃ¤Ã�lich ward. Clemens reiste im Herbst 1809

Ã¼ber Jena, wo er Goethe sprach, zu Reichardts nach Halle und von hier

mit Wilhelm Grimm zu Arnim nach Berlin.

In Berlin rÃ¼steten sich alle KrÃ¤fte auf den groÃ�en Zukunftskampf

gegen Napoleon. Um so tiefer empfand man den Tod der KÃ¶nigin Luise,

auf welche die Patrioten ihre Hoffnung setzten: Brentano drÃ¼ckte den all-

gemeinen Schmerz um sie in einer Trauerkantate aus. Noch in dem Jahre

1810 wurde die UniversitÃ¤t Berlin gegrÃ¼ndet, zu deren ErÃ¶ffnungsfeier er

die Festkantate dichtete. Er hielt sich mit Arnim zu dem Kreise derer,

die sich in Heinrich von Kleists Berliner AbendblÃ¤tter ein Publikations-

organ fÃ¼r ihre Gesinnung schufen oder schaffen wollten; in dieser Um-

gebung entstand 1811 sein ,Philister vor, in und nach der Geschichte'.

Daneben arbeitete er an seinen Ã¤lteren PlÃ¤nen, namentlich an den Romanzen

vom Rosenkranz, fÃ¼r die er noch die kÃ¼nstlerische Anteilnahme des

krankenden Malers Otto Runge (Â§ 285, 5) zu gewinnen suchte. Aber im

allgemeinen bot fÃ¼r Brentano, der ohne politische Neigung war, das da-

malige Berlin keine rechte Gelegenheit zu schriftstellerischer BetÃ¤tigung,

und darum ging er im FrÃ¼hling 1811 nach BÃ¶hmen ab, wo seine Familie

in der NÃ¤he Prags die Herrschaft Bukowan besaÃ�.

Prag war damals die Mitte des durch die politischen VerhÃ¤ltnisse ge-

steigerten Verkehrs zwischen PreuÃ�en und Ã�sterreich. Viele hervorragende

MÃ¤nner kamen und gingen. Brentano sah auch Tieck hier und machte

die verhÃ¤ngnisvolle Bekanntschaft Varnhagens. Als ein bleibender Ge-

winn erwuchs ihm ans dem bÃ¶hmischen Aufenthalt seine GrÃ¼ndung

Prags, in der er die alte Sage von der kÃ¶niglichen Libussa dramatisch

neu behandelte; der ganze Zauber einer traumhaft-unbewuÃ�ten, helden-

starken Vorzeit quillt aus dieser Dichtung uns entgegen. Gedruckt er-

schien sie 1814, aber schon zwei Jahre frÃ¼her las sie Clemens seinen

Geschwistern, Savigny und Arnim in Teplitz vor, mit denen er damals

ein nahes Wiedersehen in Berlin verabredete. Aber der Ausbruch der

Freiheitskriege hielt ihn in Ã�sterreich fest. Im Sommer 1813 ging er

nach Wien, die groÃ�en Ereignisse mit seinem Liede begleitend. Ein

(nicht aufgefÃ¼hrtes) Festspiel ,Victoria und ihre Geschwister' schrieb er

zwischen dem Kulmer und Leipziger Sieg fÃ¼r das Theater an der Wieden;
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ein anderes, ,Am Rhein, am Rhein', dichtete er, als die Nachricht von

der Befreiung des Rheins einlief, fÃ¼r das Burgtheater; in diesem wurde

auch ein von ihm verfaÃ�ter Festprolog zum Geburtstag der Kaiserin am

11. Februar 1814 gesprochen. Indessen fiel seine .Valeria', wie er die

bÃ¼hnengerechte Bearbeitung des Ponce de Leon nannte, bei der Auf-

fÃ¼hrung im Burgtheater am 18. Februar 1814 gÃ¤nzlich durch, eine Ent-

tÃ¤uschung, die ihm den weiteren Aufenthalt in Wien verleidete. Im

September 1814 traf er bei Arnim in Wiepersdorf ein.

Die preuÃ�ischen VerhÃ¤ltnisse hatten sich sehr verÃ¤ndert. Anstatt

der frÃ¼heren Begeisterung machte sich eine wachsende Verstimmung be-

merkbar, die in GÃ¶rres' Rheinischem Merkur zum Ausdruck kam. Brentano,

der sich wieder nach Berlin gewandt hatte, beteiligte sich in einheimischen

und auswÃ¤rtigen BlÃ¤ttern an der Tagesschriftstellerei. In FÃ¶rsters SÃ¤nger-

fahrt, in Straubes und Hornthals WÃ¼nschelruthe, in Gubitz' Gesellschafter

und Gaben der Milde erschienen kleinere und grÃ¶Ã�ere Arbeiten von ihm.

Im Jubeljahr der Reformation, 1817, gab er die Trutznachtigall des

Jesuiten Spee heraus, von dessen Gedichten er einige schon, neben Arnims

Auswahl aus den Liedern der Wittenbergischen Nachtigall, in das Wunder-

horn aufgenommen hatte, und so kÃ¼ndigte sich auch litterarisch der

groÃ�e Umschwung seines Innern an. Brentano war von Hause aus ein

religiÃ¶s gestimmter und religiÃ¶s bedÃ¼rftiger Mensch gewesen. Aus der

ihn immer heftiger ergreifenden Not und Unruhe seines Herzens rettete

er sich in den Frieden seines katholischen Christenglaubens. Er fand auf

seinem Wege, den er fortan mit Festigkeit verfolgte, gleichgestimmte

Menschen, vor allen in Berlin Luise Hensel und in DÃ¼lmen, wohin er

1818 besuchsweise, 1819 zu dauerndem Aufenthalte sich begab, die Nonne

Katharina Emmerich, deren GesprÃ¤che er als ErgÃ¼sse hÃ¶herer Offenbarung

niederschrieb, lange Jahre hindurch bearbeitete und zum Teil selbst noch

der Ã�ffentlichkeit Ã¼bergab.

Nach ihrem Tode (1824) verblieb er im katholischen Deutschland

und lebte in Frankfurt, am Rhein, in Regensburg und seit 1833 in.

MÃ¼nchen. Seine Reisen nach der Schweiz, Paris und Tirol, ebenso die

meisten seiner Publikationen, zu denen er sich fast wider seinen Willen

bestimmen lieÃ�, galten katholischen Interessen; das 1888 der Frau

Marianne von Willemer gewidmete GockelmÃ¤rchen macht eine Ausnahme.

Sein Verkehr zog sich immer mehr auf hervorragende katholische Per-

sonen zusammen, von denen Sailer (t 1882), Diepenbrock, Ringseis,

GÃ¶rres die bekanntesten sind. Wichtig fÃ¼r die Erhaltung seiner Schriften

wurde die Freundschaft mit BÃ¶hmer und Guido GÃ¶rres. Eine tiefere

Neigung faÃ�te er in MÃ¼nchen noch einmal zu Emilie Linder. Als sein

Ende nahte, holte ihn sein Bruder Christian nach Aschaffenburg, und

hier ist er am 28. Juli 1842 gestorben.

Ã�ber Clemens Brentano sind die verschiedenartigsten Urteile aus-

gesprochen worden. Je nachdem man sich den Standpunkt wÃ¤hlte, hat

man ihn erhoben oder herabgesetzt. Nur wenige, darunter aber die besten

MÃ¤nner unsres Volkes, haben ihn verstanden. Es lag in seiner Natur

etwas DÃ¤monisches, das ihn allgewaltig mit sich riÃ�, im Guten wie im

Schlimmen. Dieser dÃ¤monische Zug geht auch durch seine Dichtungen.

Die Phantasie Brentanos kennt keine Schranken. Den Dramen fehlt da-

her zusammenhaltende Kraft und Energie, seine Begabung war eine
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weichere, mehr lyrisch-epische. Innerhalb dieser Grenzen aber bewegte

er sich mit genialer Schaffensfreiheit, vom einfachen Volksliedtone bis

zum mystisch-tiefsinnigen Phantasiegebilde, von schmeichelnder ErzÃ¤hlung

bis zur erschÃ¼tternd - ernsten Novelle, vom geisterfÃ¼llten Witze bis zum

schonungslosen Spotte. Lange Zeit war sein Andenken im sÃ¼dlichen

Deutschland lebendiger, als im protestantischen Norden. Wie es scheint,

beginnt jetzt das GefÃ¼hl seines Wertes ein allgemeineres zu werden.

a) [August Winkelmann] Einige Nachrichten von den LebenaumstÃ¤nden

des verstorbenen Maria, mitgetheilt von einem ZurÃ¼ckgebliebenen = Godwi 2,

431; Werke 8, 18.

b) Arnim Ã¼ber Brentano 1810: Dorow, Reminiscenzen. Leipzig 1842. S. 106.

et Henricli Steffens, Was ich erlebte. Breslau 1840. 6, 110.

d) Phil. Otto Runge, Hinterlasaene Schriften. Hamburg 1840. 1841. 8.

2, 393 bis 416.

e) Martin v. Deutinger, VerhÃ¤ltnis der Kunst zum Christenthume. I'rogr.

Freiaing 1843.

f) Karoline Pichler, DenkwÃ¼rdigkeiten aus meinem Leben. Wien 1844.

Bd. 2, a 239 bis 247.

g) Emma von Niendorf l Frau von Suckow], Sommertage mit Clemens

Brentano: Aus der Gegenwart. Berlin 1844. S. l bis 101. Vgl. Theobald Kerner,

DaÂ« Kernerhaua und seine GÃ¤ste. Stuttgart 1894. S. 303 und Nr. pp) S. 361.

h) DD. 2, S. 302 bis 311.

i) DenkwÃ¼rdiger und nÃ¼tzlicher Rheinischer Antiquarius. Coblenz 1845.

Mittelrhein 2, l f. Ehrenbreitenstein, Feste und Thal. Historisch und topo-

graphisch dargestellt durch Chn. v. Stramberg.

j) Guido GÃ¶r r es, Erinnerungen an den Dichter Clemens Brentano: Historisch-

politische BlÃ¤tter fÃ¼r das katholiache Deutachland. MÃ¼nchen 1844. Bd. XIV, S. l

bis 32. 65 bis 96. 177 bis 208. 257 bis 272. 1845. XV, l bis 32. Zum Teil

â�¢wÃ¶rtlich in die Vorrede von Nr. 46) Ã¼bernommen. â�� Guido GÃ¶rrea, Bettina von Arnim

und Clemens Brentano: Histor.-polit. BlÃ¤tter XV, 481 bis 500. 732 bis 745. 806 bis819.

k) [Emilie Brentano] Biographisches. Frankfurt a. M. 1855 (Bd. 8 der

Gesammelten Schriften).

1) Clemens Arsten [Wilhelm Hemsen], Clemens Brentano. ZÃ¼ge zu

seinem Bilde: Bl. f. literar. Unterh. 1852 Nr. 48 und 51.

m) Tieck, Brentano: Ludwig Tieck, von Rudolf KÃ¶pke. Leipzig 1855. 2,204.

n) Rheinisches Taschenbach fÃ¼r 1856. S. 149 bis 188 (Clemens Brentano.

Ans einem Dichterleben).

0) Heinrich Schmidt, Erinnerungen eines weimarischen Veteranen aus dem

geselligen, literarischen und Theater-Leben. Leipzig 1856. 8. S. 209 bia 217.

p) Sebastian Brunner, Clemens Maria Hoffbauer und aeine Zeit. Wien

1858. S. 172 bia 174.

oj J. G. Schick, Leben des Clemens Brentano. Schaffhauaen 1861. 143 S. 8.

r) Joseph von Eichendorff, Halle und Heidelberg: Aus dem literar.

Nachlasse Joseph Freiherrn von Eichendorffs. Paderborn 1866. S. 290 bia 329.

1) Emilie Linder. Ein Lebensbild: Histor.-polit. BlÃ¤tter fÃ¼r das kathol.

Deutschland. 1867. Bd. 59, S. 713 bis 742. 836 bis 869.

t) Joseph Kehr ein, Biographischliterarisches Lexikon der katholischen

deutschen Dichter, Volks- und Jugendschriftsteller im 19. Jahrhundert. ZÃ¼rich,

Stuttgart und WÃ¼rzburg 1868. l, 36 bis 38.

n) F. W. Gubitz, Clemens Brentano: BerÃ¼hmte Schriftsteller der Deutschen.

Berlin 1854. 1855. 2, 337 bis 346 = F. W. Gubitz, Erlebnisse. Berlin 1868.

Bd. 2, S. 142 bis 149.

v) Johannes Janssen, Job. Friedrich BÃ¶hmen Leben und Anschauungen. Frei-

burgim Breisgau 1869. S. 101 bis 118: BÃ¶hmers Verkehr mit Clemens Brentano seit 1823.

w) Varnhagen von Ense, Clemens Brentano: Biographische Portraita.

Leipzig 1871. S. 59 bia 116.

z) J. B. Diel S. J., Clemens Brentano: Stimmen aus Maria-Laach. Katho-

liache Monateschrift. Freiburg i. Br. 1872. Bd. 3, 60 bis 76; 154 bis 170; 240

bia 255; 429 bis 445; 544 bis 562.

y) Allg. Dtseh. Biogr. 1876. 8, 310 bis 818 (Hettner).
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z) Joseph Reinkens, Luise Hensel und ihre Lieder. Bonn 1877.

aa) Clemens Brentano. Ein Lebensbild nach gedruckten und ungedruckten

Quellen von P. Johannes Baptista Diel. S. J. ErgÃ¤nzt und hg. von Wilhelm

Ereiten. 8. J. Freiburg im Breisgau 1877â��78. II. 8.

bb) Marianne und Clemens Brentano: Creizenach, Briefwechsel zwischen

Goethe und Marianne von Willemer. 2. Auflage. Stuttgart 1878. S. 12 bis 19.

Vgl. Steig, Arnim und Brentano S. 73 bis 75.

cc) J B. Heinrich, Clemens Brentano. KÃ¶ln 1878. V, 104 S. 8.

dd) Heinrich LÃ¶we, Johann Emanuel Veith. Wien 1879. 8. S. 39.

ee) Wilhelm Buchner, Clemens Brentano und Freiligrath: Westermanns

Monatshefte. 1880. Februar. Sieh W. Buchner, Ferdinand Freiligrath. Lahr

1888. Bd. l, S. 355.

ff) Karl Bartsch, Romantiker und germanistische Studien in Heidelberg

1804â��1808. Heidelberg 1881. 4.

gg) L. A. RosentLal, Clemens Brentano: Europa 1882. Nr. 35. 36.

hh) Fridrich Pf Ã¤ff, Einleitung zum Neudruck von ,Arnims Trost Einsam-

keit'. Freiburg und TÃ¼bingen 1883. 8.

Ã¼) Eduard Grisebach, Die Romantik und Clemens Brentano: Gesammelte

Studien. Leipzig 1884. 8. S. 214 bis 253.

jji Franz Binder, Luise Hensel. Ein Lebensbild nach gedruckten und un-

gedruckten Quellen. Freiburg im Breisgau 1885. 8.

kk) Emilie Ringseis, Erinnerungen des Dr. Johann Nepomuk von Ringseis.

Regensburg und Amberg 1886â��1892. IV. 8.

11) Eduard Grisebach, Das Goethe'sche Zeitalter der deutschen Dichtung.

Mit angedruckten Briefen Wilhelm Heinse's und Clemens Brentano's. Leipzig 1891.

5. 110 bis 140: Brentano. S. 168 bis 184: Ungedruckte Briefe Clemens Brentano's.

mm) F. Lorinser, Aus meinem Leben. Wahrheit und keine Dichtung.

Regensburg 1891. I, 373. 378. II, 77.

nn) Reinhold Steig: Dtsch. Rundschau 1892. 72, S. 262 bis 274.

oo) Max Koch, Einleitung zum 146. Bande der Deutschen National-Litte-

ratur, herausgegeben von Joseph KÃ¼rschner. Stuttgart [1892].

pp) Reinhold Steig, Ach im von Arnim und Clemens Brentano. Stuttgart

1894. i, 376 S. 8. = Achim von Arnim und die ihm nahe standen. Hg. von

R. Steig und Herman Grimm. 1. Band. [NachtrÃ¤ge S. 799.

Briefe an a) Bettina: [Bettina] Clemens Brentano's FrÃ¼hlingskranz aus

Jugendbriefen ihm geflochten, wie er selbst schriftlich verlangte. Charlottenburg

1844. 8.; Neu herausgegeben von Reinhpld Steig. Berlin 1891. VI, 288 S. 8.

Allg. Ztg. 1891. Beilage Nr. 160. â�� p) FamilienangehÃ¶rige und nahestehende Freunde:

Clemens Brentano's Gesammelte Briefe von 1795 bis 1842. Frankfurt a. M. 1855. II.

(8. und 9. Band der Gesammelten Schriften). ErgÃ¤nzungen sieh bei Johannes

J ansÃ¤en, Job. Friedrich BÃ¶hmers Leben, Briefe und kleinere Schriften. Frei-

burg i. Br. 1868. III. 8., sowie in Nr. aa). â�� y) Sophie Mereau, Achim von Arnim

u. a.: Nr. pp). â�� Einzelne Briefe an: ff) Pfarrer Bang: Weimar. Jahrbuch 1856.

4, 177 bis 179; Steig, Arnim und Brentano 8. 866; Geiger, GÃ¼nderode S. 117.

â�� t) Direktor des KÃ¼nstler-Vereins in Berlin, 1816: Kunst, Kunst-Literatur, Be-

triebsamkeit 1845. Nr. 3. Beilage zum 13. Blatte des Gesellschafters. â�� C) Freilig-

rath: Buchner, Freiligrath l, 355. â�� i) Goethe: Schriften der Goethe-Gesellschaft

6, 231. â�� *) GÃ¶rres: Joseph von GÃ¶rres Gesammelte Briefe. MÃ¼nchen 1874. Bd. 2

und 3 (Joseph von GÃ¶rres Gesammelte Schriften Bd. 8 und 9). â�� Â») die GÃ¼nderode:

Ludwig Geiger, Karoline von GÃ¼nderode und ihre Freunde. Stuttgart 1895. S. 89

bis 115. â�� x) Mozler: Nr. oo) Einleitung S. XXIX. â�� l) Otto Runge: Hinter-

lassene Schriften von Runge 2, 393 bis 406 (vgl. l, 187); 407 bis 409; 413 bis 416;

wiederholt in Brentanos Gesammelten Schriften 8, 135 bis 160. â�� .u) Savigny:

W. Dittenberger, Die UniversitÃ¤t Heidelberg im Jahre 1804. Heidelberg 1844.

5. 25. â�� v) Frau von Suckow: E. v. Niendorf, Aus der Gegenwart S. 78. 80. â��

{) Tieck: Briefe an Ludwig Tieck. AusgewÃ¤hlt und herausgegeben von Karl

von Holtoi. Breslau 1864. l, 94 bis 107. â�� o) Varnhagen und Rahel: Bio-

Â§raphiscbe Portraits S. 77 bis 116. â�� n) August Winkelmann: Nr. pp) und Reinhold

teig, Ueber den GÃ¶ttingischen Musenalmanach vom Jahre 1803: Euphorien 1895.

Heft 2. â�� f) Zimmer: Johann Georg Zimmer und die Romantiker, herausgegeben

von Heinrich W. B. Zimmer. Frankfurt a. M. 1888. S. 176 bis 194. â�� Sieh auch Nr. 11).
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Die als ein Werk Brentanos aufgefÃ¼hrten SchneeglÃ¶ckchen von Maria. Ham-

burg- 1819. sind von Maria von flÃ¶ssen, geb. Fick, und enthalten nur gewÃ¶hnliche

ErzÃ¤hlungen. Die Verwechselung stammt daher, daÃ� Brentano wie Frau von

Pleasen unter dem Namen Maria schrieb.

1) Ein Jugendgedicht von Clemens Brentano, 1795. Mitgetheilt von Rein-

hold Steig: Seufferts Vierteljahrschr. 1893. VI, 159 f.

2) Anteil an August Klingemanns ,Memmon. Leipzig 1800'. Vgl, Ges.

Schriften 8, 21 Amn.; Nr. pp) S. 350; Alfred Kempner, Clemens Brentanos

Jugenddichtungen. Berlin 1894. S. 9.

3) Satiren und poetische Spiele von Maria. Erstes (einziges) BÃ¤ndchen. Gustav

Wasa. Leipzig, 1800. bei Wilhelm Rein. VIII, 186 S. 8. â�� Nen hg. von Jacob

Minor. Heilbronn 1883. XIV, 136 S. 8. = Deutsche Litt.-Denkm. Nr. 15.

Satire auf Kotzebues Gustav Wasa (Â§ 258, 8. 70) nach der AuffÃ¼hrung in

Weimar; Parodie einiger Acte mit ZwischengesprÃ¤chen der Zuschauer, der Ara-

besken im Schauspielhause, der Orchesterinstrumente u. s. w.

4) Godwi oder Das steinerne Bild der Mutter. Ein verwilderter Roman von

Maria. Bremen, bei Friedrich Wilmans 1801-1802. II. 400 und XXXII, 456 S. 8.

â�� Fragment daraus in den Schriften Bd. 5, 285 bis 326.

Vgl. Neue Allg. dtsch. Bibl. 69,107. Chamisso, Werke 5,134. J. 0. E. Donner,

Der EinfluÃ� Wilhelm Meisters auf den Roman der Romantiker. Berlin 1893. S. 147

bis 164. â�� Nr. pp) S. 19. 22; Alfred Kempner, Clemens Brentanos Jugend-

dichtungen. Berlin 1894. 8. I. Der Ideengehalt den Godwi.

Bd. 2, 329 bis 336: Die lustigen Musikanten; sieh Nr. 7) S. 33 bis 35. DD.2,

304 f. Koch (Nr. 55) l, 127 bis 132. Dohmke (Nr. 56) S. 19 â�� Bd. 2, 892 bis

396: Lore Lay. Koch (Nr. 55) l, 132 bis 136. Dohmke (Nr. 56) S. 22.

5) Anteil an Sophie Mereaus .Kalathiskos. Berlin 1801 bis 1802', sicher:

Fragment eines Briefes Ã¼ber Wilhelm Meisters Lehrjahre 1799. Sieh Nr. pp) S. 77.

6) Claudia. Am Geburtstage einer Freundin von Clemens Brentano. [1803]

o. 0. n. J. â�� Gesammelte Schriften 2, 486.

7) Die lustigen Musikanten. Singspiel. Frankfurt a. M. 1803. 78 S. 8. â��

Schriften, Bd. 7, 217 bis 278. â�� Sieh E. T. A. Hoffmann: Band VIII. S. 505, 101) a.

8) Ponce de Leon. Ein Lustspiel von Clemens Brentano. GÃ¶ttingen, bey

Heinrich Dieterich. 1804. XVI, 280 S. 8. - Schriften, Bd. 7, l bis 216.

S. 212: Nach Sevilla. DD. 2, 308. Koch (Nr. 55) l, 137. Dohmke (Nr. 56) S. 19.

9) Spanische und Italienische Novellen, herausgegeben von Sophie Brentano.

Penig 1804. 1806. II. 8. â�� Als ein Werk Clemens Brentanos erwiesen Nr. pp)

S. 158. 356.

10) Widmung und Mitarbeit an der .Bunten Reihe kleiner Schriften' von

Sophie Brentano. Frankfurt a. M. 1805; vgl. Nr. pp) S. 128.

11) ZwÃ¶lf GesÃ¤nge mit Begleitung des Forte-Piano, componirt und ihrer ge-

liebten Schwester Friederika zugeeignet von Louise Reichardt. Hamburg, bey

Johann August BÃ¶hme, S. 7: Ich wollt ein StrÃ¤uslein binden (Ponce S. 99). â��

Vgl. Gesammelte Schriften 2, 172 und Weimar. Jahrbuch 1856. 4, 179.

12) KurfÃ¼rstlich privilegirte Wochenschrift fÃ¼r die Badischen Lande. Heidel-

berg, Juli 1806 bis Ende Juni 1807. Die prosaischen und poetischen BeitrÃ¤ge

Brentanos sieh Nr. pp) S. 180. 186. 187. 357; zum Teil in die Gesammelten

Schriften 4, 414 bis 421 aufgenommen. â�� Daraus besonders:

Lied von eines Studenten Ankunft in Heidelberg und seinem Traum auf der

BrÃ¼cke; worin ein schÃ¶ner Dialogus zwischen Frau Pallas und Karl Theodor. In

der Nacht vor dem Dankfeste den 26. Juli 1806: Beilage zu Nr. 5, 1806, Sp. 81

bis 88. â�� Mit Vorwort und Anmerkungen hg. von Karl Bartsch. (Neudrucke aus

dem Mohr'schen Verlage Heft 1). Freiburg i. B. und TÃ¼bingen 1882. 24 S. 8.

â�� Gesammelte Schriften 2, 3 bis 32.

13) Voranzeige Ã¼ber La Fiammetta di Messer Giovanni Boccaccio [anonym,

aber Â«eher von Clemens Brentano]: Ztg. fÃ¼r die elegante Welt, 10. Mai 1806. â��

Sieh Nr. pp) S. 356.

14) Des Knaben Wunderhorn. Alte deutsche Lieder. Gesammelt von L. A.

T. Araim und Clemens Brentano. Mit einem Anhange von Kinderliedern. Heidel-

berg 1806-1808. m. 8. - Zweite Auf lÃ¤ge. Heidelberg 1819. III. 8. â�� Neue Aus-
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gabÂ«. Charlottenburg und Berlin. 1845â��1854. IV. 8. Der vierte Band von Ludw.

Erk. â�� Des Knaben Wunderhorn. Alte deutsche Lieder neu bearbeitet Ton

A. Birlinger und W. Crecelius. Wiesbaden 1872-76. IL 8.

Vgl. Â§ 286, 7. 12). â�� Hoffinann v. Fallersleben, Zur Geschichte des Wunder-

horns: Weim. Jahrb. 1855. 2, 261 f., ergÃ¤nzt Nr. pp) S. 150. â�� AleBanniÂ» 1886.

14, 194 bis 214.

Ã�ber die Forgery, die Bearbeitungen Busching, Hagens Volkglieder 1807.

S. VIII Fr. Schlegel: Heidelberger Jahrb. 1808. l, S. 135. Beitrag zum Wnnder-

horn: Morgenblatt 1808 Nr. 283. 284. Johann Heinrich V o i. Vgf. Band IV, 406,

1) gegen Ende. Goethe Â§ 243, 11) 2.

15) Des Uhrmachers BOGS wunderbare Geschichte, wie er zwar das mensch-

liche Leben langst verlassen, nun aber doch, nach vielen musikalischen Leiden zu

Wasser und zu Lande, in die bÃ¼rgerliche SchÃ¼tzengesellschaft aufgenommen zu

werden, Hoffnung hat, oder die Ã¼ber die Ufer der bad. Wochenschrift als Beilage

ausgetretene Konzert-Anzeige. Nebst des Herrn Bogs wohlgetroffenem BildniB

und einem medicinischen Gutachten Ã¼ber dessen Gehirnzustand. Heidelberg 1807.

52 8. 8. â�� Schriften, Bd. 5, 327 bis 370.

16) Prosaische und poetische Beitrage zu Arnims Trost Einsamkeit. Heidel-

berg 1808. 4. Neudruck von Friedrich Pfaff. Freiburg und TÃ¼bingen 1883. 8. â��

Daraus in die Gesammelten Schriften aufgenommen: 4, 479 bis 515 Von dem

Leben und Sterben des Grafen Gaston PhÃ¶bus von Foix und von dem traurigen

Tode seines Kindes Gaston; 5, 447 bis 479 Geschichte und Ursprung des ersten

BÃ¤renhauterg. â�� Ã�ber den versteckten (brieflichen) Anteil vgl. Steig, Arnim und

Brentano S. 248. 360.

Ein ungedruckter Beitrag Clemens Brentanos zu Arnims .TrÃ¶steinsamkeit',

mitgeteilt von Reinhold Steig: Euphorion 1894. l, 124 bis 128.

17) Der Goldfaden. Eine schÃ¶ne alte Geschichte, wieder herausgegeben von

Clemens Brentano. Mit Vignetten [von Ludwig Grimm]. Heidelberg, bey Mohr und

Zimmer. 1809. 371 S. 8. Vgl. Wilhelm Grimm, Kleinere Schriften l, 261 bis 265.

Die ursprÃ¼ngliche ErzÃ¤hlung ist von JÃ¶rg Wickram Â§ 159, 1. 19).

18) Cantate auf den Tod der KÃ¶nigin Luise von Preuflen. Gedichtet von

Clemens Brentano, componirt von Reichardt: Diel-Kreiten l, 427 bis 441.

19) UniversitÃ¤t! literariae. Kantate auf den IS"Â»" October 1810. Berlin 1810.

16 S. 4. â�� Ein Fragment daraus in den Gesammelten Schriften 8, 48 bis 50.

Neudruck bei Diel-Kreiten, Lebensbild l, 415 bis 426.

20) BeitrÃ¤ge zu Heinrich von Kleists Berliner AbendblÃ¤ttern, 1. Oktober 1810

bis 30. MÃ¤rz lall. Daraus das .Andenken eines trefflichen deutschen Mannes und

tiefsinnigen KÃ¼nstlers [Otto Runges]' in den Hinterlassenen Schriften von Runge

2, 551 bis 554 abgedruckt; in Brentanos Gesammelten Schriften 4, 430.

21) GesÃ¤nge der Liedertafel. Erstes [und einziges] BÃ¤ndchen. Berlin 1811.

Gedruckt bei Georg Decker, S. 236: Der Musikanten schwere Weinzunge, von

Brentano.

22) Der Philister vor, in und nach der Geschichte. Aufgestellt, begleitet

und bespiegelt aus gÃ¶ttlichen und weltlichen Schriften und eigenen Beobachtungen.

Scherzhafte Abhandlung auf Subscription einer frÃ¶hlichen Tischgesellschaft, fÃ¼r die

Mitglieder derselben, zum Besten einer armen Familie abgedruckt. (Hiebei eine

Handzeichnung aus der Italienischen Schule, vorstellend die Kehrseite eines Philo-

sophen, dem alles zu kurz wird; weiter einen philosophirenden Philister, dem alles

zu lang wird, und den seine Frau widerlegt, sodann des Teufels Compai und

WindmÃ¼hlenflÃ¼gel, weiter eine tragische Muse, einige begeisterte AnhÃ¤nger und

eine skeptische Gans). â�� Gesammelte Schriften 5, 371 bis 446.

23) BeitrÃ¤ge zum ,Hesperus, ein Nationalblatt fÃ¼r gebildete Leser, hg. von

Christian Carl Andre. Prag bei Calve 1812'. â�� Gesammelte Schriften 4, 403 bis 418.

24) Beitrage zum ,Kronos'. Prag 1813. â�� Vgl. Nr. pp) S. 309. 366.

25) Anteil am .PreuÃ�ischen Correspondenten' wÃ¤hrend Arnims Redaktion,

1. Oktober 1818 bis 81. Januar 1814: Nr. pp) 8. 324. 828.

26) Der Rheinfibergang. Ein Rundgesang fÃ¼r Deutsche. Wien 1814. 8. â��

Gesammelte Schriften 2, 33 bis 42.

27) Die GrÃ¼ndung Prags. Ein historisch-romantisches Drama. Von Clemens

Brentano. Pesth, 1815, bei Conrad Adolph Hartleben. 450 S. 8. â�� Schriften, Bd. 6.
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28) BeitrÃ¤ge zum .Dramaturgischen Beobachter*. Wien 1814. â�� Ygl. Nr. pp)

S. 338 und unten 8. 799, qq.

29) Beitrage zur .Spenerschen Zeitung'. Berlin 1815 und 1816. â�� Vgl. Nr. pp)

8. 340f.

30) Beitrage zu GÃ¶rres' Rheinischem Merkur. Koblenz 1815. â�� Schriften 2,

66 bis 69.

31) Viktoria und ihre Geschwister, mit fliegenden Fahnen und brennender

Lunte. Ein klingendes Spiel von Clemens Brentano. Berlin, 1817. In der Maurer-

schen Buchhandlung (PoststraDe No. 29). XVI, 224 S. 8. â�� Schriften, Bd. 7.

Schon 1813 zwischen der Schlacht bei Kulm und der bei Leipzig geschrieben.

S. 18: Schlummerstille herrscht im Lager. DD. 2, 308. Palinodie der

Goethischen Meeresstille. â�� S. 93: Es leben die Soldaten. DD. 2, 309.

32) Trutz Nachtigal durch den ehrwÃ¼rdigen Pater Friedrich Spee Priester

der Gesellschaft Jesu. WÃ¶rtlich treue Ausgabe vermehrt mit den Liedern aus

dem gÃ¼ldnen Tugendbuch desselben Dichters. Berlin, 1817. Bey Ferdinand

DÃ¼mmler. XXXII, 458 8. 12. Vgl. Â§ 188, 1. 1) und unten Nr. 38).

33) Geschichte vom braven Kasperl und dem schÃ¶nen Annerl. Von Clemens

Brentano: Gaben der Milde, he. von F. W. Gubitz. Berlin 1817. 2, 7 bis 81. â��

Wiederh. Berlin, 1838. 12. â�� Zweite Auflage. Berlin 1851. 16. â�� Schriften, Bd. 4,

S. 169 bis 210. Beclam, Univ.-Bibl. Nr. 411. Koch (Nr. 55) 2,305. Dohmke(Nr.56)S.87.

34) Beitrage zum Gesellschafter, hg. von F. W. Gubitz. 1817.

a: Altes Deutsch und fremdes Deutsch. Parabel aus dem 17 ten Jahrhundert.

8. 448. â�� Schriften, Bd 4, S. 468.

b: Die Legende von einem Schwaben, der das Leberlein gefressen. Ein alter

deutscher BÃ¼rgerspaÃ�. S. 453. â�� Schriften, Bd. 4, S. 463.

c: Aus einem geplÃ¼nderten Postfelleisen. S. 470. â�� Schriften, Bd. 4, S. 454.

d: Die Gasterei. Parabel aus dem 17 ten Jahrhundert. S. 485. â�� Schriften,

Bd. 4, S. 469.

e: Megole de Lescar S. 493. â�� Schriften, Bd. 4, S. 461.

f: Die drei NÃ¼sse S. 521. 526. 530. 533. â�� Schriften, Bd. 4, S. 275.

g: Das LeichenbegÃ¤ngniÃ�. Parabel aus dem 17ten Jahrhundert. S. 554. â��

Schriften, Bd. 4, S. 470.

h: Altdeutsche HaussprÃ¼che S. 587. â�� Schriften, Bd. 4, S. 467.

i: Wenig und viel. Parabel. S. 581. â�� Schriften, Bd. 4, S. 472.

i: Almosen. Parabel. S. 619. â�� Schriften, Bd. 4, S 473.

k: Die mehreren WehmÃ¼ller und ungarischen Nationalgesichter S. 625. 629.

633. 637 bis 671. - Wiederholt mit Eichendorffs Novelle: Viel LÃ¤rmen um Nichts.

Berlin 1833. 8. â��-Zweite Aufl. Berlin 1843. 16. â�� Schriften, Bd. 4, S. 211.

1: Gottes Lohn. Parabel aus dem 17 ten Jahrh. S. 719. - Schriften, Bd. 4, S. 474.

m: Lieblingslied der Geitzigen S. 729. â�� Schriften, Bd. 4, S. 458.

n: Kinder-Disputation. Parabel aus dem 17ten Jahrh. S. 841. â�� Schriften,

Bd. 4, S. 476.

35) Aus der Chronicka eines fahrenden SchÃ¼lers (schon 1803 begonnen,

Werke 8, 40): FÃ¶rsters SÃ¤ngerfahrt. Berlin 1818. 4. S. 234 bis 258. â�� Schriften,

Bd. 4. â�� Die Chronik des fahrenden SchÃ¼lers. Erstlich beschrieben von dem

weiland Meister Clemens Brentano. Augsburg 1888. IV, 100 S. 4.

.Chronika eines fahrenden SchÃ¼lers' im ersten Entwurf: Stimmen aus Maria-

Laach. 1880. S. 320 bis 330. 473 bis 486. 511 bis 533. â�� Fortgesetzt von A. von

der Elbe [Auguste von der Decken]. 5. Aufl. Heidelberg 1886. 8. â�� Dohmke

(Nr. 56) S. 41 bis 85.

36) BeitrÃ¤ge zur WÃ¼nschelruthe. Herausgegeben von H. StrÃ¤ube und Dr. J. P.

v. Hornthal. Januar bis Juni 1818. GÃ¶ttingen. 4. Vgl. Erich Schmidt: Seufferts

Vierteljahrschrift 1889. II, 476; Nr. pp) S. 1J45. 367.

37) BeitrÃ¤ge zum Gesellschafter, hg. von F. W. Gubitz 1818.

a: Der Hunger. Parabel aus dem 17 ten Jahrh. S. 135. â�� Berliner Neudrucke.

Hg. von Lndw. Geiger und Geo. Ellinger. Berlin 1892. Dritte Serie. Erster

Band. S. 123. â�� b: Der KunsthÃ¤ndler, Parabel. S. 207. â�� Berliner Neudrucke.

3. Serie. 1. Band. S. 124 bis 125. â�� c: Traum des Dom-KÃ¼sters Andreas Otto

zu Berlin 1620. S. 325. 381. â�� Berliner Neudrucke. S.Serie. l.Bd. S. 126 bis 130.
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38) Fr. Spee's goldenes Tugendbuch, das ist: Werke und Hebungen der

gÃ¶ttlichen Tugenden, des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe. Coblenz 1829. II.

12. â�� Zweite Auflage. Coblenz 1850. XVI, 547 S. 12.

Vgl. Â§ 188, 1. 2) und oben Nr. 32).

39) Das Mosel-Eisgangs-Lied von einer wunderbar erhaltenen Familie und

einem traurig untergegangenen MÃ¤gdlein in dem Dorfe Lay bei Coblenz am

10. Februar 1830. 12 Bl. 8.

40) Die Barmherzigen Schwestern in Bezug auf Armen- und Krankenpflege.

Nebst einem Bericht Ã¼ber das BÃ¼rgerhospital in Coblenz und erlÃ¤uternden Beilagen

Ton Clemens Brentano. Coblenz 1831. VI, 488 S. 8. â�� Zweite, mit ZnsÃ¤tzen ver-

mehrte Auflage. Mainz 1852. 8. â�� Dritte (Titel-) Auf lÃ¤ge. Mainz 1856. III, 444 S. 8.

41) Das bittere Leiden unsers Herrn Jesu Christi. Nach den Betrachtungen

der gottseligen Anna Katharina Emmerich, Augustinerin des Klosters Agneten-

berg zu DÃ¼lmen nebst dem LebensumriÃ� dieser Begnadigten. Sulzbach. In

Commission der J. E. von Seidel'schen Buchhandlung. 1833. XLVIII, 360 8. 8.

42) Varinka, oder: Die rothe Schenke, von Dr. Schiff. Und: Die drei NÃ¼sse.

Von Clemens Brentano. Zwei Volks-ErzÃ¤hlungen. Berlin und KÃ¶nigsberg in der

Neumark 1834. 8. â�� Schriften, Bd. 4.

43) Gockel Hinkel Gakeleja. MÃ¤hrchen, wieder erzÃ¤hlt von Clemens Brentano.

Frankfurt bei Schmerber. 1838. XIV, 346 S. 8. â�� Schriften, Bd. 6. â�� Gockel,

Hinkel und Gackeleia. MÃ¤rchen von Clemens Brentano. Hg. und eingeleitet von

Eduard Grisebacb. Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. 1872. XX,

308 S. 8. Sieh Nr. 46). - Reclam, Ã�niv.-Bibl. Nr. 450.

44) Anteil an den .Historisch-politischen BlÃ¤ttern fÃ¼r das katholische Deutsch-

land. Bd. l und 2, 1837 und 1838': Bilder und GesprÃ¤che aus Paris. I. Der Weg-

weiser durch Paris (l, 413 bis 416). II. Das Tagebuch (2, 152 bis 158). â�� Der

Welt Urtheile Ã¼ber geistliche Vereine. Eine Betrachtung (2, 116 bis 120). â��

Schriften, Bd. 4, 355 bis 364. 395 bis 399.

45) Rothkehlchens, Liebeseelchens Ermordung und BegrÃ¤bnis. (In 16 litho-

graph. Darstellungen). ZÃ¼rich 1843. 8. â�� Sieh unten S. 799f.

46) Die MÃ¤rchen des Clemens Brentano. Zum Besten der Armen nach dem

letzten Willen des Verfassers hg. von Guido GÃ¶rres. Stuttgart und TÃ¼bingen 1846

und 47. H. LVIII, 495 und 608 S. 8.

47) Fanferlieschen SchÃ¶nefÃ¼Bchen. Ein MÃ¤rchen nach Clemens Brentano:

Rheinisches Taschenbuch fÃ¼r 1851.

48) Zum Eingang. Von Cl. Brentano: Rheinisches Taschenbuch fÃ¼r 1852.

49) Leben der heiligen Jungfrau Maria. Nach den Betrachtungen der gott-

seligen Anna Katharina Emmerich, Augustinerin des Klosters Agnetenberg zu

DÃ¼lmen (t 9. Februar 1824). Aufgesehrieben von Clemens Brentano. MÃ¼nchen

1852 8. â�� Zw. Aufl. MÃ¼nchen 1854. VHI, 385 S. 8. â�� Neuester unverÃ¤nderter

Abdruck. Stuttgart 1875. VI, 400 S. 8.

50) Clemens Brentano's Gesammelte Schriften. Herausgegeben von Christian

Brentano. Frankfurt a. M. 1852 bis 1855. IX. 8. Band I bis VII Schriften; VIII

und IX Briefe, sieh Ã�).

I: XXII, 551 S. Geistliche Lieder. â�� II: XV, 604 S. Weltliche Gedichte.

â�� III: 2 BL, 473 S. Romanzen vom Rosenkranz. â�� IV: 2 Bl., 518 S.

Der kleinen Schriften erster Theil: Chronika eines fahrenden SchÃ¼lers. Tagebuch

der Ahnfrau. Geschichte vom braven Kasperl und der schÃ¶nen Annerl. Die mehreren

WehmÃ¼ller und ungarischen Nationalgesichter. Die drei NÃ¼sse. LebensumriB der

Katharina Emmerich. Bilder und GesprÃ¤che aus Paris. Vermischte AufsÃ¤tze. Von

dem Leben und Sterben des Grafen Gaston PhÃ¶bus von Foix. â�� V: 2 Bl., 479 S.

Der kleinen Schriften zweiter Theil: Gockel, Hinkel und Gackeleia. Die Rose.

Fragment aus Godwi. Wunderbare Geschichte von BOGS dem Uhrmacher. Der

Philister vor, in und nach der Geschichte. Geschichte und Ursprung des ersten

BÃ¤renhÃ¤uters. â�� VI: 2 Bl., 450 8. Die GrÃ¼ndung Prags. â�� VII: VIII, 501 S.

Ponce de Leon. Die lustigen Musikanten. Victona und ihre Geschwister. Am

Rhein! am Rhein! â�� Anhang zu Band IX: Vorrede zu Nr. 32). Vorrede zu

Fenelon's Leben, ans dem FranzÃ¶sischen des Ritters von Ramsay Ã¼bersetzt. Koblenz

bei KÃ¶lscher. 1826. 8.
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51) Gedichte von Clemens Brentano. Tn neuer Auswahl. Frankfurt a. M.,

SanerlÃ¤nder 1854. VIII, 548 S. 8. â�� Zweite Auflage. Frankfurt a. M. 1861. 16.

52) Neue Ausgabe der beiden BÃ¤nde IV und V von Nr. 50) unter dem Titel:

Clemens Brentano's Kleine prosaische Schriften. Herausgegeben von Christian

Brentano. Frankfurt a. M. 1862. II. 8.

53) Clemens Brentano's ausgewÃ¤hlte Schriften, chronologisch geordnet und mit

Anmerkungen versehen von J. B. Diel. Freiburg, Herder. 1873. II. 8.

54) AusgewÃ¤hlte Gedichte von Clemens Brentano. Herausgegeben von Julius

Eckardt. Berlin, G. Grote, 1874. 8.

55) Arnim, Riemens und Bettina Brentano, J. GÃ¶rres. Hg. von Max Koch.

Stuttgart [1892]. (Deutsche National-Litteratur, historisch-kritische Ausgabe, hg.

von Joseph KÃ¼rschner. 146. und 147. Bd.)

56) Brentanos Werke. Herausgegeben von J. D oh m k e. Kritisch durchgesehene

und erlÃ¤uterte Ausgabe. Leipzig und Wien. Bibliogr. Institut, o. J. [1893]. 8.

2. Sophie Brentano, Clemens Brentanos erste Frau, geb. am 28. MÃ¤rz 1770

in Altenburg. Sie war die Tochter des grÃ¤flichen Sekretariua und Obersteuer-

buchhalters Gotthelf Schubart daselbst, dem sie allein nach dem frÃ¼hen Tode der

Mutter ihre Bildung verdankte. Als die schÃ¶ne junge Frau des Bibliothekars und

spÃ¤teren Professors Friedrich Ernst Karl Mereau trat sie 1793 dauernd in die

litterarischen Kreise Jenas ein. Unter Schillers freundlicher Pflege entwickelte

sie rasch ihr poetisches Talent. Wie sie sich fÃ¼r ihre Dichtungen mit Leichtig-

keit die Formen Schillers und Goethes zu eigen machte, berÃ¼hrte sie sich ander-

seits mit den Anschauungen der Romantiker. Ihre Ehe, der eine Tochter (spÃ¤tere

Frau Professor Ullmann) entstammte, war eine unglÃ¼ckliche; seit Jahren bereits

lieh vÃ¶llig entfremdet, wurden die Gatten am 7. Juli 1801 von einer unter Her-

ders Vorsitz zu Wilhelmsburg versammelten Kommission fÃ¶rmlich getrennt; Sophie

wandte sich nach Weimar. Mit Clemens Brentano, der sie seit dem Jahre 1798

mit leidenschaftlicher Glut liebte, ging sie in Marburg am 29. November 1803

eine zweite Ehe ein; im Sommer 1804 siedelte sie mit ihm nach Heidelberg

hinÃ¼ber. Wiewohl noch immerfort als Schriftstellerin thÃ¤tig, sah sie doch ihre

hÃ¶here Pflicht darin, die ArbeitsplÃ¤ne ihres Gatten zu fÃ¶rdern. In diesem Sinne

hat sie auf die schÃ¶nsten Dichtungen Brentanos, besonders auf den ersten Band

des Wnnderhorns, wohltÃ¤tig eingewirkt. Er hat ihr Bild in seinen Werken ge-

zeichnet. Sie starb am 31. Oktober 1806 in Heidelberg.

e) Nekrolog: Badieche Wochenschrift Nr. 19, 7. November 1806, Sp. 297 und

298. â�� b) JÃ¶rdens, Suppl. 6, 586. â�� c) Meusel, Gel. Teutschl. 10, 282. 14, 549. â��

d) Schindel l, 58. 3, 53. - e) H. GroÃ� S. 68f. â�� f) Clemens Brentanos Godwi 2,

485 bis 440. â�� g) Adolf Stoll, Fr. K. von Savignys SÃ¤chsische Studienreise 1799

pnd 1800. Cassel 1890. 4. S. 17. â�� h) Karl von Holtei, Vierzig Jahre, Bd. 4. â��

i) Karl Bartsch, Romantiker und germanistische Studien in Heidelberg. Heidel-

berg 1881. S. 41 f. - k) Jos. v. GÃ¶rres' Gesammelte Briefe l, 479 f. - 1) Journal

des Luxus und der Moden, Januar 1807. S. 68 ff. (Horstig). â�� m) G. Poel,

Johann Georg Rists Lebenserinnerungen. Gotha 1880. l, 67.

n) Allg. Dtech. Biogr. 1885. 21, 420 bis 421 (Daniel Jacobv). â�� o) Reinhold

Steig, Clemens Brentano und Sophie Mereau: Achim von Arnim und Clemens

Brentano. Stuttgart 1894. S. 76 bis 219 und sonst. â�� p) Reinhold Steig,

Sophie Mereau's Bild in Clemens Brentanos Dichtung: Beilage zur (MÃ¼nchner)

Allg. Ztg., 30. Juni 1894. Nr. 178.

Vgl. Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe. Schillers Briefwechsel mit

KÃ¶rner. Briefwechsel zwischen Schiller und Cotta.

Briefe an a) Schiller: Briefwechsel zwischen Schiller und Cotta (Stuttgart

1876) S. 99; Schillers Briefe an sie Â§ 249 B, I, 20). â�� Ã�) Clemens Brentano: Steig,

Arnim und Brentano S. 80 bis 92, 121 und Clemens Brentanos FrÃ¼hlingskranz

2. Aufl. 8.271; vgl. y) S. 856. â�� y) Arnim: Steig, Arnim und Brentano S. 171.

1) BeitrÃ¤ge zu Schillers Thalia Bd. 3 (1791), s. Â§ 258, 1.

2) Das BlÃ¼thenalter der Empfindung. Gotha 1794. 8.

3) BeitrÃ¤ge zu Schillers HÃ¶ren 1795â��1797, s. Â§ 254, 1.

4) BeitrÃ¤ge zu Schillers Musenalmanachen fÃ¼r 1796â��1799, s. Â§ 254, 2 bis 5.
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5) Erholungen, herausgegeben von W. 6. Becker, Leipzig 1797: 3, 189 bis

214 Briefe der Ninon von Lenclos, von Sophie Merean.

6) Beitrage zu dem Taschenbuch fÃ¼r Damen auf das Jahr 1798: S. 171 bis

175 Bergphantaaie, S. 176 bis 177 Schwermuth; vgl. Briefw. zw. Schiller und Cotta.

Stuttgart 1876. S. 246.

7) Roman-Kalender fÃ¼r das Jahr 1799. Von B****, August Lafontaine,

Mademoiselle Levesque, Sophie Mereau, Karl Reinhard und 6. W. E. Starke.

GOttingen, bei Dieterich: S. 229 bis 312 Die Prinzessin von Cleves. Frei nach dem

FranzÃ¶sischen bearbeitet. Von Sophie Mereau. â�� Nach Vollmer, Briefw. zw.

Schiller und Cotta S '270 Anm., enthalten auch die (mir nicht zugÃ¤nglichen)

Bande 1800. 1801 BeitrÃ¤ge von Sophie Mereau.

8) Damen Kalender 1800, Berlin: S. l bis 80 Der Prinz von Conde. Nach

dem FranzÃ¶sischen, als ein Beitrag zur Sittengeschichte der damaligen Zeit

9) Gedichte von Sophie Mereau. Berlin 1800â��1802. II. 8.; vgl. Herder in

den Erfurter Nachrichten von gelehrten Sachen, 29. September 1800 (S. W. 20,

862). â�� Daniel Jacoby, Goethe-Jahrbuch 1885. VI, S. 330.

Der Sophie Mereau Gedichte. Wien und Prag 1805. 8. (Nachdruck).

10) Kalathiskos von Sophie Merean. Berlin 1801â��1802. TL. 8.; Tgl. Steig,

Arnim und Brentano S. 77.

11) BeitrÃ¤ge zu den Musen - Almanachen fÃ¼r d. J. 1802/3, hg. von Bernhard

Vermehren, s. Â§ 231, 43 und Â§ 289, 4. 4) â�� Vgl. Steig, Arnim und Brentano

S. 352 (zu 83).

12) Musen-Almanach fÃ¼r das Jahr 1803. GÃ¶ttingen, bei Dieterich; vgl.

Â§ 231, 3. k).

Reinhold Steig, Ã�ber den GÃ¶ttingischen Musen - Almanach fÃ¼r 1803:

Euphorien 1895. Bd. 2, S. 312 bis 323.

13) Amanda und Eduard. Ein Roman in Briefen. Herausgegeben von

Sophie Mereau. Frankfurt a. M. 1803. II. 8. â�� Einige dieser Briefe schon in

Schillers HÃ¶ren 1797.

14) Die MargarethenhÃ¶hle oder die NonnenerzÃ¤hlung. Aus dem Englischen.

Berlin 1803. 8. Auch als Sammlung neuer Romane Bd. 1.

15) Spanische und Italienische Novellen. Herausgegeben von Sophie Brentano.

Penig 1804â��1805. H. 8. â�� Diese Novellen sind eine Arbeit Clemens Brentanos, die

seine Frau Sophie .herausgab', vgl. darÃ¼ber Steig, Arnim und Brentano S. 158. 356.

16) Beitrage zum Taschenbuch fÃ¼r d. J. 1803â��1806. Der Liebe und Freund-

schaft gewidmet. Frankfurt a. M.

17) Bunte Reihe kleiner Schriften von Sophie Brentano. Frankfurt a. M.

1805. 8. â�� Vgl. Steig, Arnim und Brentano S. 123.

18) Sapho und Phaon, oder der Sturz von Leukate. Roman nach dem Eng-

lischen von Sophie Mereau. Aschaffenburg 1806. 8.; WÃ¼rzburg 1824. 8. â�� Vgl.

Schwering, Gnllparzers hellenische Trauerspiele. Paderbom 1891. S. 14, und

A. Sauer: Anz. f. dtsch. Alterth. 1893. 19, 816.

19) Fiametta. Aus dem Italienischen des Boccaccio Ã¼bersetzt von Sophie

Brentano. Berlin 1806. 8. Sieh auch Â§ 286, 1. 13).

Sieh Â§ 271, 4 = Band V. S. 429.

3. Sophie Brentano, Clemens' Schwester, geb. am 15. August 1776. Sie

wurde in Coblenz erzogen, Freud und Leid mit Clemens teilend, wie er seitdem

in Freundschaft den Familien GÃ¶rres und Lassaulx zugethan. Sie war verlobt

mit einem Grafen Herberstein in Wien, der ihrer noch in spÃ¤terer Zeit mit

RÃ¼hrung gedachte. Im Sommer 1799 kam sie mit ihrer Grolmutter Sophie von

Laroche zuerst zu Wieland nach OBmannstÃ¤dt, den sie mit kindlicher Liebe ver-

ehrte. Damals wurde sie auch mit Goethe, Schiller, Herder und den Jenenser

Studienfreunden ihres Bruders, Ritter und Winkelmann, bekannt. In ihrem Wesen

lag, bei zarter, jungfrÃ¤ulicher Anmut, etwas dichterisch Begeisterndes. Clemens

schildert sie in seinem Godwi, als die Lais lebt ihre Gestalt im Aristipp von Wie-

land fort. Sie starb am 19. September 1800 in OBmannstadt, Herders Sohn Gott-

fried leistete ihr die letzte Ã¤rztliche Hilfe. Sie ruht neben Wieland und seiner

Gattin. Der tiefsinnige Nachruf von Clemens an sie: ,Wie war dein Leben sÃ¤

voller Glanz' steht im zweiten Bande des Godwi.
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a) Joseph von GÃ¶rres Gesammelte Briefe Bd. 1: GÃ¶rres an seine Braut. â��

b) Sophie von Laroche, Schattenrisse abgeschiedener Stunden in Offenbach, Weimar

und SchÃ¶nebeek i. J. 1799. â�� c) Clemens Brentano, Godwi. â�� d) Bettina, Goethes

Briefwechsel mit einem Kinde S. 315. 316; Ilius Pamphilius 2, 45. â�� e) LÃ¼tke-

mÃ¼ller, Sophie Brentano: Gubitz' Gesellschafter 1826, S. 933 bis 939, wiederholt

in F. W. Gnbitz, BerÃ¼hmte Schriftsteller der Deutschen. Berlin 1855. Bd. l, 226

biÂ« 244. â�� f) Bernhard Seuffert, Reliquien von Sophie Brentano: Deutsche Rund-

schau, Bd. 52 (1887) S. 199 bis 214. â�� g) Reinhold Steig, Arnim und Brentano.

Stuttgart 1894. S. 10 bis 22. 117. 316. 350. 366.

Briefe an n) Clemens: Steig S. 10 bis 22. â�� Ã�) Wieland, bei Seuffert:

Dtsch. Rundschau. â�� y) Henriette von Arnstein: Karl Weinbold mit herzlichen

GlÃ¼ckwÃ¼nschen zum 26. October 1893 dargebracht von Erich Schmidt, S. 5 bis 7.

â�� f) an eine Wiener Freundin: Erich Schmidt, Charakteristiken. Berlin 1886.

S. 298.

4. Christian Brentano, geb. am 24. Januar 1784 in Frankfurt a. M. Seine

Jugenderziehung war wie die seines Bruders Clemens eine schwankende. Der Ver-

such, ihn in Hamburg, von 1797 ab, zum Kaufmann zu bilden, schlug fehl. Bei

einem Mathematiker in Sachsen erhielt er weiteren Unterricht, in der Gesellschaft

seines Freundes Crabb Robinson bereiste er einen groÃ�en Teil Deutschlands zu

FnÃ�e. Dann widmete er sich in Marburg, mit kurzer Unterbrechung (seit dem

Herbst 1802) in Jena, medizinischen Studien, ohne auf einen festen Lebensberuf

bedacht zu sein. Seit dem Jahre 1808 fÃ¼hrt er im Namen der Seinigen die Ver-

waltung des bÃ¶hmischen Gutes Bukowan, wo sich auch Clemens von 1811 bis 1813

aufhielt. In acht Tagen schrieb er hier, von Clemens veranlaÃ�t, ein groÃ�es Lust-

spiel, das auch fremden Beifall sich erwarb. Er begann ferner 1813 einen Cyklus von

sechs Lustspielen, worin der Held alle StÃ¤nde der Welt durchschreitet, als Dichter

Landwirt, Landmann, Soldat, KÃ¶nig mit reinster Liebe dem Ideal nachtrachtet, aber

Ã¼berall an der komisch-schlechten Welt scheitert und am Ende als Einsiedler welt-

verachtend Ruhe findet. Es war dies die Stimmung, mit der ihn viele MiÃ�erfolge

in Bukowan erfÃ¼llt hatten; die StÃ¼cke blieben aber ungedruckt. Nach dem Verkaufe

Bnkowans, 1815, kehrte er nach Frankfurt zurÃ¼ck. Ein von ihm 1816 znr hÃ¤us-

lichen AuffÃ¼hrung und Belustigung geschriebenes Schattenspiel wurde 1850 in

Aschaffenburg gedruckt; die Verl'assungsnÃ¶te der Republik Frankfurt und ein Ã¼ber-

triebener FranzosenbaÃ� machen den an komischer Wirkung und drolligen SpaÃ�en

reichen Inhalt aus; einiges erinnert an den Schelmuffsky, der von Chn. Brentano

wahrend seiner Studienzeit in Marburg gl eichsam neu entdeckt worden war. Zu gleicher

Zeit, wie bei Clemens, vollzog sich bei Christian Brentano die Wandlung zum streng-

glÃ¤ubigen Katholizismus. Er war es, der Clemens auf die Nonne Katharina Emmerich

aufmerksam machte. Sailer, Windischmann, Diepenbrock wurden seine Freunde.

1823 ging er auf vier Jahre nach Rom und beschÃ¤ftigte sich dort hauptsÃ¤chlich mit

katholischer Theologie. Nach seiner RÃ¼ckkehr aus Italien beteiligte er sich an dem

von Weis redigierten Katholiken und war auch sonst als religiÃ¶ser Schriftsteller

tÃ¤tig. In Boppard lernte er Emilie Genger kennen und verheiratete sich mit ihr

1835 in Nizza. Er lebte zunÃ¤chst auf Kloster Marienberg bei Boppard, dann bis

zuletzt in Aschaffenburg Hier starb 1842 Clemens; dessen schon im Druck be-

gonnenes .l.i'U:n Maria fÃ¼hrte er zu Ende; er gab auch mit seiner Gemahlin

Clemens' Gesammelte Schriften heraus. Am 27. Oktober 1851 starb er auf einer

Reise im elterlichen Hause zu Frankfurt; er ruht neben Clemens in Aschaffenburg.

a) Katholik 1852. Heft 4. â�� b) Nekrol. 29, 1851 bis 1854. â�� c) Biographie

[zom Teil Selbstbiographie] vor dem ersten Bande der Nachgelassenen religiÃ¶sen

Schriften. â�� d) Bettina, Goethes Briefwechsel mit einem Kinde. 8. Aufl. S. 334.

342f. â�� e) Crabb Robinson, Diary. â�� f) Clemens Brentanos Gesammelte Briefe

(Bd. 8 und 9 der Gesammelten Schriften). â�� g) Reinhold Steig, Achim von

Amim und Clemens Brentano. Stuttgart 1894.

1) Der unglÃ¼ckliche Franzose oder Der Deutschen Freiheit Himmelfahrt, ein

Schattenspiel mit Bildern. Manuskript von 1816. Herausgegeben von Chn. Bren-

tano. Aschaffenbnrg 1850. 60 S. 8.

2) Nachgelassene religiÃ¶se Schriften von Christian Brentano. Manchen 1854

[mit einem Portrait ans dem Jahre 1817 nach einem Kupfer Ludwig Grimms]. II. 8.

Bettina, sieh Nr. 8. Bettina von Arnim.

Goedeke, nrundritz. VI t. Aufl.' 5
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5. Ludovica (Luise oder Lulu) Brentano, Clemens' Schwester, geboren

am 9. Januar 1787, zusammen mit Bettina in der Klosterpension zu Fritzlar, dann

von ihrer GroÃ�mutter Sophie von Laroche in Offenbach erzogen. Sie heiratete in

erster Ehe den westfÃ¤lischen Hofbankier Karl Jordis, in zweiter den Freiherrn

Richard Pierre Eozier des Bordes. Je tiefere Blicke sie, zu Cassel und Paris, in

das glÃ¤nzende Getriebe einer groÃ�en Welt getan hatte, desto stÃ¤rker machte sich

bei ihr das BedÃ¼rfnis nach der Stille geistigen und religiÃ¶sen Lebens geltend.

Ihren GefÃ¼hlen und Stimmungen gab sie dichterischen Ausdruck. Ihre .geistlichen

Lieder', die sie in den Widmungsstrophen an ihren Schwager von Savigny als

selbstempfundene, lautre Wahrheit bezeichnet, enthalten WeihnÃ¤chte-, Marien-,

Passions- und Kommunions-Lieder; zwei Abteilungen sind .Priesterthum' und ,ver-

mischte Gedichte' Ã¼berschrieben. Sie trifft nicht selten den herzlich-warmen Ton

ihres Bruders Clemens, dessen .StrÃ¤uÃ�chen' im Ponce ihr an die Jungfrau Maria

gerichtetes ,Dreifaltigkeitsblttmchen' (S. 39) nachahmt; auch den Klang des Volks-

liedes vernimmt man bisweilen aus ihren Gedichten. Sie hat den BrÃ¼dern Grimm,

wie deren Handexemplar ausweist, die MÃ¤rchen von der Frau FÃ¼chsin erzahlt,

Der vierte Band von Clemens' Schriften ist ihr von Christian gewidmet. Sie

starb am 19. November 1854.

Vgl. Bettinens Briefwechsel. â�� Christian Brentanos Strophen an Ludovica

vor Clemens Brentanos ,Gesammelten Schriften'. Frankfurt 1852. â�� Reinhold

Steig, Achim von Arnim und Clemens Brentano. Stuttgart 1894. â�� Hermann

Grimm, Deutsche Rundschau 1895. Bd. 82, 98.

Geistliche Lieder von L. Ffr. von des Bordes, geb. Brentano von La RÃ¶che.

Regensburg 1853. XII und 276 S. 8.

Henrlette Schubert, sieh Â§ 333.

6. Earoline von Gtindcrode (Schriftstellername: Tlan), geb. am 11. Februar

1780 in Karlsruhe. Sie wuchs in Hanau auf und lebte seit 1797 als Stiftsdame in

Frankfurt am Main. Sie war befreundet mit den Geschwistern Brentano und denen,

die durch Verwandtschaft oder Bekanntschaft ihnen zugehÃ¶rten. Ihre Gedichte er-

schienen von 1804 bis 1806. Sie glÃ¼hte fÃ¼r alles GroÃ�e in Religion, Geschichte,

Kunst und Philosophie. Das GroÃ�e war fÃ¼r sie das GÃ¶ttliche, zu dem sie, die

irdische Schranke Ã¼berwindend, ihr eignes Selbst hinaufzusteigern habe. ,Die Seele

des Menschen', sagt sie im Mahomed, .stirbt nicht mit dem Tode des Leibes, sie

verlasset ihn, wenn sein Leben aufgehÃ¶ret hat; und wenn es die Seele eines Frommen

ist, so steigt sie empor in den Raum der Gestirne und bildet sich einen KÃ¶rper aus

Luft; dieser neue KÃ¶rper hat alle Sinne wie der vorige, nur in einem noch hÃ¶heren

Grade; er wird nie mÃ¼de, kennt keine Schmerzen und ist voll ewiger Gesundheit,

Leben und Jugend. Mit diesem KÃ¶rper kommen die GlÃ¤ubigen in das Paradies,

den Ort, den Gott fÃ¼r sie bereitet hat, um sie ewig zu erfreu u'. Viel Leid und

EnttÃ¤uschung war ihr irdisches Teil gewesen. Den Mann, den sie liebte, Professor

Creuzer in Heidelberg, konnte sie, durch VerhÃ¤ltnisse getrennt, niemals besitzen.

Am 26. Juli 1806 schied sie freiwillig und leicht aus diesem Leben; auf dem

Friedhofe zu Winkel am Rhein, wo sie endete, liegt sie begraben.

a) [Bettina] Die GÃ¼nderode. 2 Theile. GrÃ¼nberg und Leipzig 1840. 8.;

Neudruck: Berlin 1890. 8. S. unten S. 800. â�� Sieh auch Goethe's Briefwechsel mit

einem Kinde. Dritte Auflage, herausgegeben von Herman Grimm. Berlin 1881.

8. 50 bis 70; Clemens Brentanos FrÃ¼hlingskranz; llius Pamphilius und die Am-

brosia l, 317f.; Achims von Arnim Erinnerung an seinen und Bettinens Besuch der

GrabstÃ¤tte 1811, am SchlÃ¼sse der Anekdote MelÃ¼ck Maria Blainville (Werke l, 237 f.).

b) Karl Schwartz. Karoline von GÃ¼nderode: Ersch und Grubers Allgemeine

EncyclopÃ¤die 1878. I, 97. S. 167 bis 231. 4.

Es ist dies heute noch die maÃ�gebende biographische Arbeit Ã¼ber die

GÃ¼nderode; auch ist hier die gesamte frÃ¼here Litteratur benutzt und gewissenhaft

verzeichnet, sodaÃ� eine EinzelaufzÃ¤hlung entbehrlich erscheint

c) Georg Weber, Heidelberger Erinnerungen. Stuttgart 1886. 8. S. 118

bis 121. â�� d) Reinhold Steig, Zur GÃ¼nderode: Deutsche Rundschau, August

1892. S. 267 bis 270; Arnim und Brentano. Stuttgart 1894. S. 356 zu 172.

e) Ludwig Geiger, Karoline von GÃ¼nderode und ihre Freunde. Stuttgart

1885. 1938. 8. â�� Sieh dazu Reinhold Steig: Euphorien 1895. Bd. 2, 8.406 bis 419.

f) bis i) sieh unten S. 800.
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1) Gedichte und Phantasien von Tian. Hamburg und Frankfurt in Commission

in der J. C. Hermannschen Buchhandlung 1804. 137 S. 8. l') unten S. 800.

2) Poetische Fragmente von Tian. Inhalt. Hildgund. Piedro. Die Pilger.

Mahomed, der Prophet von Mekka. Frankfurt a. M., bei Friedrich Wilmans 1805.

l Bl, '221 S. 8.

3) Udohla, in zwei Acten. Von Tian; Magie und Schicksal, in drei Acten.

Von Demselben (so!): Studien. Herausgegeben von Carl Daub und Friedrich

Crenzer, Professoren in Heidelberg. Erster Band. Frankfurt und Heidelberg

1805. S. 363 bis 401; S. 403 bis 461.

4) Nikator. Eine dramatische Skizze in drei Akten von Tian: Taschenbuch

fÃ¼r das Jahr 1806. Der Liebe und Freundschaft gewidmet. Frankfurt am Mayn,

bei Friedrich Wilmans. S. 85 bis 120. 4') unten S. 800.

5) Gesammelte Dichtungen von Karoline von GÃ¼nderode. Zum ersten Mal

vollstÃ¤ndig herausgegeben durch Friedrich GÃ¶tz. Nebst einem Brust bilde der

Dichterin und ihrem Grabsteine. Mannheim. Verlagshandlung von Friedrich GÃ¶tz.

1857. 78 S. 4.

Inhalt: Biographische Einleitung S. VII; Lyrische Gedichte und Phantasien

S. 3 bis 29; Dramatische Dichtungen S. 33 bis 78. â�� Vgl. auch Friedrich GÃ¶tz,

Geliebte Schatten. Mannheim 1858.

Die Angabe Schindeis (l, 178 und 3, 142) zur GÃ¼nderode, daÃ� sich in Kinds

Harfe eine .Nachlese ihrer Gedichte und Phantasien' befinde, beruht auf einem

wunderlichen Schreibfehler. Denn in Kinds Harfe steht nur (1816. 3, 373) ein

Gedicht Buris mit der Ã�berschrift: ,Nach Lesung der Gedichte und Phantasien

TOD Tian' [1804].

7. Ludwig Aehim von Arniin, geb. am 26. Jannar 1781 in

Berlin, stammte aus einer alten, in der Uckermark angesessenen Adels-

-familie. Sein Vater Joachim Erdmann war unter Friedrieh dem GroÃ�en

in den preuÃ�ischen Staatsdienst eingetreten und hatte wahrend der Jahre

1776 bis 1778 das Amt eines Directeur des spectacles in Berlin bekleidet.

Ur heiratete die Tochter des (damals verstorbenen) Barons von Labes, der

infolge merkwÃ¼rdiger Lebensschicksale ein ebenso tÃ¤tiges wie phan-

tastisches Dasein sich geschaffen hatte; die Frau von Labes, eine Tochter

des von Friedrich Wilhelm 1. wertgehaltenen Fabrikanten Daum in Pots-

dam, war in erster kinderloser Ehe mit dem GeheimkÃ¤mmerer Fredersdorf,

dem Vertrauten Friedrichs des GroÃ�en, vermÃ¤hlt gewesen. So vereinigte

sich in der Ehe Joachim Erdmanns von Arniin die auf Patriotismus und

freier Hingabe an die Person des KÃ¶nigs gegrÃ¼ndete Staatsauffassung des

mÃ¤rkischen Edelmannes mit der Begabung und Liebe zu hÃ¶herer geistiger

Bildung. Diese Eigenschaften gingen wie ein Erbe auf seine beiden

SÃ¶hne Carl und Achim von Arniin Ã¼ber.

Achims Geburt kostete der Frau von Arnim das Leben. Die Knaben

wurden daher von ihrer GroÃ�mutter in Berlin erzogen, wo sie das

Joachimsthalsche Gymnasium besuchten. Ostern 1798 gingen sie gemein-

schaftlich nach Halle; Achim studierte besonders die Physik, aus deren

Bereich er schon im Jahre 1799 mit eigenen Publikationen hervortrat.

Er wandte sich Ostern 1800 nach GÃ¶ttingen. In einem Kreise junger,

-von Jena eingetroffener Freunde erhielt er entscheidende Anregungen zu

allgemein-litterarischer TÃ¤tigkeit. Hier sah er Goethe zum ersten Male

und lernte im FrÃ¼hling 1801 Clemens Brentano kennen. Es folgte

eine groÃ�e Reise durch SÃ¼ddeutschland, die Schweiz, Frankreich, England,

Holland. Unterwegs besuchte er, im Juni 1802, von MÃ¼nchen aus die

Familie Brentano in Frankfurt und reiste in Clemens' Begleitung den

Rhein hinab, bis DÃ¼sseldorf. Nach dreijÃ¤hriger Abwesenheit kehrte er, im

August l Â«04, ins Vaterland zurÃ¼ck.

5*
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Diese Stadien- and Reise-Erlebnisse Arnims, verbunden mit Er-

innerungen seiner frÃ¼heren Zeit and erhÃ¶ht durch phantasieerfÃ¼llten Aus-

blick in eine ihm noch unbestimmte Zukunft bilden den Inhalt seiner

Jugendschriften. In seinem Werther-Romane ,Hollins Liebeleben' (1802,

in der ,GrÃ¤fin Dolores' 1809) huldigte er, wie seine GÃ¶ttinger Freunde

damals, Ludwig Tieck, dem er 1801 in Dresden nÃ¤her getreten war.

WÃ¤hrend der Reise entstanden die als .Ariels Offenbarungen' zusammen-

gefaÃ�ten Versuche, deren erster (und einziger) Teil 1804 in GÃ¶ttingen er-

schien, zu denen aber seine .ErzÃ¤hlungen von Schauspielen', in Schlegels

Europa 1808, und die .Schweizer Novelle', in den franzÃ¶sischen Miscellen

der Frau von Chezy 1803, als Fortsetzungen hinzuzunehmen sind, beide

zugleich die litterarischen Zeugnisse seines persÃ¶nlichen Verkehrs mit

Schlegel und der Chezy in Paris. Die Elegie Ã¼ber ,Genua' brachte spÃ¤ter

die Einsiedlerzeitung und die GrÃ¤fin Dolores. Lokal und Motive der durch-

reisten LÃ¤nder kehren in nachmals geschriebenen Novellen and Romanen

wieder. Auch noch naturwissenschaftliche Abhandlungen gelangten von

der Reise aus in deutsche Fachzeitschriften.

Im Herbst 1804 kam Brentano zu Arnim nach Berlin. Von diesem

Zusammensein der Freunde gingen Wirkungen aus, die weit Ã¼ber ihre

Person and Lebenszeit hinausreichten und die Entwickelung der Poesie

unseres Jahrhunderts wesentlich mitbestimmten. Arnim und Brentano

waren nach Herkommen, Temperament und Begabung grundverschieden,

ergÃ¤nzten sich aber in wahrer Freundschaft; sie trafen in romantischer

Neigung zum VolksmÃ¤Ã�igen zusammen. Beide hatten, im Godwi wie im

Ariel, Proben davon abgelegt. Arnims ProduktivitÃ¤t verlor sich gar zu

leicht in der flutenden Masse seiner Phantasiegebilde, fÃ¼r die ihm keine

Form genÃ¼gen wollte; Brentanos mehr auf ein bestimmtes Ziel gerichtete

Dichtung, die aus der FÃ¼lle eigener Empfindungen schÃ¶pfte, ermÃ¼dete oft-

mals, ehe es erreicht war. FÃ¼r beide erwies es sich als heilsam, daÃ� sie

sich jetzt auf einen festen Arbeitsplan verpflichteten, der die einzelnen

Leistungen dem gemeinsamen Urteil unterstellte und keinem zurÃ¼ck-

zubleiben verstattete. Der Plan galt der Sammlung und Erneuung

Ã¤lterer deutscher Lieder. Tieck war kurz zuvor mit seinen Minneliedern

vorangegangen. Es lag mehr als eine Ã¤uÃ�erliche Ehrfurchtsbezeugung in

dem Besuche, den die Freunde damals von Berlin aus Ludwig Tieck in

Ziebingen machten.

Als erstes Manifest erschien in Reichardts Musikalischer Zeitung

Arnims Aufsatz ,von Volksliedern'; Reichardb hatte schon zu Arnims Vater

in freundschaftlichem DienstverhÃ¤ltnisse gestanden. Im FrÃ¼hjahr 1805

nahm Achim Ã¼ber Halle und Giebichenstein, wo Reichardt damals wohnte,

seinen Weg nach Heidelberg zu Brentano. Voll Lebenslust und Arbeits-

freude schufen sie ihr Liederbuch. Nach einer altfranzÃ¶sischen Ballade

Anselm Elwerts, die sie umdichteten, nannten sie es ,des Knaben Wunder-

horn'. Der erste Band erschien zur Michaelismesse 1805, mit dem Titel-

jahr 1806. Erst spÃ¤t im Jahre reiste Arnim heim. Unterwegs sprach

er bei Goethe ein. Das Weihnachtsfest verlebte er bei Reichardts in

Giebichenstein. Kurz nach Neujahr 1806 war er wieder in Berlin.

PreuÃ�en schien schon damals durch die franzÃ¶sische Machtausdehnung

ernst bedroht. Arnim, der Napoleon als den Erben der Revolution von Herzen

haÃ�te, gehÃ¶rte zur preuÃ�ischen Kriegspartei; ja als es schien, daÃ� PreuÃ�en
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losschlagen wÃ¼rde, war er entschlossen gewesen, unter dem Prinzen Louis

Ferdinand Dienste zu nehmen. Doch der Lauf der Politik zwang ihn zu

resigniren. Von neuem widmete er sich der litterarischen TÃ¤tigkeit. Im

Sommer 1806 ging er nach GÃ¶ttingen und sammelte fleiÃ�ig weiter. Eben

wollte er sich zur Fortsetzung des Wunderhorns nach Heidelberg aufmachen,

als der Krieg ausbrach und SÃ¼d- und Norddeutschland sich feindlich gegen-

Ã¼berstellte. Arnim hoffte und bangte fÃ¼r sein Vaterland. Er plante die

Herausgabe eines patriotischen Volksblattes, das ,der PreuÃ�e' heiÃ�en sollte,

bis er es, nach Wiederherstellung Deutschlands von langer Krankheit,

,den Deutschen' nennen kÃ¶nne. An BlÃ¼chers Soldaten, die durch GÃ¶ttingen

zogen, verteilte er Kriegslieder, nach Art von fliegenden Blattern gedruckt.

Da fiel der Schlag bei Jena. Arnim eilte Ã¼ber Berlin nach Prenzlau auf

seine GÃ¼ter, von hier durch Pommern und OstpreuÃ�en nach KÃ¶nigsberg,

wo der KÃ¶nig und was sonst Rang und Namen hatte sich zusammenfand.

Erst als wieder Friede war, im Oktober 1807, reiste er mit Reichardt

nach Halle und Ã¼ber Weimar, wo er bei Goethe mit Savignys, Clemens,

Bettina und Melina Brentano zusammentraf, nach Cassel. Hier richtete

er gemeinschaftlich mit Clemens das Manuskript zum zweiten und dritten

Bande des Wunderhorns her. Im Januar 1808 ging er nach Heidelberg,

um den Druck zu Ã¼berwachen; im Sommer war er vollendet. Den mutig-

zuversichtlichen Ton des ersten Bandes freilich hatten Arnim und Brentano

nicht wieder gewinnen kÃ¶nnen: das GefÃ¼hl des allgemeinen UnglÃ¼cks war

noch zu frisch und ungemildert.

Arnim fand 1808 das geistige Leben Heidelbergs in zwei Parteien

gespalten: auf der einen Seite standen, in naher Verbindung zu ihrem Ver-

leger Zimmer, Creuzer, GÃ¶rres und eine Anzahl jÃ¼ngerer MÃ¤nner; auf der

anderen Johann Heinrich VoÃ� und sein Ã¼ber das Cottaische Morgenblatt

gebietender Anhang. Arnim grÃ¼ndete im Verlage Zimmers seine .Zeitung

fÃ¼r Einsiedler'. Er wollte die Gegenwart wieder erfÃ¼llen mit demÃ¼tig-

frommer Gesinnung und werktÃ¤tiger Liebe zum groÃ�en deutschen Vater-

lande. AuÃ�er ihm waren GÃ¶rres. Brentano und die BrÃ¼der Grimm die

hervorragendsten Mitarbeiter; auch die jungen schwÃ¤bischen Dichter

nahmen teil; andere wie Maler MÃ¼ller, Tieck, Runge hatten sich mit ihrem

Anteil nicht unmittelbar an die Zeitung gewendet. Der Gegensatz zu VoÃ�

trat nun litterarisch hervor, am heftigsten Ã¼ber das Wunderhorn, ein Streit,

in dem Goethe die Partei Arnims nahm. Nach halbjÃ¤hrigem, unregel-

mÃ¤Ã�igem Erscheinen ging die Zeitung ein, fÃ¼r die Buchausgabe erhielt sie

den Titel ,TrÃ¶steinsamkeit'. Arnim verlieÃ�, wie Brentano, GÃ¶rres und

Creuzer, Ende 1808 Heidelberg. Die Mitarbeit an den Heidelbergischen

JahrbÃ¼chern war fÃ¼r die nÃ¤chsten Jahre noch das Ã¤uÃ�ere Band, das ihn

mit Heidelberg verknÃ¼pfte.

Innerlich freilich erscheinen die meisten der nun folgenden Werke

Arnims wie leuchtende Ausstrahlungen seiner Heidelberger Romantik.

Sein Wintergarten (1809), Halle und Jerusalem (1810), die SchaubÃ¼hne

(1813) sind im wesentlichen Erneuungen alter deutscher Poesie. Mit der

,GrÃ¤fin Dolores' (1809), in die er aber eine groÃ�e Zahl frÃ¼herer Arbeiten

aufnahm, und mit den ,Novellen' (1812) trat er mehr in die Wege der

modernen Dichtung. In seinen ,KronenwÃ¤chtern' erhob er sich zu der

groÃ�en, originalen That eines historisch-poetischen Aufbaus der deutschen

Reformationswelt. Der erste Band erschien 1817; der zweite, unvollendet
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gebliebene, wurde 1854 aus Arnims (noch vorhandenem) Manuskript als

Fragment gedruckt.

Aus diesen Werken allen kann man herauslesen, welchen Flug Armms

vaterlÃ¤ndische WÃ¼nsche und Hoffnungen nahmen. Wie er von schonender

Fortbildung des geschichtlieh BewÃ¤hrten, nicht von unhistorischer Neu-

bildung, die Erhebung und Einigung Deutschlands erwartete; wie er aber

anderseits mit dem wirklichen Gange der Dinge nicht zufrieden sein

konnte. Diese Stimmung Arnims und der Seinigen kam in der Teilnahme

an Kleists AbendblÃ¤ttern (1810. 1811), auch in seiner Leitung des

,PreuÃ�ischen Correspondenten' (1818. 1814), in der Mitarbeit an GÃ¶rres*

,Rheinischem Merkur' (1814. 1815) und an manchen anderen politischen

Zeitungen zum Ausdruck. Die Folge war, daÃ� ihm, solange Hardenberg

an der Spitze der GeschÃ¤fte stand, der Eintritt in den preuÃ�ischen Staats-

dienst verschlossen blieb.

Seit seinem Fortgange von Heidelberg wohnte Arnim in Berlin;

dorthin wandte sich im Herbste 1809 Clemens Brentano und im folgenden

Jahre, als Professor an die neugegrÃ¼ndete UniversitÃ¤t berufen, auch Savigny.

Mit der Familie Savigny kam Bettina Brentano; sie wurde im FrÃ¼hling

1811 Arnims Gattin. Beim Ausbruch der Freiheitskriege trat er in den

Berliner Landsturm ein als Hauptmann und Vice-Chef eines Bataillons.

Nach der Aufhebung des Landsturms, gegen die er als eine verfehlte

MaÃ�regel freimÃ¼tige Vorstellungen an den KÃ¶nig richtete, wÃ¼nschte er

der Landwehr zugeteilt zu werden; allein sein Gesuch wurde, wie z. B.

auch das gleiche Niebuhrs, abschlÃ¤glich beschieden. So trat er in das

Privatleben zurÃ¼ck. Um zu ,sparen', zog er 1814 in sein LÃ¤ndchen

Beerwalde, nach Wiepersdorf; Ã¤uÃ�erlich war er zwar von dem Getriebe

der Welt geschieden, aber innerlich nahm er an allem, was vorging, An-

teil. Die Jubelfeier der Reformation begrÃ¼Ã�te er (1817) mit einer Er-

neuung der Predigten des Matthesius, denen er die von seinem jungen

Freunde Ludwig Grimm radierten KÃ¶pfe Luthers und Melanchthons bei-

gab. In Gubitz' Gesellschafter bearbeitete er mit und ohne seinen Namen

litterarische Tagesgeschichte. AllmÃ¤hlich war er zu dem Rufe eines an-

erkannten Schriftstellers gelangt, auf dessen Teilnahme die vornehmeren

UnterhaltnngsblÃ¤tter und almanachartigen Unternehmungen schon um des-

Namens willen Gewicht zu legen hatten. Aus seinem groÃ�en Vorrat

kleinerer Arbeiten vermochte er den verschiedensten AnsprÃ¼chen, die an

ihn gestellt wurden, zu genÃ¼gen. Weniger Erfolg hatte er mit den ernst-

gemeinten Versuchen, seine dramatischen Arbeiten auf die BÃ¼hne zu

bringen. Seine .Vertreibung der Spanier aus Wesel im Jahr 1629', die

doch ein ZeitbedÃ¼rfnis zu berÃ¼hren schien, wurde in Breslau dreimal,

doch ohne GlÃ¼ck, gegeben; in Regensburg kamen am 14. MÃ¤rz 1821 ,die

Gleichen' von ihm zur AuffÃ¼hrung, auf dem Berliner Hoftheater am

19. Januar 1821 seine Bearbeitung von Massingers Lustspiel ,Nenes Mittel,

alte Schulden zu bezahlen'. Arnim vermochte sich zu wenig den realen

BedÃ¼rfnissen und BeschrÃ¤nkungen einer modernen BÃ¼hne anzupassen; seine

nie verleugnete Neigung zur altdeutschen SchaubÃ¼hne, von der er aus-

gegangen war, blieb ihm zu einem vollen Erfolge hinderlich.

Von den Freunden der Jugend waren ihm nur wenige noch Ã¼brig

geblieben. Auch Brentano ging fort von Berlin, und wenngleich die alte

Liebe und Freundschaft nicht erlosch, so verlor sich doch fÃ¼r beide die
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MÃ¶glichkeit und das BedÃ¼rfnis eines fortlaufenden Gedankenaustausches,

wie er frÃ¼her ein GlÃ¼ck ihres Lebens gewesen war. Wie zum ErsÃ¤tze

fÃ¼r Clemens erblÃ¼hte ihm die Freundschaft der BrÃ¼der Grimm; ihr Brief-

wechsel spannt sich in ununterbrochener Folge bis zu Arniras Ende. Er

hatte sich in sein stilles Landhausleben gefunden, in welches immerhin

Besuche, Reisen oder lÃ¤ngerer Aufenthalt in der Hauptstadt Abwechselung

brachten. Vier SÃ¶hne und drei TÃ¶chter wurden ihm geboren. In der

Kraft seiner Jahre, am 21. Januar 1831, starb er plÃ¶tzlich in Wiepers-

dorf; so leicht und schÃ¶n, wie er es sich einst in den KronenwÃ¤chtern

erbeten hatte, war das Ende herbeigekommen. Er ruht neben der Kirche

im Park zu Wiepersdorf.

a) Clemens Brentano, Godwi. Bremen 1802. 2, 442; Police de Leon. GÃ¶t-

tingen 1804. S. 276 bis 280 .Zugabe (an Arnim)'; Die MÃ¤rchen Stuttgart 1879.

S.M 100.

b) Mein Leben, wie ich Johann George Scheffner es selbst beschrieben.

Leipzig 1816. S. 302.

c) [Hitzig] Gelehrtes Berlin. Berlin 1826. S. 8f.: selbstbiographische An-

gaben Arnims.

d) Nekrolog 9, 88 f.

e) Joseph GOrres, Achim von Arnim: Literatur-Blatt. Redigirt von Dr.Wolf-

gang Menzef. Nr. 27 bis SO. 11. bis 21. MÃ¤rz 1831.

f) PreuÃ�ische Staatszeitung, Januar 1831, Nr. 29 (von Varnhagen, wieder

abgedruckt in seinen .DenkwÃ¼rdigkeiten und vermischten Schriften'. Mannheim

1837. l, 313 bin 818).

f) Der FreimÃ¼thige. Berlin 1831. Nr. 25 (Nekrolog von W. Alexis).

) C. 0. L. von Arnim, FlÃ¼chtige Bemerkungen eines FlÃ¼chtig-Reisenden.

Berlin 1837 bis 1850. Bd. 2 und 3.

i) Wilhelm Grimm, Vorwort zu Ludwig Achim's von Arnim sÃ¤mmtlichen

Werken. Berlin 1839. Bd. 1. S. V bis XII. Wiederabgedruckt in Wilhelm Grimms

Kleineren Schriften l, 311 bis 314.

k) [Bettina Brentano] Clemens Brentano'Â« FrÃ¼hlingskranz. Charlottenburg

1844. Berlin 1891; die Gflnderode. GrÃ¼nberg und Leipzig 1840. Berlin 1890. 8.

1) Moriz Carriere, Achim von Arnim und die Romantik. Die GÃ¼nderode,

Studien fÃ¼r eine Geschichte des deutschen Geistes. GrÃ¼nberg und Leipzig 1841. 8.

m) Wilhelm Dorow, Erlebtes aus den Jahren 1790 bis 1827. Dritter Theil.

Leipzig 1845. 8. S. 9. 12. 62. 140.

n) Varnhagen, DenkwÃ¼rdigkeiten des eignen Lebens. 2. Auflage l, 351. 375.

378, vgl. Steig Nr. ee) S. 185; AusgewÃ¤hlte Schriften 1875. 18, 112, vergl. Nr. ee)

S.365, wo eine Klarstellung der AngelegenheitArnim und Moritz Itzig versprochen wird.

o) Meine Lebens-Erinnerungen. Ein Nachlafi von Adam Oehlenschlager.

Leipzig 1850. Bd. 2.

p) F. W. Gubitz, L. Achim von Arnim: BerÃ¼hmte Schriftsteller der Deut-

schen. Berlin 1854. 1855. 2, 318 bis 836 = F. W. Gubitz, Erlebnisse. Berlin

1868. 2, 125 bis 142.

q) Tieck, Achim von Arnim: Ludwig Tieck, von Rudolf KÃ¶pke. Leipzig

1865. 8. 2, 203 bis 204.

r) A. Hagen, Max von Schenkendorf's Leben, Denken und Dichten. Berlin

1863. 8. S. 42. 71.

s) Halle und Heidelberg: Aus dem literarischen Nachlasse Joseph Freiherrn

von Eichendorffs. Paderborn 1866. 8. S. 290 bis 329.

t) Karl von Raumer's Leben, von ihm selbst erzahlt. Stuttgart 1866. 8.

n) Allgemeine Deutsche Biographie 1875. l, 557 bis 558 (Hettner).

v) Fridrich Pf Ã¤ff, Einleitung zu seiner Neuausgabe von Arn i ms Trost Ein-

samkeit. Freiburg und TÃ¼bingen "1883. 8.

w) Deutsche Encyclopadie 1885. Band l, S. 799 (Mai Koch).

z) Eroilie Ringseis, Erinnerungen des Dr. Johann Nepomuk Ringseis.

Regensburg und Amberg 1886â��1892. IV. 8.

y) Adolf Friedrich Graf von Schack, Ein halbes Jahrhundert. Er-

innerungen und Aufzeichnungen. Stuttgart und Leipzig 1888. 8. l, 14 bis 16.
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z) Wilhelm Scherer, Achim von Arnirn. Als Vortrag 1867 im Berliner

Handwerkerverein gehalten: Dtsch. Rundschau 1890. Bd. 65. S. 44 his 63 =

Kleine Schriften 2, 102 bis 123.

aa) Mejer, Kulturgeschichtliche Bilder aus GÃ¶ttingen. Hannover 1889. S. 143.

bb) Max Koch, Einleitung zum 146. Bande der Deutschen National-

Litteratur, herausgegeben von Joseph KÃ¼rschner. Stuttgart [1898].

cc) Hanne Steffens Ã¼ber Achim und Bettina von Arn im: Reinhold Steig,

Chronik des Wiener Goethe-Vereins, 31. December 1892.

dd) Reinhold Steig, Achim von Arnim Ã¼ber Savigny's Buch vom Beruf

unsrer Zeit: Zsch. fÃ¼r Rechtsgeschichte, german. Abth. XIII S. 227; Tgl. Steig

Nr. ee) S. 357.

ee) Reinhold Steig, Achim von Arnim und Clemens Brentano. Stuttgart

1894. X, 376 S. 8. Vgl. Herrn. Grimm, A. v. Arnims Briefwechsel mit Clemens

Brentano: Deutsche Rundschau 1894. 79, 194 bis 206. S. auch S. 800.

Briefe an Â«) Bettina: in Nr. 60) ein Facsimile. â�� Ã�) Clemens Brentano:

Nr. ee^ â�� y) Sophie Brentano (-Mereau): Nr. ee). â�� cf) Helmina von Che"zy: Steig

Nr. ee) S. 68. 348; vgl. Unvergessenes. DenkwÃ¼rdigkeiten aus dem Leben von

Helmina von Chezy. Von ihr selbst erzÃ¤hlt. Leipzig 1858. l, 246. â�� t) Cotta:

KÃ¼rschner'g Dtsch National-Litteratur Bd. 146. S. CXLVI. â�� C) Dorow: Remi-

niscenzen. Goethe's Mutter; nebst Briefen und Aufzeichnungen zur Charakteristik

anderer merkwÃ¼rdiger MÃ¤nner und Frauen. Herausgegeben von Dr. Dorow. Leip-

zig 1842. S. 94 bis 115. (Facsimile des einen Briefes in Dorows .Handschriften

berÃ¼hmter MÃ¤nner und Frauen'). Vgl. Seufferts Vjs. 2, 475f. â�� ij) GÃ¶rres: Joseph

von GÃ¶rres Gesammelte Briefe. MÃ¼nchen 1874. Bd. 2 und S (Joseph von GÃ¶rres

Gesammelte Schriften. Bd. 8 und 9). â�� *) Goethe: K einhold Steig, Goethe und

die BrÃ¼der Grimm. Berlin 1892. S. 37. 39. â�� t) Jacob und Wilhelm Grimm:

Steig, Goethe und die BrÃ¼der Grimm. Berlin 1892. â�� x) Hinze: Nr. ee) S. 168

bis 169. â�� A) Frau von KrÃ¼dener: Nr. ee) S. 55. 361.

//) Jean Paul: DenkwÃ¼rdigkeiten aus dem Leben von Jean Paul Friedrich

Richter, herausgegeben von Ernst FÃ¶rster. Berlin 1863. S. 230; vgl. Dtsch. Revue

1889. 14. 2, 33. Steig Nr. ee) 8. 860. â�� v) Reichardt: Nr. ee) S. 358 zu 196. â��

Â£) Reimer: Nr. ee) S. 324 bis 326. â�� o) Riemer: Chronik des Wiener Goethe-

Vereins vom 30. Oktober 1892, mitgeteilt von Karl SchrÃ¶er; vgl. Steig in der-

selben Chronik vom 31. Dezember 1892. â�� -n) Otto Runge: Hinterlassene Schriften

von Runge. Hamburg 1840. 1841. Vgl. Nr. ee) S. 363. â�� p) Savigny: Steig Nr. ee)

S. 69 und Nr. dd. - a) Frau von Schiller: Urlichs, Charlotte Schiller und ihre

Freunde l, 598. â�� r) Schefmer: Mein Leben S. 302. â�� v) Friedrich Schlegel:

Zs. f. d. Ã¶sterr. Gymn. 1889. 40, 98 f. Nr. ee) S. 163. 817. - <p) Tieck: Briefe

an Ludwig Tieck. AusgewÃ¤hlt und herausgegeben von Karl von Holtei. Breslau

1864. 1. 9 bis 15; betreffs der Datierung vgl. Steig, Goethe und die BrÃ¼der

Grimm S. 248. â�� â�¢/) Uhland: Ludwig Uhland, seine Freunde und Zeitgenossen.

Erinnerungen von Karl Mayer. Stuttgart 1867. l, 89; vgl. Steig Nr. ee) S. 248.

249. â�� V) Varnhagen: Dorow, Remimscenzen. Leipzig 1842. S. 115 bis 120. â��

uÂ») Winkelmann: Nr. ee) S. 29. 51. â�� aa) Zimmer: Johann Georg Zimmer und die

Romantiker. Herausgegeben von Heinrich W. B. Zimmer. Frankfurt a. M. 1888.

S. 146 bis 153 (Der Brief auf S. 149 bei Zimmer ist vom Jahre 1809, nicht 1808).

1) Versuch einer Theorie der elektrischen Erscheinungen. Von Ludwig Achim

von Arnim. Mit einer Knpfertafel. Halle 1799. II und 146 S. 8. Vgl. Koch

Nr. bb) S. X.

2) Beitrage zu Gilberts Annalen der Physik, von 1799 bis 1807. Vgl. Koch

Nr. bb) S. XI.

3) Aufsatze im ,Allgemeinen Journal der Chemie. Herausgegeben von D.

Alexander Nicolaus Scherer'. IV. Band. Leipzig 1800. Vgl. Steig Nr. ee) S. 349 zu 8.

4) Rezensionen in den ,Annalen der chemischen Literatur. Herausgegeben von

Friedrich Wolff'. Berlin 1803 Vgl. Steig Nr. ee) S. 349 zu 8.

5) Hollin's Liebeleben. Roman. [Vorrede unterzeichnet: L. A. von Arnim].

GÃ¶ttingen bey Heinrich Dieterich. 1802. 150 S. 8.; davon S. 132 bis 150: Beylage.

Erinnerung an Horace Benedikt von Saussure. â�� Ein erzÃ¤hlender Auszug in der

.GrÃ¤fin Dolores' (Nr. 23) 2. Abtheilung, 9. Kapitel; Werke 7, 151 bis 189. â�� Berlin

1844. 16. =Â» Elegante Bibliothek moderner Novellen. Hg. von FeodorWehl. Bd.8.â��

Hollin's Liebelepen. Ein Roman von L. Achim von Arnim. Neu herausgegeben und

mit einer Einleitung versehen von J. Minor. Freiburg und TÃ¼bingen 1883. 8.
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6) ErzÃ¤hlungen von Schauspielen: Europa. Eine Zeitschrift. Herausgegeben

von Friedrich Schlegel. Frankfurt a. M. 1803. II, 140 bis 192. Nr. IV.

7) Aloyg und Rose. FranzÃ¶sische Miscellen aus Wallis. Aus dem Tagebuche

eines hipochondrischen Reisenden, herausgegeben von Achim von Arnim. A . . d.

Mittags: FranzÃ¶sische Miscellen [hg. von Helmina Fr. v. Hastfer, geb. v. Elencke].

Dritter Band. TÃ¼bingen 1803. S. l bis 18, 73 bis 94. - Werke 10, 305 bis 351.

8) Ariel's Offenbarungen. Roman. Herausgegeben von L. A. von Arnim.

Erstes [und einziges] Buch. [Motto:] Hand igitur cessat gigni de rebus et in rea

Recidere assidue, quoniam flaere omnia constat: Lucret. V, 280. GÃ¶ttingen, 1804.

Bey Heinrich Dieterich. 8. â�� Vgl. Steig Nr. ee) S. 36 bis 37.

S. l bis 142: Das Heldenlied von Herrmann und seinen Kindern in zwey Ge-

sÃ¤ngen. - S. 143 bis 174: Heymar's Dichterschule. Erster Gesang. Unterricht

nach GemÃ¤hlden und ErzÃ¤hlungen; S. 175 bis 217: Heymar's Dichterschule.

Zweyter Gesang. Anwendung zu GemÃ¤hlden und ErzÃ¤hlungen von seinen SchÃ¼lern.

â�� 8. 218 bis 276: Das SÃ¤ngerfest auf Wartburg. Der lustigen VÃ¶gel Nachspiel

zur ersten AuffÃ¼hrung von Herrmann und seinen Kindern am Weibnachtsabend.

SchluÃ�gedicht zu Heymar's Dichterschule.

Die StÃ¼cke unter Nr. 6) und 7) waren ursprÃ¼nglich als Fortsetzungen ge-

dacht; vgl auch den .Wintergarten' (Nr. 22) 6, 110.

9) Berlinische Musikalische Zeitung. Herausgegeben von Johann Friedrich

Reichardt, KÃ¶nigl. PreuÃ�. Capelimeister.

Erster Jahrgang. Berlin 1805. StÃ¼ck 9: MorgengruÃ�. â�� StÃ¼ck 20 bis

26: Von Volksliedern (An den Herausgeber dieser Zeitung); spÃ¤ter vollstÃ¤ndig

hinter dem ersten Bande des Wunderhorns abgedruckt. â�� StÃ¼ck 32: Ueber

deutsches SilbenmaÃ� und griechische Deklamation. â�� Zweiter Jahrgang.

Berlin 1806. StÃ¼ck 6: Etwas Ã¼ber das deutsche Theater in Frankfurt am Mayn,

von einem Reisenden; anonym, vgl. Steig Nr. ee) S. 115. 354.

10) Anteil an der .Hunten Reihe kleiner Schriften' von Sophie Brentano.

Frankfurt a. M. 1805. Vgl. Steig Nr. ee) S. 123.

11) Anzeigen und Aufforderungen in Beckers Reichsanzeiger: Nr. 254,

22. September 1805; Nr. 339, 17. Dezember 1805; Nr. 840, 18. Dezember 1805. â��

Sieh Steig Nr. ee) S. 150 bis 151.

12) Des Knaben Wunderhorn. Alte deutsche Lieder, gesammelt von L. A.

Arnim und Clemens Brentano. [Band III mit einem Anhang:] Kinderlieder. Heidel-

berg bey Mohr und Zimmer 1806â��1808. HL 8.

Bd. I: 1806. 1819; Berlin 1845 = Werke Bd. 13. â�� Bd. H: 1808; Berlin 1846

= Werke Bd. 14. - Bd. III: 1808; Berlin 1846 = Werke Bd. 17. â�� Bd. IV. schon

1810 in der Jen. Lit.-Ztg. angekÃ¼ndigt, wurde 1854 aus Arnims NachlaÃ� von

Ludwig Erk besorgt: Werke, Bd. 21. â�� Reclams Univ.-Bibl. Nr. 1251 bis 1256.

Vgl. Brentano Â§ 286, 1. 14. Â§ 111, 6. 42. Ã�ber die von Ludwig Grimm ge-

arbeiteten Titelbilder des 2. und 3. Bandes vgl. Steig, Goethe und die BrÃ¼der

Grimm. Berlin 1892. S. 20. 248. S. auch S. 800.

13) Lieder in: Le Troubadour, italien, francais et allemand. Par Jean-FrÃ¶dÃ¤ric

Reichardt, maitre de Chapelle de Sa Majeste le Roi de Prusse. I â��III: Cahier.

Ã¤, Berlin [Anfang 1806] chez Henry FrÃ¶lich. SÃ¤mtliche Lieder sind mit Arnims

Namen gezeichnet.

14) Lieder in: ZwÃ¶lf GesÃ¤nge mit Begleitung des Forte-Piano, componirt und

ihrer geliebten Schwester Friederike zugeeignet von Louise Reichardt. Hamburg,

bei Johann August BÃ¶hme [1806]. Mit Arnims Namen gezeichnet.

15) Kriegslieder. Erste [und einzige] Sammlung [GÃ¶ttingen 1806]. â�� Neu-

druck von Reinhold Steig, Arnim und Brentano S. 197 bis 206.

16) Frau von KrÃ¼dener in KÃ¶nigsberg: Vesta. FÃ¼r Freunde der Wissenschaft

und Kunst. Herausgegeben von Ferdinand Frh. von SchrÃ¶tter und Max von

Schenkendorf. KÃ¶nigsberg 1807. l, 119 bis 127. Vgl. Ã¼ber Arnims Beziehungen

zur Krfidener Steig Nr. ee) mehrfach.

17) Trost Einsamkeit, alte und neue Sagen und Wahrsagungen, Geschichten

und Gedichte. Herausgegeben von Ludwig Achim von Arnim. Mit zehn [zum

grÃ¶Ã�eren Teile von Ludwig Grimm gearbeiteten] Kupfertafeln. Heidelberg, beiMohr

and Zimmer 1808. XIV, 296 und 40 Spalten. 4. â�� Neue Ausgabe von Fridrich
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Pfaff. Freiburg und TÃ¼bingen 1883. XCVI, 412 S. 8. â�� Zweite [Titel-] Ausgabe.

Freibnrg 1890. 8.

Diesen Titel erhielt die Zeitschrift bei der spÃ¤teren Buch-Ausgabe. WÃ¤h-

rend ihres Erscheinens hieÃ� sie die .Zeitung fÃ¼r Einsiedler'. WÃ¶chentlich

wurden zwei Nummern ausgegeben, und zwar: vom 1. April bis 30. July 1808 die

Nummern l bis 35, dann die Nummern 36 und 37 am 27. und 30. Augnst 1808,

auÃ�erdem die .Beylage zur Zeitung fÃ¼r Einsiedler' 40 Spalten. Mitarbeiter waren

hauptsÃ¤chlich: Arnim und GÃ¶rres in Heidelberg. Clemens Brentano, Jacob und

Wilhelm Grimm in Cassel; ferner BeitrÃ¤ge von HÃ¶lderlin, Maler MÃ¼ller, Runge,

Tieck, Uhland, Kerner u. a. Vgl. Â§ 314, 78 = Band VIII. S. 19.

Ã�ber die versteckte Widmung an Goethe vgl. Beinhold Steig, Goethe und die

BrÃ¼der Grimm. Berlin 1892 S. 25; ebenda auch Ã¼ber die Kupfer Ludwig Grimms.

â�� Ein ungedruckter Beitrag Clemens Brentanos zu Arnims .TrÃ¶steinsamkeit',

mitgeteilt von Reinhold Steig: Euphorien 1894. l, 124 bis 128.

18) Rezensionen und AnkÃ¼ndigungen in den Heidelbergischen JahrbÃ¼chern

1808f. Vgl. Wilhelm Grimms Kleinere Schriften l, S. VII und 288. l, 178. 237.

19) Die Uhr der Liebe: Prometheus. Eine Zeitschrift, von Leo v. Seckendorf

und Jos[eph] Ludw. Stoll. Wien 1808. l, 5. und 6. Heft, S. 182.

20) ErklÃ¤rungen und Anzeigen in der Jenaischen Literatur-Zeitung 1808 big

1810. Vgl. Hoffmann von Fallersieben: Weimarisches Jahrbuch 1855. 2, 261 f.;

Steig Nr. ee) 8. 270. 276 und sonst.

21) Zwei Sonette ,RÃ¤thsel' und .AuflÃ¶sung' [1808]: Blumenlese aas dem

Stammbuche der deutschen mimischen KÃ¼nstlerin, Frauen Henriette Hendel-SchÃ¼tz

gebornen SchÃ¼ler. Leipzig und Altenburg 1815. S. 128 bis 180. Vgl. Steig Nr. ee)

S. 363.

22) Der Wintergarten. Novellen von Ludwig Achim von Arnim. Berlin, 1809.

In der Realschulbuchhandlung. XVI und 488 S. 8. â�� Werke Bd. 11. 12.

Vgl. Â§ 97, 2. 1) C. Â§ 194, 1. 3) 1) und Anton Reichl, Ã�ber die BenÃ¼tzung

Ã¤lterer deutscher Literaturwerke in Ludwig Achim von Arnims Wintergarten.

2 Theile. Arnau 1889 und 1890.

23) Armuth, Reichthum, Schuld und Bu8e der GrÃ¤fin Dolores. Eine wahre

Geschichte zur lehrreichen Unterhaltung armer FrÃ¤ulein aufgeschrieben von Ludwig

Achim v. Arnim. Mit Melodien [von Bettina Brentano, FÃ¼rst Anton Radzivil, Jo-

hann Friedrich und Luise Reichardt]. Berlin, in der Realschul Buchhandlung [1809].

H. 8. â�� Werke Bd. 7. 8. Vgl. Wilhelm Grimms Kleinere Schriften l, 289 bis 297.

24) a. Nachtfeier nach der Einholung der hohen Leiche Ihrer MajestÃ¤t der

KÃ¶niginn. Eine Kantate von Ludwig Achim von Arnim, in Musik gesetzt von Georg

Abr. Schneider, KÃ¶nigl. PreuÃ�. Kammermusikus. Berlin, 1810. Gedruckt zum

Besten der Armen. 16 S. 8.

b. Nachtfeier nach der Einholung der Hohen Leiche Ihrer MajestÃ¤t der

KÃ¶niginn. Eine Cantate von Ludwig Achim von Arnim, in Musik gesetzt von

Georg Abr. Schneider, KÃ¶nigl. PreuÃ�. Kammermusikus. Berlin, bei GrÃ¶benschÃ¼tz

und Seiler. Dem Andenken der frÃ¼hverklÃ¤rten unvergeÃ�lichen Koenigin weihet

sich in Andacht und Liebe dieser Gesang der Trauer und des Trostes. 56 8.

Querfolio. â�� Auf diesen ,Clavierauszug seiner Musik' von Schneider verweist in

einer Anmerkung zu dem Vorwort ,an die Leser':

c. Nachtfeier nach der Einholung der hohen Leiche Ihrer MajestÃ¤t der KÃ¶nigin.

Eine Kantate von Ludwig Achim von Arnim. Verbesserte Auflage. Berlin, 1810.

In der Realschulbuchhandlung. 32 S. 8. [Auf der RÃ¼ckseite des Titels:] In Musik

gesetzt von Herrn Kammermusikus G.A.Schneider; aufgefÃ¼hrt den 18ten und 25ten

August im Saale des KÃ¶nigl. Opernhauses. â�� Werke Bd. 22.

25) BeitrÃ¤ge zu Heinrich von Kleists Berliner AbendblÃ¤ttern, 1. Oktober 1810

bis 30. MÃ¤rz 1811.

26) GesÃ¤nge der Liedertafel. Erstes [und einziges] BÃ¤ndchen. Berlin 1811.

Gedruckt bei Georg Decker, S. 246 bis 248: Katz ist nit zu Haus, von Achim

von Arnim.

27) Halle und Jerusalem. Studentenspiel und Pilgerabentheuer von Ludwig

Achim von Arnim. [Mit einem von Ludwig Grimm radierten Portrait nach Holbein:]

Ahasverus. Heidelberg 1811, bei Mohr und Zimmer. 436 S. 8. â�� Werke Bd. 16.

Dem Schauspiele liegt das Trauerspiel Cardenio und Celinde von A. Gryphius,

Â§ 189, 20. 12) f, zu Grunde, aus dem auch Karl Immermann, Â§ 327, 36), schÃ¶pfte.
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28) Isabella von Aegypten, Kaiser Karl des FÃ¼nften erste Jugendliebe. Eine

ErzÃ¤hlung. MelÃ¼ck Maria Blainville, die Hausprophetin aus Arabien. Eine Anekdote.

Die drei liebreichen Schwestern und der glÃ¼ckliche FÃ¤rber. Ein SittengemÃ¤lde.

Angelika, dieGenueserin, undCosmus, der Seilspringer. Eine Novelle. Von Ludwig

Achim von Arnim. Nebst einem Musikblatte [Composition von Bettina]. Berlin,

1812. In der Realschulbuchhandlung. XVIH und 390 S. 8. â�� Werke Bd. 1.

29) Ludwig Achim von Arnim's SchaubÃ¼hne. Erster [und einziger] Band.

Berlin, 1813. [Mit dem Untertitel:] a: Jann's erster Dienst, Posse [vgl. Â§ 170, 4)

51]; b: der Auerhahn, dramatische Geschichte [Otto der SchÃ¼tz]; c: das FrÃ¼hlings-

fest, Nachspiel [aus der PÃ¤pstin Johanna, vgl. Werke Bd. 19,150]; d: MiÃ�verstÃ¤ndnisse,

Lustspiel; e: die Befreiung von Wesel [1629], Schauspiel; f: das Loch, Schatten-

spiel [aus den sieben weisen Meistern]; g: Hanrei und Maria, Pickelheringsspiel

[nach den englischen Comoedianten Â§ 169, 4. 9)]; h: der wunderthÃ¤tige Stein,

Hanswurstspiel [nach Â§ 169, 4. 10)]; i: Jemand und Niemand, Trauerspiel [nach

Â§ 169, 4. 6)]: k: die AppelmÃ¤nner [1576], Puppenspiel von Ludwig Achim von

Arnim. Berlin, 1813. In der Realschulbuchhandlung. 308 S. 8. â�� Werke Bd. 5.

6; zu Bd. 6 ist noch ,die Capitulation von Oggersheim' hinzugekommen.

Am SchlÃ¼sse giebt Arnim selbst seine Quellen an; in den AppelmÃ¤nnern

ein Aufruf an das Volk, sich gegen die fremden UnterdrÃ¼cker zu erheben.

30) Der PreuÃ�ische Correspondent. Berlin, 1. April 1813 bis 1814 zu Ende.

Arnims Redaction vom 1. October 1813 bis 31. Januar 1814. Vgl. Steig Nr. ee>

S. 823 f.

31) BeitrÃ¤ge zu GÃ¶rres' Rheinischem Merkur. Koblenz 1815. Vgl. Franz

Binder, GÃ¶rres' Gesammelte Schriften 8, 448. 449. 482.

82) Die KronenwÃ¤chter von L. Achim von Arnim. Erster Band. Berlin, 1817.

In der Maurerschen Buchhandlung. [Mit dem Untertitel:] Berthold's erstes und

zweites Leben. Ein Roman von Ludwig Achim von Arnim. Berlin 1817. 441 S. 8.

Werke Bd. 3. Vgl. Wilhelm Grimms und Bettinas Heidelbergische Recension:

Wilhelm Grimms Kleinere Schriften l, 298 bis 310. â�� Der zweite Teil wurde

1854 als Band 4 der Werke nach dem Manuscript gedruckt. â�� Collection Spe-

mann Nr. 9. â�� Reclams Univ.-Bibl. Nr. 1504f. â�� Koch (Nr. 61) Bd. 2.

33) Predigten des alten Herrn Magister Mathesius Ã¼ber die Historien von

des ehrwÃ¼rdigen, in Gott seligen, theuren Manns Gottes, Doktor Martin Luthers

Anfang, Lehre, Leben und Sterben. Mit einer Vorrede herausgegeben von Ludwig

Achim von Arnim. Mit den Bildnissen Luthers und Melanchthons [nach MÃ¼nchner

GemÃ¤lden Kranachs radiert von Ludwig Grimm]. Berlin 1817. In der Maurerschen

Buchhandlung. VIII und 72 S. 4. Sieh Â§ 127, 62. g).

34) Lieder in: ZwÃ¶lf GesÃ¤nge mit Begleitung des Fortepiano's. Componirt

und ihrer jungen Freundin und SchÃ¼lerin Dem'.19 Louise Siliem zugeeignet von

Louise Reichardt. [Um 1817]. Drittes Werkchen (Hamburg, bei Job. Aug. BÃ¶hme). â��

Mit Arnims Namen gezeichnet.

35) Prosaische und poetische BeitrÃ¤ge zu Gubitz' Gesellschafter.

Arnims BeitrÃ¤ge reichen von 1817 bis 1832 [17. Januar 1832: WaisenhÃ¤user

in Berlin, NachlaÃ� von Achim von Arnim], zum Teil anonym. Die grÃ¶Ã�eren StÃ¼cke

in den Werken abgedruckt. Einzelnes wiederholt in: Gubitz' Erlebnissen. Berlin

1868. S. 128; Wagners Archiv fÃ¼r deutsche Sprache 1861. S. 313 bis 824, vgl.

Â§ 258, 7. *); [Gubitz] .Geistige FeldzÃ¶ge. Berlin 18Ã¶7'. Ein nicht vollstÃ¤ndiger

Abdruck von BeitrÃ¤gen nur aus den Jahren 1817 bis 1820: Ludwig Achim von

Arnim. Unbekannte AufsÃ¤tze und Gedichte. Mit einem Anhang von Clemens

Brentano. Herausgegeben von Ludwig Geiger. Berlin 1892 (= Berliner Neu-

drucke III, 1). â�� Vgl. Reinhold Steig, Achim von Arnim als Tagesschriftsteller:

National-Zeitung, 19. Juli 1892.

36) Mitarbeit am .Deutschen Beobachter oder privilegirten Hanseatischen

Zeitung'. Hamburg 1817.

87) BeitrÃ¤ge zu Amadeus Wendt's Leipziger Kunstblatt fÃ¼r gebildete Kunst-

freunde, 1817-1818.

88) Der tolle Invalide auf dem Fort Ratonneau: Gaben der Milde, hg. von

F. W. Gubitz. Berlin 1818. 4, 75 f. - Werke Bd. 2. â�� Heyse-Kurz, Deutscher

Novellenschatz, Bd. 1. â�� Reclams Univ.-Bibl. Nr. 197.
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39) Doktor Faustus. TragÃ¶die von Christoph Marlowe. Aus dem Englischen

Ã¼bersetzt von Wilhelm MÃ¼ller. Mit einer Vorrede von Ludwig Achim von Arnim.

Berlin 1818.

40) Seltsames Begegnen und Wiedersehen. Eine ErzÃ¤hlung: Friedrich

FÃ¶rsters SÃ¤ngerfahrt. Berlin 1818. 4. 8. 71 f.; auÃ�erdem S. 230, zwei Gedichte:

.Ermunterung' und ,Der sÃ¼ndige Heilige'. â�� Werke Bd. 10.

41) Eine Rezension Ã¼ber Hardenberg (Novalis) in Okens Isis.

42) BeitrÃ¤ge zur WÃ¼nschelruthe. Herausgegeben von H. StrÃ¤ube und Dr. J.

P. v. Hornthal. Januar bis Juni 1818 und Zugabe Nr. l bis 4. GÃ¶ttingen. 4.

Nr. 5: Zur Weihnachtszeit. - Nr. 12: Die heiligen Zeichen. â�� Nr 23

(19. MÃ¤rz) bia Nr. 34 (27. April): Briefe Ã¼ber das neue Theater von L. Achim

von Arnim und Clemens Brentano: Ã¼ber den Anteil beider vgl. Steig Nr. ee)

8. 343 bis 345. 367. â�� Nr. 50 und 51: David der Prediger und Spinner. â�� Nr. 52:

Oliviers Berchtolsgadner Landschaft.

43) Die Liedertafel. Berlin, 1818: S. 222 und 365 ,Katz ist nit zu Haus';

wie Nr. 26). â�� S. 310 .Christmarkt im Felde', von A. von Arnim.

44) Beitrage zu den .Originalen aus dem Gebiete der Wahrheit, Kunst, Lanne

und Phantasie' von Lotz in Hamburg. Darin 1818 Nr. 148 Die zerbrochene Post-

kutsche. â�� Werke Bd. 10.

45) Die Gleichen. Schauspiel von Ludwig Achim von Arnim. Berlin, 1819.

Maurersche Buchhandlung. 190 S. 8. â�� Werke Bd. 20.

46) GesÃ¤nge der jÃ¼ngeren Liedertafel. Berlin 1820. S. 23: Klage beim Bundes-

tage. Eine abweichende Fassung in Gubitz' Gesellschafter (Nr. 35) 1817. 8. 645.

47) Elegie auf den Tod eines Geistlichen: Askania. Zeitschrift fÃ¼r Leben,

Litteratur und Kunst. Herausgegeben von Wilhelm MÃ¼ller. Dessau 1820. S. 364.

48) Die Majorate-Herren. ErzÃ¤hlung von Ludwig Achim von Arnim: Tasehen-

bnch zum geselligen VergnÃ¼gen auf das Jahr 1820. S. 20 bis 88. â�� Werke Bd. 2.

49) Die Kirchenordnung. ErzÃ¤hlung von Ludwig Achim von Arnim: Taschen-

buch zum geselligen VergnÃ¼gen auf das Jahr 1822. S. 102 bis 199. - Werke Bd. 9.

50) Owen Tudor. Eine Reisegeschichte von Ludwig Achim von Arnim: Taschen-

buch zum geselligen VergnÃ¼gen auf das Jahr 1821. S. 9 bis 73. â�� Werke Bd. 2.

51) Raphael und seine Nachbarinnen. ErzÃ¤hlung vonLudwig Achim von Arnim

Taschenbuch zum geselligen VergnÃ¼gen auf das Jahr 1824. S. 137 bis 217. â��

Werke Bd. 9.

52) Die Verkleidungen des franzosischen Hofmeisters und seines deutschen

ZÃ¶glings. Novelle: Frauentaschenbuch fÃ¼r 1824. â�� Werke Bd. 2. â�� Reclams

Ã�niv.-Bibl. Nr. 128.

53) Landhausleben. ErzÃ¤hlungen von Ludwig Achim von Arnim. Erster [und

einziger] Band. Leipzig, bei C. H. F. Hartmann. 1826. 522 8. 8. â�� Werke Bd. 15.

vgl. Varnhagen v. Ense, Zur Geechichtschreibung und Litteratur. Hamburg

1833. S. 537. - Â§ 245. 4) f. â�� Bd. IV. S. 729.

54) Sammlungen zur Theatergeschichte Von Ludwig Achim von Arnim: Mo-

natliche BeitrÃ¤ge zur Geschichte dramatischer Kunst und Literatur. Herausgegeben

von Karl von Holtei. Berlin 1827 und 1828. Bd. 2, S. l bis 42; vgl. Bd. l, S. 192

bis 194.

55) Mitarbeit am .Berliner Conversations-Blatt fÃ¼r Poesie, Literatur und Kritik.

Redigirt von Dr. Fr. FÃ¶rster und W. HÃ¤ring (Willibald Alexis). Berlin 1827f.:

darin 1828. II, 123 bis 124, 126 bis 128, 130 bis 131, 135 bis 136 , AusflÃ¼ge mit

HÃ¶lderlin. Von Ludwig Achim von Arnim'. Sieh Â§ 276, 8. d) = Bd. V. S. 471. â��

II, 137 bis 138 .Pathmos. An den Landgrafen von Homburg. Von HÃ¶lderlin,

mitgetheilt von L. A. von Arnim'.

56) Erinnerungen eines Reisenden: Berlinische BlÃ¤tter fÃ¼r deutsche Frauen.

Eine Wochenschrift. Herausgegeben von Friedrich Baron de la Motte Fouqne.

IX. Bandes 2. Heft. Berlin, 1829. S. 107 f.

57) Ausgestreute StammbuchblÃ¤tter von Ludwig Achim von Arnim: Berliner

Musen-Almanach fÃ¼r 1831. Herausgegeben von Moritz Veit. Berlin 1831. S. 8 bis 31.

Diese ,StammbnchblÃ¤tter' enthalten zwÃ¶lf Gedichte, samtlich und in gleicher

Reihenfolge in den Werken Bd. 22 S. 74 bis 90 abgedruckt; nur ist bei dem siebenten

â�¢die ursprÃ¼ngliche Ã�berschrift ,Kindergeschrei' in .Schnabel weide' verwandelt worden.
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58) Armins letztes Gedicht abgedruckt als .Vorwort' zu den .Gedichten von

KÃ¼hnemund von Arnim, hg. von Fnedmnnd von Arnim. Berlin 1860'. S. 3 bis6.

59) Sechs ErzÃ¤hlungen. NachlaÃ� von L. Achim von Arnim. Berlin und KÃ¶nigs-

berg in der Neumark. In der Vereins-Buchhandlung. 1835. 140 S. 8.

Inhalt: 1. Frau von Saverne. 2. Die Einquartierung im Pfarrhause 3. Die

Weihnachte - Ausstellung. 4. Jnvenis. 5. FÃ¼rst Ganzgott und SÃ¤nger Halbgott.

Reclams Univ.-Bibl. Nr. 197. 6. Der tolle Invalide anf dem Fort Ratonneau. â��

Werke Bd. 2. 10.

60) ,Lafit uns ruhig weiter bauen*. ,Die Wahrsagerin'. ,Die Wetterfahne'.

.Die Bekehrung'. Aus dem NachlaÃ� Achim's von Arnim: Berliner Taschenbuch.

Herausgegeben von H. Eletke, Alezander Duncker, Eduard Haenel. Berlin 1843. 8.

S 101 bis 118. â�� Die drei letzten Gedichte sieh Werke Bd. 22, 282. 295. 314.

61) SÃ¤mmtliche Werke. Berlin 1839 f. Bd. I bis III und V bis Vm. 8. â��

Neue Ausgabe. Berlin 1853â��1856. XXII. 8.

Nach Arnims Tode faÃ�te Bettina den EntschluÃ�, seine Schriften neu zu

drucken. Wilhelm Grimm, der die Herausgabe Ã¼bernahm, schrieb zum ersten, 1839

erschienenen, Bande die Vorrede. Die noch ungedruckte Korrespondenz hierÃ¼ber

int vorhanden. Damals waren, laut eines mir vorliegenden Prospekts (Berlin, im

Juni 1839) zunÃ¤chst nur acht BÃ¤nde in Aussicht genommen; Ã¼ber die Anordnung

der folgenden BÃ¤nde behielt sich Wilhelm Grimm eine schlieÃ�liehe Entscheidung

vor. SpÃ¤ter zog er sich von der Herausgabe zurÃ¼ck, und Bettina lieÃ� die ursprÃ¼ng-

liche BeschrÃ¤nkung fallen. Die Sammlung stieg, ohne vollstÃ¤ndig zu sein, auf

22 BÃ¤nde. An der Herrichtung einzelner BÃ¤nde, namentlich des Gedichtbandes,

war Varnhagen mitbeteiligt. Der Inhalt der neuen Ausgabe Bettinens, die in den

entsprechenden BÃ¤nden mit der Wilhelm Grimms Ã¼bereinstimmt, ist folgender:

I.: Isabella von Aegypten, Kaiser Karl des FÃ¼nften erste Jugendliebe, eine

ErzÃ¤hlung. â�� MelÃ¼ck Marie Blainville, die Hausprophetin Ã¤ug Arabien, eine Anek-

dote. â�� Die drei liebreichen Schwestern und der glÃ¼ckliche FÃ¤rber, ein Sitten-

gemÃ¤lde. â�� Angelika, die Genueserin und Cosmus, der Seilspringer. â�� H.: Die

Ehenschmiede, Novelle aus den DenkwÃ¼rdigkeiten eines Naturforschers. â�� Die

Verkleidungen des deutschen Hofmeisters und seines deutschen ZÃ¶glings, Novelle.

â�� Die Majoratsherren, ErzÃ¤hlung. â�� Owen Tudor, eine Reisegeschichte. â�� FÃ¼rst

Ganzgott und SÃ¤nger Halbgott. â�� Der tolle Invalide auf dem Fort Ratonneau. â��

III. bis IV.: Die KronenwÃ¤chter. â�� V.: Janns erster Dienst, eine Posse. â�� Der

Auerhahn, eine Geschichte in vier Handlungen. â�� Das FrÃ¼hlingsfest, ein Nach-

spiel. â�� MiÃ�verstÃ¤ndnisse, ein Lustspiel. â�� Die Vertreibung der Spanier aus Wesel

im J 1629, Schauspiel in drei Handlungen. â�� VI.: Das Loch, oder das -wieder-

gefundene Paradies, ein Schattenspiel. â�� Der Hanrei und die Marie vom langen

Markte, ein PickelhÃ¤ringsspiel. â�� Der wunderthÃ¤tige Stein, ein Hanswurstspiel.

â�� Jemand und Niemand, ein Trauerspiel. â�� Die AppelmÃ¤nner, ein Puppenspiel.

â�� Die Capitulation von Oggersheim, ein heroisches Lustspiel in drei AnfzÃ¼gen.

â�� VII. bis VIII.: GrÃ¤fin Dolores. â�� IX.: Der Pfalzgraf, ein GoldwÃ¤scher. â�� Die-

Kirchenordnung. â�� Raphael und seine Nachbarinnen. â�� X.: Seltsames Begegnen

und Wiedersehen. â�� Martin Martir. â�� Frau von Saverne. â�� Juvenis. â�� Die zer-

brochene' Postkutsche. â�� Die Weihnachtsausstellung. â�� Aloys und Rose. â�� XL

bis XII.: Der Wintergarten. â�� XIII. bis XTV.: Des Knaben Wunderhorn 1. 2. â��

XV.: Landhausleben. â�� XVI.: Halle und Jerusalem. â�� XVH.: Wunderhorn 8. â��

XVIII.: SchaubÃ¼hne, dritter Band: Der echte und der falsche Waldemar. â��

XIX.: Die PÃ¤bstin Johanna. â�� XX.: SchaubÃ¼hne. â�� Markgraf Philipp von

Brandenburg. â�� XXL: Wunderhorn, 4. Bd. mit Register, herausgegeben von L.Erk.

â�� XXII.: Gedichte, erster Band. IX und 374 S.

62) Arnims Werke. Herausgegeben von J. Dphmke. Kritisch durchgesehene

und erlÃ¤uterte Ausgabe. Leipzig und Wien. Bibliographisches Institut. [1892].

63) Arnim, KleinenÂ« und Bettina Brentano, J. GÃ¶rres. Hg. von Max Koch.

Stuttgart [1893]. (Dtscb. National - Litteratur, historisch - kritische Ausgabe, hg.

von Joseph KÃ¼rschner. 146. und 147. Band).

64) Contes Bizarres par Achim d'Arnim, tradnction de Theophile Gautier

fila. Paris 1856. 318 S. 8. S. I bis IV: Introdnction. â�� S. l bis 190: Isabelle

d'Egypte. â�� S. 191 bis 242: Marie MelÃ¼ck-Blainville. â�� S. 243 bis 313: LeÂ»

heritiers du Majorat.
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8. Bettina TOD Arniin, die Gemahlin Achims von Arnim und

Schwester Clemens Brentanos, geboren am 4. April 1785 zu Frankfurt

am Main. Ihre Taufnamen waren Katharina Elisabet Ludovica Magdalena.

Ã�ber das Geburtsjahr schwanken die Angaben in den Schriften Bettinas

wie in Familienaufzeichnungen zwischen 1785 und 1788. Es entscheidet

jedoch der von Kreiten in den .Stimmen aus Maria-Laach' (19,476) ur-

kundlich aufgestellte Stammbaum der Familie Brentano fÃ¼r das Jahr 1785

als dasjenige ihrer Geburt.

Die Kunde von ihrer Kindheit und Jugend flieÃ�t uns hauptsÃ¤chlich

aus ihren eigenen Werken zu. Sie wuchs im .goldnen Kopf zu Frank-

furt inmitten einer zahlreichen Geschwisterschar heran. Der Tod eines

geliebten Bruders, dann der der Mutter und des Vaters grub die ersten

tiefen Schmerzen in das GemÃ¼t des Kindes, das doch nicht aufhÃ¶rte mit

den Geschiedenen fortzuleben, wie wenn sie gegenwÃ¤rtig wÃ¤ren. Mit ihren

Schwestern Lulu und Melina war sie einer Klosterpension in Fritzlar an-

vertraut worden, von wo sie ihren ersten Brief nach Frankfurt an den

Vater schrieb (Die GÃ¼nderode, 1890. S. 123). Hier, in der einsamen

Stille des Klostergartens, schloÃ� sie ihren Bund mit der Natur wie zum

ErsÃ¤tze dessen, was sie von der Welt entbehren muÃ�te. Vier Jahre, bis

1798 (nicht bis 1801, wie anscheinend aus den .GesprÃ¤chen mit Daemonen*

S. 10 geschlossen worden ist) dauerte dieser Aufenthalt. Dann lebten die

Schwestern wieder abwechselnd in Frankfurt bei ihrem mit Antonie

von Birkenstock aus Wien verheirateten Bruder Franz oder bei der

GroÃ�mutter Sophie von Laroche in Offenbach. Diese Frau, seit Jahr-

zehnten schriftstellerisch mitbeteiligt an der geistigen Entwickelung

bei uns, unterhielt mit den maÃ�gebenden MÃ¤nnern in Deutschland,

mit Wieland, Goethe, Herder, Gedankenaustausch und Verkehr. In ihr

Haus zu Oflenbach traten vornehme Emigranten ein, gleichsam lebendige

TrÃ¤ger moderner franzÃ¶sischer Bildung. In Frankfurt wieder mahnten

tausend Erinnerungen an die alte Zeit, deren Zusammenbruch schon

damals unvermeidlich schien. So nahm Bettina durch persÃ¶nlichen Um-

gang eine FÃ¼lle von Kultur- und Bildungselementen hÃ¶chster Art in

sich auf.

Auch zu den jung aufstrebenden Talenten in der Litteratur trat

Bettina in ein unmittelbares VerhÃ¤ltnis. Die Gelegenheit bot sich fÃ¼r sie

durch ihren Bruder Clemens. Seit den Tagen der Kindheit auÃ�erhalb des

Elternhauses stehend, sah er, gelegentlich eines Ferienbesuches von Jena

ans, Bettinen fast wie eine Fremde wieder. Er fÃ¼hlte, daÃ� sie ihm gleich-

geartet sei. Sie. konnte ihm ersetzen, was er an seiner Schwester Sophie

verlieren muÃ�te. Die Dedikation des zweiten Teiles seines Godwi ist das

Â«rste Zeichen des neuen Geschwisterbundes, der fÃ¼r das Leben geschlossen

ward. Clemens' Jenaer und GÃ¶ttinger Freunde, besonders Savigny, Arnim,

und spÃ¤ter Tieck, wurden ihre Freunde. Aus Savignys Kreise gesellte

Â«ich Karoline von GÃ¼nderode hinzu. Und nun entfaltete sich um Bettinen

fÃ¼r die nÃ¤chsten Jahre ein neues reichbewegtes Leben: zu Haus, in Mar-

burg und am Rhein. Als die GÃ¼nderode im FrÃ¼hling 1806 geschieden

war, suchte sie Goethes Mutter auf, deren GesprÃ¤che und ErzÃ¤hlungen

Ã¼ber ihren Sohn sie niederschrieb, und durch welche sie nun auch in die

unmittelbare Gemeinschaft mit Goethe eintrat. Jeder weiÃ�, welche Rolle

der Frau Rat und Goethe in Bettinens Schriften zusteht Bettina ist die
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erste, die das Charakterbild der wunderbaren Frau in umfassender, und

nicht Ã¼bertroffener Weise dargestellt hat.

Der napoleonische Krieg brachte kurz darauf den Zusammensturz und

die Neuordnung der VerhÃ¤ltnisse in Deutschland. Cassel, die Prankfurt

nahgelegene Residenz J6rÃ¶mes, zog von allen Seiten bedeutende Leute an

sich. Auch Bettina weilte dort zum Besuch ihrer Schwester Lnlu Jordis.

Von Cassel aus wurde ihr endlich der Wunsch erfÃ¼llt, Goethe von An-

gesicht zu schauen. Sie durfte ihren Schwager Jordis nach Berlin be-

gleiten, und auf dem RÃ¼ckwege traf sie am 23. April 1807 in Weimar

ein, von Wieland und Goethe aufgenommen als .Sophiens Schwester,

Maximilianens Tochter, Sophie La Rochens Enkelin'. Was Goethe fÃ¼r

Bettina in der Folge war, aber auch was er von ihr empfing, ist in seinen

und ihren Briefen, die nun gewechselt wurden, ausgesprochen. Viermal

traf sie spÃ¤ter noch mit Goethe persÃ¶nlich zusammen: 1807 im Herbst,

1810, 1811, 1824; und noch kurz vor seinem Tode hat ihm ihr Sohn

Friedmund den letzten Brief gebracht.

Als wieder Friede im Lande war, erschien Achim von Arnim in

Cassel bei Clemens, schon in Weimar von Savignys und den Geschwistern

Brentano empfangen. Das volle Jahr, das er am Main und Neckar ver-

blieb, entschied Ã¼ber sein und Bettinens Lebensschicksal. Als er sie im

Herbste 1808, auf der Reise nach Landshut mit der Familie Savigny, bis

Aschaffenburg begleitete, schieden beide von einander in seliger GewiÃ�heit,

daÃ� sie sich unzertrennlich angehÃ¶rten. Fast zwei Jahre lebte Bettina in

Landshut und in MÃ¼nchen, wo sie vielfach um F. H. Jacobi war. Wieder

fahr der Krieg durch die Lande: ihr Herz schlug fÃ¼r die deutsche Sache

und fÃ¼r den Heldenmut der unglÃ¼cklichen Tiroler, denen sie die Gunst

des Erbprinzen Ludwig zuzuwenden bemÃ¼ht war. Als Savigny an die

neuerrichtete UniversitÃ¤t Berlin berufen wurde, traf Bettina mit ihm und

den Seinigen Ã¼ber Wien, wo sie Beethoven kennen lernte, 1810 in Berlin

ein. Im Dezember verlobte sie sich mit Arnim und im folgenden FrÃ¼h-

linge wurde sie seine Gattin. Zwanzig Jahre ehelichen und mÃ¼tterlichen

GlÃ¼ckes waren ihr an Arnims Seite beschieden. Die Geschichte dieser

Jahre fÃ¤llt naturgemÃ¤Ã� mit der ihres Gatten zusammen.

Arnim starb 1831. Ein Jahr darauf Goethe. Ein neuer Abschnitt

in dem Leben Bettinas begann.

Bettina war nun wieder auf sich selbst gestellt; die Erinnerung an

das Vergangene wurde mÃ¤chtig in ihr. Die, zum allergrÃ¶Ã�ten Teile noch

vorhandene, Korrespondenz mit Goethe war ihr durch Vermittelung des

Weimarischen Kanzlers von MÃ¼ller zurÃ¼ckgegeben worden, und wie sie

vor einem Jahrzehnt Goethes Monument zu formen begonnen hatte, be-

schloÃ� sie jetzt ihm ein litterarisches Denkmal zu schaffen. Goethe hatte,

nicht ohne ihre Mithilfe, mehr aus nachdichtender Erinnerung, als auf

Grund Ã¤uÃ�eren Materials, sein Leben geschrieben. Ebenso betrachtete

Bettina die BlÃ¤tter ihrer und seiner Hand nur als Mittel fÃ¼r eine hÃ¶here

Darstellungsform ihrer Gedanken Ã¼ber Goethe. Sie war, auch wo sie sich

â�¢des Wortes bediente, eigentlich nicht Schriftstellerin, sondern KÃ¼nstlerin.

So hat sie aus ihrer wirklichen Korrespondenz, die Form des Briefes bei-

behaltend, ein Kunstwerk geschaffen: Goethe's Briefwechsel mit einem

Kinde. ,Kind' nicht von Bettinens Kindheit, sondern im geistigen Sinne

als .Kim! Goethes* verstanden (an Meusebach S. 401). Das Buch er-
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schien 1835. Der Erfolg war ein ungeheurer. Neue Auflagen, eine eng-

lische und eine franzÃ¶sische Ã�bersetzung wurden nÃ¶tig. Die geniale Frau

war mit einem Schlage auch die berÃ¼hmteste Frau Deutschlands ge-

worden.

Eine Flut von Zuschriften aus allen Gegenden und StÃ¤nden drÃ¼ckte

ihr enthusiastisch den Dank des ,Volkes' aus. Jacob Grimm erklÃ¤rte

Ã¶ffentlich, daÃ� diesen Briefen kein anderes Buch in Gewalt der Sprache wie

der Gedanken an die Seite zu setzen sei, und daÃ� sie mit der Zeit einen

Anhang, ja integrierenden Teil der Werke Goethes bilden wÃ¼rden. Wilhelm

Grimm meinte, das Buch mÃ¼sse alle Menschen beglÃ¼cken, denen der Staub

nicht fingerdick auf der Seele sitze. Der Freiherr von Meusebach, scharf

in das GefÃ¼ge des Werkes eindringend, sagte voraus, daÃ� es MÃ¼he haben

werde sich der Unsterblichkeit zu entziehen. Dies Wort ist wahr ge-

worden, trotz aller ,Kritiker* und ,Forscher', die in letzter Linie auf

Gervinus' AutoritÃ¤t zurÃ¼ckgehend allmÃ¤hlich nur noch von .Erfindungen'

Bettinens zu reden wuÃ�ten. Die litterarische Betrachtung bei uns ist jetzt

wieder zu einer richtigeren WÃ¼rdigung des Briefwechsels gelangt, und in

weiten Kreisen des Volkes wird das Buch noch gelesen, wie wenn es eben

frisch aus Bettinas Hand hervorgegangen wÃ¤re.

Goethe's Briefwechsel mit einem Kinde lieÃ� Bettina 1840 ihr Buch

,Die GÃ¼nderode' und, nach dem Tode ihres Bruders, 1844 ,Clemens

Brentano's FrÃ¼hlingskranz' folgen. Beide fÃ¼hren in die Zeit vor dem

Briefwechsel mit Goethe, und zwar der (nicht vollendete) FrÃ¼hlingskranz

bis in den Herbst 1803, die GÃ¼nderode bis in das Jahr 1806. Wieder

liegen wirkliche Korrespondenzen zu Grunde. Wieder dieselbe Arbeits-

methode Bettinens, und natÃ¼rlich auch der Widerstreit der kritischen

Stimmen. Die Gestaltung des jugendlichen Clemens wie der GÃ¼nderode

ist ebenso wahr wie liebenswÃ¼rdig. Bettina hat durch ihr Werk der

einstigen Jugendfreundin fortlebende Anerkennung ausgewirkt.

An diese drei Briefwechsel knÃ¼pft sich fÃ¼r uns der litterarische Nach-

ruhm Bettinens, weil in ihnen das Lebendig-PersÃ¶nliche am reinsten zum

Ausdruck kommt. Nicht als ob sie die einzigen Zeugen solcher genial ge-

steigerten VerhÃ¤ltnisse aus Bettinens Leben wÃ¤ren. Wir wissen von ihrem

Verkehre mit Gneisenau, Schleiermacher, FÃ¼rsten PÃ¼ckler, den BrÃ¼dern

Grimm, Humboldt und Friedrich Wilhelm 4. Ã�berall sehen wir sie

enthusiastischer Hingabe fÃ¤hig und bedÃ¼rftig. Gedruckt und ungedruckt

liegen auch Korrespondenzen mit jungen Leuten vor, an deren Zukunft sie

glaubte, und die sie mit dem Ideal ihrer Seele zu fÃ¼llen trachtete.

Unter diesem Gesichtspunkte sind die am Ende der dreiÃ�iger Jahre mit

Philipp Nathusius gewechselten Briefe aufzufassen, die Bettina 1848 unter

dem Titel ,Ilius Pamphilius und die Ambrosia' erscheinen lieÃ�. Aus diesen

JÃ¼nglingen MÃ¤nner zu bilden, die hochgesinnt allein dem Volke dienen

wÃ¼rden, war die Ã¼ber den Einzelnen weit hinauszielende Absicht, die

Bettina dabei verfolgte.

Sie selbst ist in eignen Schriften fÃ¼r das Wohl des ,Volkes' einge-

treten. Um diesen Zug ihres Charakters zu verstehen, bedenke man,

welche Stellung die Romantiker Ã¼berhaupt dem .Volke' gegenÃ¼ber ein-

nahmen. Liebe zum Volke verpflichtet aber zu thatkrÃ¤ftigem SchÃ¼tze der

Armen und Schwachen. So betrachtete sich auch Bettina zeitlebens als

die natÃ¼rliche BeschÃ¼tzerin aller BedrÃ¤ngten, Verfolgten und Vertriebenen,
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und ihr Frauenwille zu helfen schritt Ã¼ber Hindernisse hinweg, die

MÃ¤nnern unÃ¼berwindlich schienen. Das Elend des Volkes hatte sie 1831

zur Zeit der Cholera, wo sie unerschrocken in die HÃ¤user der Armen ein-

trat, zuerst in Masse kennen gelernt und mit ihren KrÃ¤ften zu lindern

gesucht. Wenn auch vor der Hand durchgreifende Hilfe zu schaffen nicht

mÃ¶glich war, so hoffte sie doch von dem Regierungsantritt Friedrich

Wilhelms 4. den Beginn einer allgemein beglÃ¼ckenden Zeit. Nun erhob

auch sie, 1841, ihre Stimme in dem feurig geschriebenen ,KÃ¶nigsbuch',

an das sich 1853, zu spÃ¤t und ohne die vorige Wirkung, als zweiter Band

die ,GesprÃ¤che mit Daemonen' anschlÃ¶ssen. Bettinens Enthusiasmus ge-

hÃ¶rte einem gottbegnadeten, geisterfÃ¼llten KÃ¶nigtum, ihre vorwÃ¤rts-

drÃ¤ngende FÃ¼rsorge den Armen und Schwachen des Volkes; ihr Groll

richtete sich gegen die StaatsmÃ¤nner, die nach veralteter Staatsraison jede

unmittelbare lebendige Wechselwirkung zwischen FÃ¼rst und Volk zu

hintertreiben wÃ¼Ã�ten. Schlechtigkeit und Verbrechen in den niedrigsten

Schichten sei eine selbstverschuldete Staatskrankheit der Herrschenden.

Ein neuer Staat, der allein den reinen, natÃ¼rlichen Menscheninteressen

diene, mÃ¼sse an Stelle des alten aufgebaut werden. Diese schÃ¶pferische

Tat sei nur unter einem von allgemeinster Menschenliebe erfÃ¼llten

KÃ¶nigtum mÃ¶glich, dankbar werde dem KÃ¶nig dann sein Volk zujubeln. Wer

das KÃ¶nigsbuch liest, wird auch heute noch von seinem Inhalt ergriffen

werden. Die FÃ¤den sind wohl erkennbar, die aus dem Gewirr damals

erhobener Forderungen sicher zu der Gestaltung unserer Gegenwart hin-

Ã¼berleiten. Der AuserwÃ¤hlte, der â�� um mit Bettinens Worten zu reden â��

den Volksgeist wahrhaft in sich tragend das groÃ�e Werk vollenden wÃ¼rde, ist

uns ja, wenn auch spÃ¤ter als sie dachte, erschienen, und wie hÃ¤tte sie heute

mit dem gesamten Deutschland seinem .Genius' gehuldigt! DemgegenÃ¼ber

tritt die ErwÃ¤gung zurÃ¼ck, ob und in wie weit sich Bettina von dem Boden

der realen VerhÃ¤ltnisse entfernt hat. Bir schÃ¶ner Irrtum war der Glaube

an die schlieÃ�liche Selbsterhebung der menschlichen Natur zum Guten,

auch wo sie noch so tief entartet sei.

Die ,GesprÃ¤ehe mit Daemonen' sind Bettinens letztes Buch. Die ihr

noch verbleibenden Jahre benutzte sie, die Sammlung der Schriften Amims

zum AbschluÃ� zu bringen, von ihren eigenen Werken besorgte sie gleich-

falls eine (Titel-) Gesamtausgabe, Unternehmungen, woraus ihr manche

Ã¤uÃ�erliche Ungelegenheiten erwuchsen. Musik und Kunst und immer

neuer Umgang mit Menschen hielt ihr Alter frisch. Bis zuletzt schuf

sie an ihrem Goethe-Monument, von dem ein Gypsmodell in ihrer zu

Berlin, in den Zelten, gelegenen Wohnung aufgestellt war. Hier ist sie

am 20. Januar 1859 gestorben. Sie ruht, den Gatten zu HÃ¤upten, neben

der Kirche im SchloÃ�park zu Wiepersdorf.

Eine durchaus erschÃ¶pfende Bibliographie ist fÃ¼r Bettina nicht zu geben.

Die KroÃ�e Masse rein .journalistischer Artikel muÃ� ausgeschieden bleiben. Ander-

seits kOnnen nicht all die vielen Schriften, Briefwechsel und Biographien anderer

Personen einzeln aufgefÃ¼hrt werden, in denen Bettina beilÃ¤ufig, bisweilen auch

bedeutsam, erwÃ¤hnt wird. Eine Auswahl war notwendig. Hoffentlich aber wird

es mÃ¶glich sein, von der hier angefahrten Litteratur aus sÃ¤mtlichen Beziehungen

Bettinas nachzukommen.

a) Karl Immermann, MÃ¼nchhausen. Eine Geschichte in Arabesken. DÃ¼ssel-

dorf, 1838. 8. Bd. l, Capitel XVI, S. 225 bis 227.

Goedeko, Ornndiisz. VII. 2. Aufl.* Ã�
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b) Moriz Carriere, Achim von Arnim und die Romantik. Die GÃ¼nderode.

Studien fÃ¼r eine Geschichte des deutschen Geistes. GrÃ¼nberg und Leipzig. 1841. 8.

c) Guido GÃ¶rres, Bettina von Arnim und Clemens Brentano: Histor.-polit.

BlÃ¤tter 1845. XV, 481 bis 500. 732 bis 745. 806 bis 819.

d) An G. H. Lewes eine Epistel von Heinrich Siegfried. Berlin 1858.

36 S. 8.

Die Epistel richtet sich gegen die ,vier ganz unverantwortlichen Seiten

Ã¼ber die genialste Schriftstellerin Deutschlands' m Goethe's Leben und Schriften

von Lewes.

e) H(ermann) G(rimm), Bettina von Arnim: Vossische Zeitung, 25. Januar

1859. Nr. 20, zweite Beilage.

f) Karl Goedeke, Emanuel Geibel. Stuttgart 1869. l, 69 bis 70. 77 bis

79. 97 bis 99. 101 bis 104. â�� Carl C. T. Litzmann, Emanuel Geibel. Berlin

1887. S. 36. 39. 162.

g) Herman Grimm, Goethe, Minna Herzlieb und Bettina Brentano: PreuBische

JahrbÃ¼cher 1872 30, 591 bis 603.

h) Allgemeine deutsche Biographie. 1875. 2, 578 bis 582 (G. von Loeper).

i) Heinrich Grunholzer. Lebensbild eines Republikaners im Rahmen der

Zeitgeschichte von Traugott Koller. ZÃ¼rich 1878. Bd. l, S. 264 bis 272.

k) Die Briefe und Mitteilungen von Bettina von Arnim [Ã¼ber Beethoven]:

Alexander Wheelock Thayer, Ludwig van Beethoven's Leben. Berlin 1866 biÂ»

1879. Bd. 3, S. 453 bia 462. â�� Vorher: Julius Merk, Drei Briefe von Beethoven

an Bettina: AthenÃ¤um fÃ¼r Wissenschaft, Kunst und Leben. NÃ¼rnberg, Januar

1839; Hins Pamphilius und die Ambrosia 1848, S. 213 bis 220. Und sonst in

Beethoven-Biographien.

Die Echtheit des im Ilius Pamphilius abgedruckten Briefes Beethovens von

Carriere durch Einsicht des Originals verbÃ¼rgt, wodurch allein sich eine zweifelnde

Bemerkung des deutschen Ã�bersetzers von Thayers Werke beseitigt. â�� Vgl. auch

die Grenzboten 1867. 26, 2, 100 bis 101.

1) Briefe Goethe's an Sophie von La RÃ¶che und Bettina Brentano nebst

dichterischen Beilagen herausgegeben von G. von Loeper. Berlin 1879. 8.

m) Lina Morgenstern, Die Frauen des 19. Jahrhunderts. Berlin 1889.

Bd. l, S. 171 f.

n) Herman Grimm, Bettina von Arnim: Goethe-Jahrbuch 1880. Bd. l, S.

l bis 16; wiederholt als Einleitung zu Nr. 3) c., und in ,FÃ¼nfzehn Essays von

Herman Grimm. Dritte Folge. Berlin 1882', S. 272 bis 286.

o)Ã�berdas VerhÃ¤ltnis zwischen Lachmann und Bettina: Christian Beiger,

Moriz Haupt als akademischer Lehrer. Berlin, 1879. S. 26; Briefwechsel des Frei-

herrn von Meusebach mit J. und W. Grimm, hg. von Camillus Wendeler. Heil-

bronn 1880. S. 266; Karl Lachmanns Briefe an Moriz Haupt. Hg. von J. Vahlen.

Berlin 1892 mehrfach; Reinhold Steig, National-Zeitung vom 26. November 1892.

p) Conrad Alberti (d. i. Conrad Sittenfeld), Bettina von Arnim. 1785

bis 1859. Ein Erinnerungsblatt zu ihrem hundertsten Geburtstag. Leipzig 1885.

135 S. 8. â�� Vgl. Moriz Carriere, Bettina von Arnim: Beilage zur MÃ¼nchner

Allgemeinen Zeitung 1885 Nr. 356.

q) Moriz Carriere, Bettina von Arnim: Gesammelte Werke von Moriz

Carriere. Leipzig 1890. Bd. 12, (= Lebensbilder), S. 226 bis 275; vorher ver-

Ã¶ffentlicht in ,Nord und SÃ¼d' 1887. Bd. 40, S. 65 bis 103, und als XLII Heft der

.Deutschen BÃ¼cherei' Breslau [1887]. 43 S. 8.

Im AnschluÃ� an eine Anzeige der ,Lebensbilder' Carrieres publiciert Herman

Grimm (Deutsche Rundschau 1890. Bd. 60. S. 471 bis 472) die beiden Sonette

,War unersÃ¤ttlich' und ,Ein Strom entrauscht' aus Goethes eigenhÃ¤ndigen, Bettina

einst Ã¼bersandten Niederschriften.

r) Reinhold S teig, Bettina: Deutsche Rundschau. Bd. 72 (1892), S. 262 bis 274.

s) Max Koch, Einleitung zum 146. Bande der Deutschen National-Litteratur,

hg. von Joseph KÃ¼rschner. Stuttgart [1892].

t) Reinhold Steig, Bettina und Johann Isaak Gerning: Ein Stammbuch fÃ¼r

Wilhelm Hertz zum siebzigsten Geburtstage. Berlin 1892. 8. S. 64 bis 66.

u) Heinrich von Treitschke, Deutsche Geschichte im Nennzehnten Jahr-

hundert. FÃ¼nfter Theil. Leipzig 1894. S. 284f.

Briefe an a) Rosa Maria Assing: Briefe von StÃ¤gemann . . . und Bettina von

Arnim (hg. von Lndmilla Assing). Leipzig 1865. S. 330/2. â�� tl) S. 800. â�� Ã�) Hen-



Bettina von Arnim. 83

riette von Bardeleben: Briefe von StÃ¤gemann . . und Bettina von Arnim, S. 364

bis 367. â�� y) Peter Anton Brentano: Bettina, Die GÃ¼nderode, 1890, S. 124 bis 125.

â�� f) Clemens Brentano: Clemens Brentano'a FrÃ¼hlingskranz. â�� e) Melina Bren-

tano, vermahlte von Guaita: Nr. q.) S. 280. â�� C) Carriere: Nr. q) S. 249. â�� C')Dahl-

mann: Anton Springer. Friedrich Christoph Dahlmann. Leipzig 1870. 1872. 2,

101. 103. 105. â�� >i) Dorow: Briefe von Stagemann . . . und Bettina von Arnim.

S. 327; vgl. Steig, Arnim und Brentano. Stuttgart 1894, S. 364 bis 365. - *)

Friedrich Wilhelm 4.: Nr. o) Camillus Wendeler S. 291 (wo auch des Kronprinzen

Briefe an Bettina abgedruckt sind) â�� 0 GÃ¶rres: Joseph von GÃ¶rres' Gesammelte

Schriften 9, 439. â�� *) Goethe: Goethe's Briefwechsel mit einem Kinde; Briefe an

Stagemann . . . und Bettina von Arnim (hg von Ludmilla Assing). Leipzig 1865.

8. 294 bis 295; G. von Loeper Nr. 1) S. 147 bis 157; Reinhold Steig, Deutsche

Rundschau 1892. 72, S. 271 f. â�� i) GoetheÂ« Mutter: Nr. 3) und Nr. 9) Bd. 2,

S. 206 bis 212. â�� u) J. und W. Grimm: Springer, Dahlmann 2, 101. 103. 107.

â�� v) GÃ¼nderode: Nr. 4); Steig, Deutsche Rundschau 1892, S. 270; Geiger, GÃ¼n-

derode und ihre Freunde. 1895. S. 142 bis 161 (vgl. Euphorien 1895. 2, 415 f.).

f) Alexander von Humboldt: Briefe von Stagemann . . und Bettina von Arnim.

Leipzig 1865. S. 342. 347. 358. 368. Sieh die .Briefe von Alexander von Humboldt

an Varnhagen' Nr. 51. 144. 162, und den ,Briefwechsel des Freiherrn von Meusebach

mit J. und W. Grimm, hg. von Wendeler. Heilbronn 1880. S. 295 bis 296. â��

â�¢o) Jacobi: Aus F. H. Jacobi's NachlaÃ�, Ungedruckte Briefe von und an Jacobi und

Andere. Hg. von Rudolf Zoeppritz. Leipzig 1869. Bd. 2, S. 27. â�� n) Krausnick:

Briefe von Stagemann . . . und Bettina von Arnim, S. 343 bis 347. â�� g) Freiherrn

von Meusebach: Camillus Wendeler, S. 283 bis 284, 399 bis 402, 404 bis 405;

Bettina, llius Pamphilius 2,230.

e) Puckler: Briefwechsel des FÃ¼rsten Hermann von PÃ¼ckler-Muskau, hg. von

Ludmilla Assing. Hamburg 1873. Bd. l, 83 bis 271; vgl. [FÃ¼rst PÃ¼ckler] Tutti

Frntti. Stuttgart 1834. Bd. l, S. 7 bis 10. â�� r) Rahel: Briefe von Stagemann . . .

und Bettina von Arnim, S. 276 bis 316. â�� v) Moritz Robert-tornow: Philipp Spitta,

Deutsche Rundschau, MÃ¤rz 1891, Bd. 66, S. 385 bis 387; wiederholt in Philipp

Spitta, Zur Musik. Sechzehn AufsÃ¤tze. Berlin 1892. S. 345 bis 349; sieh Nr. 6)

Anmerkung. â�� (f) Rumohr: Koch Nr. s) S. CLV bis CLVH (der SchluÃ� faksimili-

nert); Goedeke, Emanuel Geibel Stuttgart 1869. l, 77. â�� z) Tieck: Briefe an

Ludwig Tieck. AusgewÃ¤hlt und herausgegeben von Karl von Holtei. Breslau 1864.

Bd. 1. S. 16 bis 19; dazu Steig, Arnim und Brentano. Stuttgart 1894. S. 194.

â�� i.1;) Varnhagen: Briefe von Stfigemann . . . und Bettina von Arnim (hg. von

Ludmilla Assing). Leipzig 1865. S. 284 bis 407. - <u) Veit: Wiener Neue Freie

Presse 1895. Nr. 10940, 7. Februar.

1) Bfettina], Seelied: Arnims Trost Einsamkeit Nr. 12, vom 11. Mai 1808.

Bettinens eigne Angabe, daÃ� sie die Dichterin sei, ist ohne Grund ange-

zweifelt worden. Im NachlaÃ� befindet sich noch die Druckvorlage: sie ist von

Bettinens Hand geschrieben, und nur der Titel ,Seelied' und die Unterschrift ,B.'

flind von Arnim redaktionell hinzugesetzt.

Ã�ber Bettinens BemÃ¼hungen fÃ¼r des Knaben Wunderhorn vgl. ,Die GÃ¼nde-

rode', Ausg. 1890, S. 351; ihr Anteil wird seinerzeit festgestellt werden.

2) Anzeige von Arnims .Kronenwacntern', mit Wilhelm Grimm: Heidel-

bergische JahrbÃ¼cher 1818. l, 452 bis 464; wiederabgedruckt in Wilhelm Grimms

Kleineren Schriften l, 298 bis 310.

3) a. Goethe's Briefwechsel mit einem Kinde. Seinem Denkmal.

Berlin, bei Ferdinand DÃ¼mmler. 1835. III. 8.

Erster Theil (mit einem Stich von Bettinens Goethe-Monument, dem FÃ¼rsten

PÃ¼ckler gewidmet): X, IV und 356 S. â�� Zweiter Theil (mit einem Stich nach

Prellers Zeichnung von Goethe): 324 S. â�� [Dritter Theil (mit einem Stich von

GÃ¶thes Zimmer im alterlichen Hause in Frankfurt am Main)]: Tagebuch. 243 S.

b. Goethes Briefwechsel mit einem Kinde. Seinem Denkmal. Zweite Auflage.

Mit KÃ¶niglich WÃ¼rtembergischen Privilegium gegen den Nachdruck fÃ¼r alle drei

Bande. Berlin, bei C. H. Jenas. 1837. III. 8.

Der bildliche Schmuck derselbe wie zur ersten Auflage. Der dritte Theil

fÃ¼hrt von jetzt ab den Titel: Tagebuch zu Goethe's Briefwechsel mit einem

Kinde. â�� Titelauflagen der zweiten Ausgabe erschienen: Berlin 1849. HI. 8 und

Berlin 1863. III. 8.

6*
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c. Goethe'Â« Briefwechsel mit einem Kinde. Seinem Denkmal. Dritte Auflage.

Herausgegeben von Herman Grimm. Berlin, 1881. Verlag von Wilhelm Hertz.

546 S. 8. (Mit einem Stich von Bettinens Goethe-Monument nach der Original-

zeichnung).

Vorangeht eine ,Vorrede', S. V bis VI und aus Nr. n) wiederholt, der Aufsatz

Ã¼ber .Bettina von Arnim'. S. XI bis XXIV, von Herman Grimm.

Reclams Univ.-Bibl. Nr. 2691 bis 2695.

d. Goethe's Correspondencewith a child. For bis monument. Berlin, 1838. HI. 8.

Diese Ausgabe bietet an bildlichem Schmuck Stiche vom Monument, .Goethe's

Mbther', ,The Author of Werther', ,Where he wrote Werther'. Der dritte Theil

,The Diar.v of a child. 1838' mit einer Anrede ,to the English bards' und ,Preamble',

S. I bis X, von Bettina.

e. Goethe et Bettina; correspondance inedite de Goethe et de Mme Bettina

d'Arnim; traduit de l'allemand par Seb. Albin (pseudon. fÃ¼r Hortense Cornu,

geb. Lacroiz; vgl. S. 86 nach Nr. 14). 2 vol. 8. Paris 1843. (Lorenz, Cata-

logue 2, 463).

Rezensionen und ErlÃ¤uterungen:

Â«) (Hallische) Allgemeine Literatur-Zeitung vom Jahre 1835. Julius 1835. Nr.

115 bis 120. Sp. 289 bis 336 (von Karl Hartwig Gregor Freiberm von Meusebaeh);

vgl. Briefwechsel des Freiherrn Karl Hartwig Gregor von Meusebach mit Jacob

und Wilhelm Grimm. Hg. von Camillus Wendeler. Heilbronn 1880. S. 205. 394

bis 407; Fischartstudien des Freiherrn von Meusebach, hg. von Camillus Wendeler.

Halle 1879. 8. 85. â�� p) Jacob Grimm: Gott, gelehrte Anzeigen 1835, S. 915 bis

916: in den kleineren Schriften 6, 419 bis 420; Reinhold Steig, Goethe und die

BrÃ¼der Grimm. Berlin 1892. S. 222. â�� y) Wilhelm Grimms briefliche Urteile Ã¼ber

Goethe's Briefwechsel mit einem Kinde: Steig, Goethe und die BrÃ¼der Grimm, S.

221 bis 222. â�� <>) Morgenblatt fÃ¼r gebildete Stande. 1. bis 11. April 1835. Nr. 78

bis 87 (von Joseph GÃ¶rres). Vgl. GÃ¶rres' Gesammelte Schriften 9, 439. â�� s) BlÃ¤tter

fÃ¼r litterarische Unterhaltung 1835. Nr. 79 bis 81 (von W. Alexis). â�� C) Jahr-

bÃ¼cher fÃ¼r wissenschaftliche Kritik 1835. Nr. 84 bis 85 (von Chn. Herrn. Weifie);

wiederh. im Anhange zu Kritik und ErlÃ¤uterungen des GÃ¶the'schen Faust. Leipzig

1837. 8. Â§ 246, 46). â�� >?) Bettina. Geistes- und Charakter-GemÃ¤lde dieser ausge-

zeichneten Frau in sorgfÃ¤ltig gewÃ¤hlten Stellen des Vortrefflichsten aus ihren Briefen

und ihrem Tagebuch. Hg. von Z. Funck [K. F. Kunz). Bamberg 1836 8. â�� Â»/) S. 800.

â�� *) Semiramis [dramat Skizze]. Frankfurt 1836. 8. â�� t) Ueber den GÃ¶thischen

Briefwechsel. Von G. G. Gervinus. Leipzig 1836. 8. S. 153 bis 185. â�� x) G. F.

Daumer, Bettina. Gedichte aus Goethes Briefwechsel mit einem Kinde. Nebst

erlÃ¤uternden und vergleichenden Anmerkungen. NÃ¼rnberg 1887. 8. â�� i) Baltische

Monatsschrift. Riga 1879. Bd. XXVI, S. 487 bis 515 (von F. Sintenis). â��

u) Reinhold Steig, Goethe's Briefwechsel mit einem Kinde: Goethe und die

BrÃ¼der Grimm. Berlin 1892. Capitel XV, S. 220 bis 228.

Vgl. Band IV. S. 548 und Â§234. B, I. 24) = ebenda S. 569 f.

Die Originale einiger von Bettina benutzter Materialien sind abgedruckt in:

Ersch und Grubers RealencyclopÃ¤die I 91, 308, von Herman Grimm; Loeper Nr. 1); >

Weimar. Goethe-Ausgabe I 29, 231 bis 238; Grimm Nr. q); Steig Nr. r).

4) Die GÃ¼nderode. GrÃ¼nberg und Leipzig, 1840. Den Studenten. II. 440 und

306 S. 8. â�� Erster Theil: Briefe aus den Jahren 1804 bis 1806. Zweiter Theil:

Die GÃ¼nderode im Jahr 4. â�� Titelauflage: Berlin 1853. II. 8. â�� Die GÃ¼nderode.

Ausgabe von 1840. Berlin, 1890. 442 S. 8. â�� Sieh unten S. 800.

Vgl. Schwartz, das FrÃ¼here zusammenfassend, in Ersch und Grubers Real-

encyclopÃ¤die I. 97, 199 f.; Steig: Deutsche Rundschau, August 1892, S. 267.

5) Drei Briefe Bettinens Ã¼ber die .FÃ¼nfzig Gedichte von Philipp Engelhard

Nathnsius. Brannschweig 1839': Hallische JahrbÃ¼cher fÃ¼r deutsche Wissenschaft

und Kunst 1839. Nr. 254 und 255. Vgl. Ilius Pamphilius und die Ambrosia 2, 314.

6) Ein offener Brief Bettinens zu Gunsten Spoptinis: Schillings JahrbÃ¼cher

des deutschen National-Vereins fÃ¼r Musik und ihre Wissenschaft. Dritter Jahrgang.

Nr. 22, 3. Juni 1841, ti. 173 bis 174, als Correspondenz aus Berlin vom 15. Mai 1841.

Dieser vor der VerÃ¶ffentlichung Spontini von Bettinamitgeteilte Brief ist neuer-

dings nach einer (noch vorhandenen) Copie von Schreiberhand zwar etwas vollstÃ¤n-

diger, aber irrtÃ¼mlicher Weise als sei er neu und allein an Moritz Robert-tornow

am 27. September 1841 gerichtet, von Spitta publiziert worden; sieh Briefe Nr. v).
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7) Dies Buch gehÃ¶rt dem KÃ¶nig. Berlin 1843. II. 8. â�� Dies Buch gehÃ¶rt

dem KÃ¶nig. Des KÃ¶nigsbuchs erster Band von Bettina Arnim. Zweite [Titel-]

Auflage. Berlin, Arnim's Verlag. 1852. VIII und 597 S. 8. â�� S. l bis 138 bei

Koch (Nr. 12) 2, 441 bis 518.

Nach Nr. i) l, 271. 272 stammen die auf S. 586 bis 598 abgedruckten .Er-

fahrungen eines jungen Schweizers im Vogtlande', aber nicht die Vorbemerkungen

S. 533 bis 535, von Heinrich Grunholzer.

Bettina und ihr KÃ¶nigsbuch. Von A. St(ahr). Hamburg 1844. 8. â�� -Ruch-

losigkeit der Schrift: Dies Buch gehÃ¶rt dem KÃ¶nig. Ein unterthÃ¤niger Fingerzeig,

gewagt von Leberecht Fromm. Bern 1844. 8.

Der Titel wurde mehrfach nachgeahmt: ,Dies Buch gehÃ¶rt den Damen ....

Frankfurt a. M. 1844. 16. â�� ,Dies Buch gehÃ¶rt dem Volke' (von Otto LÃ¼ning.

Bielefeld von 1845 und 1846). â�� .Dies Buch gehÃ¶rt der Jugend' (von StÃ¶ber,

Nieritz und Ã¤ndern), Coesfeld 1846 u. s. w.

8) Clemens Brentano's FrÃ¼hlingskranz aus Jugendbriefen ihm geflochten, wie

-er selbst schriftlich verlangte. Erster [und einziger] Band. Charlottenburg, bei

Egbert Bauer. 1844. VIII, 473 S. 8. Sr. KÃ¶niglichen Hoheit dem Prinzen Wal-

demar von PreuÃ�en. â�� Neuer unverÃ¤nderter Abdruck mit einem Vorwort von

Reinhold Steig. Berlin, 1891. X[VI], 288 S. 8.

Die Originale einiger von Bettina benutzter Materialien sieh bei Steig, ,Vor-

â�¢wort' VII bis VIII; Deutsche Rundschau, August 1892, S. 263 bis 267; Arnim und

Brentano. Stuttgart 1894. S. 356, vgl. S. 350.

9) Ilius Pamphilius und die Ambrosia. Von Bettina Arnim. I: Leipzig, 1848.

368 S. 8. H: Berlin, 1848. 384 S. 8. â�� AuÃ�erdem Titelauflagen.

10) GesprÃ¤che mit Daemonen. Des KÃ¶nigsbuchs zweiter Band von Bettina

Arnim. Berlin, 1852. VIII, 371 S. 8. â�� AuÃ�erdem Titelauflagen.

11) SÃ¤mmtliche Schriften. Zweite Ausgabe. Berlin 1853. XI. 8.

Inhalt I: Nr. 8). â�� II bis III: Nr. 4). â�� IV bis VI: Nr. 3). â�� VII bis VIZE:

Nr. 9). â�� IX bis X: Nr. 7). â�� XI: Nr. 10).

12) Arnim, Kiemen? und Bettina Brentano, J. GÃ¶rres. Hg. von Max Koch.

Stuttgart [1893]. (Dtsch. National-Litteratur, historisch-kritische Ausgabe, hg. von

Joseph KÃ¼rschner. 146. und 147. Band).

13) Das Goethe-Monument. Bettina begann die Arbeit zu Anfang der

zwanziger Jahre, als man Goethe in Frankfurt ein Denkmal setzen wollte. Sie

brachte selbst 1824 in Weimar ihre Zeichnung vor Goethe. Mit Wichmanns Hilfe

Â«teilte sie dann, 1824. 1825, eine Thonskizze her. Von ihr und SteinhÃ¤user wurde

das groÃ�e Gypsmodell aufgebaut, das bis zuletzt in ihrer Wohnung stand, vor

dem sitzend sie uns Ludwig Grimms Radierung (28. November 1838 ad vivum)

zeigt. SteinhÃ¤user fÃ¼hrte in Rom das Denkmal kolossal in Marmor aus. Bettina

sah es noch in Weimar, wo es im Treppenhause des Neuen Museums aufgestellt

ist. â�� Vgl. Herrn an Grimm, Bettina's Goethe-Statue in Weimar: Deutsche Rund-

schau 1889. Bd. 60, S. 469 bis 471.

Motive aus ihren Zeichnungen zur AusschmÃ¼ckung der Vorhalle des Berliner

Museums verwendet (Carriere).

14) Musikalische Compositionen. a. Compositionen zu Arnims GrÃ¤fin

Dolores 1809 und den Novellen v. J. 1812, vgl. Â§ 286, 7. 23) und 28).

Das fÃ¼r Bettina gewÃ¤hlte Pseudonym ,Beans Beor' (â�� beglÃ¼ckend werde ich

beglÃ¼ckt) von Arnim aus den Anfangsbuchstaben ihres vollen Namens gebildet,

wÃ¤hrend er selbst sich ebenso als ,Amans Amor' (=- liebend werde ich geliebt)

bezeichnete.

b. DediÃ¶ (so!) Ã¤ Spontini, Directeur general (so!) de la Musique et premier

maitre de chapelle de S. M. le roi de Prusse. etc. etc. Par Bettine Arnim. Leip-

zig, en Commission chez Breitkopf & HÃ¤rtel [1843]. 14 S. Querfolio.

Inhalt: Nr. 1. Mondenschein schlÃ¤fert ein. â�� Nr. 2. Aus Faust. 0 schaudre

nicht, laÃ� diesen Blick, laÃ� diesen HÃ¤ndedruck dir sagen. â�� Nr. 3. Aus dem

, Wintergarten' von Arnim. Den tragen Tag verfolgt der Mond. â�� Nr. 4. Ein Stern

der Lieb' am Himmels l auf" die off'ne Brust mit Glanz umhÃ¼llt. â�� Nr. 5. Herbst-

gefÃ¼hl. Fetter grÃ¼ne, du Laub, am RebengelÃ¤nder hier am Fenster hinauf. â�� Nr. 6.

Duett. Abendstille Ã¶ffnet ThÃ¼ren, Lieb' der Liebe zuzufÃ¼hren. â�� Nr. 7. Duett.

Vom Nachen getragen, mein Nachen versenket, mein Leben verklaget.
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Eins der Motive aus Nr. 2 in Joachims Violinconcert verwendet (H. Grimm).

AuÃ�erdem ungedruckte Compositionen zum Faust.

Nach einer Tradition, der G. v. Loeper (Allg. dtsch. Biogr. 2, 582) folgt, wÃ¤re

Bettina auch die Verfasserin nachstehender BroschÃ¼re gewesen:

An die aufgelÃ¶ste PreuÃ�ische National-Versammlung. Stimmen aus Paris.

Paris. Massue & Cie., Quai Voltaire. Berlin. Reuter und Stargardt.

[o. J. VI, 75 S. 8.] Der Frau Bettina von Arnim gewidmet. [Vorrede ,im

Namen vieler Polen' unterzeichnet:] St. Albin. Paris, 15. December 1848.

Gegen Bettinens Autorschaft spricht der Stil. Wer war aber St. Albin? Die

Vorrede an Bettina beginnt (S. V): ,Ich habe Ihre Werke ins FranzÃ¶sische Ã¼ber-

setzt'. Die Ã�bersetzerin aber war (vgl. Nr. 3. e) die Polin Hortense Lacroix, ver-

mÃ¤hlte Madame Cornu, die unter dem Pseudonym Seb. Albin schrieb. Sie wird

also auch die Verfasserin der BroschÃ¼re sein, und dann wÃ¤re St. Albin in dem zu

Berlin hergestellten Drucke ein leichter Fehler fÃ¼r Seb. Albin. MÃ¶glicherweise

hatte Bettina, die mit Mad. Cornu in Beziehung stand, irgendwie Anteil an der

Drucklegung; in ihrem Buchnachlasse findet sich noch eine Anzahl von Exemplaren

der BroschÃ¼re.

9. Fr i eil in und von Arnim, Achims und Bettinens dritter Sohn, geboren am

9. Februar 1814, sein Name wie der der beiden Ã¤lteren BrÃ¼der Freimund (geboren

1812) und Siegmund (geboren 1813) und der des jÃ¼ngeren Bruders KÃ¼hnemund

(geboren 1817) in RÃ¼cksicht auf die damaligen ZeitverhÃ¤ltnisse gewÃ¤hlt; dem

kleinen Johannes Freimund ist die erste Ausgabe der Grimm'schen MÃ¤rchen 1812

zugeeignet. Friedmund von Arnim war ein eigenartiger, auf sich selbst beruhender

Charakter, von den vielseitigsten, allgemeingerichteten Interessen erfÃ¼llt. AnÂ»

voller Ã�berzeugung trat er fÃ¼r die unbedingt naturgemÃ¤Ã�e Entwickelung und

Selbstbestimmung des Menschen ein. Als lÃ¤ndlicher Grundherr, im Besitze der

Herrschaft Blankensee bei Gerswalde in der Mark, sorgte er unablÃ¤ssig fÃ¼r die

Wohlfahrt seiner Eingesessenen und war auf die Erhaltung und StÃ¤rkung aller

volkstÃ¼mlichen Eigenart bedacht. Ans dem Munde des Volkes sammelte er in der

Heimat und auf Reisen Lieder, Sagen und MÃ¤rchen. Die MÃ¤rchen lieÃ� er im Druck

erscheinen: nach Sprache und Lebensauffassung in denselben mehr auf die unteren

Schichten berechnet. Er verfaÃ�te auch eine Reihe naturphilosophischer und praktisch-

politischer Schriften, wie er sich gleich seinem Vater eindringend mit der Mathe-

matik beschÃ¤ftigte. Er starb am 24. Juli 1883 zu Blankensee, wo er auch begraben ist.

Hundert MÃ¤hrchen im Gebirge gesammelt von Friedmund von Arnim. Erstes

[und einziges] BÃ¤ndchen. Charlottenburg. Bei Egbert Bauer. 1844. 136 S. 8.

10. Etthnemnnd von Arnim, Achims und Bettinens vierter Sohn, geb. am

24. MÃ¤rz 1817. Er wurde kaum zwanzig Jahre alt. Es fanden sich Gedichte von

ihm vor, die sein Bruder Friedmund fÃ¼r die Familie drucken lieÃ�. Jugendliche

Gedanken, Hoffnungen und WÃ¼nsche machen ihren Inhalt aus. Man empfindet

wohl den poetischen EinfluÃ� seines Vaters und hauptsÃ¤chlich Schillers. Eins

seiner Gedichte gilt der .letzten Stunde' Schleiermachers (12. Februar 1834), von

dem er eingesegnet worden war. Er starb am 24. Juni 1835 an den Folgen eines

unglÃ¼cklichen Sturzes beim Baden; das NÃ¤here enthÃ¤lt ein Brief Meusebachs an

Jacob Grimm vom 25. Juni 1885 (Briefwechsel, hg. von Wendeler, 1880. S. 206).

Letzte Andenken von EÃ¼hnemnnd von Arnim. Den Geschwistern, Verwandten

und Freunden zur liebreichen Erinnerung bisher aufbewahrt und jetzt heraus-

gegeben von seinem Bruder Friedmund von Arnim. Berlin 1860. 52 S. 8.

11. Gisela von Arnim, Achims und Bettinens jÃ¼ngste Tochter, am 30. August

1827 in Berlin geboren, seit 1859 mit Herman Grimm vermÃ¤hlt, gestorben in

Florenz am 4. April 1889 und daselbst auf dem neuen evangelischen Kirchhof an

der Certosa bestattet.

Gisela war noch nicht drei Jahre alt, als ihr Vater starb, an den sie keine

personliche Erinnerung behielt, und so wuchs sie unter dem alleinigen EinfluÃ� ihrer

Mutter auf, deren liebstes, schÃ¶nstes und begabtestes Kind sie war. FrÃ¼h begann

Gisela zu dichten und zu schreiben, wie wenn dies fÃ¼r ein Mitglied der Familie

Arnim - Brentano das NatÃ¼rliche sei. Auch ihre Ã¤lteren Schwestern Maximiliane,

vermÃ¤hlte GrÃ¤fin Oriola (1818 bis 1894), und Armgard, vermÃ¤hlte GrÃ¤fin Flemming

(1822 bis 1880), besaÃ�en diese natÃ¼rliche Gabe, sich schriftlich auszudrÃ¼cken und mit-

zuteilen. WÃ¤hrend aber die von ihnen verfaÃ�ten Lebenserinnerungen und Korre-
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spondenzen bis jetzt Manuskript geblieben sind, hat Gisela selbst eine Reibe ihrer

Dichtungen dem Druck Ã¼bergeben, und viele BlÃ¤tter ihrer Hand liegen noch in

ihrem NachlaÃ� da. Niemals aber richtete sie das, was sie schrieb, an den Beifall

einer unbegrenzten Ã�ffentlichkeit im heutigen Sinne. Sie wandte sich vielmehr

in Gedanken immer an einen bestimmten Kreis durch Verwandtschaft oder

Freundschaft ihr zugehÃ¶riger Personen, die sie verstehen wÃ¼rden.

Ihre ersten Dichtungen las Gisela in einem Vereine junger Damen und Herren,

der um den Anfang der vierziger Jahre sich gebildet hatte. Von dem Geist und

der Laune dieser vornehmen Geselligkeit, die der Kaffeter hieÃ�, legen die hand-

schriftlichen Sitzungsprotokolle Zeugnis ab. Wir kennen die Scherznamen der Mit-

flieder dieses Kaffeters, dem auch Geibel als Ehrenmitglied angehÃ¶rte: Gisela fÃ¼hrte

en Namen Spatz von Spatzenheim. I. J. 1846 nun entstand ,Das Heimelchen', um

dieselbe Zeit ,MondkÃ¶nigs Tochter1 und ,Aus den Papieren eines Spatzen'. Es sind

.MÃ¤rchen, nicht in der strengeren volkstÃ¼mlichen Art der BrÃ¼der Grimm, sondern

â�¢wie sie Arnim, Brentano, E. T. A. Hoffmann gedichtet hatten. Um die Menschen,

die Gisela schafft, lebt und webt die ganze Natur. An das Wirkliche schmiegt

sich das Wunderbare und steigert es zu idealem Dasein. Wie innig ist in ,Mond-

kÃ¶nigs Tochter' der Tod des armen Kindes als ein Sichhinaufsehnen zum leuchtenden

Monde dargestellt. Welch mÃ¤rchenhafte Wohligkeit verbreitet das gute Heimelchen

am sein liebes Prinzchen OhnesÃ¼ndchen. Wie freuen wir uns Ã¼ber die gelungene

Allerweltsweisheit des bethulichen Spatzen, dem zwei junge Menschen ihr Liebes-

nnd LebensglÃ¼ck verdanken. Und Ã¼berall, namentlich aber im .Heimelchen', finden

â�¢wir eigene Lebensbeziehungen Giselas eingestreut. Das ,blaue LÃ¤ndchen' z. B., wo

die Familie der Heimeli wohnt, ist das .LÃ¤ndchen' Beerwalde mit Wiepersdorf und

seinem schattigen Park, durch den, wie im MÃ¤rchen, noch heute die .Verlobungs-

allee' sich zieht: blau aber ist, seit Novalis, die Farbe der Romantik. Und dann

liest man, wie ,der Urahn und die Urahne und die vier Jungens und drei TÃ¶chter',

d. i. Achim und Bettina von Arnim mit den sieben Kindern, fÃ¼r den Winter nach

der Hauptstadt Perlhuhn, d. i. Berlin, zu Wagen Ã¼bersiedelten, und ,der Urahne sei

ein Dichter gewesen und seine Gemahlin ebenso viel, wo nicht mehr, und die Kinder,

die wÃ¤ren alle Dichterkinder gewesen'; und wie im Walde ,der Ahne in seiner

kÃ¼hnen Dichter-SchÃ¶nheit im grÃ¼nsammtenen Kleide' prÃ¼fend jeden jungen Eich-

stamm von der Wurzel bis zum Wipfel angeschaut und leise vor sich hin ein Lied

vom Jungen lichten Holz' gesungen habe, das so lustig leicht in HimmelsblÃ¤ue steige

und auch seinen Sinn, wenn er gestorben sei, hin zum blauen Himmel tragen werde.

Ein Jahrzehnt spÃ¤ter, seit 1857, fingen die dramatischen Dichtungen zu er-

scheinen an. Auch bei diesen ging Gisela von volksmÃ¤fiig-epischen, durch die

deutsche Romantik vermittelten Stoffen aus. Der Geist der altdÃ¤nischen Helden-

lieder Wilhelm Grimms beseelte sie, als sie das kÃ¶nigliche Dulden und Siegen Inge-

borgs von DÃ¤nemark am franzÃ¶sischen Hofe dichtete. Ossians GesÃ¤nge, Walther

Scott und die schottischen Volkslieder gaben ihr die Grundstimmung fÃ¼r das frÃ¼h

begonnene, spÃ¤t vollendete Drama ,Altschottland', wie die Hochlandsfamilie des

Grafen Jacob und allen freudigernst voran die jugendliche Elinor fÃ¼r ihren an-

gestammten Prinzen Charlie Stuart LebensglÃ¼ck und Reichtum opfern; Ort, Zeit,

Namen, alles ist nach freier Eingebung gearbeitet, wÃ¤hrend die geschichtliche Wahr-

heit dem Buche von Hassell's Ã¼ber ,den Aufstand des jungen PrÃ¤tendenten Carl

Eduard Stuart' entstammt; als vollere Ausdichtung einer balletartigen Szene (Alt-

schottland S. 121) war frÃ¼her schon ,das Licht' entstanden. FÃ¼r Adelaide Ristori,

von deren Spiel auf der Berliner BÃ¼hne, namentlich als .Myrrha' Alfieris, sie ergriffen

worden war, schrieb Gisela ,Das Herz derLais'; Lais ist eine TÃ¤nzerin des Nero, die im

Opfertod fÃ¼r einen armen Sklaven das gebrochene Geschick ihres Daseins zu

schmerzverklÃ¤rter Reinheit erhebt. Zum ersten Male tritt Gisela hier auf italienischen

Boden hinÃ¼ber, auf dem sich auch die beiden groÃ�en dramatischen Dichtungen

.Trost in ThrÃ¤nen' und ,Das Steinbild der Cornelia' bewegen. Jene, zu der Guhls

KÃ¼nstlerbriefe den ersten AnstoÃ� gaben, hat zum Inhalt der reich entfalteten

Handlung die schmerzlich entsagende Liebe Michelangelos zur gÃ¶ttlichen Vittoria

Colonna. Bei dieser steht, leise mitlebend und die Entscheidung bringend, das

Steinbild der Cornelia im Mittelpunkt, das der herrliche Amano nach dem Bilde

seiner Gattin geschaffen hat.

Bis dahin hatte Gisela ihre Stoffe einer grÃ¶Ã�eren Vergangenheit entnommen.

In ihre Gegenwart griff sie mit voller Begeisterung ein, als 1870 Thaten geschahen,

wie sie frÃ¼her die Welt nie gesehen hatte. WÃ¤hrend die deutschen Heere drauÃ¼en
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im Felde standen, widmete sie sich daheim, wie hervorragend ihre Schwester

Maximiliane, der Pflege der verwundeten Krieger in den Lazaretten. Was sie da-

mals fÃ¼hlte und mit eigenen Augen sah, hat sie in der dramatischen ErzÃ¤hlung

.Wie es unterdessen daheim war' ausgesprochen. Der Zeitgang ist nur vom Juli

bis August 1870. In erster, wesentlich kÃ¼rzerer Gestalt war das StÃ¼ck von ihr

fÃ¼r die Einholung unserer siegreichen Truppen bestimmt und wurde der KÃ¶nig-

lichen HofbÃ¼hne zu diesem Zwecke eingereicht, jedoch nicht aufgefÃ¼hrt. Bei

voller Hingabe an die Gegenwart erkannte Gisela die groÃ�en Ereignisse doch als

historisch und poetisch vorbereitete. Sie empfand, daÃ� in der heimlichen Poesie

des deutschen Haus- und MÃ¤rchenlebens der Volksgeist frisch erhalten worden

sei und daÃ� Novalis, KÃ¶rner, Arndt und alle die anderen, die sie zu Worte kommen

lÃ¤Ã�t, nicht umsonst dem deutschen Volke gesungen haben. Unsere groÃ�en MÃ¤nner,

die toten und die lebenden, sind da wie zu einer hÃ¶heren. Sieg und ErfÃ¼llung

verheiÃ�enden Gemeinde versammelt, an ihrer Spitze KÃ¶nig Wilhelm und Bismarck.

Wie stimmungsvoll ist ihr Bismarcklied (S. 143), und wie preist sie spÃ¤ter noch

Kaiser Wilhelms und FÃ¼rst Bismarcks Thaten, die .Krieg und Frieden machten',

gegenÃ¼ber einem flachen, gewÃ¶hnlichen Durchschnittsmenschentum! Diese vater-

lÃ¤ndische Dichtung Giselas, die voll wirklicher, dem Leben abgelauschter ZÃ¼ge

ist, wird kÃ¼nftigen Zeiten einmal als Kultur- und Stimmungsbild wichtig sein.

So sehen wir Gisela von Arnim in der Stille mitbeteiligt an der geistigen

Arbeit, die dem Wiederaufbau unseres nationalen Lebens voraufging. Ihre Welt-

anschauung war die Winckelmanns und Goethes, fortgebildet durch die vater-

lÃ¤ndischen Bestrebungen der Romantik. Sie liebte die Meister des Cinquecento,

Albrecht DÃ¼rer und deutsche Herrlichkeit, in bewuÃ�tem Gegensatze zu dem um

sich greifenden Materialismus neuerer Zeit; als ein Werk dieses Materialismus

hat sie noch zuletzt in einem offenen Briefe die moderne ZerstÃ¶rung Roms be-

kÃ¤mpft. Es lebte in ihr mit dem Blute Arnims und Brentanos auch deren Ge-

sinnung. Indessen tritt das Arnimsche Element in ihr stÃ¤rker hervor, als das

Brentanosehe. Gisela und Bettina waren in diesem Sinne verschiedenartige

Naturen. Giselas Phantasie fehlte der sÃ¼dlich warme Hauch, sie hatte mehr etwas

norddeutsch GemÃ¤Ã�igtes. Ihre Frauengestalten sind, auch wo sie auf italienischem

Boden wandeln, deutsche Frauen; das groÃ�e LiebesgesprÃ¤ch zwischen Cornelia

und Amano, das SchÃ¶nste, was sie gedichtet hat, ist im reinsten Sinne eine deutsche

Dichtung. Die Dramen entbehren packender Momente und Szenen; am spannendsten

vielleicht ist die Handlung im ,Steinbild der Cornelia', das Gisela besonders lieb

war und zur Umarbeitung noch auf ihre letzte Reise mitgenommen wurde. Sonst

ist die Entwickelung der Dramen eine leise, im Innern der Personen sich voll-

ziehende, worin sie wieder an ihren Vater erinnert; auch in der freien Behandlung

des Stoffes und der Sprache ihm am meisten gleichend. Was sie schreibt, ist

klar und flÃ¼ssig, vielleicht etwas fester zusammengehalten als bei Arnim; man

empfindet, wie sie Schlichtheit der Sprache als ein Kunstmittel anstrebt, dem

Gedanken das Vorrecht zu lassen. So steht Gisela innerhalb ihrer Familientradition

durchaus selbstÃ¤ndig da. Ihre Werke sind heute nur von wenigen gekannt. Ich

glaube, daÃ� die Litteraturgeschichte einst ihre Bedeutung anerkennen wird.

Urkundliches Material zum Leben Giselas von Arnim liegt bis jetzt, wie

natÃ¼rlich, so gut wie gar nicht vor. Die einzelnen FÃ¤lle, wo in Publikationen

ihr Name genannt wird, hier aufzufÃ¼hren, wÃ¼rde zwecklos sein. Ihre PersÃ¶nlichkeit

schildert Herman Grimm in der Zueignung der zweiten Auflage Altschottlands

an die Freunde.

1) MondkÃ¶nigs Tochter. MÃ¤hrchen fÃ¼r eine Abendstunde von Marilla Fitchers-

vogel Ã¼bersetzt aus dem Tyroler Dialekt ins Hochdeutsche. Herausgegeben von

J. F. Klein, Faktor der Buchdruckerei von Trowitzsch und Sohn. Zweite Auflage.

Berlin 1849. 30 S. 8.

Die erste Ausgabe ist mir nicht bekannt. Nach den Verlagsbemerkungen

auf den UmschlÃ¤gen von 2) und 3) zu schlieÃ�en, wÃ¤re ,MondkÃ¶nigs Tochter' das

zuerst erschienene MÃ¤rchen.

2) Aus den Papieren eines Spatzen. MÃ¤rchen fÃ¼r eine Morgenstunde von

Marilla Fittchersvogel. Berlin 1848. An Frau Dorothea Grimm [die Gattin Wilhelm

Grimms], Frau Claudina v. Firnhaber [spÃ¤tere Gattin Freimunds von Arnim] und

das Heimelchen. 84 S. 8. â�� Zweite [Titel-] Auflage in demselben Jahre.
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8) Das Heimelchen. DÃ¤mmermÃ¤hrchen von Allerlei-Rauh, aus der Familie

der Heimeli im blauen LÃ¤ndchen. Berlin 1848. 70 S. 8. Den gelehrten und

getreuen Kaffeologen ... in Liebe gewidmet vom Lord A. â�� Zweite [Titel-]

Auflage in demselben Jahre.

Mit Zeichnungen von Maximiliane und Gisela von Arnim, Marie von Olfers

und Herman Grimm, mit einem SchluÃ�gedicht von Geibel. â�� Das ,Heimelchen'

=etzt nach S. 13 ,Aus den Papieren eines Spatzen' voraus.

4) Drei MÃ¤hrchen. I. Das Heimelchen. II. Aus den Papieren eines Spatzen.

in. MondkÃ¶nigs Tochter. Mit 11 Illustrationen. Neue Ausgabe. Berlin, 1853.

Vereinigung der drei voranstehenden MÃ¤rchen; keine Neudrucke.

5) Ein Brief Ã¼ber Signora Bistori als ,Myrrha' auf der Berliner BÃ¼hne.

Berlin 1856. 16 S. 8. â�� Vgl. Dramatische Werke Bd. l, 281.

6) Dramatische Werke von Gisela von Arnim. Bonn und Berlin 1857 bis

1875. IV. 8.

Erster Band, Bonn 1857. S. 1/280: Ingeborg von DÃ¤nemark. Meiner Mutter

der Frau Bettina von Arnim gewidmet. â�� S. 281/320: Das Herz der Lais. FÃ¼r

Signora Ristori, Marquise del Grillo, geschrieben und ihr gewidmet. S. unten S. 800.

Zweiter Band, Bonn 1857. 270 S.: Trost in ThrÃ¤nen. Den Freunden des

Hauses Herman Grimm und Joseph Joachim gewidmet.

Dritter Band, Berlin 1865. 315 S.: Das Steinbild der Cornelia. Im Sinne

eines christlichen Drama geschrieben. Herman Grimm gewidmet.

Vierter Band, Berlin 1875. X, 410 S.: Wie es unterdessen Daheim war.

Dramatische ErzÃ¤hlung. Dem deutschen Heer und den pflegenden Jungfrauen

gewidmet vom HutzelmÃ¤nnlein.

7) Das Licht. Festspiel zum Geburtstag des Weisen. Berlin 1870. 47 S. 8.

8) Ein Brief Ã¼ber Rom und Berlin. Berlin 1887. 55 S. 8.

9) Alt Schottland. Drama in fÃ¼nf Akten mit einem Vorspiel von Gisela

von Arnim [18891. 262 S. 8.

10) Alt Schottland. Drama von Giesela von Arnim. Zweite Auflage mit

Zueignung (an die Freunde) und Nachwort herausgegeben von Herman Grimm.

Berlin 1890. XXI, 266 S. 8.

Zweites Kapitel.

Neben jenen Gruppen von Dichtern, auf deren Wirksamkeit die

eigentliche Kraft und Bedeutung der romantischen Schule beruhte, standen

andere von geringerer, doch keineswegs unerheblicher Wichtigkeit; zu-

nÃ¤chst einige Dramatiker wie Zacharias Werner, Heinrich von Kleist und

die beiden Collin. Werners unleugbares Talent krÃ¤nkelte an unheil-

barem Zwiespalt zwischen Leben und Dichtung und zerfloÃ� in unklarem

Streben nach unklarem Ziel; er suchte durch die bekenntnislose Maurerei

einen Durchgang zu einem gelÃ¤uterten Katholizismus und endete im

SchÃ¶Ã�e der rÃ¶misch-katholischen Kirche. Kleist rang mit groÃ�er dra-

matischer Gestaltungskraft nach der LÃ¶sung psychologischer Probleme,

die ihm, wenn man die Grundlagen und Voraussetzungen zugiebt, trefflich

gelangen; er hÃ¼tete sich jedoch nicht sorgsam genug vor der Anwendung

â�¢wranderlicher Motive, wie dem Schlafwachen im Prinzen von Homburg

und dem KÃ¤thchen von Heilbronn. Dennoch war er von allen Zeitgenossen

innerhalb der romantischen Schule fast der einzige, der sein Talent mit

den berechtigten Forderungen der BÃ¼hne in Ã�bereinstimmung zu setzen

und groÃ�e Wirkungen zu erzielen wuÃ�te. Wie kein anderer glÃ¼hte er

voll edler Vaterlandsliebe, die in der .Hermannsschlacht' gipfelt. Dieser
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Richtung wandten sich auch die BrÃ¼der Collin zu, die 'ungleich den

meisten Romantikern die wirksame Herausbildung patriotischer Stoffe in

klassischen Formen des Altertums wenigstens versuchten und deshalb in

dieser romantischen Zeit immer eine gewisse Fremdartigkeit der Erschei-

nung behielten. â�� Eine Anzahl von Dilettanten wie Graf Loeben,

W. v. SchÃ¼tz, Karl Giesebrecht versuchten sich in mancherlei

Formen ohne besonderen Erfolg und ohne die ihrem kleinen Talent an-

gemessenen zu finden. Schwach wie sie waren, bildeten sie nicht selten,

wÃ¤hrend sie mit ihren Nachahmungen den begabteren Dichtern sich an-

zuschlieÃ�en bemÃ¼ht waren, das Zerrbild ihrer Muster und verfielen, luftige

Phantastik mit Poesie verwechselnd, in Unsinn und baren Aberwitz.

Mit Vorliebe gab sich FouquÃ¶ einer ertrÃ¤umten Welt des Nordens hin,

deren Sagenwelt er in phantastisch-manierierter Weise gestaltete und mit

einer Art von ritterlichem Heldentume zu verschmelzen suchte, wÃ¤hrend

seine Frau die Konflikte der vornehmen Welt der Gegenwart nicht un-

gefÃ¤llig und meist realistisch, wenn auch nicht immer poetisch behan-

delte. â�� Eine eigentÃ¼mliche Gruppe bildeten mehrere im Auslande ge-

borene und nur teilweise in Deutschland heimisch gewordene Dichter, wie

Chamisso, Sinclair, Brinkmann, OehlenschlÃ¤ger, Baggesen,

Steffens und andere, die von deutscher Bildung angezogen deutsch

dichteten, ohne ihrer Muttersprache zu entsagen. WÃ¤hrend A. W. Schlegel

sieh mit seinen franzÃ¶sischen Schriften im Auslande ein Publikum suchte,

trat der Franzose Chamisso mit den DÃ¤nen. Schweden und Norwegern zu

uns herÃ¼ber, eine beachtenswerte Erscheinung der Weltvermischnng im

Zeitalter des groÃ�en Weltkrieges. Zu ganz anderen Richtungen als den

in der Jugend eingeschlagenen, ging in der Folge Varnhagen Ã¼ber, der

anfÃ¤nglich ein lebhafter, aber unbedeutender MitlÃ¤ufer der Romantik war,

spÃ¤ter durch seine Frau eine gewisse Bedeutung gewann und Ã¼ber das

Grab hinaus die eitle Rolle des gewissenlosen KlÃ¤tschers fortsetzte.

Â§ 287.

Friedrich Ludwig Zachariag Werner, geb. am 18. November

1768 zu KÃ¶nigsberg in PreuÃ�en, Sohn des Professors der Geschichte und

Beredsamkeit Jak. Fr. Werner (f 1782) und mÃ¼tterlicherseits GroÃ�neffe

des Dichters Valentin Pietsch, protestantisch, bezog nach vollendetem

Schulunterrichte 1784 die UniversitÃ¤t KÃ¶nigsberg, um Rechte und Cameralia

zu studieren, hÃ¶rte nebenher auch Kants Vorlesungen. Schon 1789 lieÃ�

er eine Sammlung von Gedichten drucken, ganz im Nachahmerstile der

Zeit, und was das darin enthaltene Spottgedicht Ã¼ber MÃ¶nchtum, Jesniterei

und Intoleranz betrifft, ganz im Charakter der AufklÃ¤rungsperiode. 1790

machte er eine Bildungsreise Ã¼ber Berlin nach Dresden, kehrte dann nach

KÃ¶nigsberg zurÃ¼ck und wurde 1793 expedierender SekretÃ¤r in SÃ¼dpreuÃ�en,

ein Amt, das gewÃ¶hnlich nur Unstudierte versahen, das er aber, wie

wenig es ihm auch zusagen mochte, dort und in Warschau zwÃ¶lf Jahre

lang mit redlicher Diensttreue verwaltete. In diesen zwÃ¶lf Jahren hatte

er drei Ehen geschlossen, die erste mit einer Person vom Ã¼belsten Rufe;

die zweite mit einem gutmÃ¼tigen Wesen, das froh war, als der exzentrische

Mann ihr die Freiheit wiedergab; die dritte mit einer jungen Polin, die

so wenig deutsch, wie er polnisch verstand. In allen drei Ehen lieÃ� er
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sich nicht irre machen in den GenÃ¼ssen, die Warschau damals bot und die

teils der niedrigsten, unedelsten Art waren, teils geist- und herzerhebend

auf ihn hÃ¤tten wirken kÃ¶nnen, da Mnioch und E. T. A. H off mann

daran teilnahmen, wenn nicht auch letzterer dem wÃ¼sten Treiben geneigter

gewesen wÃ¤re, als dem edlen. Reiner war der Verkehr mit E. Hitzig,

der damals bei der Regierung in Warschau als Referendar stand; bei

seiner Versetzung nach Berlin brachte er Werner erste ' dramatische

Arbeiten, ,die SÃ¶hne des Thaies' und ,das Kreuz an der Ostsee'

bei einem Verleger unter. Inzwischen war Werners mit seiner dritten

Frau 1801 wieder nach KÃ¶nigsberg gereist, um seine kranke Mutter zu

pflegen; sie war in GeisteszerrÃ¼ttung verfallen und hatte den fixen Wahn,

die Jungfrau Maria zu sein, wÃ¤hrend sie ihren Sohn fÃ¼r den Heiland der

Welt hielt. Am 24. Februar 1804 verlor er zugleich seine Mutter in

KÃ¶nigsberg und seinen Freund Mnioch in Warschau. Dieser Tag blieb

ihm fortan ein Tag des Schreckens und diente ihm deshalb spÃ¤ter als Titel

eines Trauerspieles. Nach Berlin versetzt und mit allen Berufsarbeiten

verschont, widmete er sich ganz der Ausbildung seines dramatischen

Talentes. Im Umgange mit Job. v. MÃ¼ller, Fichte, Uhden, Hirt, Schadow

und den KÃ¼nstlern der BÃ¼hne, besonders der Bethmann-Unzelmann, ver-

lebte er das nÃ¤chste Jahr, in dem sein ,Luther' auf die BÃ¼hne kam.

Werner schwelgte in Dichterruhm und -lust, vernachlÃ¤ssigte aber darÃ¼ber

seine dritte Frau, sodaÃ� es beiden am geratensten erschien, die Ehe auf-

zulÃ¶sen. Nach der Schlacht von Jena blieb Werner den Winter noch in

Berlin, reiste aber im Sommer 1807 Ã¼ber Frankfurt und KÃ¶ln nach Gotha

und wurde dort von dem wunderlichen Herzoge freundlieh aufgenommen.

Dann kam er nach Jena und Weimar. (Vgl. Bd. IV, S. 551 und 580, 135).

Nachdem er hier drei Monate verlebt und seine W an da fÃ¼r den Ge-

burtstag der Herzogin Louise vollendet hatte, kehrte er im FrÃ¼hjahr

1808 nach Berlin zurÃ¼ck und reiste im Sommer nach der Schweiz. Im

SpÃ¤therbste sah er Paris und im Dezember kam er wieder nach Weimar.

Inzwischen hatte er den Attila erscheinen lassen, der sehr lau aufge-

nommen wurde. Im FrÃ¼hjahre 1809 erhielt Werner (zugleich mit Jean

Paul) vom FÃ¼rsten Primas (Dalberg) eine Pension, die spÃ¤ter Karl August

von Weimar Ã¼bernahm; der GroÃ�herzog von Hessen verlieh ihm den Titel

eines Hofrates. Im Sommer verbrachte Werner vier Monate in Coppet

bei Frau von Stael und ging von dort im November 1809 Ã¼ber Turin

und Florenz nach Rom, wo er am 9. Dezember ankam und bis zum

22. Juli 1818 verweilte. WÃ¤hrend seines dortigen Aufenthaltes erschienen

in Deutschland seine Wanda und die Klagen um die KÃ¶nigin Luise.

Auch hatte er .seinen Irrglauben abgeschworen'. Er wollte dazu durch

die Stelle des 53. Kap. im 3. Buche des Thomas v. Kempen, die er am

Grabe des heil. Petrus gelesen habe, vorzÃ¼glich bestimmt worden sein.

Das Glaubensbekenntnis legte er in die HÃ¤nde des Abbate Don Pietro

Ostini, Prof. am Collegium Romanum, am 19. April 1810 ab. Er begann

nun katholische Theologie zu studieren, und nachdem er im Herbste 1813

nach Frankfurt gekommen, von wo aus er die Weihe der Unkraft

gegen sich und sein Kriegslied gegen Frankreich richtete, wurde er in

das Seminar zu Aschaffenburg aufgenommen und am 16. Juli 1814

durch den Suffragan Dalbergs, den Weihbischof v. Kolborn, zum Priester

geweiht. Schon im August reiste er nach Wien, wo der CongreÃ� tagte,
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und verursachte durch die Seltsamkeit seiner Erscheinung einen auÃ�er-

ordentlichen Zulauf zu seinen Predigten, die er von da an fast immer,

den Winter in Wien, den Sommer in Ã¶sterreichischen Provinzen, selbst in

Venedig, fortsetzte. Von 1816 bis 1817 lebte er in der Familie des

Grafen Choloniewski in Podolien, und hier ernannte ihn der Bischof

v. Mackiewicz zum Ehrendomherrn des Kathedralkapitels zu Kamieniec.

Zu Ende des Jahres 1819 nahm der Graf Hohenwarth, FÃ¼rstbischof von

Wien, Werner in sein Haus auf. Nachdem er sein letztes Werk, die

Mutter der MakkabÃ¤er, 1820 hatte erscheinen lassen, verfiel er im

SpÃ¤therbste 1821 in KrÃ¤nklichkeit. Ein Aufenthalt in Baden stellte ihn

â�¢etwas wieder her, aber schon im Herbste 1822, als er den lÃ¤ndlichen

Aufenthalt verlassen hatte, zeigten sich bedenkliche RÃ¼ckfalle. Seiner ver-

schlimmerten Gesundheit ungeachtet setzte er seine Predigten und Fasten-

vortrÃ¤ge fort; er hielt es .einem echten Streiter ziemlich, auf dem Schlacht-

felde zu sterben'. Die letzte Predigt hielt er am 5. Januar, er starb in

der Nacht vom 16. auf den 17. Januar 1823. Am 20. Januar wurde er

in Enzersdorf am Gebirge bei Wien begraben.

Es ist schwer, sich ein richtiges Bild von Werner zu schaffen, da

Leben und Dichtung bei ihm in unversÃ¶hnlichem Widerspruche zu stehen

scheinen. Seiner Zeit und dem Orte seiner Geburt entsprechend begann

er mit Gedichten im Sinne der damaligen VerstandesaufklÃ¤rung und endete

wie Brentano mit Schriften, die von den esoterischen Katholiken fÃ¼r aus-

gezeichnet erklÃ¤rt wurden. Sein wildes liederliches Leben, das wie bei

Brentano erst recht heraustritt, wenn man die tagebuchartigen Selbst-

bekenntnisse mit ihrer Mischung von sinnlichem GenÃ¼sse und geistlicher

Ã�bung neben seine Biographie hÃ¤lt, scheint mit dem mystischen Katho-

lizismus nicht zu stimmen. Aber wenn man nach Novalis Aussprache

um bÃ¼Ã�en zu kÃ¶nnen, vorher sÃ¼ndigen, um sich mit Gott liebevoll zu

versÃ¶hnen, vorher von ihm abfallen muÃ�te, lebte Werner ganz korrekt,

nur daÃ� wir Protestanten und hoffentlich auch die unbefangenen Katho-

liken weder die Theorie noch die Praxis dieser Lebensphilosophie fÃ¼r zu-

lÃ¤ssig erkennen. FrÃ¼her schon wollte Werner, daÃ� man in ihm den

prosaischen Menschen vom poetischen unterscheide. Prosaisch sei er mit

dem kÃ¤ltesten Denker einverstanden, daÃ� AufklÃ¤rung des Verstandes und

Veredlung der moralischen Freiheit die HauptgÃ¼ter der Menschheit seien

und daÃ� die schÃ¶nsten Bilder weder zur ErfÃ¼llung unserer Handlungspflieht

hinleiten, noch von ErfÃ¼llung unserer Denkpflicht ableiten sollen; mit einem

Worte, er trenne die hohe Moral ganz von der Ã�sthetik oder Disziplin des

SchÃ¶nen. Aber eben aus dem Grunde mache er letztere auch nicht zur

Dienerin der Moral oder der HumanitÃ¤t, welche er beide fÃ¼r hocherhaben,

aber fÃ¼r total prosaisch halte. Kunst und Religion sollten seiner Meinung

nach das Herz wie ein GefÃ¤Ã� durch Anschauen des SchÃ¶nen und des

Universums nur so weit reinigen, daÃ� es fÃ¼r die hÃ¶heren Wahrheiten der

Moral empfÃ¤nglich sei, nicht dem Herzen diese Wahrheiten selbst ,ein-

trichtern', denn das wÃ¤re ein der Moral, die nur reine Motive brauche,

unwÃ¼rdiges Vehikel. Nun seien aber die Herzen der Alltagsmenschen

kalt, sie mÃ¼Ã�ten also durch Bilder des Ã�bersinnlichen erst entflammt

werden, wie ein irdenes GefÃ¤Ã� ausgeglÃ¼ht, ehe die reine Milch der Moral

in sie gegossen werden kÃ¶nne. Das sei sein kurzes Glaubensbekenntnis

Ã¼ber Kunst, die ihm nicht als flÃ¼chtiges AmÃ¼sement, sondern als Leiterin
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durchs Leben gelte. Er setzte demnach die Kunst (mit Inbegriff der

Dichtung) als eine Stufe der Moral voraus, wÃ¤hrend die der ganzen

Menschheit nÃ¶tige Moral und deren gÃ¶ttliches Fundament vor aller Kunst

gelten und wirken muÃ�, da die Kunst nur die freiere Entfaltung des

menschlichen mit der Pflicht im EinklÃ¤nge stehenden Lebens sein kann.

Seine poetischen Arbeiten waren demgemÃ¤Ã� nicht AusflÃ¼sse einer in sich

heiter geschlossenen Natur, sondern Zeugnisse eines unklar drÃ¤ngenden

Strebens nach einem unklar dÃ¤mmernden Ziele. Die Haupttendenz seiner

,SÃ¶hne des Thaies' erklÃ¤rt er (1802) fÃ¼r nichts weiter, als fÃ¼r den Sieg

des gelÃ¤uterten Katholizismus mittels der Maurerei Ã¼ber den in seinen

GrundsÃ¤tzen zwar ehrwÃ¼rdigen, aber dem Menschengeschlecht als solchem

nicht angemessenen, durchaus prosaischen Gang eines durch keine Phan-

tasie begrenzten Kritizismus. Diesen idealisierten Katholizismus hatte er,

der damalige Protestant oder Kryptokatholik, sich erst zu schaffen, und

sein Ideal wich weit ab von der Kirche. In poetischer Hinsicht nahm

er nicht nur die Maurerei, sondern selbst manches von ihrer Geheimnis-

krÃ¤merei, ja, wie er sich ausdrÃ¼ckt, sogar den jetzt aufs neue Mode

werdenden Katholizismus, nicht als Glaubenssystem, sondern als eine

wiederaufgegrabene mythologische Fundgrube theoretisch und praktisch in

Schutz, und erklÃ¤rte, daÃ� allen europÃ¤ischen Kunstgenius und Kunst-

geschmack allmÃ¤hlich der Teufel hole, wenn wir nicht zu einem ge-

lÃ¤uterten, keineswegs metamorphosierten Katholizismus zurÃ¼ckkehrten.

Und in diesem Sinne, meinte er, kÃ¶nne sein Schauspiel ebenso gut eine

Predigt heiÃ�en. Sein idealisierter Katholizismus war selbst nur ein Ge-

misch von christlichem und heidnischem Glauben und Aberglauben, von

positiver Religion und phantastischen Extravaganzen; neben einer christlich

demÃ¼tigen Ergebung in den als hÃ¶her und besser erkannten RatschluÃ�

Gottes lag eine brutale Erlahmung menschlicher Willenskraft vor einer

Weltordnung, nach der die Schuld auch an der Unschuld gerÃ¤cht wird.

Mit dieser Ansicht, die namentlich im ,Vierundzwanzigsten Februar' be-

leidigend hervortritt, schuf Werner die Karikatur der SchicksalstragÃ¶die

(Â§ 822, 3), die erst recht zu spuken begann, als Werner selbst bereits

verschollen war.

a) Mensel, Gel. Teutschland 8, 455f.; 16, 198; 21, 500 bis 502.

b) Goethe, Den 6. Februar 1814 ,Herr Werner ein abstruser Dichter': Weim.

Ausg. I, 51, 195. Sieh unten S. 801.

c) Borstig aus Wien vom Dezember 1814: Morgenblatt 1815. Nr. 13. S. 52.

d) Â§ 279, 100. 44) in Band V. S. 538.

e) Friedrich Ludwig Zacharias Werner's letzte Lebenstage und Testament.

(Nebst einem hierher gehÃ¶rigen, im Jahre 1812 zu Florenz begonnenen Aufsatze

des Verblichenen). Wien 1823. 8.

f) Waitzeneggers Gelehrten- und Schriftsteller-Lexikon der deutschen katho-

lischen Geistlichkeit. Landshut 1822. Band 3, S. 409 bis 421.

g) (Jul. Ed. Hitzig) Lebens-AbriÃ� Friedrich Ludwig Zacharias Werners.

Beilage zu der dritten Ausgabe der Sohne des Thal's. Von dem Herausgeber

von Hoffmanns Leben und NachlaÃ�. Berlin, 1823. In der Sanderschen Buch-

handlang. 3 Bl., 164 S. 8. â�� gO sieh unten S. 801.

h) Neuer Nekrolog 1824. l, S. 56 bis 78 (E. Hitzig).

i) Zacharias Werner kein Katholik, oder vom wahren Katholicismus und

falschen Protestantismus. GÃ¶ttingen 1825. 8.

k) Georg Carl HerloBsohn, Ein GesprÃ¤ch mit F. L. Z. Werner [Wien

7. Nov. 1821]: Gesellschafter 1826 Nr. 27/30 = -wiederh. in HerloBsohns Kometen-

strahlen; auszÃ¼glich mitgeteilt in P. A. Klar's Libussa fÃ¼r 1849. S. 429/40.
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1) Schiller, Iffland und Zach. Werner: Gesellschafter 1829, S. 55 f.

m) Zach. Werners Biographie und Charakteristik, nehst Original-Mittheilung

aus dessen handschriftlichen TagebÃ¼chern herausgegeben von Fr. Karl Julius

SchÃ¼tz. Grimma 1841. II. 8. = Nr. 18) Bd. XIV und XV.

n) Joseph Kehrein, Biographischliterar. Lexikon 1868. 2, S. 250f.

0) David August Rosenthal, Convertitenbilder aus dem neunzehnten Jahr-

hundert. Schaffhausen 1866. Bd. l, 153 bis 189.

p) Heinrich DÃ¼ntzer, Zwei Bekehrte. Zacharias Werner und Sophie von

Schardt. Leipzig 1873. 8.

q) Aug. Hagen, Ueber F. L. Z. Werner (Vortrag): AltpreuB. Monatsschrift

1874. Band 11, S. 625 bis 647.

r) Friedrich Schubart, Zacharias Werner in Weimar: Schnorrs Archiv 1875.

4, 459 bis 462.

s) Erich Schmidt, Neue ActenstÃ¼cke Ã¼ber Zacharias Werners Priesterweihe:

Schnorrs Archiv 1877. 6, 238 bis 249.

t) Jacob Minor, Die Schicksals-TragÃ¶die in ihren Hauptvertretern. Frank-

furt a. M. 1883. 8. S. l bis 99. â�� f) KÃ¼rschners DNL (1884), Bd. 151.

u) Enr. Nencioni, la conversione d'un poeta. F. L. Zaccaria Werner: Nnova

Antologia A. XX. 2. aer. Vol. 58. 1885. Fase. 21.

v) Wurzbach 1887. 55, 72 bis 96. [S. unten S. 801.

w) Geistes-Funken, aufgefangen im Umgange mit weiland F. L. Z. Werner.

Herausgegeben von Isidorus Regiomontanus. WÃ¼rzburg 1827. 8.

Briefe an Â«) Chamisso 1808 Februar 14: Wilhelm Dorow, Denkschriften und

Briefe. Berlin 1838. l, 93 f. â�� Â«0 Goethe n. W.: Bd. IV. S. 580, 135. â�� f) Iff-

land: Johann Valentin Teichmanns Literarischer NachlaÃ�, hg. von Franz Dingel-

stedt. Stuttgart 1863. S. 291 bis 832. â�� y) Joh. v. MÃ¼ller 1807 Januar 24: Briefe

an Johann von MÃ¼ller. Hg. von Maurer- Constant. Schafthausen 1840. Bd. 4,

5. 389. â�� <f) Mad. Sander 1804 Juli 9: Dorow a. a. 0. l, 90f. â�� e) Joh. George

Scheffner (im Kgl. Geheim. Archiv zu KÃ¶nigsberg i. PreuÃ�en): Blatter f. literar.

Unterhaltung 1831. Vgl. dazu Wilhelm Dorow, Krieg, Literatur und Theater.

Leipzig 1845. S. 202 bis 209. â�� Â£) Varnhagen v. Ense (Fragment eines [nicht

abgesandten] Briefes, Berlin Sommer 1806): Euphorion 1895. 2, 861 bis 363.

1) Vermischte Gedichte. KÃ¶nigsberg 1789. 8.

2) Die SÃ¶hne des Thaies. Ein dramatisches Gedicht. Berlin, bei Johann

Daniel Sander. 1808. II. 8. â�� Zweite Auflage. Berlin 1807 und 1819. II. 8. â��

Dritte Auflage. Berlin 1823. II. 8. Beilage zur 3. Ausgabe der .SÃ¶hne das Thals'

sieh Nr. g). â�� Schriften, Bd. 4 bis 5.

I: Die Templer auf Cypern. H: Die Kreuzes - BrÃ¼der. Die AuffÃ¼hrung in

Berlin 1807 vor leerem Hause: Morgenblatt 1807. S. 368.

Felix Poppenberg, Zfliharias Werner. Mystik und Romantik in den

.SÃ¶hnen des Thals*. Berlin 1898. 8. = Berliner Beitrage zur germ. u. roman.

Philologie. German. Abtig. Nr. 2.

3) Das Kreuz an der Ostsee. Ein Trauerspiel. Vom Verfasser der SÃ¶hne des

Thaies. Erster [einziger] Theil: Die Brautnacht. Berlin, bei J. D. Sander, 1806.

XX, 291 S. 8. â�� Zweite Auflage. Berlin 1823. 8. - Schriften Bd. 7.

4) Martin Luther, oder Die Weihe der Kraft. Eine TragÃ¶die, vom Verfasser

der SÃ¶hne des Thaies. Berlin, bei Johann Daniel Sander. 1807. XXIV, 879 S. 8.

â�� Nachdruck: Reutlingen 1807. 8. â�� Schriften Bd 6. â�� Mit Einleitung und An-

merkungen hg. von J. Schmidt. Leipzig 1876. â�� Reclams Univ.-Bibl. Nr. 210.

B. MS

Morgenblatt 1807. Nr. 58. 9. MÃ¤rz.

DÃ¤nisch: MÃ¤rten Luther eller Kraftindvielsen. Tragoedie af Werner. Oversat

af K. L. Rahbeck. Kobenhaven 1818. 8.

5) Attila, KÃ¶nig der Hunnen. Eine romantische TragÃ¶die in fÃ¼nf Akten. Von

Friedrich Ludwig Zacbarias Werner. Berlin. 1808. In der Realschulbuchhandlung.

255 S. 8. - Wohlfeile [Titel-] Ausgabe. Berlin 1812. 8. â�� Schriften, Bd. 8.

Morgenblatt 1809. Nr. 9.

6) Ein unbekanntes Logenlied von Zachariaa Werner, 24. Juni 1809 in Gotha

gesungen. Mitgetheilt von Heinrich DÃ¼ntzer: Schnorrs Archiv 1875. 4, S. 115

bis 116.

7) Wanda, KÃ¶nigin der Sarmaten. Eine romantische TragÃ¶die mit Gesang in
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fBnf Akten. Von Friedrich Ludwig Zacharias Werner. TÃ¼bingen 1810. In der

J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 8. â�� Schriften, Bd. 7.

Am 30. Januar 1808 in Weimar aufgefÃ¼hrt, sieh Band IV, S. 551. Morgen-

blatt 1808. Nr. 82 und 46.

8) Werners Klagen um Beine KÃ¶nigin, Luisa von PreuÃ�en. Rom, den 4ten August

1810. 4B1. 4. Abgedruckt in Kinds Taschenbuch f.d. gesell. VergnÃ¼gen auf 1825.

9) Die Weihe der Unkraft. Ein ErgÃ¤nzungsblatt zur deutschen Haustafel,

von Friedrich Ludwig Zacharias Werner. Frankfurt am Main, 1814. 40 S. 8.

(K. MÃ¼chler) Die Weihe der Unkraft von Fr. Ludw. Zacharias Werner.

Nebst einer Antwort von einem Deutschen. Deutschland, 1814. 51 S. 8.

Morgenblatt 1815. Nr. 6. Lit.-Bl. 2.

10) Kriegslied fÃ¼r die zum heiligen Kriege verbÃ¼ndeten deutschen Heere.

Frankfurt a. M. 1813. 88. 8.; wiederh.: Die Musen von Fouque". Jahrg. 1814.

S. 77 bis 80.

11) Te Deum zur Einnahme von Paris. Frankfurt a. M. 1813. 4. Bd. VII. S. 625.

12) Der vierundzwanzigste Februar. Eine TragÃ¶die in Einem Akt. Von Friedrich

Ludwig Zacharias Werner. (Zuerst gedruckt in der Urania f. 1815. S. 307 bis 384).

Leipzig und Altenbnrg 1815. 173 S. 8. â�� Zweite Auflage. Leipzig 1819. 8. â��

Schriften, Bd. 9. â�� Reclams Univ.-Bibl. Nr. 107. â�� Morgenblatt 1815. Nr. 88. S. 352.

Nach Hitzig (Nekrol. l, 65) 1809 in Weimar entstanden in einem projektierten

Wettkampfe mit Goethe, zur Dichtung eines sog. Fluch- und SegensgemÃ¤ldes in

dem begrenzten RÃ¤ume von einem Akte. Goethe fÃ¼hrte das StÃ¼ck 1810 auf; vgl.

Band IV. S. 551. In der Urania S. 309 bemerkt Werner: ,1809 unter den Auspizien

seiner Exe. des Hrn. Geheimenrats von GÃ¶the zu Tage gefÃ¶rdert.' Sieh Goethe-

Jahrb. 1880. l, 239 bis 242. â�� Zacharias Werners 24. Februar: Zsch. f. dtsch.

Alterth. 1886. 30, 85. - Erich Schmidt, Zum .Vierundzwanzigsten Februar': Seuf-

ferts Vierteljahrschrift 1888. I, 503. â�� S. auch R. KÃ¶hler, Kleine Schriften 8, 185/99.

13) Cunegunde die Heilige, RÃ¶misch-Deutsche Kaiserin. Ein romantisches

Schauspiel in fÃ¼nf Akten. Leipzig und Altenburg 1815. 8. â�� Schriften, Bd. 9.

14) Theater von Friedrich Ludwig Zacharias Werner. WÃ¶rtlich nach der

Original-Ausgabe. Zweyte durchgÃ¤ngig vermehrte und verbesserte Auflage. Wien,

Im Verlage bey Leopold Grund. 1816â��1818. VI. 8.

Inh. I und II: Die SÃ¶hne des Thaies. â�� IH: Martin Luther. - IV: Das

Kreuz an der Ostsee. 1. Theil. Wanda. â�� V: Attila. â�� VI: Cunegunde.

15) Geistliche Uebungen fÃ¼r drey Tage. Wien 1818. 12.

16) Die Mutter der MakkabÃ¤er. Tragoedie in fÃ¼nf Akten von Friedrich Ludwig

Zacbarias Werner. Wien, 1820. Gedruckt und im Verlage bey J. B. Wallishausser.

XVIII, 226 S. 8. - Schriften, Bd. 10.

Literar. Wochenblatt 1820. September. Band VI, Nr. 64. Morgenblatt 1820.

Nr. 107 (MÃ¼ller).

17) Vorrede zu J. P. Silberts Ã�bersetzung des Thomas a Kempis von der

Nachfolge Christi. Wien 1822. 8.

18) AusgewÃ¤hlte Schriften. Aus seinem handschriftlichen Nachlasse heraus-

gegeben von seinen Freunden. Einzig rechtmÃ¤Ã�ige Gesammtausgabe. Grimma 1840

und 1841. XV. 8. â�� Titel-Aufl.: SÃ¤mmtliche Werke. Grimma o. J. XIH. 8.

Inhalt: I bis III. Poetische Werke. Herausgegeben von Job.. Baron von Zedlitz

(I: Gedichte bis 1810, vgl. Schnorrs Archiv 1877. 6, 412; II: Gedichte bis 1823;

HI: Geistliche Gedichte. Disputa). â�� IV bis X. Dramatische Werke (IV und V:

Die SOhne des Thals; VI: Luther oder die Weihe der Kraft; VII: Das Kreuz an

der Ostsee. Wanda; VIII: Attila; IX: Der 24. Februar. Cunegunde; X: Die Mutter

der MakkabÃ¤er). â�� XI bis XIII. AusgewÃ¤hlte Predigten. Auch besonders heraus-

gegeben unter dem Titel: Der christ-katholische Glaube und seine beseligende

Gotteskraft. FÃ¼r Freunde hÃ¶herer religiÃ¶ser ErkenntniÃ� in zweiundfunfzig Predigten

dargestellt von Fr. Ludw. Zacharias Werner, und aus seinem handschriftlichen

Nachlasse herausgegeben von seinen Freunden. Grimma 1840 und 41. III. 8. â��

XIV and XV: =â�¢ Nr. m).

19) Die Posaunen des Weltgerichts. Eine Predigt. Mit einem Vorwort von

J. G. v. 0eitel. WÃ¼rzburg 1825. 8.; 2. Aufl. Regensburg 1856. 29 S. 8.

FÃ¤lschlich zugeschrieben wird Werner (und auch Xaver Franz Garnier Â§ 267,

27): Die Kreuzfahrer. Ein dramatisches Gedicht. KÃ¶nigsberg 1806. II. 8.
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Â§ 288.

1. Bernd Heinrich Wilhelm von Kleist wurde am 18. Oktober

1777 in Frankfurt a. d. Oder geboren und fÃ¼r den MilitÃ¤rstand bestimmt.

Seine erste Erziehung erhielt er durch einen Hauslehrer, der ihn als einen

nicht zu dÃ¤mpfenden Feuergeist schildert. In seinem 11. Jahre 1788

verlieÃ� Kleist das Haus seiner Eltern, trat 1792 bei der Garde in Pots-

dam ein und machte 1793 den Feldzug am Ã�heine mit. Darauf blieb

er zwar noch einige Jahre beim MilitÃ¤r, fand aber wenig GenÃ¼gen daran

und nahm 1799 seinen Abschied, um in Frankfurt hauptsÃ¤chlich Mathe-

matik und Philosophie zu studieren. Hier verlobte er sich auch mit

Wilhelmine von Zenge (1780 bis 1852), die er ebenso sehr durch leiden-

schaftliche Liebe wie durch eigensinnige Zumutungen quÃ¤lte. Im Sommer

1800 vertauschte er Fi'ankfurt mit Berlin und trat hier in ein ziemlich

Ã¤uÃ�erliches VerhÃ¤ltnis mit Struensee, dem Chef des Zolldeijartements. Nach

der ganz dunklen WÃ¼rzburger Reise begab er sich 1801 nach Paris, um

wie andere Romantiker, mit denen er jedoch noch nicht in Verbindung ge-

treten war, Naturwissenschaften zu studieren und die Kantische Philosophie

dort zu verbreiten. Da das Unternehmen natÃ¼rlich keinen Erfolg hatte,

fand er ohne ausreichende Mittel den Aufenthalt in Paris nicht nach Wunsch

und ging von dort in die Schweiz, wo er sich am liebsten als Bauer an-

gesiedelt hÃ¤tte. Er wurde in Bern mit Heinrich Zschokke, Heinrich GeÃ�ner

und Ludwig Wieland bekannt. In ihrem Vereine ward sein schlummern-

des dramatisches Talent geweckt und Kl. zur Abfassung der ,Familie

Schroffenstein' angeregt. Dazu verabredeten alle drei, nach einem Kupfer-

stiche ,la cruche cassee' des J. J. Le Veau ein und denselben Stoff zu be-

handeln: Zschokke verwertete ihn novellistisch, Kleist und Wieland dra-

matisch. So entstanden hier die Gestalten von Kleists Dorfrichter und

Wielands Ambrosius Schlinge. Das thÃ¤tige Zusammenleben mit den

Freunden beschÃ¤ftigte angenehm, hatte aber fÃ¼r Kleist keine Dauer. Auch

mit seiner Braut hatte der junge Dichter ohne eigentlichen Grund ge-

brochen. Er wandte sich aus der Schweiz, wo er eine sichernde Lebens-

stellung nicht finden konnte, nach Deutschland zurÃ¼ck und nahm vorÃ¼ber-

gehenden Aufenthalt in Weimar und in Dresden. Nachdem er 1808 aber-

mals nach Frankreich gegangen war, kehrte er nach Berlin zurÃ¼ck; endlich

fand er eine geringe Anstellung als DiÃ¤tar bei der DomÃ¤nenkammer in

KÃ¶nigsberg, gab sie aber nach dem Sturze des preuÃ�ischen Staates auf.

Im Januar 1807 zog er wieder nach Berlin, wurde jedoch von den

Franzosen als verdÃ¤chtig aufgegriffen, nach Frankreich gefÃ¼hrt und ein

halbes Jahr in Chalons-sur-Marne gefangen gehalten. Nach seiner Frei-

lassung wandte er sich nach Dresden und gab da in Gemeinschaft mit

Adam MÃ¼ller die Zeitschrift ,PhÃ¶bus' heraus. WÃ¤hrend dieser Zeit wurde

er auch mit den Romantikern bekannt. Die Zeitschrift hielt sich nur ein

Jahr. Beim erneuten Ausbrnche des Krieges eilte Kleist nach Prag und

war im Begriffe nach Wien zu gehen, als der FriedensschluÃ� seine Aus-

sichten vereitelte. Er gab hierauf in Berlin die .Abendblatter' heraus,

die sich gÃ¼nstiger Teilnahme zu erfreuen hatten. Hier lernte er die

musikalisch begabte Frau Henriette Vogel, geb. Keber (geb. 1780) kennen,

die an einem unheilbaren Ã�bel zu leiden glaubte und ihm in einem
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Momente der Aufregung das Versprechen abnahm, ihr einen Dienst zu

leisten, sobald sie ihn fordern werde. Sie vermochte ihn, mit ihr nach

Wansee bei Potsdam zu fahren; dort kehrten sie in einem Hause unweit

der Berliner Chaussee ein, verbrachten die Nacht mit Briefschreiben und

lÃ¶sten am 21. November 1811 in einem nahegelegenen WÃ¤ldchen ihr Ge-

lÃ¼bde. Kleist erschoÃ� erst die Frau und dann sich selbst. Sie wurden

beide an derselben Stelle begraben; ein einfacher Gedenkstein bezeichnet

das Grab des unglÃ¼cklichen Dichters. (Vgl. H. Grimm, K.'s GrabstÃ¤tte:

FÃ¼nfzehn Essays. Erste Folge. 3. Aufl. Berlin 1884. S. 810f.).

Kleists Schriften gab zuerst Ludwig Tieck heraus und begleitete sie

mit einer warm empfundenen biographischen Einleitung. Seitdem hat sich

durch die VerÃ¶ffentlichung von Briefen an Freunde, an die Braut und

an seine Schwester Ulrike mancherlei in diesem Bilde berichtigt. Der

Dichter tritt aus der Stellung eines Helden mehr in die eines Leidenden

hinÃ¼ber, die Fremdartigkeit seiner Erscheinung fÃ¼gt sich mehr in die un-

klare Krankhaftigkeit der Zeit. Das selbstquÃ¤lerische GrÃ¼beln und Grollen

war mehr durch eigene GemÃ¼tsanlage, als durch die politische Lage der

Welt und die ohnmÃ¤chtige Zerrissenheit des Vaterlandes bedingt. Dennoch

bleibt seiner Dichtung der groÃ�e Vorzug wirklicher Gestaltungskraft, fester

sicherer Zeichnung und lebensvoller AusfÃ¼hrung.

Nach der Bearbeitung des Moliere'schen ,Amphitryon', der ihn nicht

der Possen, sondern des eigentÃ¼mlichen Problems wegen anzog, trat er mit

einer dramatisch sehr gewandten Dichtung, der Â»Familie Schroffen stein' her-

vor, wobei ihn wieder das Problem, die SelbstzerstÃ¶rung des Argwohns,

reizte. Mit vÃ¶llig geÃ¼bter Hand und ohne ZurÃ¼ckhaltung entwarf er kÃ¼hn

und folgerecht das dÃ¼stere Bild der ZerstÃ¶rung zweier verwandter HÃ¤user,

die sich eben nur eines bloÃ�en Argwohnes wegen zu Grunde richten.

Wie krÃ¤ftig und reich sein Talent war, zeigte er, indem er fast zu

gleicher Zeit ein Lustspiel begann und in dem .zerbrochenen Kruge' mit

der heiteren Kunst eines niederlÃ¤ndischen Malers ein derbes Bild entwarf,

das in technischer Vollendung, durch rasch fortschreitende, nur hier und da

kunstvoll verzÃ¶gerte Handlung und durch kecke AusfÃ¼hrung der Charaktere

die gereifte Kunst des Meisters darlegte. In Weimar fiel das ,langweilige

und abgeschmackte' StÃ¼ck zwar durch (am 2. MÃ¤rz 1808, vergl. Brief des

FrÃ¤uleins von Knebel an ihren Bruder, 5. MÃ¤rz 1808 Briefe S. 328),

aber das weimarische idealische Publikum war fÃ¼r diese derbe Kunst-

schÃ¶pfnng kein maÃ�gebender Richter: sie hat sich bis in die Gegenwart

auf der BÃ¼hne erhalten und erfreut noch immer in erster Frische. Einen

gewagteren Schritt that Kleist mit der ,Penthesilea', in der ihn auch das

Problem der Liebe und Blutgier reizte und die er mit derselben sicheren

Kraft und KÃ¼hnheit durchfÃ¼hrte, wie die Schroffensteiner und den zer-

brochenen Krug, nur daÃ� hier die Kraft bis zur Wildheit gesteigert war.

Giebt man die Amazone als Dichtungsstoff einmal zu, so darf man auch

vor der DurchfÃ¼hrung nicht zurÃ¼ckschrecken. Alles SÃ¼Ã�e und allen wilden

Blutdurst vereinigte der Dichter in der Brust dieser MÃ¤unin, die den ge-

liebten Feind Ã¼berwunden zu haben wÃ¤hnt und, als sie der TÃ¤uschung

inne wird, ihm den tÃ¶dlichen Pfeil durch den Hals bohrt, die ZÃ¤hne mit

den Hunden um die Wette in seine weiÃ�e Brust schlÃ¤gt und dann, die

grauenvolle That anstarrend, ihm in den Tod nachfolgt. Es liegt etwas

Ã�bermenschliches in dieser SchÃ¶pfung, und nur die Wahl des Gegen-

OoedeltÂ», Onnditez. VI. t. Anfl. â�¢ 7
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Standes lÃ¤Ã�t sich tadeln. Die Entfaltung und DurchfÃ¼hrung sind Ã¼bel-

allen Tadel. Den vollen Gegensatz lieferte er im KÃ¤thchen von Heilbronn,

diesem hingebenden, sanften, geduldigen Wesen, das wie eine zweite

Griseldis ihrer Liebe unerschÃ¼tterlich treu bleibt. Die LÃ¶sung dieses

Problems durch eine Art von tierischem Magnetismus, der damals durch

Mesmer und seine JÃ¼nger in der Zeit spukte, ist freilich so wenig lobens-

wert wie die schlieÃ�liche Verwandlung der Tochter des Waffenschmiedes

in ein FÃ¼rstenkind, die allzusehr an Kotzebue'sche Theatercoups erinnert;

aber die AusfÃ¼hrung auf der BÃ¼hne ist menschlich und natÃ¼rlich gehalten.

Der aus den Flammen rettende Cherub fÃ¤llt in einem romantischen

Ritterschauspiel kaum Ã¼bler auf, als der schwarze Ritter in Schillers

Jungfrau von Orleans. â�� Im Prinzen von Homburg reizte das Problem,

in derselben jugendlichen Menschenbrust kriegerischen Heldenmut und die

Liebe zum Leben in Zwiespalt zu setzen und diese siegen zu lassen. Die

landesÃ¼blichen Vorstellungen von todesverachtendem Heldensinn wurden

freilich dadurch verletzt und in einer kriegerischen Zeit, wo die selbst

mit siegreichem Erfolge gekrÃ¶nte Ã�bertretung eines militÃ¤rischen Gebots

ein todeswÃ¼rdiges Verbrechen war, mochte der Prinz den Tod zu ver-

dienen scheinen; Kleist aber that wohl, die menschliche Regung nicht

durch den Buchstaben des Gesetzes zu ersticken. Eine SchwÃ¤che des

StÃ¼ckes liegt nur in der schlafwachenden Szene des Anfanges, wo der

kurfÃ¼rstliche Hof seinen Scherz mit dem schlafenden Prinzen treibt und

dadurch das ganze Spiel in Bewegung setzt. â�� Kleists ,Hermannsschlacht'

ist die einzige, welche neben patriotischem guten Willen auch Gestalten

und VerhÃ¤ltnisse giebt, die sich jenen Zeiten, in denen die Schlacht vor-

ging, zugestehen lassen, was weder bei Klopstock, noch bei Grabbe, noch

bei anderen Hermannsschlachtdichtern der Fall ist. Das Drama behandelt

ohne alle Seitenblicke nur ganz historisch und sachgemÃ¤Ã� die Vertreibung

der RÃ¶mer aus Deutschland durch den Cherusker Hermann und ist doch

ein klarer Spiegel der schmachvollen Zerrissenheit und des nach Einigung

und Befreiung von fremdlÃ¤ndischem Joche drÃ¤ngenden Volksgeistes, ein

Abbild der Zeit, wo DÃ¶rnberg, Schill und die Tiroler fÃ¼r das Vaterland

litten, weil ihnen ein Hermann fehlte. Dies treue Spiegelbild durch zwei

Jahrtausende getrennter Zeiten ist neben dem leider unvollstÃ¤ndig ge-

bliebenen .Robert Guiskard' das HÃ¶chste, was Kleist gelang. â�� Seine

Novellen, die meisterhaft sind, zeichnen sich durch den strengsten folge-

rechten Gang der Handlung aus, die mit eherner Hand bis zu den Ã¤uÃ�ersten

Konsequenzen durchgefÃ¼hrt wird. Vor allen ist ,Michael Kohlhaas' ein

Muster kraftiger Gestaltung; aus einer kleinen unbedeutenden Begebenheit

wird eine Reihe von Handlungen des um sein Recht verkÃ¼rzten Helden mit

so natÃ¼rlicher Kunst entwickelt, daÃ� man lange Zeit den Kleistschen Kohl-

haas fÃ¼r geschichtlich angesehen und die poetische Erfindung fÃ¼r einen

historischen Bericht genommen hat.
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SchÃ¶ne (Fortsetzung), von Adam H. MÃ¼ller. â�� II. S. 32 bis 46: Fragmente aus

dem Lustspiel: Der zerbrochene Krug, von H. v. Kleist. (Dazu eine Anmerkung,

daÃ� eigentlich das Fragment eines grÃ¶Ã�eren Werkes, Robert Guiskard, habe einge-
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dies seinen Gmnd habe). Abgedruckt sind Auftritt 1. 4. 5. â�� III. S. 47: Fabeln
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Aus Adam MÃ¼llers Vorlesungen Ã¼ber dramatische Poesie. â�� II. S. 12 bis 23:

Von der didaktischen Poesie. Von (W.) NienstÃ¤dt. â�� III. S. 24 bis 28: Idnna,

GÃ¶ttin der Unsterblichkeit. Nach der islÃ¤ndischen Edda (Gedicht) von Wezel. â��

IV. S. 29: Gottes Strom. Nach dem Talmud (Gedicht). â�� V. S. 29 bis 31: Die

versÃ¤umte Kirche (Gedicht) 1807, von Wezel. â�� VI. S. 31 bis 46: Philosophische

und kritische Miscellen (in Prosa und Versen).

Achtes StÃ¼ck. August 1808. 48 S. 4. -- I. S. 3 bis 9. Der Wole Grab.

Das nordische Requiem, nach der Edda (Gedicht), von Wezel. â�� II. S. 10 bis 18:

Einleitung in die Betrachtung der griechischen BÃ¼hne. Aus A. MÃ¼llers Vor-

lesungen Ã¼ber dramatische Kunst. â�� III. S. 19 bis 20: Kleobis und Biton (Gedicht),

von Wezel. â�� IV. S. 20 bis 33: Von der didaktischen Poesie. (Fortsetzung), von

W. NienstÃ¤dt.â�� V. S. 33 bis 39; Philosophisch-kritische Miscellen. 1â��3. (Unter-

zeichnet A. M.) â�� VI. S. 39 bis 44: Die Schule Johann von MÃ¼llers, von Ad.

MÃ¼ller. â�� VII. S. 45 bis 47: Noch etwas Ã¼ber den Unterschied des antiken und

modernen Theaters.

Neuntes und Zehntes StÃ¼ck. Septbr. und Octbr. 1808. 90 S. 4. â�� I. S. 3

bis 13: Vom religiÃ¶sen Character der grichischen BÃ¼hne, von Ad. MÃ¼ller. â��

u. S. 13 bis 15: Zur Weinlese. 5. October 1799. Von Friedrich v. Harden-

berg (Novalis). â�� III. S. 15 bis 54: Zweites Fragment des Schauspiels: KÃ¤thchen

von Heilbronn, von H. v. Kleist (Akt 2, Auftritt 2, 3, 5â��10, 12, 18). â�� IV. S. 55

bis 87: Fragmente Ã¼ber William Shakespear. Aus Ad. MÃ¼llers Vorlesungen

aber die dramatische Kunst. â�� V. S. 87 bis 89: (FÃ¼nf) kleine Gelegenheitsgedichte,

von H. V. K.

Eilftes und ZwÃ¶lftes StÃ¼ck. November und Decetnber 1808. 84 S. 4. â�� I. S.
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3 bis 27: Prolegomena einer Kunst-Philosophie, von Adam Mfiller. â�� II bis V.

8. 27 bis 29: Vier Gedichte von Wezel (2. Lied von der Jugend. 3. Der Tod.

4. Fluch der Zeit. 5. Das Kleinod.) â�� VI. 8. 30 bis 35: Der Schrecken im Bade.

Eine Idylle (in Jamben, Dialog zwischen Johanna und Margaret ha'. Von Heinr.

T. Kleist. â�� VII bis IX.: Drei Gedichte von Graf 0. Heinr. von Loben (S 35:

Kunz von Kaufiungen, Romanze). â�� S. 36: Die sterbende Maria, nach einem alt-

deutschen Bilde aus dem Schlosse zu NÃ¼rnberg. â�� S. 38 bis 39: Die himmel-

fahrende Maria). â�� X. S. 39 bis 40: Druck der Seele (Gedicht) von X** (Immer

denk' ich, 's soll sich wenden). â�� XL S. 40 bis 47: Italienisches Theater, Masken,

Extemporiren. Aus Adam Maliers Vorlesungen Ã¼ber dramatische Kunst. â��

XII. S. 48: Geisternahe, Fragment (Gedicht). â�� XIII. S. 49 bis 50: Ã¼eber das

deutsche [dramatische] FamihengemÃ¤lde. â�� XIV. S. 50 bis 51 (Gedicht): An J.

Als sie dreizehn Jahr alt war ins Stammbuch geschrieben, von A. M(Ã¼ller). â��

XV bis XVIII.: Vier Gedichte von Wezel. (S. 51. Unsichtbare Nahe. S. 52.

Wanderers Tagereise. S. 53. Wanderers Abend S. 54 bis 56: Wanderers Nacht-

lager.). â�� XIX. S. 57 bis 71: Ã�ber Kunstausstellungen und Kunstkritik, von

Ferdinand Hartmann. â�� XX. S. 71 bis 83: Noth- und HÃ¼lfsbÃ¼chlein fÃ¼r

KÃ¼nstler und Kunstliebhaber in Mildheim (vgl. Â§ 278, 3) aus den Schriften des

Herrn von Ramdohr (vgl Â§ 264, 6), mit Fleitt zusammengetragen.

4) Penthesilea. Ein Trauerspiel von Heinrich von Kleist. TÃ¼bingen, im

Verlage der Cottaischen Buchhandlung und gedruckt in Dresden bei GÃ¤rtner.

1808. 176 S. 8. â�� Reclams Univ.-Bibl. Nr. 1305. - S. unten S. 802.

Vgl. Nr. 3) PhÃ¶bus. Januar. â�� Goethe in Hoffmanns v. F. Findlingen

5. 179f. â�� Heinrich Welti, Textkritisches zu . . Penthesilea: Akademische BlÃ¤tter

1884. 8. 295 bis 297. â�� Richard WeiBenfels, Vergleichende Studien zu Heinrich

von Kleist. I. Der Tod der Penthesilea (Penthesilea = Ulrike): Kochs Zsch. f. ver-

gleichende Litt.-Gesch. 1887 l, 273 bis 294. â�� Hubert Roetteken, Kleists Pen-

thesilea: Kochs Zsch. N. F. 1894. 7, 28 bis 48. â�� Johannes Niejahr, H. v. Kleists

Penthesilea: Seufferts Vierteljahrschrift 1893. VI, S 506 bis 553. â�� H. Roetteken,

Nochmals Penthesilea: Kochs Zsch. 1895. 8, 24 bis 50. Vgl. Centralblatt fÃ¼r

Nervenheilkunde mit Psychiatrie Juni 1894 (Sommer).

5) Berliner AbendblÃ¤tter (Zeitschrift). Berlin 1811. 8. Sieh Nr. 16).

Darin auch erste Drucke von Goethe. Sieh Â§ 243, 35) = Band IV. S. 704.

6) Das KÃ¤thchen von Heilbronn oder die Feuerprobe. Ein groÃ�es historisches

Ritterschauspiel. Berlin, Realschulbuchhandlung 1810. 8. â�� Zweite Auf lÃ¤ge. Berlin,

G. Reimer 1846. 8.

Vgl. Nr. 3) PhÃ¶bus. Mai S. 75 und Oktober S. 15. â�� Morgenblatt 1810.

Nr. 21. â�� BÃ¼hnenbearbeitung von Franz von Holbein. Â§ 296. â�� FÃ¼r die BÃ¼hne

eingerichtet von H. Laube. Wien 1857. 8. - Zum ersten Male auf Grund deÂ«

ursprÃ¼nglichen Plans neu fÃ¼r BÃ¼hne und Haus bearbeitet von Karl Siegen.

Leipzig 1890. 8. â�� C. Reinthaler, Das KÃ¤thchen von Heilbronn. Romantische

Oper in 4 Akten frei nach H. v. Kleists gleichnamigem Schauspiel (Berliner Oper

1890 MÃ¤rz 23). â�� Euphorien 1895. Bd. 2. Ergzgsh. S. 14/36. â�� unten S. 802.

7) ErzÃ¤hlungen. Berlin 1810-1811. II. 8.

I. a: Michael Kohlhaaa. Vgl. Nr. 3) PhÃ¶bus. Juni. S. 20. â�� Emil Kuh,

Die Quelle der K'schen ErzÃ¤hlung Michael Kohlhaas: Kolatscheks Stimmen der

Zeit. 2. Ausg. Leipzig. 1861. [Nicht aufzutreiben!] â�� C. A. H. Burkhardt,

Der historische Hans Kohlhase u. H. v. Kl's Michael Kohlhaas. Nach neuen

Quellen. Leipzig 1864. â�� Michael Kohlhaas. Trauerspiel in 6 AufzÃ¼gen von

R PrÃ¶lsa. Dresden. 1863. â�� Maltitz, Hans Kohlhas. Trauerspiel in 5 Akten.

Berlin 1828. 8. Â§ H34, 765. 13). â�� Reclams Univ.-Bibl. Nr. 1338. â�� Vgl R. Sprenger:

Lyons Zsch. 1890. 4, 378 und unten S. 802.

b: Die Marquise von 0**". Vgl. Nr. 3) PhÃ¶bus. Febr. S. 3. Reclams Univ.-

Bibl. Nr. 1957. Vgl. Rieh. M. Werner, Kleists Novelle, Die M. v. 0.: Seufferts

Vierteljahrschr. 1890. III, 483 bis 500 und unten S. 802.

c: Das Erdbeben in Chili. â�� Heyse-Laistner, Neuer deutscher Novellenschatz

Bd. 24, S. 33.

II d: Die Verlobung in S. Domingo. â�� Reclams Univ.-Bibl. Nr. 358. â��

Heyse-Knrz, Dtscb. Novellenschatz Bd. 1. â�� Reinhard Kade, Zu Kleists Verlobung

in S. Domingo und KÃ¶rners Toni: Grenzboten 1889. S. 171 bis 174. - G.Feier-
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feil, Die Verlobung in St. Domingo von H. v. Kleist und Th. KÃ¶rners Toni.

Brauns 1892. 8.

e: Das Bettelweib von Locarno.

f: Der Findling. â�� Reclams Univ.-Bibl. Nr. 358.

g: Die heilige Caecilie oder die Gewalt der Musik, eine Legende. Vgl. Erich

Schmidt, Kleists .Heilige CÃ¤cilie' in ursprÃ¼nglicher Gestalt: Seun'erts Vierteljahr-

schrift 1890. III, S. 191.

h: Der Zweikampf.

0. Brahm, H. T. Kleist als Novellist: Beilage zur MÃ¼nchner Allg Zeitung

1884. Nr. 144 und 145. â�� F. Muncker, Ein Nachtrag zum Studium der Novellen

Kleists: MÃ¼nchner Allg. Ztg. 1884. Nr. 153. - J. Minor: Euphorien 1894. 1,585

bis 589.

8) Der zerbrochene Krug. Ein Lustspiel. Berlin 1811. 8.; 1812. 8. â�� Vgl.

Nr. 3l PhÃ¶bus. MÃ¤rz S. 33. â�� Reclams Univ.-Bibl. Nr. 91. - Prachtausgabe:

Eingeleitet von Fr. Dingelstedt. Mit 30 Text-Illustrationen und 4 blattgroÃ�en

Holzschnitten nach Ad. Menzel. Berlin o. J. Folio.

Karl Siegen, Der zerbrochene Krug. Festschrift. Leipzig 1876. â�� Karl

Siegen, H. v. Kleist und der zerbrochene Krug. Neue BeitrÃ¤ge. Sondershausen

1879. XV, 133 S. 8. â�� Christian Sem l er, Der zerbrochene Krug. Leipzig 1879. 8.

Chn. Semler, Der Dorfrichter Adam: Lyons Zach. 1893. 7, 374. â�� Lyons Zsch.

1892. 6, 732. 1893. 7, 561. 683. [Nachtr. S. 802.

Theophil Zolling, Urbild des zerbrochenen Kruges: Dichterhalle 1873, Nr. 15.

Friedrich Ludwig Schmidt, Der zerbrochene Krug. BÃ¼hnenbearbeitung

Â§ 258, 16. 21). Reclams Univ.-Bibl Nr. 2304.

9) H. v. Kleist, Germania an ihre Kinder. [1813, ged. 1809] o. 0. u. J. 4 S. 4.

10) An die KÃ¶nigin Luise (,Du, die das UnglÃ¼ck'): Die Musen, hg. von Fouque'

und Neumann 1812. l, 177. â�� .Winter, so weichst Du': ebenda 1814. l, 418.

11) Das letzte Lied: Frauentaschenbuch fÃ¼r 1818. S. 64 bis 66.

12) Hinterlassene Schriften von Heinrich von Kleist. Herausgegeben von

Ludwig Tieck. Berlin 1821. 8. Sieh Â§ 284, 1. 135).

Inhalt:

a: Der Prinz von Homburg.

Erste AuffÃ¼hrung in Wien 1821 Oktober 30. Sieh Ludwig Costenoble,

Aus dem Bnrgtheater 1818-1837. Wien 1889; in Dresden 1821 Dezember 6.

Die Schlacht bei Fehrbellin. Schauspiel in 5 Akten von H. v. Kleist. Wien

1822. J. B. Wallishausser, Berlin bei Reimer. 104 S. 8. â�� Mit Anmerkungen von

H. Weis mann. Stuttgart, Cotta. 1882. 8. â�� von L. ZÃ¼rn. Leipzig 1888. 8.â��

Mit Anmerkungen von Reinhard Kade. Wien 1888. 8. â�� von H. Windel. Leipzig,

Velhagen und Klasing o. J. 8.

Vergl. B. ErdmannsdÃ¶rffer, Zu Kleists Prinzen von Homburg: PreuÃ�. Jahrb.

1874. 34, 205. - Julian Schmidt: PreuÃ�. Jahrb. 1878. 41, 648. â�� C. Varren-

trapp, Der Prinz von Homburg in Geschichte und Dichtung: PreuÃ�. Jahrb. 1880.

45, 335f; auch besonders erschienen. Berlin 1880. â�� Felix Bamberg, Ã�ber den

Prinzen von Homburg: Rutschers JahrbÃ¼cher fÃ¼r dramatische Kunst und Litteratur

1847f. Band II. â�� B. Litzmann, Zu Kleists Prinzen von Homburg: Grenzboten

1887. 46, II. Nr. 22. â�� Herrn. Unbescheid: Lyons Zsch. 1887. 1. 222. 320 â��

Beitrag zur Behandlung der dramat. LektÃ¼re. 2. Aufl. Berlin 1891. S. 164. â��

L. ZÃ¼rn, /u H. von Kleists Prinzen Friedrich v. Homburg: Herrigs Archiv 1888.

Bd. 81, 477f. â�� Frdr. Seiler, Die Behandlung des sittlichen Problems in Kleists

,Prinz von Homburg'. Frogr. Eisenberg J890. 4. Sieh Â§ 254, 5) 2. h = Band V.

S. 207. â�� J. Jungfer, Der Prinz von Homburg. Nach archivalischen und anderen

Quellen. Berlin 1890. 8 â�� Lyons Zsch. 1890. 4, 1. 441. 451 bis 480 1891. 5,

60. 422. 1893. 7, 60. 422. 494. 683. â�� H. Gilow, Die Grundgedanken in Heinrich

von Kleists .Prinz Friedrich von Homburg'. Progr. Berlin 1893. 4. â�� Johannes

Niejahr, H.v.Kleists Prinz von Homburg und Hermannsschlacht: Seufferts Viertel-

jahrschrift 1893. VI, S. 409 bis 429.

b: Die Hermannsschlacht.

Rudolf Genge, Neue Bearbeitung der Hermannsschlacht mit Einleitung und

Anmerkungen. Berlin 1871. Verlag von F. Lipperheide.

Vergl. R. LÃ¶hn er, Zu Kleists Hermannschlacht: Lyons Zsch. 1889. 3, 280.
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â�� Heinrich Ortner, Bemerkungen zu Kleists Hermannsschlacht. Progr. Regens-

burg 1894. 8.

c: Robert Guiskard. Fragment.

Vergl. 0. Brahm, H. v. Kl. und sein Dramenfragment .Robert Guiskard':

Dtsch. Rundschau 1884. Bd. 39, S. 52 bis 66; sieh in Nr. z). â�� C. RÃ¶Ã�ler, EL

v. Kls. unvollendete TragÃ¶die Robert Gniscard: PreuÃ�. Jahrb 1890. 65, 485f.; dazu

E.Schmidt: Dtsch. Litt.-Ztg. 11, Sp. 71. â�� J. Minor: Euphorien 1894. l, S. 564

bis 581.

13) Gesammelte Schriften von Heinrich von Kleist. Herausgegeben von Lud-

wig Tieck. Berlin 1826. III. 8. Sieh Â§ 284, 1. 136).

I. a: Die Familie Schrofienstein. â�� b: Penthesilea. â�� c: Amphitryon. u.

d: Der zerbrochene Krug. â�� e: Das Kathchen von Heilbronn. â�� f: Prinz Friedrich

von Homburg. â�� g: Die Hermannschlacht. â�� III. h: Michel Kohlhaas. â�� i: Die

Marquise von 0. - k: Das Erdbeben in Chili. â�� 1: Die Verlobung auf S. Domingo.

â�� m: Das Bettelweib von Locarno. â�� n: Der Findling. â�� o: Die heilige Caeeiliei

â�� p: Der Zweikampf. â�� q: Robert Guiskard. â�� r: Epigramme und Gedichte.

14) AuegewÃ¤hlte Schriften von Heinrich von Kleist. Hg. von Ludw. Tieck.

Berlin 1846. 1847. IV. 8.

1. a: Das Kathchen von Heilbronn. â�� II. b: Der zerbrochene Krug. â�� c: Prinz

Friedrich von Homburg. â�� III. IV. d: ErzÃ¤hlungen.

15) Heinrich von Kleist's gesammelte Schriften. Hg. von L. Tieck, revidirt,

ergÃ¤nzt und mit einer biographischen Einleitung versehen von Julian Schmidt.

Berlin 1859 III. & â�� Zweite Ausg. 1863. III. 8. â�� Stereotyp-Ausg. 1882. III. 8.

Neue Stereotyp-Ausg. 1891. II. 8.

Reinhold KÃ¶hler, Zu. Heinrich von Kleists Werken. Die Lesarten der

Originalausgaben und die Ã�nderungen L. Tiecks und J. Schmidts zusammen-

gestellt. Weimar, BÃ¶hlau 1862. VIII, 108 S. 8.

16) Heinrich von Kleists politische Schriften und andere NachtrÃ¤ge zu seinen

Werken. Mit einer Einleitung von Rud. KÃ¶pke. Berlin 1862. 8. Sieh Nr. 5).

17) H. von Kleist's Werke. Nebst der Biographie des Dichters (LXIV S.),

von Adolf Wilbrandt. Berlin, G. Hempel o. J. V. 8.

18) P. L(indau), Ein politisches Manifest von Heinrich von Kleist: Die

Gegenwart 1876. Nr. 45 S. 294 f.

19) Kleists ausgewÃ¤hlte Dramen. Mit Einleitung und Anmerkungen herausg.

von Karl Siegen. Leipzig, Brockhaus 1877. II. 8.

20) Kleists Werke. Hg. von Heinrich Kurz. Hildburghausen 1878. II. 8.

21) Heinrich von Kleist, Ueber die allmÃ¤hliche Verfertigung der Gedanken

beim Reden: Nord und SÃ¼d 1878.

22) Heinrich von Kleists s&mmtliche Werke. Neu durchgesehene und er-

gÃ¤nzte Ausgabe. Mit Einleitung (34 S.) von Franz Muncker. Stuttgart, Cottascbe

Bibl. der Weltlitteratur 1882. IV. 9.

23) Heinrich von Kleists sÃ¤mmtliche Werke. Herausgegeben von Ed. Grise-

bach. Leipzig, Reclam [1882]. II. 8. Numerierte Exemplare auf BÃ¼ttenpapier.

Prachtausgabe.

24) Heinrich von Kleist, Unwahrscheinliche Wahrhaftigkeiten. Eine bisher

ungedruckte Humoreske. VerÃ¶ffentlicht von Theoph. Zolling: Die Gegenwart 1884.

28, S. 157 f.

25) Heinrich von Kleist, Sonderbare Geschichte. Eine uneedruckte Humo-

reske. VerÃ¶ffentlicht von Theophil Zolling: Die Gegenwart 1884. 26, S 283 f.

26) Heinrich von Kleists Werke (Mit biographischer Einleitung und Briefen

CLII S.). Hg. von Theophil Zolling. Stuttgart 1885. IV. 8. Deutsche National-

Litteratnr Nr. 149. Beste Ausgabe. Darin die beste Wiedergabe des einzigen

Bildes von Kleist.

27) Drei ungedruckte Gedichte von Heinrich von Kleist. Mitgetheilt von

Theophil Zolling: Die Gegenwart 1886. 29, S. 211 bis 215. Sieh unten S. 802.

2. Ludwig Friedrich August Wieland, geb. am 28. Oktober 1777 in

Weimar, Sohn des Oberondichters; studierte in Jena und Erlangen, ging 1800 nach
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Bern zu seinem Schwager Heinrich GeÃ�ner, der dort Nationalbuchdrucker war,

verkehrte in Bern mit Heinrich von Kleist und Zschokke; alle drei bearbeiteten

den zerbrochenen Krug. Wieland wurde 1809 Bibliothekar des FÃ¼rsten Esterhazy,

seit 1811 lebte er unabhÃ¤ngig in Wien, dann in Weimar. Er verÃ¶ffentlichte ver-

schiedene politische FlugblÃ¤tter, AufsÃ¤tze in politischen Zeitschriften, wie dem

VorwÃ¤rts, und gab die kurzlebige Monatsschrift ,Der Patriot' heraus. Er starb

in Jena am 12. Dezember 1819.

a) Meusel, Gel. Teutschland 1812. 16, 225. 1827. 21, 556.

b) Hoffmann von Fallersleben, Findlinge. Leipzig 1859. S. 171 f. Brief

Wielands, des Vaters, Ã¼ber das Lustspiel von Ludwig W.: Die Ã�berraschung 1806;

wiederh.: Job. Valentin Teichmanns Literar. NachlaS, hg. von Franz Dingelstedt.

Stuttgart 1863. S. 270 bis 272. - c) Theophil Zolling, Kleist in der Schweiz.

Stuttgart 1882. S. 26 bis 27. 100 bis 101. - d) Wurzbach 1888. 56, 18.

Brief an Heinrich GeÃ�ner in Nr. c) S. 155; an seinen Vater: Grenzboten

1870. 2, 262; zwei von seinem Vater in Nr. c) S. 149 bis 152.

1) ErzÃ¤hlungen und Dialogen von Ludwig Wieland. Herausgegeben von

C. M. Wieland. I. Leipzig 1803 II. ZÃ¼rich, Heinrich GeÃ�ner. 8. Sieh Â§ 223, C.

Nr. Uff = Band IV. S. 208 b.

Enth. I. a: Dialogen. â�� b: Das Fest der Liebe. Eine ErzÃ¤hlung. â�� II. 1803.

c: Die GlÃ¼cksritter. Eine ErzÃ¤hlung. â�� d: Der Barbier von Bagdad. Eine Posse

nach dem FranzÃ¶s. â�� e: Der UnglÃ¼ckliche. Ein Schwank. â�� f: Verwegenheit

ans Liebe. Eine Geschichte in Briefen. â�� g: GesprÃ¤ch.

2) Evelina oder das Burggespenst. Ein romantisches Drama in drei Auf-

zfigen nach dem Englischen des Castle Spectre fÃ¼r die deutsche BÃ¼hne bearbeitet.

Brannachweig 1804. 8.

3) Lustspiele von L Wieland. Braunschweig. 1805. gedruckt bei Friedrich

Vieweg. 327 S. 8.

Enth. a: Ambrosius Schlinge. Eine KomÃ¶die (in Versen). â�� S. 145. b: Die

Bettlerhochzeit. Ein Lustspiel in drey AufzÃ¼gen (Prosa).

4) Ã�ber Ifflands Darstellungen in Weimar, im December 1812: Journal des

Lnxus 1813, Februar. Sieh Band V. S. 265. [Nachtr. S. 802.

5) Die Belagerten. Ein Schauspiel. Wien 1814. 8. Sieh Â§ 296, 70. 16) b.

6) Bemerkungen gegen die Schrift des Geheimenrath Schmalz zu Berlin Ã¼ber

politische Vereine. Von Ludwig Wieland. Erfurt 1815, G. A. Keysers Buchhand-

lung. 24 S. 8. â�� Nebst einem Anhang. Zweite Auflage 1817.

7) Ueber die Schmalzische Verteidigungsschrift gegen Herrn Staatsrath

Niebuhr. Ein GesprÃ¤ch hg. von Ludwig Wieland. Erfurt, G. A. Keysers Buch-

handlung 1816. 24 S. 8 Sieh Â§ 257, 35. 9). Â§ 316 = Band VIII. S. 134.

L. Wieland gab heraus: Auswahl denkwÃ¼rdiger Briefe von C. M. Wieland.

Wien 1815. II. 8. (120 Briefe ans den Jahren 1763-1812 an Orell, GeÃ�ner und

FflBli, an Madame de la RÃ¶che, an Friedrich Just Riedel, an den FÃ¼rsten v. Kau-

nitz, an drei Kunstrichter, an Gluck. II: an Freiherrn v. Gebier, an Freiherrn

von Ketzer, an Blumauer, an den Geh. Regierungsrat v. MÃ¼ller aus Weimar, an

eine deutsche FÃ¼rstin d. i verwitwete Frau FÃ¼rstin von Neuwied nach BÃ¶ttiger:

Frauenzimmer Almanach auf 1819. S. 12). Sieh Â§ 223, A. 1. d) = Band IV.

S. 188 f.

Heinrich Zschokke sieh Buch VIII. Â§ 332.

3. Heinrich Joseph von Collin, geb. am 26. Dezember 1771 in Wien,

Sohn des 1781 gestorbenen Arztes, wurde im LÃ¶wenburgischen Convicte in Wien

vorgebildet und studierte seit 1790 die Rechte. Nach Vollendung seiner Studien

wurde er Konzipist bei der Finanzhofstelle, dann HofsekretÃ¤r und 1809 Hofrat

bei der damaligen Kredits-Hofkommission. Rastloses Arbeiten erwarb ihm die

Gonst des Finanzministers Grafen Jos. O'Donel. untergrub aber, weil er die Nachte

der Poesie widmete, seine Gesundheit. Am 28. Juli 1811 erlag er einem Nerven-

fieber. (Vgl. Ã¼ber sein Denkmal in der Wiener Borromiiuskirche: Morgenblatt

1813. Nr. 239. S. 956).

Seine von edlem Streben nach klassischer Einfalt eingegebenen Dramen

nÃ¤hern sich doch mehr dem rhetorischen Pathos der franzÃ¶sischen, als der lebens-

vollen GrÃ¶Ã�e der griechischen TragÃ¶die. Das beste darunter, sein Regulus, wurde
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infolge einer Wette binnen sechs Wochen vollendet Seine Gedichte voll patrio-

tischer WÃ¤rme und krÃ¤ftige Zeugnisse fÃ¼r den edlen Geist, der damals in Ã�ster-

reich aufzuleben begann, sind nur in einzelnen KlÃ¤ngen im Ã¼brigen Deutschland

bekannt geworden. WÃ¤hrend die krÃ¤ftigen Wehrmannslieder, die in Ã�sterreich

lautes Echo fanden, im Ã¼brigen Deutschland still vorÃ¼bergingen, drangen hier

auch einzelne seiner Balladen, wie ,Kaiser Max auf der Martinswand', .Herzog

Leopold vor Solothurn', ,Kaiser Albrechts Hund', durch und erhielten sich lange

in Gedichtsammlungen.

Mensel, Gel. Teutschland 1808. 13, 240. 14, 340. 16, 338. 17, 344. 221, 522.

a) Moriz v. Dietrichstein in den VaterlÃ¤ndischen BlÃ¤ttern fÃ¼r den Ã¶ster-

reichischen Kaiserstaat 1811 August 3.

b) Biographie von MatthÃ¤us von Collin in Heinrich Collins Werken 1814.

Bd. 6, 249 bis 447.

c) Ersch und Grubers EncyclopÃ¤die 1822. I. Sect 22 S. 53. â�� c') S. 802.

d) Wurzbach 1857. 2, 412.

e) F. Gassner, Ueber Heinrich von Collin. Beitrag zur Gesch. Ã¶ster-

reichischer Dichter. Progr. 1873. 44 S. Â«.

f) Allg. dtsch. Biogr. 1876. 4, 407 (K. WeiÃ�).

g) Ferdinand Laban, Heinrich Joseph Collin Ein Beitrag zur Geschichte der

neueren deutschen Literatur in Oesterreich. Wien. Carl Gerold's Sohn. 1879. 8.

Briefe an Â«) Moriz Gf. v. Dietrichstein: Ferdinand Laban S. 211. Ã�) Ludwig

Schubart: Wiener allg. Theaterzeitung, hg. von Ad. BÃ¤uerle. Jahrg. 9. Nr. 93.

â�� von Ludwig van Beethoven: Ferd. Laban S. 212. â�� S. unten S. 802.

1) Scheinverbrechen. Ein Schauspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen. FÃ¼r das k. k. National -

Hoftheater. Wien, J. B. Wallishausser. 1794. 99 S. 8.; wiederholt unter dem Titel:

Julie von Billenau in Nr. 13), Bd. III, S. 191 bis 316. Die Quelle sieh Â§ 224,

52. 7) Neunte, Zehnte Sammlung: ,Auch Vorwitz kann seinen Nutzen haben'.

Vergl. auch Â§ 259, 131 und Â§ 264, 10. 3) a.

2) Regulus. Eine TragÃ¶die in fÃ¼nf AufzÃ¼gen von Collin. Berlin, bei Johann

Friedrich Unger. 1802. 184 S. 8. - Nachdruck: Berlin 1802. 4 Bl. 125 S. 8.

â�� Nachdruck: Berlin 1802. 183 S. 8. â�� Nachdr.: Wien, bey J. B. Wallishausser.

1802. 146 S. 8. â�� Aachen, bei F. W. Forstmann. 1816. 196 S. 16. â�� Regulus,

TragÃ¶die in fÃ¼nf AufzÃ¼gen von Heinrich v. Collin. Zum groÃ�en deutschen Turn-

fest eigens fÃ¼r das Leipziger Stadttheater eingerichtet von Feodor Wehl: Die

Deutsche SchaubÃ¼hne 1863. Jahrgang 4. Heft 9. â�� Reclams Univ.-Bibl. Nr. 329.

â�� Mit Einleitung und Anmerkung von H. Kny. Wien 1888. 8.

Italienisch von Lorenzo Randolini.

Vgl. A. W. Schlegel: Zeitung fÃ¼r die elegante Welt 1802. Nr. 49. Sp. 385

bis 388 und Nr. 50. Sp. 393 bis 395 - Kritische Schriften. Band II, S. 122 f. Sieh

Â§ 283, 1. 60) r. - Schiller an Goethe 1802 MÃ¤rz 17. â�� Goethe Â§ 242, 20) 4. a.

Sieh Band IV. S. 697. â�� K. L. KannegieÃ�er, Marcus Atilius Regulus, Trauerspiel

in 5 Aufz. von H. v. Collin und Oper in 3 Aufz. von Metastasio: Herrigs Archiv

1861. Band 29, S. 255 bis 272.

3) Coriolan. Ein Trauerspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen von Collin. Berlin, bei Johann

Friedrich Unger. 1804. 148 S. 8. â�� Nachdr : Berlin 1804. 120 S. 8. â�� Ein

Schauspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen. FÃ¼r die k. k. Hoftheater. Wien 1804 J. B. Wallis-

hausser. 127 S. 8.

Ganz unabhÃ¤ngig von Shakespeare.

4) Polyxena. Ein Trauerspiel in fÃ¼nf Abtheilungen von Collin. Berlin, bei

Johann Friedrich Unger. 1804. 158 S. 8. â�� Nachdr.: Berlin 1804. 126 S. 8.

5) Baiboa. Ein Trauerspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen von Collin. Berlin, bei Johann

Friedrich Unger. 1806. 131 S. 8. â�� FÃ¼r die k. k. Hoftheater. Wien, 1807.

J. B. Wallishausser. 114 S. 8.

6) KÃ¼nstler-EntzÃ¼ckung. Eine Ode von Collin. Wien 1807. Fol.

7) Vergleichung der PhÃ¤dra des Racine mit der des Euripides, von A. W.

Schlegel (Â§ 283, 1. 30). Uebersetzt, und mit Anmerkungen und einem Anhange

begleitet von H. J. von Collin. Wien 1808. XVI, 192 S. 8. Sieh unten Nr. 13)

VI, 103 bis 247. Collin selbst zeigte im Prometheus, hg. von Leo v. Seckendorf

und Jos. Lud. Stoll. Wien, 1808. Heft 2, Anzeiger S. 20f. die Ã�bersetzung an.

8) Bianca della Porta. Ein Trauerspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen von Collin. Berlin,
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bei Johann Friedrich Unger. 1808. 150 S. 8. â�� FÃ¼r die k. k. Hoftheater. Wien

1809. J. B. Wallishausser. 122 S. 8. Morgenblatt 1808. Nr. 273.

9) Lieder Oesterreichischer WehrmÃ¤nner von H. J. v. Collin. Erste Ab-

theilung. Wien, 1809. Gedruckt und im Verlage bey Anton StrauÃ�. 32 S. 8.

Kriegslieder der Deutschen von Bornstadt, Collin, LÃ¼ttwitz u. g. w. In Musik

gesetzt von Fr. L. Himmel, Breslau 1813.

10) MÃ¤on. Ein Trauerspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen von Collin. Berlin 1809 bei

Job. Frdr. Unger. 8.

11) Gedichte von H. J. v. Collin. Wien, 1812. Gedruckt und im Verlage bey

Anton StrauÃ�. 4 El., 288 S. 8. Morgenblatt 1813. Nr. 5.

12) Die Befreyung von Jerusalem. Oratorium gedichtet von Heinrich und

MatthÃ¤us von Collin. In Musik gesetzt von Herrn Abbe Maximilian Stadier. Wien

0. J. gedruckt bey Anton StrauÃ�. 36 S. 8. â�� .... GroÃ�es Oratorium ....

Stadier. AufgefÃ¼hrt von den Mitgliedern des Musik-Vereines in dem StÃ¤ndischen

Theater in Linz den 15. November 1822. Linz, 1822 gedr bey Wenzel Schlesinger.

31 S. 8. Auch in den Gedichten Nr. 11) S. 221 bis 248.

13) Heinrich J. v. Collin's sÃ¤tnnitliche Werke. [Herausgegeben (mit Bio-

graphie) von Matth. von Collin]. Wien, 1812â��1814. Gedruckt und im Verlage

bey Anton StrauÃ�. VI. 8.

Enth. I. 1812. Regulus. Coriolan. Polyxena. â�� II. 1812. Baiboa. Bianca

della Porta. MÃ¤on. Macbeth. â�� III. 1812. Die Horatier und Curiatier. Brada-

mante, ein lyrisches Schauspiel in vier AufzÃ¼gen (nach Ariost; als Oper, Musik von

Job. Friedr. Reichardt 1809 vollendet, aber nie aufgefÃ¼hrt). Julie von Billenau,

ein Schauspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen [Nr. l)j. Kindespflicht und Liebe, ein Schauspiel

in vier Aui'zÃ¼gen.

IV. 1813. Epische und lyrische Gedichte. Darunter: BruchstÃ¼cke des Helden-

gedichts Rudolph von Habsburg. â�� V. 1813. Prosaische AufsÃ¤tze: a. Anna Maria

Adamberger, und ihr Abschied von der BÃ¼hne, b. Rosalie Nouseul, k. k. Hofschau-

spielerinn. c. Ã�ber das Lustspiel: Verstand und Herz (vgl. Â§ 258, 20 12) 3).

d. Aphoristische Gedanken Ã¼ber verschiedene Gegenstande der dramatischen Kunst.

e. Ã�ber die Einheit des Ortes und der Zeit im Drama, f. Ã�ber das Lustspiel.

g. Ã�ber das gesungene Drama, h. Ã�ber den Chor im Trauerspiele, i. Arist und

Euphranor, ein GesprÃ¤ch, j. (7) Briefe Ã¼ber die Charakteristik im Trauerspiele,

k. (4) Briefe Ã¼ber die Versification des ernsten Drama 1. Die Bruderlade zum Apollo,

m. Ã�ber das Ballet Richard LÃ¶wenherz, n. Lyrische Declamation, und Declamation

der Lenore (Â§ 232, 12. 6). o. Regulus. p. Ã�ber Alxingers Doolin von Mainz (Â§ 225,

4. 4) und Wielands Oberen (Â§ 223, C. 93). q. Ã�ber August von Kotzebue (Â§ 258, 8).

r. Trauerspiele- s. Kunstrichter, t. Theobald. u. Ã�ber Ifflands und Brockmanns

Darstellung des KÃ¶nigs Lear. v. Etwas Ã¼ber den Hexameter, w. Roher Entwurf zu

einem Belisar, und Entwurf einer Scene. x. Die stille Gesellschaft, y. Raymund

Zobel, Nekrolog, z. Joseph Graf O'Donel, Nekrolog, aa. Ideen zur Verbesserung

der Wiener BÃ¼hne, bb. Wahrmnnd, BruchstÃ¼ck eines Romans.

VI. 1814. a. Zerstreute BlÃ¤tter, b. Vergleichung der PhÃ¤dra des Racine mit

der des Euripides. Mit einer Vorrede des Ã�bersetzers vom 24. Aprill 1808. c. Be-

urtheilung der vorhergehenden Schrift, eingerÃ¼ckt in drey BlÃ¤ttern des Journal

d'Empire vom 16. und 24. Februar und 4. MÃ¤rz 1808. d. Ã�ber Heinrich Joseph

Edlen von Collin und seine Werke. MatthÃ¤us von Collin. e Ã�ber Heinrich (Joseph

Edlen von) Collins Denkmahl. Moriz, Graf von Dietrichstein.

14) Eine Ode: ,Du liebst mich', die nicht in den Werken steht, sieh im

Morgenblatte 1816. Nr. 80. April 8.

15) Trauerspiele. RechtmÃ¤Ã�ige, vom Verfasser selbst veranstaltete Ausgabe.

Berlin, bei F. A.Herbig, frÃ¼her J.F. Unger 1828. III. 8. = Titelausg. der Einzeldrucke.

Die Pilgerreise (auch im 4. Bande der sÃ¤mmtlichen Werke, Nr. 13). Ein

dramatisches Gedicht zu Collins Feyer. Wien 1812. Anton StrauÃ�. Beigegeben:

1. Klage auf den Tod H. J. Edlen von Collin. Gedichtet von Caroline Pichler. In

Musik gesetzt vom Grafen Moritz von Dietrichstein. (Â§ 277, 29. 6). 2. GesÃ¤nge

aas der TragÃ¶die Polyxena von Collin. In Musik gesetzt von Abbe Max Stadier.

35, 16 S. und l Notenbeilage.

4. MatthÃ¤us Cusimir von Collin, geb. am 3. MÃ¤rz 1779 in Wien, Bruder

Heinrichs; studierte die Rechte, 1804 Doctor, 1808 Prof. der Ã�sthetik in Krakau,
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1810 Hofkonzipist, 1812 Prof. der Geschichte und Philosophie in Wien, seit 1814

Redakteur der Wiener Allg. Litteratur-Zeitung und seit 1815 Krziehsr des Herzogs

von Reichstadt, grÃ¼ndete 1818 die Wiener JahrbÃ¼cher, trat aber bald von ihnen

zurÃ¼ck. Er starb am 23. November 1824.

Nr. 5) I. a. â�� Meusel, Gel. Teutschl. 17, 344f 22l, 522. â�� Nekrolog 2, 1222-

â�� Wurzbach 1857. 2, 415. â�� Allg. dtsch. Biogr. 1876. 4, 409 (K. WeiÃ�).

Briefe an a) Moriz Gf. v. Dietrichstein: Ferdinand Laban, Heinrich Joseph

Collin. Wien 1879. S. 212 f. â�� Ã�) von Oberkany: ebenda S. 215. â�� y) ? Ã¼ber

Sands Mordthat: ebenda S. 214f. â�� <f) Ludw. Tieck: Karl von Holtei l, 142 bis 157.

â�� e) FouquÃ¶: Briefe an Friedr. Baron de la Motte Fouque. Berlin 1848. S. 55 bis 74.

1) Belas Krieg mit dem Vater. Ein historisches Schauspiel von Matthaus von

Collin. TÃ¼bingen in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1808. 136 S. 8.

2) Sieh Nr. 3. 12) und 13) VI. d.

3) Dramatische Dichtungen. Pesth, Hartleben. 1813 bis 1817. IV. 8.

Enth. La: Der Tod Friedrichs des Streitbaren. Trauerspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen.

â�� b: Der Cid. Trauerspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen nach Corneille. â�� II. c: Anniua und

die Legionen. Vorspiel zu Marius. â�� d: Marins, Trauerspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen. â��

e: Calthon und Colmal, Lyrisches Schauspiel in drei AufzÃ¼gen (Musik von Winter

1800). â�� III. f: Bela. - g: Die feindlichen SÃ¶hne, Schauspiel in drei AufzÃ¼gen. â��

h: Der Tod Heinrichs des Grausamen, Trauerspiel in einem Aufzuge. â�� IV. i: Butes,

Trauerspiel. â�� j: Der Streit am Grabe, Vorspiel zu k. â�� k: Die Kunringer,

Schauspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen.

3) Die RÃ¼ckkehr. Ein musikalisches Schauspiel, gedichtet von MatthÃ¤us

Edlen von Collin. In Musik gesetzt von J. F. Mosel. Wien, 1814. Gedruckt bei

Anton StrauB. 16 8. 8.

4) Cyrus und Astyages, Oper in drei AufzÃ¼gen nach Metastaaio. Wien 1818. 8.

5) Matthaus Edlen von Collin's nachgelassene Gedichte, ausgewÃ¤hlt und mit

einem biographischen Vorworte begleitet von Joseph von Hammer. Wien. Ge-

druckt und im Verlage bey Carl Gerold. 1827. II. 8.

Enth. I. a: Biographisches Vorwort. â�� b: Essex. Trauerspiel in fÃ¼nf Auf-

zÃ¼gen. Nach dem altern StÃ¼cke dieses Namens neu bearbeitet von MatthÃ¤us

von Collin. â�� II. c: Fortunats Abfahrt von Cypern. Ein dramatisches BruchstÃ¼ck.

â�� d: Ans dem Lustspiele: Die Liebeswerbung. â�� e: Die RÃ¼ckkehr. â�� f: Gedichte.

Friedrieh Kind sieh Â§ 831.

Â§ 289.

1. Ferdinand August Otto Heinrich Graf von Loeben (Schriftsteller-

name: Isidorus Orientalig), geb. am 18. August 1786 in Dresden, studierte von

1804 in Wittenberg, dann in Heidelberg bis 1807. SpÃ¤ter lebte er in Wien, Berlin

und bei Fouque in Nennhausen. Im Jahre 1813 machte er als sÃ¤chsischer Unter-

leutenant der Freiwilligen den Krieg gegen Napoleon mit, zog nach dem Frieden

nach Dresden und verkehrte dort vorzugsweise mit E. v. d. Malsburg. 1822 wurde

er vom Schlage gerÃ¼hrt. Er lieÃ¼ sich von Justinus Kerner magnetisch behandeln,

doch ohne Erfolg; am 3. (nicht 4.) April 1825 int er in Dresden gestorben.

a. Meusel, Gel. Teutschland 1821. 18, 563. 1834. 28, 443. â�� b. Neuer

Nekrolog 3. Jahrg. S. 1887 bis 1390 von Wilh. MÃ¼ller in Dessau. â�� c. Allg.

dtsch Biogr. 1884. 19, 40 bis 45 (Franz Muncker). â�� d. Theob. Kerner, Das

Kernerhaus und seine GÃ¤ste. Stuttgart 1894. S. 51 bis 53. â�� e. Eine scharf

satirische Schilderung von Loeben gab der eine Zeit lang mit ihm befreundete

Jos. v. Eichendorfi in seinem Romane .Ahnung und Gegenwart* Kap. 12.

(FÃ¼nf) Briefe an Fouque: Briefe an Fouque". Berlin 1848. S. 229 bis 253.

â�� (Sieben) an Ludwig Tieck. AusgewÃ¤hlt und hg. von Karl von Holtei. Breslau

1864. 2, 264 bis 279. â�� Sieh unten S. 802.

1) Gedichte: Morgenblatt 1807. Nr. 164. 172. 176. 285. 307. 1808. Nr. 1.

2) Guido. Von Isidorus Orientalis. Mannheim in der Schwan- und GÃ¶tzischen

Buchhandlung 1808. XVI, 360 S. 8. .(Erster Theil: Die Sehnsucht. Zweiter

Theil: Das Reich der Minne. Dritter Theil: Die VerklÃ¤rung).
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Morgenblatt 1808. Nr. 107. 108. 110. 111. 113.

Ohne Wissen des Verfassers mit neuem Titel herausgegeben: Romantische

Darstellungen. Von Isidorus. Mannheim 1817. 8.

3) BlÃ¤tter aus dem ReisebÃ¼chlein eines andÃ¤chtigen Pilgers. Vun Isidorus

(Orientalig). Mannheim, Schwan und GÃ¶tz 1808. 8.

Morgenblatt 1808. Nr. 165. 166.

4) Julius und Blanka. Eine Novelle. J. 0.: Morgenblatt 1808. Nr. 139. 140.

5) Gedichte. Berlin 1810. 8. 50 S. unten S. 802.

6) Arkadien. Ein SchÃ¤fer- und Ritterroman. Berlin 1811 und 18J2. II. 8.

â�� wiederholt 1821. II. 8. Sieh Briefe an FouquÃ¶ S. 238.

7) Deutsche Worte Ã¼ber die Ansichten der Frau v. StaSl von unserer

poetischen Litteratur in ihrem Werk Ã¼ber Deutschland. Heidelberg, bey Mohr

und Zimmer 1814. 250 S. 8. unterzeichnet: Isidorus.

8) Beitrage zum JahrbÃ¼chlein deutscher Gedichte fÃ¼r 1815.

9) Ein fein lustig WaldstÃ¼cklein. Von Kuckuck Waldbmder. 1808: Kinds

Harfe 1816. 3, 159 bis 174. Vgl. Beckers Taschenbuch fÃ¼r 1826 S. 419.

9') Einige Worte zum Andenken an Novalis Bruder, Karl von Hardenberg.

Von I. 0.: Kinds Harfe 1816. 3, 351 bis 362.

10) Beitrage zu den deutschen FrÃ¼hlingskrÃ¤nzen fÃ¼r 1816.

11) Die Hesperiden. BlÃ¼then und FrÃ¼chte aus der Heimath der Poesie und

des GemÃ¼ths. Herausgegeben von Isidorus. Leipzig, GÃ¶schen. 1816. 260 S. 8.

Mit BeitrÃ¤gen von Wilh. v. SchÃ¼tz, M. v. Schenkendorf, JOB. v. Eiehen-

dorff, Giesebrecht, Werner, Goldmann, Gottwalt, Helmina von Chezy,

Koreff, Phil. Veit, Justinus Kerner u. a. S. Bibl. Repert. l (1904), S. 315/20.

12) Lebenskranz um eine theuere Todtenurne. 1816. o. 0. l Bogen 8. In-

halt: Meinem Bruder. Todesstimmen. FrÃ¼hlingsstimmen. Dem UnvergeÃ�lichen.

13) Der Schwan. Poesieen aus dichtrischer Jugend [1806] mitgetheilt von

Isidorns. Leipzig, bei Georg Joachim GÃ¶schen 1816. 183 S. 8.

14) Der Liebe Selbstvernichtung. Novelle von Otto Grafen von Loeben:

Urania auf das Jahr 1817, S. 79 bis 110.

15) Rosengarten. Dichtungen von 0. H. Grafen von Loeben. Altenburg

nnd Leipzig: F. A. Brockhaus. 1817. II. 8.

Enth. I. 306 S. a: Das weiÃ�e RoÃ�, eine altdeutsche Familienchronik in

36 Bildern. â�� b. 8. 161: Die Sonnenkinder. - c. S. 243: Die Perle und die

Maiblume. Novelle. â�� II. 312 S. d: Cephalus und Procris, ein romantisch-

musikalisches Drama. Sieh Nr. 16). â�� e. S. 131: Ferdusi (2 Romanzen). â��

f. 8. 145: Persiens Ritter, ErzÃ¤hlung. â�� g. S. 235: Die ZaubernÃ¤chte am Bos-

porus, ein romantisches Gedicht (in Stanzen und in 6 GesÃ¤ngen).

16) Cephalus und Procris. Ein romantisch-musikalisches Drama von 0. H.

Grafen von Loeben. Altenburg und Leipzig: F. A. Brockbaus 1817. 130 S. 8.

Ans Nr. 15) besonders ausgegeben.

17) LotosblÃ¤tter. Fragmente von Isidorus. Bamberg und Leipzig 1817, bei

Carl Friedrich Kunz. II. 8.

Enth. I. a: Der Vorhof (Wissenschaft). Streben und Wissen. â�� b: Der

goldene Faden (Kunst). Poesie, Literatur und Kunst. â�� c: Das Labyrinth

(Politik). Staat, Geschichte, Kirche, Zeit.

II. d: Der Fremdling (Seelen- und Lebenskunde). Der Mensch und die

Natur. 1. Allgemeine Lebensansichten, moralische und psychologische Winke.

2. Die Lebensalter und Geschlechter. 3. Naturstimmen der Sehnsucht. Die Jahres-

zeiten. â�� e: Die Befreiung (Religion und Liebe). Glauben, Schmerz und Liebe.

Blicke in das hÃ¶here Leben auf Erden. Ahnungen vom Geheimnisse des Daseyns.

18) Leda. ErzÃ¤hlung von Otto Graf v. Loeben: Urania fÃ¼r 1818. S. 805 bis 337.

19) Prinz Floridio. Ein MÃ¤hrchen: Urania fÃ¼r 1819. S. 319 bis 370.

20) Ritterehr und Minnedienst. Alte romantische Geschichte. Berlin 1819. 8.

21) Liebesdemuth: Gebauers MorgenrÃ¶the 1819. S. 144 bis 192.
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22) StiefmÃ¼tterchen. Eine deutsche Geschichte: W. G. Becker's Taschen

buch auf das Jahr 1820. Leipzig. S. 78 bis 112.

Ebenda auch Gedichte.

23) Die KÃ¼rstenkinder: Cornelia. Taschenbuch fÃ¼r Deutsche Frauen auf das

Jahr 1820. Heidelberg. S. 124 bis 155.

Ebenda auch FrÃ¼hlingslieder und andere Gedichte.

24) Die lustigen Musicanten: Beckers Taschenbuch fÃ¼r 1821. S. 143 bis 196.

25) Die Irrsale Klotars und der GrÃ¤fin Sigismunda. Eine romantische Ge-

schichte von Otto Heinrich Grafen von Loeben. Altenburg 1821. Verlag von

Christian Hahn. 352 S. und l Bl. 8. â�� Zweite Ausgabe 1831. 8.

26) Beitrage zu dem Frauentaschenbuch fÃ¼r 1822. â�� 26') S. unten S. 802.

27) ErzÃ¤hlungen von Otto Heinrich Grafen von Loeben. Dresden, bei Paul

Gottlob Hilscher. 1822 und 1824. II. 8.

Inhalt: I. 5 BL, 191 S. E. F. G. 0. v. d. Malsburg gewidmet, a: Die

Todtenmahnung (zuerst in Beckers Taschenbuche fÃ¼r 1819). â�� b. S. 39: LeSko

und Faniska. â�� c. S. 79: Der Tuneser und der Pisaner. â�� II. 2 BL, 224 S.

d: Der Brillantenschmuck. â�� e. S. 99: Die SÃ¼hnung. â�� f. S. 157: Der Sclaven-

ring. â�� g. S. 195: Loreley, eine Sage vom Rhein (zuerst in der Urania fÃ¼r 1821,

S. 327f.; aus dem Liede und dem Eingange der ErzÃ¤hlung schÃ¶pfte H. Heine

sein Lied von der Loreley).

28) Lyrische Mittheilungen: Morgenblatt 1824. Nr. 179 bis 198.

29) Der Pilger und die PfalzgrÃ¤fin Ein Ritterlied. Heidelberg 1825. 8.

30) SprÃ¼chlein: Dresdner Morgenzeitung 1827, Nr. 205.

2. Christian Wilhelm von Schlitz, geb. am 13. April 1776 in Berlin;

preufi. Landrat und Direktor der Ritterschaft in der Neumark zu Ziebingen an

der Oder; lebte dann in Dresden und starb am 9. August 1847 in Leipzig.

Mensel, Gel. Teutschland 15, 393. 20, 317. â�� Nekrolog 25, 945. â�� S. nnten

S. 802 â�� Allg. dtsch. Biogr. 1891. 33, 134 bis 136 (Oskar F. Walzel).

1) Romanzen, unterz. Sz. s. Â§ 231, 41. Â§ 283, 1. 16). Dort ist nach Redlichs

Chiffrenlexicon 1875. S. 50 Stephan SchÃ¼tze als der Verfasser angegeben.

2) Lacrimas ein Schauspiel. Herausg. von August Wilhelm Schlegel.

Berlin, Im Verlage der Realschulbuchhandlung 1803. 2 BL, 140 S. 8. Schlegel,

sÃ¤mtl. Werke l, 370.

8) Niobe. Eine TragÃ¶die vom Verf. des Lacrimas. Berlin 1807. In der

Realschulbuchhandlung. 53 S. 8. Morgenblatt 1807. Nr. 126.

4) Der Graf und die GrÃ¤fin von Gleichen. Eine TragÃ¶die vom Verf. des

Lacrimas. Berlin 1807. In der Realschulbuchhandlung. 56 S. 8. Morgenblatt

1808 Nr. 63. â�� Zsch. f. allg.. Gesch. 2, 456.

5) Romantische Walder vom Verf. des Lacrimas. Berlin 1808. In der

Realschulbuchhandlung. 230 S. 8. Morgenblatt 1808. S. 847. - Deutsches

Museum 1813. 3, 296.

Inhalt: S. 1. a: Der Fels der Liebenden. â�� S. 61. b: Die Eroberung von

Antiochia. â�� S. 73. c: Des Kamaldulensers Pfingst-Feier. â�� S. 85. d: (9) Ro-

manzen. â�� S. 117. e: Belegen. â�� S. 201. f: Ã�ser und Zalinde.. 6') S. 802.

6) Der Garten der Liebe. Erstes Buch o. 0. u. J. [Berlin 1811]. 290 S. 8.

7) Der Raub der Proserpina. Eine FrÃ¼hlingsfeier: Friedrich FÃ¶rsters

SÃ¤ngerfahrt. Berlin 1818. S. 157 bis 186.

8) Graf von Schwarzenberg. Trauerspiel in 5 Akten. Berlin 1819. 8.

9) RuÃ�land und Deutschland oder Ã¼ber den Sinn des Memoire von Aachen.

Von Wilhelm von SchÃ¼tz. Leipzig, bei Gerhard Fleischer 1819. 8. 9") S. 803.

10) Karl der KÃ¼hne. Drama in fÃ¼nf Akten, mit einer Abhandlung Ã¼ber

das vaterlÃ¤ndisch-historische Drama. Leipzig 1819. 8. S. unten S. 803.

11) Deutschlands PreÃ�gesetz. Landshut 1821. 8.

12) Dramatische WÃ¤lder. Von Wilhelm von SchÃ¼tz. Gismunda. Evadne.

Leipzig: F. A Brockhaus. 1821. 298 S. und 2 S. Druckfehler. 8.

13) Zur intellectuellen und substantiellen Morphologie, mit RÃ¼cksicht auf die



Wilh. von SchÃ¼tz. Leo von Seckendorff. 111

SchÃ¶pfung und das Entstehen der Erde von Wilhelm von SchÃ¼tz. Leipzig: F. A.

Brockhaus. 1821 bis 1823. 3 Hefte. 8. Vgl. Goethe (Hempel) 29, 750; 33, 124.

493. Â§ 245, 5c) vor l - Band IV. S. 733.

14) Aus den Memoiren des Venetianers Jacob Casanova de Seingalt, oder

sein Leben, wie er es zu Dux in BÃ¶hmen niederschrieb. Nach dem Original -Manu-

script bearbeitet von Wilhelm SchÃ¼tz. Leipzig: F. A Brockhaus Ib22 bis 1^28. XII.

8. Einige Abschnitte der deutschen Bearbeitung vorher: Urania fÃ¼r 1822. 1823.1824;

erschienen auch gesammelt: Casanoviana oder Auswahl aus Casanova's de Seingalt

vollstÃ¤ndigen Memoiren. Erstes [einziges] Bandchen. Leipzig 1823. 382 S. 8.

15) GemÃ¤lde aus BÃ¶hmen: Reiseerinnerungen, zusammengestellt aus Briefen

von Wilhelm von SchÃ¼tz: Minerva fÃ¼r 1822. S. 421 bis 490.

16) Die Epik der Neuzeit in Betrachtung des Heldengedichts Tunisias von

Ladislans Pyrker. Altenburg 1844. 8.

17) Goethes Faust und der Protestantismus Manuscript fÃ¼r Katholiken und

Freunde. Bamberg 1844. 118 S. 8.

18) Die aufgehellte BartholomÃ¤usnacht. Von Wilhelm von SchÃ¼tz. SeitenstÃ¼ck

zur Schrift: KÃ¤mpfe und Triumphe der RÃ¶mischen Kirche in siebzehn HÃ¶ren dar-

gestellt. Zweite unverÃ¤nderte Auflage. Leipzig, 1845. Verlagvon Ignaz Jackowitz. 8.

3. Franz Karl Leopold (Leo) Freiherr von ScckeiidorfT-Aberdar,

geboren am 2. Dezember 1775 in Ansbach, studierte in GÃ¶ttingen und Jena die

Rechte, wurde Regierungsassessor in Weimar, 1802 Regierungsrat in WÃ¼rttemberg.

1805 beschuldigte man ihn der Teilnahme an verrÃ¤terischen Umtrieben und setzte

ihn auf den Asperg; aber noch in demselben Jahre wurde er freigesprochen. Dann

widmete er sich ganz der Litteratur, zog 1808 nach Wien, um dort den ,Prometheus'

herauszugeben. Beim Ausbrnch des Krieges trat er als Hauptmann in die Ã¶ster-

reichische Landwehr, am 6. Mai 1809 wurde er in dem Gefechte bei Ebelsberg

in der NÃ¤he von Linz verwundet und verbrannte an demselben Tage mit dem

Hause, in das man ihn gebracht hatte. S. unten S. 803.

a. Mensel, Gel. Teutschland 10, 665. 15, 437. 20, 400. - b. Wurzbach 1877.

33, 268f. â�� c. G. Scheidel, K. F. L. von Seckendorff und seine litterarischen

Beziehungen. NÃ¼rnberg 1885. 8. â�� d. Neues Stuttgarter Tageblatt 1890. Nr. 29.

Februar 5. â�� e. Allg. dtsch. Biogr. 1891. 33, 519 (Theodor SchÃ¶n).

1) BlÃ¼then griechischer Dichter, Ã¼bersetzt von Leo von Seckendorf. Weimar

1800. 8. Band VII. S 594, 16).

2) Neujahrs Taschenbuch von Weimar, auf das Jahr 1801. Herausgegeben

von Seckendorf. Weimar, gedruckt und verlegt bey den GebrÃ¼dern GÃ¤dicke. XXXVI

und 250 S. 12. Vgl. Â§ 223. C, 137) Band IV. S. 208b, Â§ 242, 6) = Band IV.

S. 692 und Â§ 315, II. 36 = Band VIII. S. 57.

3) Oster Taschenbuch von Weimar, auf das Jahr 1801. Herausgegeben von

Seckendorf. Weimar, gedruckt und verlegt bey den GebrÃ¼der GÃ¤dicke. 12.

Enth. Dem neuen Jahrhundert, von Knebel. I. Blumen, von Herder. II. Frag-

mente aus den heiligen Schriften der Indier, von F. Majer. III. Der Schuldner,

von LÃ¼tkemÃ¼ller. IV. Madagaskarische Lieder, v. Knebel. V. Der neue Protagoras,

v. Sonnenfeit). VI. Proben aus Georg Frank's nachgelassenen Briefen und Papieren,

T M***. VII. Die Gaben der Muse. Sonnet, v. Messerschmid. VIII. An Ludwig

Tieck. Sonnet, v. F. Schlegel. IX. Nachtmusik, an Olimpia. Aus Siegmund von

Seckendorfs Nachlasse. X. Die vier Weltalter der Indier, von F. Majer. XI. Der

Haarring, aus dem Persischen, v. Hammer. XII. Hialmars Abfahrt, v. GrÃ¤ter.

XIII. Das Lied der Littanerin Elzke Mantwillaite, v. GrÃ¤ter. XIV. EidÃ¼llien, von

RÃ¼ckert u. Gerning. XV. Gesang der Sechshundert, als sie unter Dias AnfÃ¼hrung

in die Schlacht zogen, von Leo von S. (Dia-Na-Sore. FÃ¼nfter Teil. Ende). XVI.

Der Kranz, v. Knebel, Gerning, RÃ¼ckert, H. L. und Leo von S. XVII. Der Tod

Oskars. Aus dem ersten Gesang von Ossiana Temora von Leo von S.

4) Taschenbuch fÃ¼r Weimar auf das Jahr 1805 (die VermÃ¤hlungs- und Ein-

zugsfeierlichkeiten in St. Petersburg und Weimar bei der Hochzeit des Erbprinzen

Karl Friedrich und der GroÃ�fÃ¼rstin Marie Pawlowna). Weimar. 12.

5) Musenalmanach fÃ¼r das Jahr 1807 (und 1808). Herausgegeben von Leo

Freihem von Seckendorf. Regensburg, Montag und WeLB. 11.12. Darin Volkslieder.
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6) Prometheus. Eine Zeitschrift. Herausgegeben vun Leo v. Seckendorf und

JOB. Lud. Stoll. Wien, in Geistinger's Buchhandlung. 1808. 6 Hefte. 8.

Inhalt: Einleitung von Stoll. I.Heft, a: Pandora's Wiederkunft. Ein Fest-

spiel von Goethe. â�� b: Ueber Handzeicbnungen. Meyer. â�� c: Amors Bild. Ein

Spiel in einem Act, von Stoll. â�� d: Versuch einer Allegorie Ã¼ber den Homer.

Wezel. â�� e: An Olympia, zu ihrem Geburtstage, den 24. October 1791, von C. M.

Wieland. â�� f: Die Kraft des Genies. J. Ericnson. â�� g: An Friedrich Schlegel.

Im Herbst 1802. A. W. Schlegel. â�� h: An A. W. Schlegel, 1807. Friedrich

Schlegel. â�� i: Der schlummernde Satyr. Eine Statue von Diodor, von Plato in

in der griech. Blumenlese. J. Erichson. â�� j: Das Ungewitter im Walde. An

Heloisen. Joh. Falk. â�� k: Die deutschen Mundarten, von A. W. Schlegel. Sieh

Â§ 283, 1. 75) VIII. Umrisse. â�� 1: Vom starken Hans. Wezel. â�� m: Rastlose

Liebe, von Goethe, componirt von Reichardt.

Anzeiger fÃ¼r Litteratur, Kunst und Theater, n: Ueber die Vermahlungsfeyer

des Kaisers Franz I. mit Beatrix von Oesterreich. A. W. S[chlegel]. â�� o: Bildende

KÃ¼nste in Wien. Ellmaurer. â�� p: Sendschreiben aus Elysmm an Stoll. Von

Johannes Falk. â�� q: Kurze Notizen aus Weimar, Dresden, Wien.

2. Heft, a: Fortsetzung von 1. a. â�� b: Montbard. A. W. Schlegel. Sieh

Â§ 283, 1. 75) VIII. Umrisse. â�� c: Das Duell. Eine dramatische Maske. Stoll. â��

d: Fortsetzung von 1. b. â�� e: Lied. Stoll. â�� f: Kassandra. Aus dem Agamemnon

des Ã�schylos. J. H. VoÃ�. â�� g: Lied (Laue LÃ¼fte, BlumendÃ¼fte). A. W. Schlegel.

â�� h: BlumenstrauÃ�. J. v. Collin. â�� i: Epigramme aus dem Griech. des Apollo-

nidas. J. Erichson.

Anzeiger, k: Die Dresdner Antikengallerie, mit Fackelbeleuchtung gesehn,

von BÃ¶ttiger. â�� 1: Ueber Macbeth, nach Schiller, aufgefÃ¼hrt in dem k. k. Hof-

theater im Februar, von L. von S. â�� m: Schlegels Vergleichung der PhÃ¤dra des

Racine und Euripides, von J. v. Collin (sieh Â§ 288, 3. 7). â�� n: Ueber WÃ¤chters

GemÃ¤hide: Der schlummernde Sokratres im GefÃ¤ngnisse, von Ellmaurer. â�� o: Kurze

Nachrichten: Lipperts Daktyliothek. Aus Berlin, Dresden, LÃ¼bben, Weimar (Wanda).

3. Heft, a: Die TÃ¤uschung des Gylfe (Aus dem IslÃ¤ndischen der jÃ¼ngeren

Edda Ã¼bersetzt). F. Majer. â�� b: RÃ¼ckkehr des Gefangenen. Meister Eckardt â��

c: Ines und Pedro. Gedicht in Romanzen 1â��5. â�� d: Andeutungen. Franz HÃ¶rn,

â�� e: Die Schnitter. Theokrits zehnte Idylle. J. H. VoB. â�� f: Haydn's Jubelfeyer.

H. J. v. Collin. â�� g: Sehnsucht von Goethe, comp. von Beethoven.

Anzeiger, h: Statuten der k. k. Akademie der bildenden KÃ¼nste in Wien. â��

i: Ã�ber die neuesten Entdeckungen in der Chemie. â�� k: Kunstnachrichten aus

Wien. Musik. Von L. v. 8. â�� 1: Kunstnachrichten aus Dresden. â�� m: Nach-

richt, A. W. Schlegels Vorlesungen Ã¼ber Dramaturgie betreffend.

4. Heft, a: SchluÃ� von 2. c. â�� b: Ã�ber die Nachahmung des italiÃ¤nischen

Verses in der deutschen Poesie. Fernow. â�� c: Proben einer Ã�bersetzung des

Korans. â�� d: Griech. Epigramme. J. Erichson.

Anzeiger, e: SchluÃ� von Anz. (3. Heft) h. â�� f: Ã�ber einige theatralische

Vorstellungen zu Weimar, von Falk. (Wanda, Kleists Zerbrochener Krug, Tyroler

Wastel). â�� g= Kunstnachrichten aus Wien. Bildende Kunst von R--e. â�� h: Gallerie

szenischer KÃ¼nstler (Koch, Brockmann, Weidmann, Roose, KrÃ¼ger).

5. und 6. Heft. Herausgegeben von Leo v. Seckendorf. â�� a: Ã�ber das Ver-

hÃ¤ltniB der schÃ¶nen Kunst zur Natur; Ã¼ber TÃ¤uschung und Wahrscheinlichkeit;

Ã¼ber Styl und Manier. A. W. Schlegel (aus Â§ 283,1.15). â�� b: Sonnette eines Reisenden.

Werner. â�� c: Ã�ber die Tendenz der Wernerschen Schriften. â�� d: Der Scherz.

Wagner. â�� e: Fortsetzung von 3. c. â�� f: Fortsetzung von 2. d. â�� g: Das Bild

des modernen Geschichtschreibers nebst einem BruchstÃ¼ck aus der Geschichte Karls

des GroÃ�en. H. K. Diepold. â�� h: Der Dom zu Mailand. A. W. Schlegel. â�� i: Das

Wahrzeichen. Wezel. â�� j : FrÃ¼hlingsgefÃ¼hl. J. Erichson. â�� k: Im Winter. Weiel.

â�� 1: Macht der Musik. Wezel. â�� m: Griech. Epigramme. J. Erichson. â�� n:

Adonis. â�� o: Die Uhr der Liebe. A.L. v.Arnim, mit Musikbeilage von J. F. Reichardt.

Anzeiger, p: Ã�ber F. Schlegels Werk von der Sprache und Weisheit der

Indier. â�� q: Ã�ber die Darstellung des Trauerspiels KÃ¶nig Lear im Theater an

der Wien. â�� r: Was hat die K. K. HofbÃ¼hne im verflossenen Jahre 1807 ge-

leistet? â�� s: Briefe aus Rom. â�� t: Kurze Nachrichten (Kunstnachrichten aus

Dresden. F. v. d. Hagen und BÃ¼schings altdeutsche Gedichte. Reichardts Kompo-

sitionen zu GÃ¶thes Liedern. Ahlwardts Ã�bersetzung von Ossians Gedichten).
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4. Johann Bernhard Vermehren, geb. 1774 in LÃ¼beck, Dr. der Philosophie

und Privatdozent in Jena, t am 29. November 1803.

Meusel, Gel. Teutschl. 8, 208. 10, 767. 11, 780. 16, 87. 21, 206.

1) A rinnt li der Sprache von Vermehren: Schillers Musen-Almanach f. d. J.

1799. S 149 bis 150.

2) Ã�ber Schiller's Maria Stuart von I. B. Vermehren. Ein Gedicht. Jena,

bey Wolfgang Stahl 1800. 30 S. 4. Â§ 255, 2) a = Band V. S. 219.

3) Briefe Ã¼ber Friedrich Schlegels Lucinde, zur richtigen WÃ¼rdigung der-

selben. Jena 1800. IV, 254 S. 8. Â§ 283, 3. 20) f.

4) a. Musen Almanach fÃ¼r das Jahr 1802. Herausgegeben von Bernhard Ver-

mehren. Leipzig in der Sommerschen Buchhandlung. 286 S. 12. Vgl. Â§ 231, 43.

Mit Beitragen von A. â�� Broxtermann. â�� C. G. H. Burdach. â�� Conz. â��

Danz. â�� A. G. Eberhard. â�� G. v. Eckardt. â�� Gerning. â�� Haug. â�� HÃ¶lderlin.

â�� A. von J. â�� Julias. â�� Eapf. â�� Klopstock. - von Knebel. - Kochen. â�� L.

Th. Kosegarten. â�� K. â�� Sophie Mereau. â�� Messerschmid. â�� N. Meyer â�� Karl

v. Mtmchbausen. â�� Lebrecht NÃ¶ller. â�� Overbeck. â�� Pfeffel. â�� R. â�� Friedrich

Schlegel. â�� Henriette S. Schubart. â�� Tiedge. â�� Henriette Vermehren. â�� (Bern-

hard) Vermehren. â�� August Winckelmann.

b. Musen-Almanach fÃ¼r das Jahr 1803. Herausgegeben von Bernhard Ver-

mehren. Zweiter Jahrgang. Jena, in der Akademischen Buchhandlung. 305 S. 12.

Mit Beitragen von: Fr. Ast. â�� E. Bartels. â�� Luise Brachmann. â�� C. G.

Burdach. â�� Conz. â�� Gerning. â�� Haug. â�� HÃ¶lderlin. â�� von Knebel. â�� A. Kochen.

J. von Kottulinsky. â�� KÃ¼hn. â�� August KÃ¼hn. â�� Messerschmid. â�� Sophie Mereau.

â�� N. Meyer. â�� J. F. von Meyer â�� C. von MÃ¼nchhausen. â�� Nenbeck. â�� Leb-

recht NÃ¶ller. â�� Rostorf. â�� R. â�� E. A. Schmid. - Fr. Schlegel. â�� Gustav Scholz.

â�� Henriette Schubart. â�� F. Schutt. â�� Henriette Vermehren, geb. v. Kckardt. â��

Vermehren. â�� Werthes. â�� Wezel. - August Winckelmann. â�� Winckler. â��

Wolfgang. â�� Auf meinen Vogel. Von einem dreyzehnjahrigen Knaben. â�� Aus

einem alten Buche von 1742. Ernst August, Herzog zu Sachsen Weimar.

Die Chiffren A und R bedeuten, wie in dem gleichzeitig von Sophie Mereau

(Â§ 286, 2. 12) herausgegebenen GÃ¶ttingischen Musen-Almanach, August Winckel-

mann; sieh Reinhold Steig im Euphonon 1895. 2, 320 f.

.Poesien von Louise Brachmann, Conz, Hang, KÃ¼hn, Sophie Mereau, Friedr.

Schlegel etc. (so!) Ein Musen-Almanach fÃ¼r 1809. Frankfurt bei Friedrich Wilhelm

Hahn. 805 S. 12.' sind nur eine mit diesem Titel versehene Neu-Ausgabe des

Almanachs fÃ¼r 1803.

5) Gedichte im Musenalmanache der S. Mereau 1803. Â§ 231, S k).

6) Schloss Rosenthal. Ein MÃ¤rchen. Berlin, bei RÃ¼cker, 1803. 8.

5. Henriette Vermehren, geb. in Jena, Tochter des Geh. Hofrats J. L. Frhr.

von Eckardt in Jena, verheiratete sich mit dem Taxischen Postmeister Ebert in

Jena, nachher zum zweiten Male mit dem Privatdozenten J. B. Vermehren (Nr. 4)

and nach dessen Tode mit dem Hofrat und Prof. der Mathematik und Physik

Johann Heinrich Volgt in Jena (t 6. September 1823; vergl. Nekrol. l, 632).

SpÃ¤ter lebte sie in Jena (noch 1840).

BeitrÃ¤ge zu Vermehrens Masen-Almanach fÃ¼r das Jahr 1802 und 1803.

6. Karl Heinrich Ludwig Giesebrecht, geb. am 9. Juni 1782 zu Mirow

in Mecklenbnrg-Strelitz, seit 1805 Lehrer am PÃ¤dagogium in Bremen, 1810 Pro-

fessor am akademischen Gymnasium daselbst und Lehrer am PÃ¤dagogium und

Lyzeum bis 1812; dann Professor am Gymnasium zum Grauen Kloster m Berlin;

t am 20. September 1832 in Berlin.

Meusel, Gel. Teutschland 18, 466. 17, 713. 22 U, 356. â�� (Hitzig) Gelehrtes

Berlin 1825. S. 75. â�� Nekrolog 1883. 10. 678 bis 675. â�� Allg. dtsch. Biogr.

1879. 9, 157. (W. v. Giesebrecht, sein Sohn).

1) Armida, eine TragÃ¶die [in zwei Akten]. Penig, Dienemann 1804. 103 S. 8.

2) Mnemosyne. Ein poetisches Taschenbuch auf 1807. Bremen, in der Hanse-

atischen Buchhandlung. 203 S. 12. Â§ 315, II. 101. = Band VIII. S. 65.

3) Sertorius. Trauerspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen, von Carl Giesebrecht. Bremen,

bei Johann Heinrich MÃ¼ller 1807. 180 S. 8.

4) Dramatische Studien. Bremen, Heyae 1809. 8.

Ooedoke, Grondruz. VI. 2. Aufl.* g
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5) Die Schlacht bei Leipzig. Weihnachten 1813: Die Musen, hg. von Fouque

und Nenmann. Berlin 1814. S. 199 big 218. NennnndfÃ¼nfzig Stanzen.

6) Ã�ber die neuen Assassinen (mit 0. Schulz). Zwei Schreiben an A. Zeune.

Berlin 1819. 8.

7) Deutsche BlÃ¤tter. Brandenburg 1822. 8.

8) Klopstocks Jahrhundertfeier. Veranstaltet von der Berlin. Gesellsch. f.

dtsch. Sprache am 2. Juli 1824. Berlin 1825. 8. Â§ 216, B. oo) - Band IV. S. 86.

AuÃ�erdem: BeitrÃ¤ge zum Taschenbuch Cupido. Fenig 1803. 8., zu der Zeit-

schrift Apollon. Penig 1803 und 1804. 8., zu Horns Luna 1804 und 1805, zum

JahrbÃ¼chfein deutscher Gedichte. Stettin 1816. 8., zum dramaturgischen Wochen-

blatt. Berlin 1815â��1817, zum Jahrbuch der Berliner Gesellschaft fÃ¼r deutsche

Sprache. Berlin 1820. Band l n. a.

7. Joseph (nicht Johann) Ludwig Stoll, geb. 1778 in Wien. Der Vater, der

ihm ein groÃ�es VermÃ¶gen hinterlieÃ�, starb schon 1787. Ohne seine Studien vollendet

zu haben, durchreiste Stell Italien, Frankreich, Belgien, England, Deutschland und

verbrauchte fast all sein Geld. In Weimar lernte er Leo von Seckendorff kennen

und vereinigte sich mit ihm in Wien, wohin sich beide begeben hatten, zur Herans-

gabe des .Prometheus', einer Zeitschrift, die wegen des drohenden Krieges nur eine

kurze Dauer hatte. Stoll erhielt, nicht ohne Goethes Verwendung (s. Goethes Werke,

Weimar. Ausg. IV 19, 444f.) die Stelle eines Theater-Regisseurs und erwirkte sich

als Sohn des berÃ¼hmten Arztes Maximilian Stoll von Napoleon bei dessen Anwesen-

heit in Wien eine kleine Pension. Deswegen verlor er seine Stelle und geriet in

DÃ¼rftigkeit, als bald auch die Pension ausblieb. Der Ertrag fÃ¼r den ersten Band

seiner poetischen Schriften ermÃ¶glichte es ihm, nach Paris zu reisen, um dort wegen

seiner Pension vorstellig zu werden. Aber als der Krieg wieder ausbrach, kehrte Stoll

nach Wien zurÃ¼ck und starb in sehr kÃ¼mmerlichen VerhÃ¤ltnissen am 22. Juni 1815.

Mensel, Gel. Teutschland 15, 554. 20, 651 f. â�� Zeitgenossen 1818. 2, 6, 180/5

= Karl Lndw. v. Woltmann's sÃ¤mmtliche Werke. Sechste Lieferung (1821) S. 240

bis 246. â�� Joseph Kehrein, Biographischliterar. Lexikon. 1871. 2, 3. 183. â�� Wurz-

bach 1879. 39, 157/61. â�� Allg. dtsch. Biogr. 1893. 36, 404. â�� Â§ 320, 1. C. 28).

1) Scherz und Ernst. Ein Spiel in Versen. Berlin, Unger 1804. VI, 86 S. 8.

Freie Nachbildung des Lustspiels Defiance et Malice von Dieulafoy. Bd. VII S. 677.

2) Das Bild Amors: Prometheus Nr. 3. 6) c. Auch bes. erschienen Wien, 1808.

3) Die Schnecken- ComÃ¶die. Ein scherzhaftes Taschenbuch auf das Jahr 1810.

Nebst einem Anhange kleiner Gedichte. Wien. 12.

4) Poetische Schriften. Erster Theil. Heidelberg, Braun 1811. 8. Enthalt

Nr. 1) bis 3).

5) Einzelne Gedichte in Seckendorffs Musenalmanach (Nr. 3. 5).

6) Gab mit Seckendorff den Prometheus heraus (Nr. 3. 6).

7) Beitrage in Erichsong Neuer Thalia und dessen Musen-Almanach (Nr. 8.

3) und 4).

S. Johann Erichson, geb. im September 1777 zu Stralsund, studierte 1795

bis 1798 in Jena, dann in Greifswald Theologie; 1800 bis 1804 Erzieher im Hause

des Kommerzienrates Bohnstedt in Stralsund; ging 1805 nach Berlin, Dresden und

Wien; dort widmete er sich der Philosophie und den schÃ¶nen Wissenschaften und

wurde vom FÃ¼rsten Joh. v. Lobkowitz fÃ¼r gelehrte Arbeiten beschÃ¤ftigt. 1814

kehrte er nach Greifswald zurÃ¼ck und wurde Adjunkt der philosophischen FakultÃ¤t

fÃ¼r deutsche Stilistik, Latinit&t und Ã�sthetik, 1822 auÃ�erordentlicher, 1830 ordent-

licher Professor. Er starb am 16. Dezember 1856.

Meusel, Gel. Tentschland 17, 524. 22 n, 72. â�� Biederstedt, Nachrichten von

den jetzt lebenden Schriftstellern in Neuvorpouimern und RÃ¼gen. Stralsund 1822. 8.

â�� Allg. dtoch. Biogr. 1877. 6, 214 (Hackermann).

BruchstÃ¼cke eines Briefes an Goethe 1797 MÃ¤rz 23: Goethes Werke (Weim.

Ausg.) IV. 12, 418. â�� Goethes Antwort 1797 April 28: ebenda S. Ulf.

1) Glauben und Poesie zum FrÃ¼hling des Jahres 1806. Eine Sammlung von

Dichtungen und BruchstÃ¼cken in Prosa. Herausgegeben von Lucian. Berlin 1806. 8.

Vergl. Sinclair. Â§ 291, 4. 1).
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2) Griechischer Blumenkranz ausgewÃ¤hlter griech. Epigramme. Nebst einem

Anhang eigener Epigramme. Wien und Triest, Geistinger. 1810. 8.

Friedrich Schlegel: Der Ã�sterreichische Beobachter 1810. Mai. Job. Heinr.

Vot: Heidelbergische JahrbÃ¼cher 1811. Juli.

3) Neue Thalia. Eine Zeitschrift. Wien 1811 bis 1814. 3 Hefte. 8. Mit

BeitrÃ¤gen von Matt h. v. Collin; Jos. v. Hammer; Stoll n. a. Unten S. 511 f.

4) Musen-Almanach. Hg. von Job. Erichson. Mit Kupfern und Compositionen.

Wien, bei Carl Gerold. 1814. 16. Sollte den Prometheus (Nr. 3. 6) ersetzen.

Mit Beitragen von J. E. Bernard; MatthÃ¤us v. Collin; Rosalia v. Collin; Dein-

hardstein; Docen; Erichson; Frhr. de la Motte Fouqu6; Hammer; Franz. Rnd.

flemnann; Isidorus [Otto Graf v. Loeben s. oben S. 109. Â§ 289, 1]; Koreff; Theodor

KÃ¶rner; Kuffner; Ernst Frh. v. d. Malsburg; Meinert; Mynart; Anton Passy; Philipp

Otto Bunge; Jos. Lndw. Stoll; Weisser; Zach. Werner. Unten S. 527f.

5) Job. Erichson gab heraus: Greifswaldisches Academisches Archiv. Eine

Zeitschrift. Erster [einziger] Band. Greifswald bey E. Mauritius 1817.

Inhalt: Erstes Heft: a: Rede nach Ã¶ffentlicher Ã�bernahme des RektoratÂ«

der UniversitÃ¤t Greifswald, (Ã¼ber ein neu einzufÃ¼hrendes deutsches Gesetzbuch)

von Professor Schildener. 8. 1. â�� b: DenkmÃ¤ler der Vorzeit der Insel RÃ¼gen

und ihrer Umgebungen, von B. 0. Franck. S. 29. â�� c: Das WeltgebÃ¤ude. Welt-

historischer Vorlesungen Erste. Von Consistorialrath L. G. Kosegarten. S. 60. â��

d: Zur Theorie des Tanzdrama's, von Dr. Joh. Erichson. S. 78. â�� e: Vom Wesen

der Heilkunde und Heilkunst, ein BruchstÃ¼ck von Prof. Mende. S. 90. â�� f: Beytrag

zur ErklÃ¤rung des Liedes der Nibelungen, aus einer bisher unbenutzten Quelle,

von Prof. C. W. Ahlwardt. S. 99. â�� g: Ulrich HÃ¼ttenÂ« Klag^edicht an den Herzog

Bnslav X. von Pommern, von Mohnike. S. 106. â�� h: Griechische Epigramme,

Ã¼bersetzt von Joh. Erichson. 1. Meer und Erde, S. 28. â�� 2. Die Zeit, S. 59. â��

3. Auf die BildsÃ¤ule einer Backchantinn, S. 89. â�� 4. Die Lampe, ein RÃ¤thael,

S. 89. â�� 5. Der Wasserspiegel, 8. 105. â�� 6. Heldenvolk, S. 125.

ZweytesHeft: i: BeitrÃ¤ge zur religiÃ¶sen Bildung unsrer Zeit, von Th.

Schwarz. S. 1. â�� k: Ueber den Antheil, den die Wissenschaft und die Academien

Deutschlands an dem glÃ¼cklichen Ausgange des Kampfes fÃ¼r die Freiheit und

das Heil der VÃ¶lker gehabt haben. Rede zur Feyer des 68sten Geburtstages Sr.

Maj. des KÃ¶nigs von Schweden Carls XIII. am 7. October 1815 auf der Academie

von Greifswald gehalten von Joh. Erichson. S. 20. â�� 1: BeytrÃ¤ge zur allge-

meinen Geschichte des Lebens, von Mende. S. 35. â�� m: Des M. Hieronymua

ViJa. Bischofs zu Cremona Schachias, aus dem Latein, Ã¼bersetzt von K. Lappe.

S. 48. â�� n: Ueber die religiÃ¶se Liebe der Mohammedaner, von H. Gottfr.

L. Kosegarten. S. 87. â�� o: Epigramme: 1. Griechische von J. E[richson]. â��

2. Ponticns Schriften, aus Martial, von H. Pistorius. S. 129. â�� p: Ueber die

Behandlung der Gefangenen in unsern GefÃ¤ngnissen, von Mende. S. 132. â��

q: Intelligenzblatt. Chronik der UniversitÃ¤t Greifswald. S. 141.

Drittes Heft: r: Aoimadversiones in Charitonis Aphrodisienis de Chaerea

et Callirrhoe amatoriarum narrationum libros. Scripsit J. E[richson], S. 1. â��

B: Ueber den klinischen Unterricht auf UniversitÃ¤ten, von Mende. 8. 17. â��

t: Ton der religiÃ¶sen Liebe der Mohammedaner, von H. Gottfr. L. Kosegarten

{Fortsetzung). S. 35. â�� u: Demosthenes und Phokion, von .Schumann. S. 67. â��

T: Ueber GÃ¶tzendienst und Orakel zu Arkona auf RÃ¼gen, von B. 0. Franck.

8. 91. â�� w: FrÃ¼hling (Gedicht). S. 112.

6) BeitrÃ¤ge zum Prometheus 1808 (Nr. 3. 6) l, f. i. 2, i. 4, d. 5/6, j. m);

zum Wiener Musenalmanach 1812; zu Schlegels deutschem Museum 1812 (Â§ 283,

3. 33) H. 1); zur Abendzeitung 1822; zu Okens Isis 1825.

Â§ 290.

1. Friedrich Heinrich Karl Baron de In Motte Fouqne, Schriftsteller-

name Pellegriii, geb. am 12 Februar 1777 in Brandenburg a. d. Havel, Enkel des

berÃ¼hmten Freundes und Generals Friedrichs des GroBen, wurde seit 1788 in Sacrow

bei Potsdam, wo die aus Frankreich stammende Familie sich damals aufhielt, von

-dem Kandidaten A. F. Sachse aus Soest unterrichtet, der spÃ¤ter mit der Familie

nach dem Rittergute Lenzke bei Fehrbellin Ã¼bersiedelte und 1789 Prediger wurde

8*
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(t 1829). Der nÃ¤chste Hauslehrer war Aug. Ludw. HÃ¼lsen (Â§ 283, 1. 9) U. c-

III. c); sieh besonders Haym S. 445f.). Im Jahre 1794 focht Fouque im Rhein-

feldzuge schon als Leutenant bei der Leibschwadron des KÃ¼rassierregimentes

Herzog von Weimar mit, zog sich aber dann aus RÃ¼cksicht auf seine Gesundheit

zurÃ¼ck. Erst im J 1813 trat er -wieder ein, muÃ�te aber vor dem EinrÃ¼cken nach

Frankreich auf dringendes Anraten des Arztes den Abschied einreichen. Mit der

Genehmigung seines Gesuches erhielt er den Majore ang. Er lebte nun ab-

wechselnd in Berlin und auf dem Gute Nennhausen bei Katbenow. Nach dem

Tode seiner Frau aber, im .1. 1831, konnte er das Gut nicht hatten und zog nach

Halle. Dort hielt er vor einem gemischten Kreise Privatvorlesungen Ã¼ber Ge-

schichte der Zeit. Friedrich Wilhelm 4. zog ihn aus beschrankten Umstanden,

indem er ihn nach Berlin kommen lieÃ�. Hier ist er am 23. Januar 1843 gestorben.

Fouque suchte die Romantik auf eigene Weise weiterzubilden, indem er

sich in das Nordlandsreckentum und das chevalereske Mittelalter vertiefte und

ans beiden ein phantastisches Ideal bildete; dem strebte er nach in Vers und Prosa.

Einen fast beispiellosen Erfolg und die verehrende Teilnahme der Lesewelt er-

rang er mit seinen Zauber- und Heldenromanen voll sÃ¼Ã�licher Kraft und minnig-

licher Tugendhaftigkeit. Indessen kamen diese Lieblinge bald genug wieder aus

der Mode. In allen seinen Dichtungen macht sich neben wannen Empfindungen

eine kÃ¼nstlich gezierte KÃ¤lte fÃ¼hlbar, und neben lichte, scharfe Zeichnung von

Personen und Geschicken drÃ¤ngt sich so viele barocke WillkÃ¼r und abenteuer-

liches Spukwesen, dafi ein reiner, ungestÃ¶rter, dauernder GenuÃ� nirgend aufkommen

kann. In seiner gefeierten ,Undine' sind die Grundlagen poetisch unwahr, und

die AusfÃ¼hrung ist Ã¼berall mit kindischem Gespensterwesen und dunklen Un-

geheuerlichkeiten so durchwachsen, dafi man sich auf den chaotischen Charakter

der Zeit, die an Wirrsalen und Wundern so reich war, wie kaum eine andere,

besinnen muB, um den Beifall, der dem MÃ¤rchen gespendet wurde, nicht gerecht/-

fertigt, sondern nur mÃ¶glich zu finden. Nach dem Kriege wurde Fouques Art

fÃ¶rmlich Manier, seine FrÃ¶mmigkeit wurde kopfhÃ¤ngerisch und seine Geschichte-

anschauung, die man in seinen Dichtungen nicht anstÃ¶Ã�ig gefunden hatte, erweckte

den Hohn der Gegner. Sie fanden fÃ¼r den frÃ¼heren Lieoling des Publikums kaum

noch andere Bezeichnungen, als die eines turnierendeu Ritters, der mit seiner

Lanze dahersprenge wie der edle Ritter von der Mancha. Vielleicht bat niemand

herber und bittrer die Wandelbarkeit der Leser erfahren als Fouque: der einst ver-

gÃ¶tterte Verfasser der Undine, des Zauberringes, des Sigurd u. a. starb verlassen,

vergessen und vor Mangel kaum durch die Huld seines KÃ¶nigs Friedrich Wil-

helms 4. geborgen, dem er in besseren Tagen eine helle Zukunft gedeutet hatte.

a. Lebensgeschichte sieh unten Nr. 144), Nr. 160) und Nr. 161).

b. Mensel, Gel. Teutochland 14, 597. 18, 789. 22", 189.

c. Grillparzer, SÃ¤mmtliche Werke*, Band 14, 134.

d. Julius Eduard Hitzig, Nekrolog: Allg. Augsb. Litt.-Ztg. 1843 Nr. 55.

e. Neuer Nekrolog 1845. 21, 73 = Abdruck von d, der auch in den Briefen

an Fouque' wiederholt wurde.

f. Ergeh und Grubers Allgemeine EncyklopÃ¤die 1848. Sect. 1. Th. 47.

S. 78 bis 86 (Heinrich DÃ¶ring).

g. DD. Zweite Abtheilung 1849. S. 342 bis 344.

h. Briefe an Ludwig Tieck. Hg. von Karl von Holtei. Breslau 1864. und

Goethes GesprÃ¤che. Hg. von W. v. Biedermann. Sieh dort die Register. â�� h') S. 803.

i. Allg. dtsch. Biogr. 1878. 7, 198 (Jos. KÃ¼rschner).

k. FouquÃ¤s Leben und Werke: J. Dohmke, Novalis1 Werke. Fouque's Undine.

Leipzig und Wien o. J. [1893]. Bibliographisches Institut. 8. S. 233 bis 238.

1. Mai Koch, Einleitung zu Nr. 172) S. l bis LXXXII.

m. Johann KrejÃ¶i, Nordische Stoffe bei Fouque": Seufferts Vierteljahrschrift

1893. VI, 553 bis 570. Sieh auch NÃ¼rnberger Festschrift 1894. S. 259 f.

Briefe an (9) J. L. Deinhardstein: Deutsche Dichtung 1891. X. Heft 11,

S. 2714. â�� (6) Fichte: Joh. G. Fichtes Leben und litterarischer Briefwechsel. Leipzig

1862. â�� (2) Jos. v. GÃ¶rres: Gesammelte Schriften 8, 408. 480. â�� Fr. Kind: A. Hof-

meisters Unterhaltungssaal 1845 Nr. 74. â�� (5) Matthisson: Matthissons litterariscber

NachlaÃ�. Berlin 1812. 4, 8. 80/92. â�� RaÃ�mann: s. S. 803. â�� Ludwig Sigismund

Ruhl: MÃ¼nchner Allg. Ztg 1892 September 24 Beilage Nr. 266. â�� (S) A. W.

Schlegel: Holtei, Dreihundert Briefe. Hannover 1872. 1,97/105. Die Originale davon.
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und zehn andere angedruckte Briefe befinden sich in der Dresdner KÃ¶nigl. Bibliothek.

â�� Dorothea Schlegel: J. M. Raich, Dor. von Schlegel und deren SÃ¶hne. Mainz

1881. 2, 267f.

Briefe an Friedrich Baron de la Motte Fouque" von (August Apel, Atterbom,

Ferdin. Bernhardi, sieh auch Holtei, 300 Briefe, l, l, 36f., AI. v. Blomberg, Paul

<Jf. von BrÃ¼hl), Chamisso (aieh auch J. E. Hitzig, Leben und Briefe von A. v.

â�¬haimsso. Leipzig 1836. Band 1. S. 181 bis 375), Helmina v. Chezy, Matth.

v. Collin, JOB. v. Eichendorff, (Witwe des Philosophen Fichte, Frz. v. Gaudy),

Gneisenau, (A. v. Helvig), H Heine, E. T. A. Hoifmann, Fr. HÃ¶rn, K. Immermann,

Jung Stilling, Just. Kerner, (Fr. Kind), H. v. Kleist, (Krug v. Nidda, 0. H. Gf.

T. Loeben, Grafin Louise, Friedrich Majer, Friedr. von Mattbisson, Carl Borrom, von

ICltiU, Ferd. Karl Frhr. v. MÃ¼ffling), Wilh. MÃ¼ller, (Wilb. Neumann), G. H. L.

Nicolovius, (Jeanette Paalzow, Chn. Friedr. Perthes), Jean Paul, (Frdr. Rochlitz),

Frdr. RÃ¼ckert. Frdr. Wilh. Jos. Schelling, (H. von Schenkendorf), A. W. v. Schlegel,

(sieh auch Â§ 283, 1. 75, VIII), Friedr. v. Schlegel, Dorothea v. Schlegel (wiederh.

J. M. Raich, Dor. Schlegel und deren SÃ¶hne. Mainz 1881. 2, 244 und Ã�70; a. auch

unten S. 803), Gustav Schwab, (Heinrich Stieglitz, Chn. Gf. zu Stolberg), F. L.

â�¢Gf. zu Stolberg, (Sophie Stolberg, Ludw. Frdr. Frz. Theremin, Chn. v TruchseÃ�),

Lndw. Uhland, Heinrich VoÃ�, (Adolph Wagner). Mit einer Biographie Fouque's

von Jul. Ed. Hitzig (â�� Nr. d.) und einem Vorwort und biographischen Notizen

von Dr. H. Kletke herausgegeben von Albertine Baronin de la Motte Fouque.

Berlin. W. Adolf & Comp. 1848. 8. â�� von Brentano: Cl. Brentanos Ges. Sehr.

8, 165.

1) a. Der gehÃ¶rnte Siegfried in der Schmiede. Dramatische Scene von D. L M. F.

â�� b. Der Ritter und der MÃ¶nch. D L. M. F. â�� c. Der alte Held. D. L. M. F.:

Fr. Schlegels Europa 1803. II. Heft 2. S. 82 bis 94. Auch in Nr. 64) Band I.

2) Dramatische Spiele von Pellegrin. Herausgegeben von A. W.Schlegel. Berlin,

1804. Bei Johann Friedrich Unger. 270 S. und l S. Inh. 8. Â§ 283, 1. 26).

Enth. S. 3 bis 47. a: Liebe und Streit. â�� S. 49 bis 97. b: Streit und Liebe.

â�� S. 99 bis 133. c: Aquilin. â�� S. 135 bis 170. d: Des beiligen Johannis Nepomuceni

MÃ¤rtyrer-Tod. â�� 8.171 bis 218. e: RÃ¼bezahl. â�� S. 219 bis 270. f: Die Minnesinger.

8) Romanzen vom Thale Ronceval. Berlin, in der Realschulbuchhandlung,

1805. l Bl., 54 S. 8.

Theodor Eicke, Zur neueren Literaturgeschichte der Rolandasage in Deutsch-

land und Frankreich. Leipzig 1891. 8. 23. Vergl. Kochs Ztsch. fÃ¼r vergl. Litt.-

Gesch. VI, 257.

4) Zwei Schauspiele, von Pellegrin. Berlin 1805. Bei Gottlieb August Lange.

363 S. 8.

Enh. a: Der Falke in fÃ¼nf AufzÃ¼gen. â�� b: Das Reh in fÃ¼nf AufzÃ¼gen.

5) Die Zwerge. Ein dramatisches Spiel von Pellegrin. Berlin, bei C. Quien.

1805. 2 Bl., 98 S. 8. â�� wiederh. Berlin 1816. 8.

6) Sieben Gedichte in dem Musenalmanach auf das Jahr 1806, hg. von

Chamisso und Varnhagen, unterz. Pellegrin.

7) Schillers Todtenfeier. Ein Prolog von Bernhardi und Pellegrin. Berlin,

1806, bei Himbnrg. 8. Â§ 249. C. IV. 22) = Band V. S. 122. Â§ 284, 2. 5).

8) Historie vom edlen Ritter Galmy und einer schÃ¶nen Herzogin aus Bretagne.

Ton Pellegrin. I. Theil 313 S. II. Theil 196 S. Berlin 1806, in der Himburg'schen

Bachhandlung. 8. Vergl. Â§ 159, 1. 4)1.

1807. Sieh Nr. 62).

9) Anteil an dem Buche: Die Versuche und Hindernisse Karls, eine deutsche

Geschichte aus der gegenwÃ¤rtigen Zeit. Erster Band. Berlin und Leipzig 1808. 8.

Vergl. Varnhagen, DenkwÃ¼rdigkeiten IÂ«, S. 438f. und Â§ 292, 6. 3). â�� Wilh. Grimm

an Jacob 1809 Oktober 3.

10) Alwin. Ein Roman in zwei BÃ¤nden von Pellegrin. Berlin, bei Fr. Braunes

1808. II. 349 und 299 S. 8.

Vergl. Jean Paul's Werke (Hempel) Band 52, 88 bis 90.

11) GesprÃ¤ch zweier Preuiischen Edelleute Ã¼ber den Adel. Berlin, bei

J. E. Hitzig 1808. 8. Erschien erst 1818, weil 1808 die franzÃ¶sische Zensur das

Imprimatur nicht gab.
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12) Othars Brautwerbung, eine Sage des Saxo Grammaticus, in (zehn) Ro-

manzen von P.: PhÃ¶bns 1808. Erster Jahrgang. Drittes StÃ¼ck, S. 47. Auch in

Nr. 64) Band I, S. 140.

13) Sigurd, der SchlangentÃ¶dter. Ein Heldenspiel in sechs Abentheuren von

Friedrich Baron de la Motte Fouque". Berlin 1808. Bei Julius Eduard Hitzig

(SchÃ¼tzenstraÃ�e Nr. 10). 166 S. 4.

Vergl. Jean Paul: Heidelbergische JahrbÃ¼cher der Literatur. 1809. Zweiter

Jahrgang. Heft 10. S. 352f. = Hempel 52, 91 bis 93. â�� Wilhelm Grimm und

Achim von Arnim: Heidelbergische JahrbÃ¼cher 1811. S. 121 bis 129 = Wilhelm

Grimms Kleinere Schriften. Bd. l, S. 237 bis 244. Anz. f. d. Alterth. 19, 332f.

14) Taschenbuch fÃ¼r Freunde der Poesie des SÃ¼dens. Erstes. Berlin 1809.

Bei Julius Eduard Hitzig. EnthÃ¤lt Numancia, Trauerspiel von Miguel Cervantes

de Saavedra zum erstenmale Ã¼bersetzt aus dem Spanischen in den Versmafien des

Originale. Die Ã�bersetzung stammt von Fouque; sie erschien auch besonderÂ»

Berlin 1811. Â§ 310, A. 222. 7) = Band VII. S. 646.

15) Eine Geschichte vom GalgenmÃ¤nnchen: Pantheon 1810. Band l, S. 198/240.

Dramatisiert als FeenmÃ¤rchen von Rosenau unter dem Titel: Vizlipuzli, 1817

ZugstÃ¼ck des LeopoldstÃ¤dtischen Theaters in Wien. Vergl. OehlenschlÃ¤gers Briefe

in die Heimath. Alton;. 1820. II, S. 43 und 242 (Â§ 334 Nr. 436 irrtÃ¼mlich mit

desselben Verfassers Puzlivizli identifiziert). â�� Band 2, S. 63/77: Die gebrochene

Burg. Eine altsÃ¤chsische Geschichte in [7] Balladen.

16) a. Dag Nachtgesicht. Eine Sage (Gedicht), unterzeichnet: de la Motte

Fouque: Urania fÃ¼r 1810. S. 211 bis 217. â�� b. Abgeschiedenheit, unterz.: Pellegrin:

ebenda, S. 373 bis 375. 16') s. unten S. 803.

17) Der Held des Nordens. Drei Heldenspiele. Von Friedrich Baron de la

Motte-Fouque. Berlin 1810. Bei Julius Eduard Hitzig. III. 8. â�� Wien 1816. In

der Haas'schen Buchhandlung. 8 Erster Band. Sigurd, der SchlangentÃ¶dter. Zweyter

Band. Sigurds Rache, ein Heldenspiel in sechs Abentheuern. Dritter Theil.

Aslauga, ein Heldenspiel in drei Abentheuern.

Vergl. Jean Paul's Werke (Hempel) 52, 94 bis 103. â�� Friedrich Schlegel.

Deutsches Museum 1812. Band l, S. 185 bis 194. â�� K. Landmann, Ein SÃ¤nger'

der Vorzeit: Ã�ber Land und Meer 1892. Oktober. â�� S. unten S. 803.

18) Der Todesbund. Ein Roman. Halle 1811 bei Schimmelpfennig und

Compagnie. l Bl., 286 S. 8.

19) Kginhard und Emma. Ein Schauspiel in drei AufzÃ¼gen von Friedrich Baron

de la Motte FouquÃ¶. NÃ¼rnberg, bei Johann Leonhard SchrÃ¤g. 1811. 77 S. 8.

Vergl. Jean Paul's Werke (Hempel) 52, 104 bis 107. â�� E. T. A. HoffmannÂ»

NachlaÃ� 3, 206 bis 211. â�� Euphorien 1895. 2, 618.

Hermann Varnhagen, hginhard und Emma. Eine deutsche Sage und ihre

Geschichte: Schnorrs Archiv 1887. 15, l bis 20.

20) VaterlÃ¤ndische Schauspiele von Friedrich Baron de la Motte Fouque.

Berlin bei Julius Eduard Hitzig. 1811. VI, 202 S. 8.

Enth. bis S. 182. a: Waldemar, der Pilger, Markgraf von Brandenburg. Ein

Trauerspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen. â�� S. 133 bis 202. b: Die Ritter und die Bauern,

ein Schauspiel in vier AnfzÃ¼gen.

21) Ã�ber den sogenannten falschen Waldemar. Berlin bei Julius Eduard

Hitzig 1811. 8. Diese Geschichte gab FouquÃ�" die Veranlassung zu Nr. 20)a.

22) Die Jahreszeiten. Eine Vierteljahrsschrift fÃ¼r romantische Dichtungen,

Herausgegeben von Friedrich Baron de la Motte Fouque (mit der ZufÃ¼gung u. a. m.

vom zweiten Hefte an). Berlin, bei J. E. Hitzig. 1811 bis 1814. 4 Hefte. 8.

a. FrÃ¼hlings-Heft (1811). Mit Musik von J. H. Jung, genannt Stilling. 3 1)1.,

188 S.: Undine, eine ErzÃ¤hlung. Vom Verfasser des Todesbundes. Vergl. Nr. 28).

b. Sommer-Heft (1812): Die beiden Hauptleute. Eine ErzÃ¤hlung. Vom Ver-

fasser der Undine.

c. Herbst-Heft (1814): Aslauga's Ritter. (Ã�bersetzt: German Romance. Edin-

burg 1827. Carlyles Einleitung: Critical and miscellaneous Essays. 1847. I, 238).

â�� Alpin und Jucunde. Eine schottische Geschichte in Balladen.

d. Winter-Heft (1814): Sintram und seine GefÃ¤hrten. [Eine nordische

ErzÃ¤hlung nach Albrecht DÃ¼rer. Als SeitenstÃ¼ck zum Zauberring].
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d ist auch einzeln erschienen: Braunschweig 1867. 16.; 1894. 16. â�� London

1867. 16.

23) Undine. Eine ErzÃ¤hlung von Friedrich Baron de la Motte

Fouqne. Berlin, bei Julius Eduard Hitzig. 1811. 8. Vgl. Allg. Litt.-Ztg. 1812.

Nr. 239 und Fouque's Musen 1812. 4, 198 f., wo Fonque als Quelle seiner Undine

angiebt: Tbeophrastus Paracelsus Werke. Basel 159u. Tom. IX., S. 45 Ã¼ber de

nymphis, sylphis, Pyginaeis et Salamandris et de caeteris spiritibus (die Ge-

schichte des Stauffenbergersl.

Vgl. Lehr, An Fouque's Undine. Morgenblatt 1815 Nr. 246.

Das ist die zweite Auflage, wÃ¤hrend die im ersten Hefte der Jahreszeiten

(Nr. 22) Berlin 1811. erschienene als erste zu betrachten ist. â�� Nachdr.: Wien,

1814. In der Franz Haas'schen Buchhandlung. 168 S. 8. â�� Dritte Aufl. Berlin,

1820. Bei Ferdinand DÃ¼mmler. 8. â�� Vierte Aufl. Berlin 1826. 8. â�� Sechste

Auflage. Berlin 1841 bei Ferdinand DÃ¼mmler. 188 S. 8. â�� Siebente Aufl. Berlin

1848. 187 S. 16. â�� Neunte Auflage mit Holzschnitten nach Zeichnungen von

Adalbert MÃ¼ller, ausgefÃ¼hrt von A. Gaber. Berlin 1855. XXXVIII, 129 S. 4. â��

Siebzehnte Auflage. Berlin, bei Ferdinand DÃ¼mmler 1870. 8. â�� Vierundzwanzigste

Auflage. Berlin, DÃ¼mmler 1881. â�� Fouque's Undine. Herausgegeben von

J. Dohmke. Leipzig und Wien o. J. [1893]. Bibliographisches Institut. 8. â��

Reclams Univ.-Bibl. Nr. 491.

Edition spe'ciale pour la France. Avec des notes explicatives par Charles

Fournet. Berlin 1855. IV, 1928. 4. â�� Ã¼bersetzt durch la baronne Albertine de

la Motte-Fouque, nÃ¤e Tode. Leipzig 1857. 4.; 1863. 16.

Ins Englische Ã¼bersetzt durch F. E. Bunnett. Leipzig, Bernh. Tauchnitz.

1867. 8. â�� Ins Italienische: Ondina von Adolf Wagner. Lipsia o. J. [1815]. 5 Bl.,

149 S., l S. Druckfehler. Vergl. Â§ 296, 40. 18).

Ã�ber Fouques Textbuch Undine sieh Nr. 158); Georg Ellinger, E. T. A. Hofl-

mann. Halle, Niemeyer 1894. S. 105. 218 und Band VIII. S. 605, b.

Undine. Romantische Zauberoper in vier AufzÃ¼gen. Nach Fouqne's Er-

zÃ¤hlung frei bearbeitet. Musik (und Dichtung) von Albert Lortzing.

Zum erstenmale aufgefÃ¼hrt in Hamburg am 15. April 1845.

Eine englische dramatische Bearbeitung ist erwÃ¤hnt: Dresdner Abendzeitung

1821 Juni 5.

24) Eine nordische Sage von F. v. Fouque: A. G. Eberhard und A. Lafontaine,

Unterhaltungen fÃ¼r die leselustige Welt. Bd. 1. Halle 1811. S. 125 big 138.

25) Das Schauerfeld. Eine RÃ¼bezahlsgeschichte von F. v. Fouque: Eberhards

nnd Lafontaines Unterhaltungen. Bd. 2. Halle 1812. S. 262 bis 288.

26) Poetischer Almanach f. 1812. Herausgegeben von Just. Kerner. Heidel-

berg. 8. Dann wieder herausgegeben unter dem Titel: Romantische Dichtungen

von Fr. de la Motte Fouqud, Hebe), Eerner, Schwab, Uhland, Varnhagen n. a.

Karlsruhe 1818. 4, 296 S. 8.

Darin von FouquÃ¶: Wehmut. â�� Sinnspruch. â�� TrÃ¶stung. â�� An Otto Heinrich,

Grafen von Loeben. In ein spanisches WÃ¶rterbuch. â�� Das Schlachtfeld. Eine

nordische Abentheure.

27) Die Musen. Eine norddeutsche Zeitschrift. Herausgegeben von Friedrich

Baron de la Motte Fouque' und Wilhelm Neumann. Berlin, in der Salfeldschen

Buchhandlung. 1812. 8.

Jahrgang 1813 und 1814 erschienen: Berlin, bei Julius Eduard Hitzig, und

zwar 1813 in einem Bande von drei Heften, sodafi dort die Bezeichnung: Enter

Band hinfÃ¤llig wird. Auf der RÃ¼ckseite des Schmutztitels vom ersten StÃ¼cke des

Jahrgangs 1814 wird dies folgendermaÃ�en auseinandergesetzt: ,Die Unruhen des

verflossenen Jahres, und die Abwesenheit beider Herren Herausgeber mit der

Armee, sind die Veranlassung gewesen, daÃ� von dem Jahrgang 1813, statt der

versprochenen 6 Hefte der Musen, nur 3 geliefert worden .... Der Jahrgang 1818

bleibt hiernachst aus einem Bande von 3 Heften bestehend*. Auch von dem

Jahrgange 1814 ist nur ein Band von drei Heften erschienen.

Inhalt. Erstes Quartal. S. l bis 206. a: Zueignung von F. S. Siebmann.â��

b: Heber den Mythos der SÃ¼ndflut von Philipp Buttmann. â�� c: Ueber den Einfluli

der den Juden in Spanien im Mittelalter bewilligten Vorrechte auf die Staatsver-

fassnng nnd das Ã¶ffentliche Wohl von Moldenhaver (Ã¼bers, von Friedrich RÃ¼hs). â��

d: Ueber den Lebensmagnetismus von Wolfart. â�� e: Zauber und Liebe. Eine nor-

dische Sage von Fouque. â�� f: Das warnende Gespenst von K. A. Varnhagen von
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Ense. â�� g: Eine altitaliÃ¤nische Geschichte von Fouque. â�� h: Herkules Torelli.

Eine ErzÃ¤hlung von Neumann. â�� i: Belohnter FÃ¼rstenmuth. Eine geschichtliche

Begebenheit von Fouque. â�� j: Vetter Rameau von Varnhagen. â�� k: HÃ¼lsen von

Varnhagen. â�� 1: Umrisse und BruchstÃ¼cke von J. G. S[eegemund?] â�� m: An

die KÃ¶nigin Louise von PreuÃ�en. Zur Feier ihres Geburtstages, den 10. MÃ¤rz 1810.

Aus dem Nachlasse Heinrichs von Kleist. â�� n: Rittersitte. Eine Romanze von

Ludwig Robert. â�� o: Die Harfe. Schottische Sage von Friedr. RÃ¼hs. â�� p: An

J. W. von Goethe (Siehe seine Geheimnisse) von J. G. S[eegemund?]. â�� q: Ein

Wort Ã¼ber F. Schlegels gesammelte Gedichte von Fouque.

Zweites Quartal. S. l bis 199. a: Vorlesungen Ã¼ber die Bestimmung des

Gelehrten von J. G. Fichte. â�� b: Ueber Mystieismus und SchwÃ¤rmerei von Adolf

Wagner. â�� c: Erinnerung an Phil. Jakob Spener von Franz HÃ¶rn. - d: Stimmen

des Chriatenthums, Darstellung der christlichen Religion als Glaube von Christian

Gottfried Schniebes. â�� e: GemÃ¤hide der Herren Boisseree und Bertram in Heidel-

berg von Helmina v. Chezy, geb. v. Klencke. â�� f: Die Verlegenheiten des Ge-

fÃ¤lligen. Eine ErzÃ¤hlung von K. v. Pirch. â�� g: Andeutung Ã¼ber F. Schlegel von

Franz HÃ¶rn. â�� h: Wegtamsquida oder das Lied von Wegtamr (Aus der Ã¤lteren

Edda in der Versweise des Originals) von Friedrich Majer. â�� i: Siegfrieds

Schwerdt. Das traurige Turnei von Volker [L. Uhland]. â�� j: Hymne auf das

Abendmahl von Chn. G. Schniebes. â�� k: Die todte Hand von J. G. S. â�� 1: Romane

von Regina Frohberg, rezensirt von August Becker. â�� m: Natalie von Fanny

[Tarnow], rez. von Fouque. â�� n: Skizzen der allgemeinen Geschichte von Dippold,

rez. von Adolf Wagner.

Drittes Quartal. S. l bis 214. a: Cadmus oder allgemeine Alphabetalogie

von Du BoiÂ«. â�� b: BeschluÃ� von I. 2, d. â�� c: Ueber das altfranzÃ¶sische Epos von

Ludwig Uhland. â�� d: Der Brantring. Novelle von August Apel. â�� e: Ein Wort

Ã¼ber das bÃ¼rgerliche Lustspiel von Karl von Pirch. â�� f: Ueber die AuffÃ¼hrung

der Schauspiele des Calderon de la Barca auf dem Theater in Bamberg [von

E. Th. A. Hoffmann]. â�� g: Thrymsquida, edr Hamarsheimt. Das Lied von Thrym

oder die Wiedererlangung des Hammers (Aus der altern Edda, in der Versweise

des Originals) von Friedrich Majer. â�� h: Traum von Volker. â�� i: Mitternacht.

Trauer. Die Nachtigall. Sie, nur Sie! (nach Hafis). Klage von Helmina von

Chezy. â�� j: Innrer Frieden von J. G. S. â�� k: Die beiden Hagen (An den Heraus-

geber des Nibelungenliedes) und Der kranke Ritter von Fpuque'. â�� 1: Nachruf

an Peter Simon Pallas. Der Schiffer von K. A. Rudolphi. â�� m: Denkmal auf

die gefallenen PreuÃ�en an der DÃ¼na im August 1812 von Pudor. â�� n: Goethes

Aus meinem Leben. Erster Theil, rez. von Varnhagen. â�� o: Bitte um Belehrung

an einen Rezensenten [von den Herausgebern].

Viertes Quartal. S. l bis 204. a: Ueber die Bestimmung des Gelehrten.

Zweite Vorlesung, von J. G. Fichte. â�� b: Karl der GroÃ�e. Eine Vorlesung [SÃ¼vern,

Â§293, V. 29. 9) d]. â�� c: Aphorismen, als VorgÃ¤nger eines Versuchs, die Gesetze

es Universums anzuschauen vom Frhrn. v. Seckendorf. â�� d: Proben aus alt-

franzÃ¶sischen Gedichten von Ludwig Uhland. â�� e: Epigramme des Platon, aus

dem Griechischen, von K. A. Varnhagen von Ense. â�� f: Epistel an Thrasys, von

J. G. S. â�� g: Goethes Wahrheit und Dichtung. Zweiter Theil, rez. von Varn-

hagen. â�� h: Ciorinde, TragÃ¶die von Heim-. Loest, rez. von F. H. K[oelle]. â��

i: Notiz von Fouqu6. S. oben Nr. 23). â�� j: AnkÃ¼ndigung von Fr. RÃ¼bs.

Jahrgang 1813. Erstes StÃ¼ck. S. III und IV, l bis 132. a: An die Leser.

Die Herausgeber. â�� b: Ueber Aristides von J. G. Weltmann. â�� c: Schicksale der

bildenden KÃ¼nste unter Maximilian, KÃ¶nig von Bayern. I. DiÂ« Architektur. â��

d: Der stereotypische Druck, eine ursprÃ¼nglich in Deutschland gemachte Erfindung.

Mit Original-AktenstÃ¼cken. â�� e: Originalschriften Luthers, Melanchthous und

Friedrich Wilhelm des GroÃ�en. â�� f: Der Andreasabend von Fouqu^. â�� g: Hora-

tins' erste Satire deutsch und mit berichtigtem Text von dem Ã�bersetzer der

Wolken [Fr Aug. Wolf]. â�� h: Der heilige Dulder von Fr. Schlegel. â�� i: Die

Muse aus H. K. Dippold's NachlaÃ�. â�� j: Bue und sein Schatz. Nordische Sage

von Fouque â�� k: N. Vogt, Die deutsche Nation und ihre Schicksale, rez. von

Hans Karl Dippold.

Zweites StÃ¼ck. S. 133 bis 260. k': Ã�ber Machiavel als Schriftsteller und Stellen

aus seinen Schriften von J. G. Fichte. â�� l: Wielands Tod, nebst einer Nachricht

Ã¼ber seine letzten Augenblicke, einem Briefe von ihm an Engel und dessen Ant-
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â�¢wort. Von W. N[eumann]. â�� m: An Cynthia. Properz I, 3. Von Job. Heinr.

VoÃ� Vater. â�� n: Mannsfelds TrÃ¤ume und An den Grafen und die GrÃ¤fin von

Reden von Friedr. Leopold Grafen zu Stolberg. â�� o: Das Standchen. Dramatische

Episode von Lndw. Uhland. â�� p: Gebet von Fouque. â�� q: SchÃ¶ne Litteratur.

Marie von Steigentesch, rez. von einer Frau [Caroline Fouque?].

Drittes StÃ¼ck. S. 261 bis 376. r: Die Assassinen von Friedr. RÃ¼hs. â�� s: Die

Elfenkinder. Ein Zauberspiel von Fouque'. â�� t: Lied von Chn. Gf. zu Stolberg.

â�� u: Ritter Oge und Junefrau Eise. Ein Bitterlied a. d. DÃ¤n. von Chn. Gf. zu

Stoiberg. â�� v: Die Herbstblumen aus H. K. Dippold's NachlaÃ�. â�� w: Bilder von

Karl Besseldt. â�� x: Auf dem Marsche. Vor der Schlacht bei Culm. Nach der

Schlacht bei Culm. In einem verfallenen Fenster der Ruinen des SchloÃ�berges

zn TÃ¶plitz von Fouque'. â�� y: An die Frau ApellationsrÃ¤thin KÃ¶rner von Caroline

Pichler, geb. von Greiner. â�� z: Sprachkunde BruchstÃ¼cke Ã¼ber Sprachenraischung.

VeranlaÃ�t durch K. W. Kolbe's Schrift: Ã�ber Wortmengerei. Leipzig 1812. Von

Franz PaÃ�ow.

Jahrgang 1814. Erstes StÃ¼ck. S. l bis 120. a: Germanische TrÃ¼mmern von

J. A. Kanne. â�� b: Lebensharmonie. Ein Sextett mit SchluÃ�chor von C. W. Con-

tessa. â�� c: Kriegslied fÃ¼r die zum heiligen Kriege verbÃ¼ndeten deutschen Heere

von F. L. Z. Werner. Â§ 287, 10). â�� d: An die Liebe von Ida, GrÃ¤fin von der

Groben, geborne von Auerswald. â�� e: Als der erste Schnee fiel in Schlesien im

Jahre 1812 den 2Â»Â» November von Ebenderselben. â�� f: Rundgesang fÃ¼r Deutsche

in der Fremde. Gothenburg 1810. von Fr. RÃ¼hs. â�� g: Herbstfeier im Jahre 1813

(Aus Schwaben). Von Justinus Kerner. â�� h: Die beiden Volker. An den mit dem

Heere abwesenden Fouque von August Zeune. â�� i: Die Heilung des Wahnsinnigen

von Fouqne. â�� k: Die Siegealichter. An die PreuÃ�en von Ebendemselben. â��

1: Dem Russisch-Kaiserlichen Herrn Generalmajor Freiherrn von Tettenborn, v. K.

A. Varnhagen von Ense. â�� m: Alte Literatur, Ã¼eber die_ Farbengebung des Alter-

thÃ¼mlichen in Verdeutschung alter klassischer Prosa, bei Gelegenheit von Lange's

Debersetznng des Herodot. Berlin 1812 bis 1813. Von Pudor.

Zweites StÃ¼ck. S. 121 bis 240. a: Andenken an Fichte. 1. J. G. Fichte,

Professor der Philosophie in Berlin, gestorben den 29 stÂ»" Januar 1814 von G. K.

in S. 2. An Fichte's Grabe. Am 31 *ten Januar 1814 gesprochen von Marheinecke.

â�� b: AstrÃ¤a'e Erscheinung. Eine Novelle von Fouque. â�� c: Die Ehen werden im

Himmel geschlossen. Ein FamiliengemÃ¤lde von C. W. ConteÃ�a. â�� d: Die Schlacht

bei Leipzig. Weihnachten 1813, von Karl Giesebrecht. (59 Stanzen). â�� e: Vor-

wÃ¤rts! von L. Uhland. â�� f: Scene aus der Schlacht bei LÃ¼tzen von Max von

Schenkendorf. â�� g: Auf Scharnhorst's Tod. Mel. Prinz Eugen der tapfre Ritter.

Von demselben. â�� h: Romanze von dem Prinzen von Hessen-Homburg von dem-

selben. â�� i: Ich bin ein Deutsches Weib von Cyane [= Philippine Calenberg]. â��

k: Deutsches Kriegslied im Jahre 1813 von derselben. â�� 1: Friedrich in Stettin.

Am 24. Januar 1814 von J. G. Seegemund, Offizier im Regiment Colberg. â�� m: Der

NachtwÃ¤chter am SchlÃ¼sse des Jahres 1813 von Fouque". Nachtrag zu des Ver-

fassers Gedichten vor und wÃ¤hrend dem Kriege 1813 (Sieh Nr. 36). â�� n: Ver-

mischte Schriften. Einige Worte Ã¼ber das neueste Werk der Frau von Stael, de

l'Allemagne, London bei Murray und Berlin, bei Hitzig 1814. von Caroline de la

Motte Fouque â�� o: Leyer und Schwert von Theodor KÃ¶rner von Fonque.

Drittes und letztes StÃ¼ck. S. 241 bis 456. a: Erinnerung an Johann Kaspar

Schade von Franz HÃ¶rn. â�� b: Briefe des Baron Wallborn an den Kapellmeister

Kreisler und des Kapellmeisters Johannes Kreisler an den Baron Wallborn. Mit

Vorwort von Fouque und Hoffmann. â�� c: Der Todesengel von C. W. Contessa.

â�� d: Scenen aus Aristofanes Acharnern von J. H. VoÃ� Vater. â�� e: Unter einem

niederlÃ¤ndischen GemÃ¤lde eines frÃ¶hlichen Trinkers und Tabackrauchers von Fr.

L. Gf. zu Stolberg. â�� f: Aus Heinrich von Kleists NachlaÃ�. .Winter so weichst

dn.' Â§ 288, 1. 10). â�� g: DichtergemÃ¼th von Louise Brachmann. â�� h: Gedichte

von Freimnnd Reimar. â�� i: SchÃ¶ne Literatur. Goethes Wahrheit und Dichtung.

Dritter TheiL Von Varnhagen. â�� k: Ueber Graf Friedrich Stolberg und Klop-

stock. In Bezug einer AenÃ�ernng der Frau von StaÃ¶l in ihrem Werke de l'Alle-

magne von Caroline de la Motte Fouque'. â�� 1: Ueber den Dichter Freimund

Reimar und das deutsche Sonnett von FouquÂ«.

28) Taschenbuch der Sagen u. Legenden, herausgegeben von Amalie v. Helwig

nnd Fr. Baron de la Motte Fouque Berlin, in der Realschulbuchhandlung, o. J.

[1812] und 1817. u. 8. - Sieh Band VIII. S. 80, 153.
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Enth. I. a: Stiftungsbrief den Freunden. â�� b: Das Gebet der heiligen

Scholastika. Legende. â�� c: Die HÃ¼lfe der heiligen Jungfrau. Legende. â�� d:Die

RÃ¼ckkehr der PfÃ¶rtnerinn. Legende. â�� e: Adolphs Eck. Sage. â�� f: Der Sanct

Elisabethen-Brunnen. Legende. â�� g: Sanct Georg und die Wittwe. Legende. â��

h: Der Siegeskranz. Legende in Prosa [von Fouque']. â�� i: Das Grab des heiligen

Clemens. Legende. â�� j: Die Nacht im Walde. Dramatische Sage [von Fouque'J.

â�� k: Der Gang durch CÃ¶ln. Sage in Prosa. â�� 1: Die Martins-Wand. Sage.

u. m: Stanzen. â�� n: Richard und Blondel. [Dramatische] Sage [von Fouqne).

â�� o: Herzog Kanut, genannt der Heilige. [Dramatische] Sage [von Fouqne]. â��

p: Die GÃ¶tzeneiche. Sage [in Prosa von Fouqne']. â�� q: Der Heilqnell der heiligen

Ragnill. Legende. â�� r: Der letzte Skalde. Sasje nach dem Schwedischen von

E. G. Geijer. â�� s: Radegundis. Legende.â��t: Die heilige Brigatta und ihr Sohn.

Legende. â�� u: Die SiebenschlÃ¤fer. Legende. (Des frommen Kaisers Theodosii Leid.

Der SiebenschlÃ¤fer ZeugniÃ¼. Zueignung). 281) unten S. 808.

29) Olafs Ausfahrt. Eine nordische Abentheure. Von Fouque': Frdr. Schlegels

Deutsches Museum 1812. Band 2, S. 97 bis 115.

30) Izion. Eine Novelle. Von Friedrich Baron de la Motte Fouque': Urania

auf das Jahr 1812. S. 63 bis 77. In demselben Jahrgange des Taschenbuches

noch zwei Gedichte, unterz.: Pellegrin.

31) n. Eine Grablegung auf Island. Nach der Egills Saga. b. Das Banner.

Eine altnordische Geschichte in Balladen: Friedr. Schlegels Deutsches Museum.

1813. Band 4, S. 110 bis 115 und S. 235 bis 240.

32) Deutscher Dichterwald von Justinus Kerner, Friedrich Baron de la Motte

Fouque, Ludwig Uhland und Anderen. TÃ¼bingen, bei Heerbrandt, 1813. 4 Bl.,

248 S. 8. Â§ 815. II. Nr. 154. (Gedichte).

33) Alboin der LangobardenkÃ¶nig. Ein Heldenspiel in sechs Abentheuern,

von Friedrich Baron de la Motte FouquÃ¤. Leipzig, 1813. In der Weygand'schen

Buchhandlung. 240 S. 8.

34) Dramatische Dichtungen fÃ¼r Deutsche. Von Friedrich Baron de la Motte

FouquÂ£. Mit Musik. (Neue vaterlÃ¤ndische Schauspiele). Berlin bei Julius Eduard

Hitzig 1813. 2 Bl, 362 S. nebst 2 Bl. Notenbeilagen. 8. Anz. f. d. A. 19, 383.

Enth. S. l bis 54. a: Alf und Yngwi. Ein Trauerspiel. â�� S. 55 bis 118.

b: Die IrmensÃ¤nle. Ein Trauerspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen. â�� S. 119 bis 168. c: Die

Runenschrift. Ein altsÃ¤chsisches Schauspiel in drei AufzÃ¼gen. â�� S. 169 bis 238.

d: Die Heimkehr des grossen KurfÃ¼rsten. Ein dramatisches Gedicht. â�� S. 239

bis 362. e: Die Familie Hallersee. Ein Trauerspiel aus der Zeit des siebenjÃ¤hrigen

Krieges. â�� d und e erschienen auch allein: Schauspiele fÃ¼r PreuÃ�en. Berlin

1813. 8. Sieh unten S. 803.

35) Der Zanberring ein Ritterroman von Friedrich Baron de la

Motte Fouque. NÃ¼rnberg, bei Johann Leonhard SchrÃ¤g. 1813. III. 8. â�� Zweite

verbesserte Auflage. NÃ¼rnberg 1816. III. 8. - Neue Ausgabe. Braunschweig

1855. VE!, 620 S. 16. â�� wiederh. ebenda 1865.

36) Gedichte vor und wÃ¤hrend des Feldzugs 1813 von Fouque. Als Manuskript

fÃ¼r Freunde. Berlin, bei Hitzig (1813). 8.; Zweite vollstÃ¤ndige Ausgabe. 1814. 12.

Diese Gedichte waren zuerst auf einzelne BlÃ¤tter gedruckt und das .Krieges-

lied fÃ¼r die freiwilligen JÃ¤ger von Friedrich Baron de la Motte Fouque, Lieutenant

der freiwilligen JÃ¤ger im Brandenburgischen KÃ¼rassier-Regiment. 2 Bl. 8. .Frisch

auf zum frÃ¶hlichen Jagen* (5 Strophen) auch in Nr. 104 des preuÃ�ischen

Korrespondenten erschienen.

87) Corona. Ein Rittergedicht in drei BÃ¼chern. Von Friedrich Baron de la

Motte Fouque. Stuttgart und TÃ¼bingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung-

1814. XIV, 886 S. 8. Morgenblatt 1815. Nr. 11.

38) BeitrÃ¤ge zu Erichsons Musen-Almanach fÃ¼r 1814. Sieh Â§ 289, 8. 4).

89) Der unheimliche Gast ErzÃ¤hlung von Friedrich de la Motte Fouque1:

Stephan SchÃ¼tzes Taschenbuch fÃ¼r 1814. S. 183 bis 208. Dieser Jahrgang enthÃ¤lt

auch noch: Falko und Isula. Lieder eines Troubadours von Friedr. de la Motte

Fouque": S. 95 bis 102.

40) Kleine Romane. Berlin 1814-1819. VI. 8.
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Enth. I: Der Todesbund. Ein Roman. Zweite Auflage. Sieh Nr. 18).

II. ErzÃ¤hlungen. Berlin 1812. Bey Julius Eduard Hitzig. 2 Bl., 338 S.

a: Die GÃ¼ter in Valencia. â�� b: Die vierzehn glÃ¼cklichen Tage. â�� c: Der bÃ¶se Geist

im Walde. â�� d: Das Schwerdt des FÃ¼rsten. â�� e: Violante, eine Novelle. â�� f: Das

Opfer, eine altsÃ¤chsische Geschichte. â�� g: Die RÃ¤cherin, eine Novelle. â�� h: Eugenie,

eine Novelle.

III. Neue ErzÃ¤hlungen. Erster Theil. Berlin 1814. Bei Julius Eduard Hitzig.

2 BL, 304 S. a: Die KÃ¶hlerfamilie. â�� b: Ixion. Eine Novelle. â�� c: Der unbe-

kannte Kranke. â�� d: Das GalgenmÃ¤nnlein. â�� e: Das Schauerfeld. Eine RÃ¼bezahls-

geschichte. â�� f: Die Laterne im SchloÃ�hofe. â�� g: Olafs Sage â�� h: Die Heilung.

â�� i: Der Statthalter und seine Nachfolger.

IV. Neue ErzÃ¤hlungen. Zweiter Theil Berlin, 1816. a: Rose. â�� b: Der Andreas-

abend (Die Musen 1813. l, S. 58 bis 97). â�� c: Der Vorfechter. â�� d: AstrÃ¤a's Er-

scheinung (Die Musen 1814. l, S. 147 bis 174). â�� e: Adler und LÃ¶we. â�� f: Die

Geschichten vom RÃ¼bezahl. Ein Schwank. â�� g: Die KÃ¤mpfer aus Trondheim. â��

h: Die Rast auf der Flucht. Eine altsÃ¤chsische Begebenheit. â�� i: Eine Grablegung

auf Island. â�� k: Der KÃ¼nstlerbund. â�� 1: Ein Waldabentheuer.

V. Neue ErzÃ¤hlungen. Dritter Theil. Berlin 1818. Bei Ferdinand DÃ¼mmler.

2 Bl., 336 S. a: Die beiden Friedriche. Eine ErzÃ¤hlung. â�� b: Das GelÃ¼bde. Eine

nordische Sage. - c: Die eifernden GÃ¶ttinnen. Eine nordische Sage. â�� d: Die

Geschichten vom Kaiser Julianus und seinen Rittern. â�� e: Rosaura und ihre Ver-

wandten. â�� f: Der FÃ¼rsprecher. â�� g: Der unheimliche Gast.

VI. Neue ErzÃ¤hlungen. Vierter Theil. a: Furio. â�� b: Paul Pommer. â��

c: Der neue Regulus. â�� d: Ritter Toggenburg. â�� e: Die Geschichte von den

drei Bildern. â�� f: Die GÃ¶tzeneiche.

Kleine (Vom 2. Bande an: Neue kleine) Romane, MÃ¤rchen und ErzÃ¤hlungen

von Friedrich Baron de la Motte Fouque. Wien in der Haas'schen Buchhandlung

1815 bis 1818. V. 8.

Dieser Nachdruck enthÃ¤lt dieselben StÃ¼cke in anderer Anordnung.

41) Auch ein Wort Ã¼ber die neuste Zeit. Nebst einigen Beilagen, (ohne

Namen). TÃ¼bingen, 1815, bei Cotta. 8.

42) JahrbÃ¼chlein Deutscher Gedichte auf 1815 von Heinr. LÃ¶st, Friedrich Baron

de la Motte Fouque", Ludwig Giesebrecht u. a. Stettin 1815. 4 Bl., 279 S. 8.

8815. IL Nr. 23). Darin von FouquÃ¶: Die Eroberung von Norwegen. Eine altnor-

dische Gesch. in Balladen und Die WiederbevÃ¶lkrung von Island. Eine Abenthenre.

43) Franentaschenbuch fÃ¼r das Jahr 1815 von de la Motte Fouque, Franz HÃ¶rn,

Caroline de la Motte Fouque1, Fr. Kind, L. Ubland u. a. Vom nÃ¤chsten Jahre lautet

der Titel: Frauentaschenbuch fÃ¼r das Jahr 1816 (bis 1821) von de la Motte Fouque.

NÃ¼rnberg, bei Joh. Leonh. SchrÃ¤g. (1815 bis 1820). 8. â�� Vergl. Â§ 315, II. 167. â��

Enphorion 1895. 2, 624.

44) Theudelinde von de la Motte Fouque: Frauentaachenbuch fÃ¼r 1815. S. l bis 21.

45) WalgerÃ� und Hildegunde. Eine Polnische Sage in Balladen: ebenda 8. 277

bis 317. Auch in Nr. 64) Band III. S. 105 f. Sieh Â§ 11, 7. letzten Absatz = Band I.

8. 14.

46) Der KÃ¼nstlerbund. Unterz. FouquÃ¶: W. G. Becker's Taschenbuch fÃ¼r 1815.

S. 266 bis 295.

47) Die Belagerung von Ancona von Lamotte Fouque: Minerva fÃ¼r 1815.

8. 81 bis 92.

48) Die Geschichten vom RÃ¼bezahl. Ein Schwank von Friedr. de la Motte

Fouque: St. SchÃ¼tzes Taschenbuch fÃ¼r 1815. 8. 255 bis 269.

49) Tassilo (der Bayernherzog) Vorspiel. Berlin 1815. 8. Zuerst aufgefÃ¼hrt

in Berlin 1815 am 22. Oktober.

50) Von FouquÃ¤ ist das 2. und 7. Kapitel des im Jahre 1815 von Chain isso,

Fonqne1, Contessa und Hoffmann begonnenen Romans gearbeitet. Vergl. Briefe

an Fouque. S. 136 und Hoffmanns Ausgew. Sehr. 1827. I. 131.

51) Die Fahrten Thiodolfs des IslÃ¤nders. Ein Ritterroman von

Friedrich Baron de l a Motte Fouque". Erster Theil 824 S. Zweiter Theil

303 S. Hamburg, bei August Campe. 1815. 8. â�� Zweite Auflage. Hamburg 1848

n. 12.
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52) Der Normann auf Lesbos. Eine Abenteure. Von Friedrich Fouque:

Kinds Harfe 1815. l, 103 bis 152.

58) Die Zaubrer und der Ritter. Einige Scenen von Fouque: Frauentaschen-

bnch f. d. J. 1816. S. l bis 55. Auch in Nr. 64) Band IV.

54) Der Dichter und sein Freund. Ein GesprÃ¤ch von la Motte Fouque':

ebenda S. 265 bis 275. Sieh auch Nr. 67).

55) Die Geschichte von den drei Bildern. Von Friedrich de la Motte Fouque:

St. SchÃ¼tzes Taschenbuch der Liebe und Freundschaft gewidmet, 1816. S. 7 bis 86.

56) a. FÃ¼r mÃ¼saige Stunden. Vierteljahrsschrift. Herausgegeben von Fr. Baron

de la Motte Fouque, Caroline Baronin de la Motte Fouque, geb. von Briei (so!),

J. C. Hohnbaum, C. Hohnbaum, C. W. Justi, A. LafontÃ¤ne, G. Reinbeck, Freimund

Raimar (RÃ¼ckert), Fr. Sickler, K. E. Schmid und Ã¤ndern. Erstes BÃ¤ndchen.

Hildburghausen, im Comptoir fÃ¼r Literatur. 1816. VI, 254 S. 8.

Inhalt S. l bis 8: (6) Sonnette von Freimund Reimar [Friedrich RÃ¼ckert]. â��

S. 9 bis 108: Knecht Ruprecht. Von L. M. Fouque". â�� S. 109 bis 124: MolltÃ¶ne.

Von Carl Hohnbaum. â�� S. 125 bis 140: (9) Lieder von Freimund Reimar. â�� S. 141/280:

Der Deutsche Krieger in RuBland. ErzÃ¤hlung von G. Reinbeck. â�� S. 231/54:

Selenens Monatsregierung. Ein FeenmÃ¤hrchen. Von Hb. [=Â» Job. Chn. Hohnbaum].

b. FÃ¼r mÃ¼ssige Stunden. Viertel.jahrsschrift. Herausgegeben von Fr. Baron

de la Motte Fouque, Caroline Baronin de la Motte Fouque, geb. von Briest, [Alb.

Ludw.] Grimm in Weinheim, J. C. Hohnbaum, C. Hohnbaum, C. W. Justi, A. Lafon-

tÃ¤ne, Freimund Raimar, G. Reinbeck, K. E. Schmid, Fr. Sickler, H. VoÃ� und Ã¤ndern.

Zweites BÃ¤ndchen. Hildburghausen, im Comptoir fÃ¼r Literatur. 1817. 258 S. 8.

Inhalt S. l bis 10: Gedichte von Freimund Reimar. â�� S. 11 bis 116: Der

Ragusaner. Eine ErzÃ¤hlung von Caroline Baronin de la Motte Fouque, geb. von

Briest. â�� S. 117 bis 132: Ein Spaziergang Fenelon's. Nach dem FranzÃ¶sischen

von Reinbeck. â�� S. 133 bis 226: Wilhelm der Weise, Landgraf von Hessen. Von

Dr. K. W. Justi. Unterz.: Marburg, im Julius 1816. â�� S. 227 bis 258: Der arme

Claus. Ein MÃ¤hrchen. [Von Hohnbaum].

c. FÃ¼r mÃ¼ssige Stunden. Vierteljahrsschrift. Herausgegeben von F. L. BÃ¼hrlen,

Fr. Baron de la Motte Fouque, Caroline Baronin de la Motte Fonque, geb. von

Bliest, Grimm in Weinheim, J. C. Hohnbaum, C. Hohnbaum, C. W. Justi, A. Lafon-

tÃ¤ne, Freimund Raimar, G. Reinbeck, K. E. Schmid, H. VoB und Ã¤ndern. Drittes

BÃ¤ndchen. Jena, bei August Schmidt. 1819. 237 S. 8.

Inhalt S. l bis 18: Pyramus und Thisbe. Aus Shakspeare's Sommernachts-

traum, von J. H. VoB, dem Vater. â�� 8. 19 bis 82: Der deutsche Krieger in

Frankreich. ErzÃ¤hlung von Reinbeck. â�� S. 83 bis 110: Legenden. I. Sankta

Musa, von Grimm. â�� II. Die WestmÃ¼nsterabtey in London, von Christian Hohn-

bÃ¤um. â�� S. 111 bis 218: Caatello. Eine Geschichte von F. L. BÃ¼hrlen. â�� S. 219

bis 237: I. Der Engel der Pflanzenwelt. Eine Mythe, von Christian Hohnbaum. â��

II. Kraft des Gebetes, von D. Carl Hohnbaum.

d. FÃ¼r mÃ¼ssige Stunden. Vierteljahrschrift. Viertes BÃ¤ndchen. Jena, bei

August Schmid. 1820. 221 S. 8.

Inhalt S. l bis 16: Der Abschied der Schanfari. Aus dem Arabischen von

H. G. L. Kosegarten. â�� S. 17 bis 112: Die Beichte. Eine ErzÃ¤hlung von Caroline

Baronin de la Motte Fouqne", geb. von Briest. â�� S. 113 bis 114: Des Jahres

Abschied. Von St. SchÃ¼tze. â�� S. 115 bis 170: Der Traum von Caroline Fouque". â��

S. 171 bis 221: List wider List. Novelle nach dem Spanischen von Beauregard Pandin.

e. FÃ¼r massige Stunden. Herausgegeben von Caroline Baronin de la Motte

Fouque, geb. von Briest. FÃ¼nftes BÃ¤ndchen. Jena, bei August Schmid. 1821.

250 S. 8.

f. Fflr massige Stunden. Herausgegeben von Caroline Baronin de la Motte

Foucjue, geb. von Briest. Sechstes BÃ¤ndchen. Jena, bei August Schmid. 1821.

255 S. 8.

g. FÃ¼r mÃ¼ssige Stunden. Herausgegeben von Caroline Baronin de la Motte

Fouque, geb. von Briest. Siebentes BÃ¤ndchen. Jena, bei August Schmidt. 1821.

257 S. 8

57) William Shakespeares Jubelfeier: St. SchÃ¼tze's Wintergarten 1816. l, 137.

58) BeitrÃ¤ge zu den Hesperiden, hg. von leidorus. Leipzig 1816. 8. Sieh

Â§ 315, II. 184 und vergl. Â§ 289, 1. 11).
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58z) Reidmar und Diona. Ein Roman von Friedrich Baron de la Motte

Fonque. Wien, 1816. In der Haas'schen Buchhandlung. 8.

59) Eine rheinische Sage, in Balladen. Von La Motte Fouque: Minerva fÃ¼r

das J. 1816. S. 157 bis 172. Eine Fassung der Sage vom Schwanenritter.

60) KindermÃ¤rchen von E. [so] W. Contessa, Friedrich de la Motte Fouque-

und E. T. A. Hoffmann. Berlin 1816 bis 1817. II 8. â�� Neue Auflage. Berlin 1889.

16. Darin von Fouque: Die kleinen Leute. â�� Band VIII. S. 489, 27).

61) Sangerliebe. Eine provenzalische Sage in drei BÃ¼chern. Von Friedrich

Baron de la Motte Fouque. Stuttgart und TÃ¼bingen, in der J. G. Cotta'schen

Buchhandlung. 1816. 3'22 S. 8. â�� Nachdruck: Wien 1816. 8.

62) Die Pilgerfahrt, ein Trauerspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen von Friedrich Baron

de la Motte Fouque. Herausgegeben von Franz HÃ¶rn. NÃ¼rnberg bei Johann

Leonhard SchrÃ¤g 1816. 208 S. 8. Die Vorrede Franz Horns, aus der wir er-

fahren, daÃ� das Trauerspiel 1807 gedichtet wurde, ist mit rÃ¶mischen Seitenzahlen

bezeichnet, die durch deutsche fortgesetzt werden.

63) Karls des GroÃ�en Geburt und Jugendjahre, ein Ritterlied von Friedrich

Baron de la Motte Fouque. Herausgegeben von Franz HÃ¶rn. NÃ¼rnberg, bei

Job. Leonh. SchrÃ¤g. 1816. 186 8. 8.

64) Gedichte von Friedrich Baron de la Motte Fouque. Stuttgart und

TÃ¼bingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1816â��1827. V. 8.

Knth. I. 1816. Gedichte aus dem JÃ¼nglinge-Alter. â�� II. 1817. Gedichte aus

dem Manns-Alter. -- III. 1818. Romanzen. Idyllen. â�� IV. 1820. Dramatische

Dichtungen nebst einigen Liedern. â�� V. 1827. Gedichte ans dem Mannesalter.

Nachdrucke: Wien 1817 f. 8. â�� CÃ¶ln 181V f. 8.

65) Das FÃ¼rstenkind. Dramatische Dichtung von de la Motte Fouque':

Frauentaschenbuch 1817. S. l bis 23.

66) Die Rheinfahrt von L. M. Fouque: ebenda S. 140 bis 195.

67) Der Dichter und sein Freund. Zweites GesprÃ¤ch. Von L. M. Fouquei

ebenda. S. 217 bis 226. Vergl. Nr. 54).

68) Rosaura und ihre Verwandten von Friedrich Baron de la Motte Fouque:

Minerva fÃ¼r 1817. S. l bis 68.

69) Die LÃ¶wenjagd. Eine ErzÃ¤hlung, von L. M. FouquÃ¤: Rheinisches

Taschenbuch auf das Jahr 1817. S. 196 bis 258.

70) BeitrÃ¤ge zu den Abendunterhaltungen zu gemÃ¼thlicher Erheiterung deÂ»

Geistes. Von H. Zschokke, Fouque', Glatz, Pichler und Ã¤ndern. Wien 1817. 8.

Â§ 298, A. II. pp - unten S. 513f.

71) Der Liebestrank. Unterz. FouquÃ¤: W. G. Beckers Taschenbuch auf das

Jahr 1817. 8. 31 bis 62.

72) Ritter Toggenburg. Eine ErzÃ¤hlung von L. M. FouqnÂ£: Frauenzimmer-

Almanach zum Nutzen und VergnÃ¼gen fÃ¼r das Jahr 1817. 8. 110 bis 155.

73) Paul Pommer, Scenen aus dem Leben eines preuÃ�ischen Invaliden: Fr.

W. Gubitz, Gaben der Milde. 1. BÃ¤ndchen. Berlin 1817. 8. l bis 46.

74) Die beiden Einsiedler. Eine ErzÃ¤hlung von Friedrich de la Motte

Fonqne: Stephan SchÃ¼tzes Taschenbuch 1817. S. 75 bis 134. 74') S. 808,

75) Wunderbuch. Herausgegeben von Friedrich Baron de la Motte FouquÃ¶

und Friedrich Laun. Drittes BÃ¤ndchen. Leipzig, bei Georg Joachim GÃ¶schen

(1817). 803 S. nebst l S. Druckfehler und 2 S. Vorrede von Friedrich Laun; darin

teilt er mit, daÃ� an die Stelle des verstorbenen August Apel, mit dem Laun die

beiden ersten BÃ¤ndchen herausgegeben hatte, als Mitherausgeber und Mitarbeiter

(Fonque getreten sei. Das 3. BÃ¤ndchen enthÃ¤lt von FouqnÃ¶: Die drei Templer

S. l bis 56) und Altmeister Ehrenfried und seine Familie (S. 255 bis 303).

76) Die zwei Bruder. Trauerspiel in vier AufzÃ¼gen, mit einem Vorspiele,

von Friedrich Baron de la Motte Fouque. Stuttgart und TÃ¼bingen, in der

J. G. Cottaschen Buchhandlung 1817. 147 S. 8.

77) Die wunderbaren Begebenheiten des Grafen Alethes von Lindenstein. Ein

Roman von Friedrich Baron de la Motte Fouque. Leipzig, bei Gerhard Fleischer

dem JÃ¼ngren 1817. IV, 222 und 192 S. 8. â�� Nachdruck: Wien 1817. II. 8.
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78) Liebesrache. Ein Trauerspiel in drei AufzÃ¼gen von Friedrich Baron de

la Motte Fouque. Leipzig, bei Gerhard Fleischer. 1817. VI, 135 S. 8.

79) Kloster Mariafrede. Einige Scenen von L. M. Fouque: Minerva fÃ¼r 1818.

S. 813 bis 348. Auch in Nr. 64) Band IV.

80) Der Hirt des Riesengebirges. Eine Sage von Friedrich de la Motte

Fouque: Urania. Taschenbuch fÃ¼r Damen auf das Jahr 1818. Leipzig und Alten-

burg. 8. S. 149 bis 177. Auch in Nr. 64) Band V.

81) Das WaldfrÃ¤ulein. Eine ErzÃ¤hlung von L. M. Fouque: Rheinisches

Taschenbuch auf das Jahr 1818. S. 123 bis 164.

82) Regner Lodbrog. Eine altdÃ¤nische Sage in Balladen, von de la Motte

Fouque: Frauentaschenbuch f. d. J. 1818. S. l bis 56.

83) Ehrlich wahrt am lÃ¤ngsten. Eine ErzÃ¤hlung von de la Motte Fouqne":

â�¢ebenda S. 378 bis 417.

84) JÃ¤ger und JÃ¤gerlieder, ein kriegerisches Idyll. Hamburg, Fr. Perthes.

1818. 8. â�� Zweite Auflage. Gotha, 1871. F. A. Perthes. VII, 79 S. 8.

85) Aus der Geisterwelt. Geschichten, Sagen und Dichtungen. Herausgegeben

â�¢von Friedrich von Fouque und Friedr. Laun. Erste Sendung. Mit einem Titelkupfer.

Erfurt, in der Keyserschen Buchhandlung. 1818. 260 S. 8. Zweite Sendung. Mit

â�¢einem Titelkupfer. Erfurt, in der Keyserschen Buchhandlung. 1818. 304 S. 8.

86) Heldenspiele. Von Friedrich Baron de la Motte Fouque. Stuttgart und

TÃ¼bingen, in der Cotta'schen Buchhandlung 1818. 498 S. 8.

Enth. a: Baidur der Gute. Ein Heldenspiel in sechs Abentheuern. â��b: Helgi

â�¢in drei Heldenspielen. I. Helgi der Hiorwardsohn. Ein Heldenspiel in drei

Abentheuern. II. Helgi der HundingstÃ¶dter. Ein Heldenspiel in vier Aben-

theuern. III. Helgi der Haddingenheld. Ein Heldenspiel in zwei Abentheuern.

87) AltsÃ¤chsischer Bildereaal. Von Friedrich Baron de la Motte Fouque.

NÃ¼rnberg, bei Johann Leonhard SchrÃ¤g. 1818 bis 1820. IV. 8.

Enth. I. 1818. XIV, 412 S. Herrmann, ein Heldenspiel in vier Aben-

thenern. â�� II. 1818. 688 S. Welleda und Ganna. Eine altdeutsche Geschichte

in vier BÃ¼chern. â�� III. 1818. 2 Bl., 142 S. SchÃ¶n Irsa und ihre weisse Kuh.

Ein Mahrchen. â�� IV. 1820. 700 S. Die vier BrÃ¼der von der Weserburg. Eine

altdeutsche Rittergeschichte in vier BÃ¼chern.

88) Burg Saint-Severin. ErzÃ¤hlung von L. M. FouquÃ¶: Taschenbuch zum

geselligen VergnÃ¼gen fÃ¼r 1819. S. 362 bis 403.

89) Das Kloster der Liebenden. Eine alt franzÃ¶sische Sage von de la Motte-

Fouque: Frauentaschenbuch fÃ¼r das J. 1819. S. l bis 46.

90) Das Pfand. Normannische Sage in Balladen, von L. M. Fouque: ebenda.

S. 438 bis 456.

91) Die Lieder vom KÃ¶nig Sebastian. Idyllen, von L. M. Fouqne': Minerva

fÃ¼r 1819. S. 385 bis 410.

92) Waldesruf. Eine ErzÃ¤hlung von L. M. Fouque: Rheinisches Taschen-

buch fÃ¼r 1819. S. 113 bis 153.

93) Hieronymua von Stauf. Trauerspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen von Fr. Baron de

la Motte Fouque. Berlin, in der Schleaingerschen Buch- und Musikalienhandlung,

1819. 200 S. 8.

94) GefÃ¼hle, Bilder und Ansichten. Sammlung kleiner prosaischer Schriften

von Friedrich Baron de la Motte Fouque. Leipzig, bei Gerhard Fleischer d.

Jung. 1819. XII, 276 und 281 S. 8.

Inhalt. Erstes BÃ¤ndchen. S. III: Der GÃ¤rtner und sein Freund. Als Vor-

wort. â�� S. 3: Welche BÃ¼cher soll man Ã¶fter lesen? â�� S. 5: GesprÃ¤ch Ã¼ber den

19ten Julius des Jahres 1810 (t KÃ¶nigin Luise). â�� S. 17: Eine Sterbe-Scene. â��

8. 21: Ueber SchwÃ¤rmerei. â�� S. 23: Der Gang nach dem Kirchhofe. â�� S. 32:

Kriegsregel. â�� S. 33: Der Klingen tausch. Eine Anekdote aus dem siebenjÃ¤hrigen

Kriege. â�� 8. 36: Gesprach zweier PreuBischen Edelleute Ã¼ber den Adel. Sieh Nr. 11).

â�� S. 72: Andeutungen (z. Th. 1814 geschrieben). â�� S. 82: Sprachbemerkungen. â��

S. 83: Antwort auf einige gutgemeinte Bedenklichkeiten. â�� S. 92: Stimme eines

PreuBen an die Hanseatischen StÃ¤dte. â�� S. 97: Auch ein Wort Ã¼ber die neueste

Zeit. â�� S. 104: Ueber die Sehnsucht nach Ruhe. â�� 8. 111: Ueber Napoleon Buona-
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parte's Aussichten. â�� S. 116: Ein GesprÃ¤ch Ã¼ber die Dichtergabe Heinrichs v.

Kleist. Sieh Â§ 288, 1. c) <= Bd. VI. S. 98. â�� 8. 136: Der unentschiedene Wett-

streit. â�� S. 139: Leier und Schwert. Von Theodor KÃ¶rner. â�� S. 142: Ueber eine

interessante Erscheinung in unsrer neuern Literatur. (Franz Horns Roman Kampf

and Sieg). â�� S. 145: 1) Brief des Baron Wallborn an den Kapellmeister Kreisler. 2)

Der Kapellmeister Johannes Kreisler an den Baron von Wallborn. â�� S. 166: Ueber

einen Veteran unserer Poesie (J. H. VoÃ�). â�� S. 169: Ein EhrengedÃ¤chtniÃ� (Aug.

Apel). â�� S. 173: Correggio. TragÃ¶die von OehlenschlÃ¤ger. â�� S. 178: Andeutungen. â��

S. 182: Mytholog. Taschenbuch von Friedrich Majer. â�� S. 189: Ueber die Germania

des Tacitus. â�� S. 269: Zum Andenken des Karl Andreas von Boguslawsky.

Zweites Bandchen. S. 3: Friedrich der GroÃ�e und der General Fonque. â��

S. 26: Ueber Ehre und Ambition. â�� S. 35: Des alten Schimmels letzte Stunde,

nnd einige Gedanken darÃ¼ber. â�� S. 42: Andeutungen. â�� S. 46: Ein GesprÃ¤ch

Ã¼ber das Theater und Ã¼ber noch Vieles. â�� S. 127: Ueber den sogenannten falschen

Waldemar. Sieh Nr. 21). - S. 145: = Die Musen. Berlin 1812. I.Quartal. Nr. q.

â�� S. 157: Natalie von Fanny = Die Musen. 1812. 2. Quartal. Nr. m. â�� S. 165:

Andentungen. â�� S. 169: Ueber den Spruch: Nemo ante mortem beatus! â�� S. 175:

Noch etwas Ã¼ber den Tod. â�� S. 179: Eine Andeutung. â�� S. 180: Etwas Ã¼ber den

Don Quizote des Cervantes, nebst einer Nutzanwendung. â�� S. 195: Auswahl nener

Balladen und Romanzen. Hg. von Frdr. Rafimann. â�� S. 204: Ueber anonyme

Kritiker. â�� S. 211: Die Verlobung, eine Geschichte vom ersten April. â�� S. 221:

Albrecht Achilles. Ein GemÃ¤lde von Kolbe. â�� S. 230: Der Dichter und sein

Freund. Sieh Nr. 54 und 67). â�� S. 251: Die Schlacht bei CannÃ¤. Nach Polybius,

mit Bezug auf des Ritters Folard Bemerkungen.

95) Etwas Ã¼ber den deutschen Adel, Ã¼ber Ritter-Sinn und MilitÃ¤r-Ehre in

Briefen von Fr. Baron de la Motte Fouque' nnd Fr. Perthes in Hamburg. Nebst

Beilagen aus MÃ¶sers, F. L. von Hallers und Rehbergs Schriften. Hamburg, bei

Pertbea und Besser 1819. 8.

96) Der Mord August's von Kotzebue. Freundes Ruf an Deutschlands Jugend

von Friedrich Baron de la Motte Fouque'. Berlin 1819. In der Maurerschen

Buchhandlung. 2 Bl., 12 S. 8. Â§ 258, 8. ee) und unten S. 803.

97) Die MorgenrÃ¶the. Mit BeitrÃ¤gen von Louise Bracbmann, Helmina von

Ohezy, Ehrenberg, Fouque, Friedrich und Ludw. Giesebrecht, Heilmann, Franz

HÃ¶rn, Graf Loeben, Frhrn. E. v. d. Malsburg, StrauÃ�, Fanny Tarnow u. a. heraus-

gegeben von A. Gebauer. Elberfeld, bei BÃ¼schler, 1819 und 1821. II. 8.

98) Der GÃ¤rtner in Lissabon. Eine ErzÃ¤hlung von L. M. Fouque': Taschen-

buch zum geselligen VergnÃ¼gen fÃ¼r 1820. S. 316 bis 358.

99) Babylon. Idyllen von L. M. Fouque": Frauentaschenbuch fÃ¼r 1820. S. l bis 38.

100) Adam Wiederbauer. Eine ErzÃ¤hlung von L. M. Fouque: Frauentaschen-

buch fÃ¼r 1820. S. 359 bis 402.

Als romantisches Drama frei bearbeitet von W. A. Gerle, aufgefÃ¼hrt in

Prag 1827: Â§ 384, 480. 2). â�� J. Baechtold, G. Kellers Leben. Berlin 1894. l, 73.

101) SÃ¤ngerprÃ¼fung. Idylle von L. M. Fouque: Minerva fÃ¼r 1820. S. 231 bis 278.

102) Der Leibeigne. Schauspiel in 5 AufzÃ¼gen von Friedrich de la Motte

Fonque'. Berlin, 1820, Schlesinger. 8. 8. unten S. 803.

103) Wahrheit nnd LÃ¼ge. Eine Reihe politisch-militÃ¤rischer Betrachtungen

in Bezug auf den VendÃ¤ekrieg nach dem Werke: â��Memoires de Madame la Marquise

de Laroche Jaquelin, ecrites par elle-meme; von Friedrich Baron de la Motte

Fonque. Leipzig, 1820. Knobloch. 8.

104) Der MorgengruÃ�. Scenen, von L. M. FouquÃ¶: Franentaschenbuch fÃ¼r

1821. S. l bis 36.

105) Die Brautwerbung um Trudchen. Eine ErzÃ¤hlung von L. M. Fouque:

Franentaschenbuch fÃ¼r 1821. S. 271 bis 319.

106) Minerva. Eine ErzÃ¤hlung von L. M. Fouque": Minerva fÃ¼r 1821. S. 409

bis 482.

107) Die Abendlieder. Eine ErzÃ¤hlung von L. M. Fouque": Cornelia fÃ¼r 1821.

8. l bis 47.
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108) Girolamo della Finestra. Eine ErzÃ¤hlung von L. M. Fouque": Jahrliche

Mittheilungen von Fr. Rochlitz. Leipzig 1821. Bd. l, S. 153 bis 210. Â§ 277. 30. 21).

109) Der Verfolgte. Roman. Berlin 1821. Schlesinger. IU. 8.

110) Bertrand Du-Guesclin. Ein historisches Rittergedicht in vier BÃ¼chern

mit erlÃ¤uternden Anmerkungen von Friedrich Baron de la Motte FouquÃ¶. Leipzig

bei Gerhard Fleischer. 1821. III. VI, 573, 466 unJ 358 S. 8.

111) Throndur und Einarm. Eine Islandssage von L. M. Kouquu: Cornelia

auf das J. 1822. S. 40 bis 88.

112) Die Todeswunde. ErzÃ¤hlung von L. M. Fouque: JÃ¤hrliche Mittheilungen

von Fr. Rochlitz. Leipzig 1822. Bd. 2, S. 363 bis 394. Â§ 277, 30. 21).

113) Ein Wort Ã¼ber Goethes Helden: Ztg. f. d. eleg. Welt 1822. Nr. 213.

Sieh Â§ 234. D, I. 6) = Band IV. S. 608.

114) Gefunden! Bilder aus dem Leben einiger VielgeprÃ¼ften. Von La Motte

Fouque: Minerva fÃ¼r 1822. S. 355 bis 410.

115) Lalla Rukh, oder die mongolische Prinzessin. Romantische Dichtung

aus dem Englischen des Thomas Moore in den VersmaaÃ�en des Originals Ã¼ber-

setzt von Friedrich Baron de la Motte Fouque". Berlin 1822. Schlesinger. 8.

Nachdruck: Wien 1825. II. 8. Vergl. Â§ 349, 198. 1).

116) Betrachtungen Ã¼ber TÃ¼rken, Griechen und TÃ¼rkenkrieg. Berlin, 1822.

In der Maurerscben Buchhandlung. 8.

117) Wilde Liebe. Ein Ritterroman. Leipzig 1822. Hartmann. H. 8.

118) Ritter Elidouc. Eine altbretannische Sage. Leipzig 1823. Hartmann.

228, 181 und 235 S. 8.

119) Der Mensch denkt, und Gott lenkt. Eine ErzÃ¤hlung. Von L. M. Fouque:

Minerva fÃ¼r 1Â«23. S. 299 bis 368. 3. unten S. 803.

120) Das DÃ¶rfchen auf der Haide. Eine ErzÃ¤hlung von L. M. Fouque":

Cornelia fÃ¼r 1823. S. 48 bis 77.

121) Honoria. Eine ErzÃ¤hlung von L. M. Fouque: Aurora fÃ¼r 1823. Mann-

heim. S. 62 bis 94.

122) Feierlieder eines Preulten im Herbste 1823. Berlin 1823. Herbig. 8.

123) Geistliche Lieder. Erstes BÃ¤ndchen. Leipzig 1823. Tauchnitz. 8.

124) Reise-Erinnerungen von Friedrich de la Motte Fouque" und Caroline de-

la Motte FouquÃ¤, geb. von Briest. Zwei Theile. Dresden, 1828, in der Arnoldischen

Bachhandlung. 8.

Enth. I. S. l bis 40: Perlen. Eine idyllische Volkssage, von Friedrich de

la Motte Fpuque*. â�� 8. 41 bis 106: Die Familie BlÃ¼her, eine wahre Geschichte;

von Friedrich de la Motte Fouque". â�� S. 107 bis 264: Proben aus den Reise-

erinnerungen von Caroline Baroninn de la Motte Fouque, geb. von Briest. Da-

zwischen und danach Distichen von F. L. M. Fouque*.

II. S. l bis 120: Proben aus den Reiseerinnerungen (Caroline). â�� S. 121 bis

134: Prag. Lieder in bÃ¶hmischen MaaBen. Von F. L. M. Fouque". â�� S. 135 bis

152: Die BruchschÃ¼tzen in Chemnitz; von Friedrich de la Motte Fouque". â�� S. 153

bia 172: Altenburg. Elegieen an Messerschmidt. Von Friedrich de la Motte

Fouque' â�� 3. 173 bis 239: Theaterbemerkungen auf einer Reise durch einen

Tbeil von Sachsen und BÃ¶hmen. Von F. L. M. FouquÃ¶.

125) Don Carlon Infant von Spanien. Ein Trauerspiel von Friedrich Baron de

la Motte Fouque. Mit einer Zueignung an Friedrich von Schiller. Danzig, Verlag

der J. C. Albertischen Buch- und Kunsthandlung. 1823 287 S. 8. Sieh Â§ 253,11) k.

126) Sieg und Seegen. Unterzeichn. L. M. Fouque: W. G. Becker's Taschen-

buch auf d. JT 1824. S. 122 bis 167.

127) Die drei Clifforts. Ein episches Gedicht. In drei GesÃ¤ngen (Stanzen):

J. B. Rousseaus Westdeutscher Musenalmanach auf das J. 1824. S. 3 bis 82. Sieh

Â§ 331, 96. 2).

128) Der Kranz am Ziele: Orphea fÃ¼r 18^4. S. 193 bis 226. â�� 1280 S. 804.

129) Der Refugie oder Heimat und Fremde. Ein Roman aus der neueren

Zeit. Gotha 1824. Hennings. III. 12.
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180) Lebensbeschreibung des KÃ¶nig!. PreuÃ�. Generals der Infanterie Heinrich

August Baron de la Motte Fouque. VerfaÃ�t von seinem Enkel Friedrich Baron

de la Motte Fouque, KÃ¶nigl. PreuÃ�. Major a. D. u. Ritter. Berlin, 1824. In der

SchÃ¼ppelschen Buchhandlung. 8.

Die Schrift enthÃ¤lt auch zwei Beilagen: 1. Ueber die Dichtergabe Friedrichs

des Zweiten, KÃ¶nigs von Preussen. â�� 2. lieber die religiÃ¶sen Ansichten Friedrichs

des Zweiten, KÃ¶nigs von Preussen.

Vgl. DenkwÃ¼rdigkeiten aus dem Leben des KÃ¶nigl. PreuÃ� Generals von der

Infanterie Freiherrn de la Motte Fouqne. In welchen zugleich dessen merkwÃ¼rdiger

Briefwechsel mit Friedrich dem Zweiten enthalten ist. Zwei Theile. Berlin, bei

Fr. Largarde. 1788. 8. Herausgeber ist G. A. BÃ¼ttner in KÃ¶nigsberg.

131) Die Fahrt in die neue Welt (Und: das Grab der Mutter, von Alexis

dem Wandrer, d. i. Leberecht Gotthelf FÃ¶rster, i 1846). Quedlinburg

1824. Basse. 8.

132) Donnerstag und Freitag. Eine ErzÃ¤hlung von La Motte Fouque: Minerva

ftr 1825. S. 107 bis 164. 182 a) Gesellschafter 1825 Nr 19/26.

133) Sophie Ariele. Eine Novelle von L. M. Fouque". Berlin, 1825. In der

SchÃ¼ppelschen Buchhandlung. 224 S. 8.

134) Die Rettung aus Herkulaneum. Idyllisch es Epos von L. M. Fouque

W. G. Beckers Taschenbuch 1825. S. 220 bis 243.

185) Erdmann und Fiammetta. Novelle von La Motte Fouque\ Berlin

Schlesinger 1825. 8.

136) Pique-Dame. Berichte aus dem Irrenhause, in Briefen. Nach dem

Schwedischen. Von L. M. Fouque". Berlin, RÃ¼cker. 1825. 8. â�� Vergl. Â§ 349, 275.

137) Der Kriegsgefangene. Unterz. L. M. Fouque: W. G. Beckers Taschenbuch

1826. S. 335 bis 418. â�� 137') Der alte Kinderfreund. Sieh Nachtrag S. 804.

138) Geschichte der Jungfrau von Orleans nach authentischen Urkunden und

dem franzÃ¶sischen Werke des Le Brun de Charmettes. Von Friedrich de la Motte

Fouque. Berlin 1826. II. 464 und 372 S. 8. Â§ 255, 6) Â«.

139) Die Sage von dem Gunlaugur, genannt Drachenzunge und Rafn dem

Skalden. Eine Islandskunde des eilften Jahrhunderts. In drey BÃ¼chern wieder-

erzÃ¤hlt von L. M. Fouque. Wien, 1826. Gedruckt und im Verlage bey Anton

Pichler. Leipzig, in Commission bey August Liebeskind. 640 S. 8.

140) ErhÃ¶rung. Sechs Psalme von L. M. Fouque. Berlin, 1827. Auf Kosten

des Verfassers. 15 S. 8. Angefangen den 6 tan, vollendet den 9te" November 1826.

141) Die Scipionengruft. Eine Novelle von Friedrich de la Motte Fouque:

Orphea f. 1827. S. 237 bis 290.

142) Er. Eine Novelle. Unterz. Friedrich Baron de la Motte-Fouqne:

Dresdner Morgen-Zeitung 1827. Nr. 150 bis 166.

143) Mandragora, eine Novelle. Berlin 1827. Sander. 8.

144) Ã�ber den Bildungsgang und den Charakter des Dichters von La Motte

Fouque': Dresdner Morgen-Zeitung 1828. Nr. 8 bis 11.

145) Der fÃ¼nfte May. Ode auf Napoleons Tod von A. Manzoni. In der Ita-

lienischen Urschrift nebst Uebersetzungen von Goethe, FouquÃ¶, Giesebrecht, Ribbeck,

Zeune. Berlin 1828. In der Maurerischen Buchhandlung. 8. Vgl. Â§ 245, 1) D.

12 = Band IV. S. 722 und Â§ 349, 283. 4) = III1, S. 1352.

146) Der SÃ¤ngerkrieg auf der Wartburg. EinDichterspiel [in drei Abentheuern

mit Vorspiel]. Berlin 1828. Herbig. 303 S. 8. Sieh Â§ 70, 2 =- Band I. S. 214.

147) Ernst Friedrich Wilhelm Philipp von RÃ¼chel, KÃ¶nigl. Preui. General

der Infanterie. Militairische Biographie. Von Friedrich Baron de la Motte

>'"uqu.'-. Zwei Theile. Berlin, 1828. In der Maurerschen Buchhandlung. 8.

148) Trommelfritz und Klingegut. Eine ErzÃ¤hlung von L. M. Fonque: Minerva

fftr 1829. S. 217 bis 274. â�� 148') Der schwarze Handschuh. Sieh Nachtrag S. 804.

149) Der Mensch des SÃ¼dens und der Mensch des Nordens. Sendschreiben

in Bezug auf das gleichnamige Werk des Herrn von Bonstetten an den Frei-

herrn Alexander von Humboldt durch Friedrich Baron de la Motte Fouque*.

Berlin, 1829. In der Vereinsbuchhandlung. 105 S. 8.

Ooedeke, Grnndris. VI. t. Aufl.* 9
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150) Der Jarl der Orkney-Inseln. Trauerspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen von Fr. Bar.

de la Motte Fouque": 3. W. Schietlers Neues deutsches Originaltheater. Prag 1829.

Neue Folge. Band 3.

150 a) Beitrage zu M. Veits Berliner Musenalmanach f. 1830: WintergruB;

Neujahrsdank an Hufeland; und f. 1831: Undinens Bericht von ihrem SÃ¤nger;

Liedespreis; Parabel; Romanze; Abendlied. [151') S. unten S. 804.

151) Jacob BÃ¶hme. Ein biographischer Denkstein. Greiz, Henning 1881. 8.

152) ErzÃ¤hlungen und Novellen. Danzig 1833. 8.

153) BeitrÃ¤ge zu Chamissos Deutschem Musenalmanach f. 1835: Am GrÃ¼n-

donnerstag: f. 1836: Romanze und f. 1837: Krieg und Friede. Sage.

154) Die Welt-Reiche in den Jahren 1835â��40. Eine Bilderreihe (Gedichte).

Halle 1835 bis 40. 6 Hefte. 8.

155) Fata Morgana. Eine Novelle. Von Friedr. Baron de la Motte Fouque.

Stuttgart 1836. Jul. Weise. 107 S. 8.

156) Von der Liebes-Lehre. Hamburg, Perthes 1837. 8.

157) B. S. Ingemann, Drei ErzÃ¤hlungen: [a] Der Wehrwolf. â�� [b] Der

lebende Todte. â�� [c] Der Korsikaner. Aus dem DÃ¤nischen von L. M. Fouque'.

Halle 1837. 8.

158) Erinnerungen an E. T. Hoffmann, aufgezeichnet durch L. M. Fonque:

E. T. A. Hoffmanns ErzÃ¤hlungen aus seinen letzten Lebensjahren. Stuttgart 1839.

Band 5, S. 217 bis 251.

159) PreuÃ�ische TrauersprÃ¼che und HuldigungsgrÃ¼Be fÃ¼r das Jahr 1840.

Halle, Ed. Anton 1840.

Gedichte auf den Tod Friedrich Wilhelm 3. und zur Huldigung fÃ¼r den Nachfolger.

160) GÃ¶the und Einer seiner Bewundrer. Ein StÃ¼ck Lebensgeschichte von

Friedrich Baron de la Motte Fouque. Berlin. Verlag von Alexander Duncker.

1840. 70 S. 8. Â§ 234. B, 1. 34) = Band IV. S. 571.

161) Lebensgeschichte des Baron Friedrich de la Motte Fouque. Aufgezeichet

durch ihn selbst. Halle, C. A. Schwetschke und Sohn. 1840. 368 S. 8.

162) AusgewÃ¤hlte Werke. Ausgabe letzter Hand. Halle 1841. XII. 16. Inhalt:

I bis III: Der Held des Nordens. â�� IV bis VI: Der Zauberring; wiederh. 1855.

â�� VII: Sintram und seine GefÃ¤hrten; wiederh. 1857. â�� VIII: Undine. â�� IX big

X: Novellen, ErzÃ¤hlungen. (Die beiden Hauptleute; Das GalgenmÃ¤nnlein (Nr. 15);

Der unbekannte Kranke. - Der Geheimrath; Das Schwert des FÃ¼rsten; Der

Siegeskranz; Rose). â�� XI: Adler und LÃ¶we; Rosaura und ihre Verwandten (Nr. 68);

Eginhard und Emma (Nr. 19). â�� XU: Die Nacht im Walde (Drama); AusgewÃ¤hlte

Gedichte; Nachwort.

Vergl. BlÃ¤tter fÃ¼r litter. Unterhaltung 1842. Nr. 323/4. ,15' [= W. Alexis].

163) Andersens Bilderbuch ohne Bilder. Aus dem DÃ¤nischen von La Motte

Fouque". Berlin 1842. Besser. 8.

164) Denkschrift Ã¼ber Friedrich Wilhelm III., KÃ¶nig von PreuBen. Eine

biographische Mittheilung. Nordhausen 1842. 16 â�� Zweite Auflage: Aus dem

Leben Friedrich Wilhelms III., KÃ¶nigs von PreuÃ�en. Biographische Mittheilung.

Leipzig 1846. 16.

165) Der Pappenheimer KÃ¼rassier. Scenen aus der Zeit des dreiÃ�igjÃ¤hrigen

Krieges. Nordhausen 1842. 193 S. 16. â�� Neue (Titel-)Auflage. Bautzen 1853.

VI, 193 S. 16. Sieh Â§ 255, 1) <oo>< = Band V. S. 218.

166) Novellen-Mappe. Von L. M. Fouque, Friedrichsen, F. W. Gnbitz, Ludwig

Halirsch, Moltke, Schiff und einem Ungenannten. Berlin 1843. 8.

167) Abfall und BuÃ�e, oder die Seelenspiegel. Ein Roman aus der Grenz-

scheide des XVIII. und XIX. Jahrhunderts. Berlin 1844. 310, 387 und 214 S. 8.

168) Joseph und seine Geige. Kaiser Karls V. Angriff auf Algier. Zwei No-

vellen. Potsdam 1845. 8.

169) Geistliche Gedichte. Herausgegeben von Albertine de la Motte Fouque.

Mit einem Vorworte von H. Kletke. Berlin 1846. 16. â�� Berlin 1858. VI, 190 S. 8.

170) Christlicher Liederschatz zur Erbauung von Jung und Alt. Von Baron

Friedrich de la Motte Fouque. Gesammelt aus dem nachgelassenen Tagebuche des
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Verfassers. Herausgegeben von Albertine Baronin de la Motte Fonque'. Berlin,

1862. Kastner u. Co. X, 320 S. 16.

171) Christliche Worte Ã¼ber Erziehung und ihr Ziel, im Gegensatze zur heid-

nischen Ansicht aber beide: KÃ¼rschners Signale aus der litter. Welt. Sp. 1765

bis 1780.

172) Friedrich Baron de la Motte FouquÃ¶ und Josef Freiherr von Eichendorif.

Herausgegeben von Max Koch. Stuttgart [1894] = Deutsche National-Litteratur

Band 146. Enth. Sigurd. Undine. Die ersten 8 Kapitel des Zauberrings. Gedichte.

Fouqu4 gab heraus oder bevor wertete:

173) HÃ¼lsen, Aug. Ludw., Philosophische Fragmente aus seinem literarischen

Nachlai, hg. von Fouque: Schellings Allg. Zsch. von Teutschen fÃ¼r Teutsche. 1813.

Heft 2.

174) Peter Schlemihl's wundersame Geschichte, mitgetheilt von Adelbert von

Chamisso und herausgegeben von Friedrich Baron de la Motte Fouque. NÃ¼rn-

berg, bei Johann Leonhard SchrÃ¤g. 1814. 8. Â§ 291, 1. 14).

175) Ahnung und Gegenwart. Ein Roman von Joseph Freiherrn von Eichen-

dorff. Mit einem Vorwort von de la Motte Fouque'. NÃ¼rnberg, bei Johann

Leonhard SchrÃ¤g. 1815. 8.

S. III bis VI. Vorwort von Fouque": Geschrieben am 6. Januar 1815.

176) August Fresenius, Hinterlassene Schriften, hrg. von Fr. Baron de la

Motte Fouque". Frankfurt 1818. 8. Â§ 301, 50. 3) und Â§ 334, 596.

177) Alexanders von Blomberg hinterlassene poetische Schriften mit Lebens-

beschreibung und einem Vorspiele von Friedrich de la Motte I'ouqne. Berlin

1820. 8. Vergl. Â§ 811, 6. 2). Kosackenklage Ã¼ber Alexanders von Blomberg

Tod von F. Fouqu<5: Kinds Harfe 1815. l, 322.

178) Biographisches Vorwort zu Samuel Christian Papes Gedichten. TÃ¼bingen

1821. Â§ 303, 30. %) = Band VII. S. 328.

179) Vorwort zu Christian Ehrenfried Leberecht Blochmanns Drama: Gertha

von Stalimene. Danzig 1822. 8. Â§ 305, 52. 4) = Bd. VII. S. 422.

180) Job. Bapt. Rousseau, Spiele der Muse9. Mit einem Vorwort von FonqnÃ¤.

Frankfurt 1829. 8. Â§ 331, 96. 10).

181) Poetische Einleitung zu: Tasso's Befreiung. Ein dramatisches Gedicht

aus dem DÃ¤nischen des Bernhard Severin Ingemann Ã¼bersetzt von Hans Gardt-

hansen. Leipzig 1826. 8. Â§ 331, 102. 2).

182) Ernst Hoffmann, Wanderlieder. Mit Vorrede von F. de la Motte Fouque".

Greiz 1828. 8. Â§ 340, 1337.

188) Fouque war Redacteur der Zeitung fÃ¼r den Deutschen Adel, die C. L.

Â¥. W. G. v. Alvensleben herausgab. Leipzig 1840 bis 1842. 4. 3 JahrgÃ¤nge.

2. Karoline Freiin de la Motte Fonqne, geb. von Briest, geb. 1773 in

Nennhansen bei Rathenow, war seit 1789 mit einem Herrn von Rochow verheiratet.

Die Ehe wurde jedoch 1800 getrennt, und die Geschiedene vermÃ¤hlte sich 1802 mit

dem Dichter Fouque Mit ihm lebte sie abwechselnd in Nennhausen und Berlin.

â�¢Sie starb am 21. Juli 1831 in Nennhausen.

a. Meusel, Gel. Teutschland 13, 404. 18, 141. 22H, 192f.

b. Neuer Nekrolog 1831. 9, 652 bis 658.

c. Schindel l, 130. 3, 90.

d. Ersch und Grubers EncyklopÃ¤die 1848. I. 47, 86f.

e. Allg. dtech. Biogr. 1878. 7, 200 f.

Ans dem NachlaÃ� Varnhagen's von Ense. Biographische Portraits von Varn-

hagen von Ense. Nebst Briefen von Koreff, Clemens Brentano, Frau von FouquÃ¶.

Leipzig: F. A. Brockhaus. 1871. 8.

1) Zwei Gedichte: Perlen und Edelsteine. Unterz. ,Von einer Ungenannten':

Musenalmanach auf das Jahr 1806. Hg. von Chamisso und Varnhagen. Â§ 291,1. 5).

2) Roderich. Ein Roman in zwei Theilen. Berlin, bei J. E. Hitzig. 1806. 8.

8) Drei MÃ¤hrchen. Von Serena. Berlin, bei J. E. Hitzig 1806. 12.

4) Die Frau des Falkensteinn. Ein Roman von der Verfasserin des Roderich.

Berlin, bei J. E. Hitzig. 1810. II. 8.



132 Buch VH. Phantastische Dichtung. Â§ 290, 2.

5) Briefe Ã¼ber Zweck und Richtung weiblicher Bildung. Eine Weihnachte-

gabe. Berlin, bei J. E. Hitzig 1810. 12.

6) Kleine ErzÃ¤hlungen von der Verfasserin des Roderich, der Frau des Falken-

steins u. s. w. Berlin, bei J. E. Hitzig 1811. 8. Nachdr.: Wien, Haas 18U. 8.

Enth. a: Arnold und Marie. â�� b: Das Seegestade. â�� c: Der Rosengarten.

â�� d: Der Hochzeitabend â�� e: Das FrÃ¤ulein vom Thurme. â�� f: Der Ring von.

Savoyen. â�� g: Keusche Minne.

7) Ein Wort der Warnung: Ztg. f. d. eleg. Welt 1812. Nr. 168 und 169.

8) Abendunterhaltungen der Wiedergekehrten. Von Karoline von Fouque:

Fr. Schlegels Deutsches Museum 1812. II. S. 398 bis 431.

9) Magie der Natur. Eine Revolutions-Geschichte. Berlin, bei J. E. Hitzig

1812. 8. Nachdr.: Wien, Haas 1814 8.

101 Briefe Ã¼ber die griechische Mythologie f"r Frauen. Von Caroline Baronin

de la Motte Fouque. Berlin, bei J. E. Hitzig 1812. 8.

11) Taschenbuch der Sagen u. Legenden, herausgegeben von Amalie v. Helwig

geb. v. Imhof und Fr. Baron de la Motte FouquÃ¤. in der Realschulbuchhand-

lung. Berlin (1812) und 1817. H. 16. Sieh oben Nr. 1. 28).

12) Ruf an deutsche Frauen. Berlin 1813. 8.

13) Beitrage zu den JahrgÃ¤ngen 1813 und 1814 der Musen. Sieh Nr. 1. 27)

1813 Nr. q. 1814 Zweites St. Nr. n. Drittes St. Nr. k.

14) Die VerwÃ¼nschung. Eine ErzÃ¤hlung von Caroline de la Motte FouquÃ¶:

Minerva fÃ¼r 1814. S. l bis 40.

15) Ueber deutsche Geselligkeit in Antwort auf das Urtheil der Frau von Stae'l.

Von Karoline de la Motte Fouque". Berlin, bei L. W. Wittich. 1814. 36 S. 8.

16) Die Spanier und der Freiwillige in Paris. Eine Geschichte aus dem

heiligen Kriege. Berlin, Nicolai 1814. 8. â�� Wien, Graser 1815. 8.

17) Feodora, Ein Roman. Leipzig 1814. III. 8. â�� Wien, Haas 1815. U. 8.

18) Treu bis zum Tode. ErzÃ¤hlung von Caroline Fouque: Kinds Harfe 1815.

l, 7 bis 52.

19) Bilder aus dem Leben der Kaiserin Eudoxia von Karoline de la Motte

FouquÃ¶: Frauentaschenbuch fÃ¼r das J. 1815. S. 121 bis 155.

20) Edmunds Wege und Irrwege. Ein Roman aus der nÃ¤chsten Vergangenheit.

Leipzig 1815. III. 8.

21) Der Cypressenkranz von Caroline Baronin de la Motte Fouque":

Frauentaschenbuch fÃ¼r 1816. S. 65 bis 95.

22) Der AbtrÃ¼nnige. Eine Vision . . . Von Caroline Baronin de la Motte-

Fouque": Frauentaschenbuch fÃ¼r 1816. S. 200 bis 227.

23) Das HeldenmÃ¤dchen aus der Vendee. Ein Roman. Leipzig 1816. II. 8.

24) Der heilige Athanasius von Caroline de la Motte Fouque: Minerva iur

1816. S. 99 bis 156.

25) Der Delphin, von Caroline Baronin de la Motte Fouque*, gebohrnen von.

Briest: Frauentaschenbuch fÃ¼r 1817. S. 363 bis 397.

26) Der Ragusaner. Eine ErzÃ¤hlung von Caroline Baronin de la Motte Fouque,

geb. von Briest: FÃ¼r mÃ¼ssige Stunden 1817. Zweites BÃ¤ndchen. S. 11 bis 116.

27) Neue ErzÃ¤hlungen. Berlin 1817. 8. Enth. a: Die unsichtbaren Schlingen.

â�� b: Die VerwÃ¼nschung. â�� c: Der Waldbrunnen. â�� d: Der Cypressenkranz (Nr.

21). â�� e: Der AbtrÃ¼nnige (Nr. 22). â�� f: Bilder aus dem Leben der Kaiserin Eudoxia

(Nr. 19). â�� g: Der heilige Athanasius (Nr. 24). - h: Treu bis zum Tode (Nr. 18).

28) FÃ¼r mÃ¼Sige Stunden. Vierteljahrsschrift (Mit Fonque, C. und J. C. Hohn-

baum, K. W. Justi, A. Lafontaine u. a.). Hildburghausen 1816â��17. H. 8. Drittes

BÃ¼ndchen. Jena 1819. 8. Viertes bis Achtes BÃ¤ndchen. Jena 1820â��21. 8. Die

drei letzten BÃ¤ndchen nur von ihr; vergl. Nr. 46).

29) Der Scharffenstein. Eine ErzÃ¤hlung von Caroline de la Motte Foaqufr

geborne v. Briest: Frauentaschenbuch fÃ¼r 1818. S. 77 bis 155.

30) Die Richter. Eine ErzÃ¤hlung von Caroline Baronin de la Motte FonqueV

geb. von Briest: Minerva fÃ¼r 1818. S. l bis 50.
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81) Die frÃ¼heste Geschichte der Welt. Ein Geschenk fÃ¼r Kinder. Von Caro-

line de la Motte Fouque. Leipzig, G. Fleischer, 1818. III. 8.

32) Frauenliebe. Ein Roman in 8 BÃ¼chern von Caroline de la Motte Fouque.

NÃ¼rnberg, bei Johann Leonhard SchrÃ¤g. 1818. III. 8. Ins FranzÃ¶sische Ã¼bersetzt:

Ciaire, ou les femmes seules savent aimer. Paris 1821. 12.

33) Das Recht will Recht behalten. Eine ErzÃ¤hlung von Caroline Baronin de

la Motte FouquÃ¶ geborne von Briest: Frauentaschenbuch fÃ¼r 1819. S. 258 bis 329.

34) Dornen und BlÃ¼then des Lebens. [Eine ErzÃ¤hlung in Briefen]. Von Caro-

line Baronin de la Motte Fouque, geb. v. Briest: Frauentaschenbuch fÃ¼r 1820.

S. 125 bis 183.

85) Die Beichte. Eine ErzÃ¤hlung von Caroline Baronin de la Motte Fouque,

geb. von Briest: FÃ¼r mÃ¼Ã�ige Stunden 1820. Viertes BÃ¤ndchen, S. 17 bis 112.

36) Der Traum. Eine ErzÃ¤hlung . . . .: ebenda S. 115 bis 170.

37) Der Gasthof. Eine ErzÃ¤hlung von Caroline Baronin de la Motte Fouque

geb. von Briest: Minerva fÃ¼r 1820. S. l bis 54.

38) Die drei Wanderer: Der FreimÃ¼thige 1820. Nr. 221 f.

89) Ida. Ein Roman. Berlin, Schlesinger 1820. m. 8.

40) Lodoiska und ihre Tochter. Ein Roman von Caroline Baronin de la Motte

Fouqne, geb. von Briest. Leipzig, bei Gerhard Fleischer 1820. III. 8.

41) Fragmente aus dem Leben der heutigen Welt. Berlin, Schlesinger 1820. 8.

42) Kleine Romane und ErzÃ¤hlungen. Neue Sammlung. Jena 1820. II. 12.

Enth. I. a: Die Fahrt im Walde. â�� b: Der Scharffenstein (Nr. 29). â�� c: Der

Ragnsaner (Nr. 26). â�� d: Das goldene SchloÃ� â�� e: Die Richter (Nr. 30). â��

f: Der Klostergarten. â�� g: Die Nonne von Moret.

II. h: Die eine Liebe â�� i: Alphonsine. â�� k: Der nachtliche Gast. â��

1: Laura â�� m: Dornen und BlÃ¼then des Lebens (Nr. 34). â�� n: BruchstÃ¼cke aus

den Papieren des Lord B. â�� o: Der Gasthof (Nr. 37).

43) Das Wahrzeichen. Eine ErzÃ¤hlung von Karoline Baronin de la Motte

Fouque, geb. von Briest: Minerva fÃ¼r 1821. S. 143 bis 178.

44) Die blinde FÃ¼hrerin. Ein Roman. Berlin 1821. 8.

45) Der Maltheser. Eine ErzÃ¤hlung von Caroline Baronin de la Motte Fouque,

geb. von Briest: Frauentaschenbuch fÃ¼r 1821. S. 145 bis 194.

46) Heinrich und Marie. Ein Roman von Caroline de la Motte Fouque, geb.

TOD Briest. Jena, bei August Schmid. 1821. III. 8. Auch BÃ¤ndchen 6 bis 8 FÃ¼r

mÃ¼Ã�ige Stunden. Sieh oben Nr. 1. 56) e bis g.

47) Briefe Ã¼ber Berlin, im Winter 1821. Berlin 1821. 8. Erschienen zuerst

in dem FreimÃ¼thigen 1821.

48) Der MÃ¶nch am Bache. Eine ErzÃ¤hlung von Caroline Baronin de la Motte

Fonqne, geb. von Briest: Ztg. fÃ¼r die eleg. Welt 1822. Nr. 85 bis 107.

49) Vergangenheit und Gegenwart. Ein Roman in einer Sammlung von

Briefen. Berlin 1822. 8.

50) Die Herzogin von Montmorency. Ein Roman. Leipzig 1822. III. 8.

51) Der letzte der PalÃ¤ologen. Eine Novelle aus Griechenland: Ztg. fÃ¼r die

Â«leg. Welt 1823. Nr. 43 f.

52) Die Vertriebenen. Eine Novelle aus der Zeit der KÃ¶nigin Elisabeth von

England. Leipzig 1828. IH. 8. Ins Englische Ã¼bersetzt von G. Soane. London 1824.

53) Die Familie Ã�sungen. ErzÃ¤hlung: Der FreimÃ¼thige 1823. Nr. 192 f.

54) Das Reh. ErzÃ¤hlung: Der Waisenfreund. Leipzig 1823. 2, S. 61 f.

55) Reise - Erinnerungen von Friedrich de la Motte Fonque' und Caroline de

la Motte Fouque", geb. von Briest. Dresden, 1823. II. 8. Sieh oben Nr. 1. 124).

56) Die Ruinen von Tancarville. Eine ErzÃ¤hlung von Caroline Baronin de

]a Motte Fouque, geb. von Briest: Orphea fÃ¼r 1824. S. 289 bis 338.

57) Neueste gesammelte ErzÃ¤hlungen. Berlin 1824. II. 8. Enth. I. a: Der

Zweikampf. â�� b: Die Familie Aslingen. â�� c: Die drei Wanderer. â�� d: Der

MÃ¶nch am Bach. â�� II. e: Der letzte der PalÃ¤ologen. â�� f: Der Meierhof von

Southwark. â�� g: Ottilie. â�� h: Das Wahrzeichen. â�� i: Der Maltheser.
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58) Die beiden Freunde. Berlin 1824. III. 8.

59) Aurelio. Eine Novelle. Berlin 1825. 8.

60) Bodo von Hohenried. Ein Roman neuerer Zeit. Berlin 1825. III. 8.

61) Die EntfÃ¼hrung. Eine Begebenheit aus dem Carlabade. Von Caroline-

Baronin de la Motte FouquÃ¶ geb. von Briest: Orphea fÃ¼r 1826. S. 317 bis 393.

62) Die Frauen in der groÃ�en Welt. Bildungsbnch beim Eintritt in daÂ»

gesellige Leben. Berlin 1826. 8. â�� Wien 1827. 12. = Class. Cabinets-Bibl. Bd. 112.

63) Valerie. Die SinnesÃ¤nderung, und: Der Weibnachtsbaum. Drei ErzÃ¤h-

lungen. Berlin, Herbig 1827. 8. Erschien in demselben Jahre auch unter dem

Titel: Weihnachtsgabe.

64) Der rothe Thurm. Novelle. Untere. Gar. Baronin de la Motte-FouqneV

g. v. Briest: Dresdner Morgen-Zeitung 1828. Nr. 15 bis 32.

65) Die graue Maske. Von Caroline, Baronin de la Motte Fouque: Orphea

fÃ¼r 1829. S. 273 bis 314.

66) Resignation. Frankfurt, Fr. Wilmans 1829. II. 8.

67) Der Schreibtisch, oder alte und neue Zeit. Ein nachgelassenes Werk,

KÃ¶ln 183S. 12.

3. Wilhelmine Christiane (Schriftstellername Helmina) von Clic/y, geb.

am 26. Januar 1783 in Berlin, eine Tochter der Karoline von Klencke, Enkelin der

Lonise Karsch (Â§ 219, 65 â�� Band IV. 8. 124 f.), -wurde von ihrer Mutter unter-

richtet und bekam erst in ihrem 10. Jahre Unterricht von Lehrern. Im 18. Jahre

nahm die Mutter sie wieder zu sich allein, und schon im 16. Jahre, am 19. August

1799 heiratete Helmine, auf den Wunsch der Mutter, den Freiherrn K. Gustav von

Hastfer. Sie lebte aber mit ihm so wenig glÃ¼cklich, daÃ� sie schon im Juni 1800

auf Scheidung drang: im April 1801 wurde die Ehe gelÃ¶st. Der Mittellosen, die

am 21. September 1802 auch die Mutter verlor, nahm sich Frau von Genlis in Paris

wohlwollend an. Helmine kam im Juni 1801 nach Paris und suchte sich durch

Herausgabe der .FranzÃ¶sischen Miscellen' Unterhalt zu verschaffen. Im Hause

Friedrich Schlegels lernte sie 1803 den franzÃ¶sischen Orientalisten Antoine-Leonard

de Che'zy (t am 31. August 1832) kennen und heiratete ihn 1805. Auch diese Ehe-

war nicht glÃ¼cklich. Mit Einwilligung des Mannes verlieÃ� Helmine ihn und Frank-

reich im September 1810 und nahm ihre beiden SÃ¶hne Wilhelm und Maximilian

mit sich. Von nun an lebte sie in Deutschland, zunÃ¤chst in Heidelberg. Dort war

sie mit Amalie von Helvig, geb. von Imhof, Boisseree, Bertram, Karoline Rudolphi,

K. Thorbecke, K. v. Raumer, Daub, Creuzer, Nagele, Zachariae v. Lingenthal und

anderen in lebendigem Verkehre. Dann wendete sie sich nach Frankfurt a. M. zu

Schlosser und Meline v. Guaita, geb. Brentano, spÃ¤ter nach Aschaffenburg; dort

nahm sich Dalberg ihrer an; 1812 nach Darmstadt mit Henriette von Montenglaut.

Die Befreiungskriege regten sie patriotisch auf; sie nahm sich der Pflege Ver-

wundeter an und wandte sich zunÃ¤chst nach KÃ¶ln, dann auf GrÃ¤fes Weisung nach

N .in: u r. bis der Generallieutenant v. Zastrow ihrer TbÃ¤tigkeit dort ein Ende machte.

In KÃ¶ln, wohin sie zurÃ¼ckgegangen war, geriet sie Ã¼ber den Eifer, eine Lazarett-

Untersnchung zu veranlassen, in Konflikt mit der Invaliden-PrÃ¼fungskommission,

die sich von ihr beleidigt hielt. Helmine wurde jedoch durch Erkenntnis des

Berliner Kammergerichtes vom 30. Juni 1817 von dem Vorwurfe,jene Kommission

beleidigt zu haben, kostenlos freigesprochen. Sie lebte damals in Berlin in Verkehr

mit J. K. Hitzig und von der Prinzessin Wilhelm begÃ¼nstigt. Im Oktober 1817 schlug

sie ihren Wohnsitz in Dresden auf; hier regte sie der Umgang mit Ludw. Tieck,

Therese a. d. Winkel, E. v. d. Malsbnrg, den Grafen Loeben und Kalkreutb, Karl

Maria von Weber, Friedr. Kind, KÃ¼hn und Gehe, K. A. BÃ¶ttiger, Karl FÃ¶rster und

anderen geistig an. Den Herbst und Winter brachte sie gewÃ¶hnlich in Berlin zu

and kehrte dann nach Dresden znrÃ¼ck; im August 1823 ging sie nach Wien, 1831

nach MÃ¼nchen nnd starb erblindet am 28. Januar 1856 in Genf.

a. Meusel. Gel. Tentschl. 18, 228. 17, 325 bis 827. 221, 496 bis 498. In Band

17 und 22 sind Ã¼ber 70 periodische und Ã¤hnliche Schriften aufgefÃ¼hrt, an denen

Helmina mitgearbeitet hat.

b. Lebensgeschichte sieh unten Nr. 17), Nr. 20) und Nr. 44),

c. Schindel, l, 89. 8, 62.

d. Wilhelm Chezy, Erinnerungen aus meinem Leben. Erstes Buch: Helmina.
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und ihre SÃ¶hne. Schaffhausen. Verlag der Fr. Hurter'schen Buchhandlung.

1868. II. 8. Zuerst verÃ¶ffentlicht im Morgenblatt unter dem Titel: ,Aus dem

Leben einer deutschen Dichterin1 1856, 1857 und 1858.

Vergl. Hieronym. Lorm, Der Abend zu Hause. Berlin 1881. S. 189f.

e. Allg. dtsch. Biographie 1876. 4, 119 bis 120 (H. Holland).

f. Wilhelm Hosaue, Helmina von Chezy Ã¼ber den Aufenthalt des Herzogs

Leopold Friedrich Franz von Anhalt-Dessau und dessen Umgebung in Paris,

1807: Mitteilungen des Vereins fÃ¼r Anhalt. Geschichte und Altertumskunde

1890, Band 5. S. 306 f. 346 f.

g. Zugleich als Nachtrag zu Band IV. S. 124f: Achim von Amirn, Unge-

druckte Briefe der Karnchin: Gubitz, Gesellschafter 1819. S. 46. 181. 187. 189.

195. Wiederabgedruckt mit der GegenerklÃ¤rung der Frau von ChÃ¶zy im ,Be-

merker' 1819 Nr. 10: [Gubitz] Geistige Feldzuge. Bedeutsam bleibende literar-

geachichtliche KÃ¤mpfe. Berlin 1857. Vereins-Buchhandlung und ohne die Er-

klÃ¤rung in Geigers Berliner Nendr. Dritte Serie. Erster Band. S. 55 f. Vgl. S. 111.

Briefe an Â«. Deinhardstein (1832 Juni 2, 1853 Februar 18): Deutsche Dichtung

1894. Bd. 15, Heft 12. â�� Ã�. Fouque": Briefe an Fouque Berlin, 1848. S. 49 bis 55. â��

y. Goethe. Vergl. dessen Tagebuch von 1818 Februar 11: .Brief von Helmina' (Weim.

Ausg. in, 6, 170. 311). â�� rf. Jean Paul: Vossische Zeitung 1883. Sonntagsbeilage

Nr 39. 40. â�� s. Dr Kolb (Augsburg 1842): Graf L. Paars Autographensammlung.

Berlin 1893. Nr. 1136. â�� f. Karl Mayer: Wagners Archiv fÃ¼r deutsche Sprache 1861.

S. 90. â�� Â£'. Nachtr. S. 804. â�� n- Ludwig Tieck: Briefe an Tieck. Hg. von Holtei.

Breslan 1864. l, 129 bis 138. â�� *. Karl M. v. Weber: Max M. v. Weber

Briefe von A. v. Arnim sieh Â§ 286, 7. Briefe <f.

1) GesprÃ¤che Ã¼ber Tiecks Poesie. Unterz. H. v. Hastfer: F. Schlegels Europa

2, 2, S. 95 bis 108. Vergl. Â§ 283, 3. 24) II, 2. n. â�� Koberstein 46, 665 am Ende

vermutet richtig, daÃ� Helmina auch den .Brief einer Deutschen': Europa l, l,

S. 159bis 168 geschrieben habe. H-a***r = Hastfer. Â§ 283, 3. 24) 1,'l.h. = S. 22.

2) FranzÃ¶sische Miscellen. TÃ¼bingen in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung

1803 bis 1807. XV1I1. 8. Die Zeitschrift bildete mit den englischen Miscellen

von J. C. HÃ¼ttner und den italienischen Miscellen von Rehfues die Vorganger

des 1807 begrÃ¼ndeten Cottaischen Morgenblattes.

Die AufsÃ¤tze der Helmina von Chezy sind unterzeichnet entweder: Helmine

Fr. v. Haatfer, geb. v. Klenke oder bloÃ� Helmina oder gar nicht.

3) Geschichte der schÃ¶nen und tugendsamen Euryanthe. Leipzig 1804. 8.

Zweiter Band der unter Frdr. Schlegels Namen erschienenen Sammlung roman-

tischer Dichtungen des Mittelalters, deren erster Band von ihr und Dorothea

Schlegel war. Â§ 283, 4. 2) -= S. 28.

4) Psyche und Lied nach Goethe von Hellmina (so!) v. Hastfer, geb. v. Klencke:

MÃ¼chlers Egeria. Taschenbuch f. das J. 1805. Berlin, Unger. S. 198 und 207.

5) Leben und romantische Dichtungen der Tochter der Karschin [Caroline

Louise von Klencke, geb. am 31. Juni 1754 zu Franstadt in Polen, gestorben am

21. September 1802 in Berlin], ein Denkmal kindlicher Liebe von Helmina.

Frankfurt am Main bei Fr. Wilmans 1805. 8.

6) Leben und Kunst in Paris seit Napoleon dem Ersten. Von Helmina von

Hastfer, geb. von Klenck. Zwei Theile. Weimar im Verlage des Landes -Indn-

strie-Comptoirs. 1805 und 1806. II. 8. Darin im 1. Teile Mitteilungen von

A. L. Chezy Ã¼ber orientalische und gallische, im 2. Teile Ã¼ber persische Manu-

scripte der kaiserl. Bibliothek; ferner von demselben Manuscripte Arabischer,

Persischer und TÃ¼rkischer Historiker.

7) a. Uebersicht derfranzÃ¶sischen neuen Romanschreiberinnen und Dichterinnen

von Helmina Chezy geb. v. Klenk [der 2. Artikel hat die Ã�berschrift: .... neuern

Schriftstellerinnen]: Journal des Luxus und der Moden 1807. November und De-

zember, b. Elegie [in Prosa], unterz.: Helmina: ebenda 1808. Februar. â��

c. Der blinde SÃ¤nger. ErzÃ¤hlung, nach dem Arabischen von Helmina v. Che'zy:

ebenda S. 93 bis 99. â�� AuÃ�erdem noch BeitrÃ¤ge in den folgenden JahrgÃ¤ngen.

8) BeitrÃ¤ge zum Jahrgange 1812 der Musen. Sieh Nr. 1. 27) = S. 120.

9) Gedichte der Enkelin der Karschin. Zwei BÃ¤nde. Aschaffenburg 1812.

Gedruckt in der F. P. G. F. Buchdruckerei bei B. Wailandt und Sohn. XX, 120

und 128 S. 8. Der Schmutztitel lautet: Gedichte von Helmina v. Chezy.
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10) Blumen in die Lorbeern von Deutschlands Rettern gewunden von Helmine

von Chezy, geb. von Klenck (so!) Zur Erinnerung des Deklamatoriums. Am

29. November 1813 in Frankfurt am Main. In Kommission zu haben in allen Buch-

handlungen. Preis 80 Kreutzer. Zum Besten der Verwundeten. 1813. 46 S. 8.

11) Die Silberlocke im Briefe, ein Schauspiel in drey Acten. Frey nach

Calderon von Helmina von Chezy: Urania auf das J. 1815. S. 171 bis 226. Vgl.

Band VII. S. 647, 228. 6). â�� ebenda S. 289 bis 293: Ein FrÃ¼hlingskranz von

Helmina.

12) GemÃ¤lde von Heidelberg, Mannheim, Schwetzingen, dem Odenwalde und

dem Neckarthale. Ein Wegweiser fÃ¼r Reisende und Freunde dieser Gegenden. Von

Helmina von Chezy. Heidelberg, bei Joseph Engelmann, o. J. [1816]. 8.; Zweite

Auflage (Ausg. fÃ¼r 1821, mit ZusÃ¤tzen und Verbesserungen bis zum 1. Januar).

13) Eginhard und Emma. Ein Spiel mit Gesang von Helmina von Chezy:

Urania auf das J. 1817. S. 113 bis 166. Vergl. Schnorrs Archiv 1887. 15, l bis

20 (Herrn. Varnhagen).

14) Die Apfellese 1711. Eine Geschichte von Helmina v. Chezy, geb.

Freiin Klencke: Der Gesellschafter oder BlÃ¤tter fÃ¼r Geist und Herz. Berlin 1017.

Jahrgang 1. Blatt 144 bis 147.

In demselben Jahrgange, im Uten Blatte: Die KÃ¶nigstochter. Volkssage;

im 39. u. 40.: Das Schachspiel. Eine Familiensage.

15) Scenen aus Calderons Schauspiel â��El galan Fantasma". FÃ¼r die BÃ¼hne

bearbeitet von Helmina v. Chezy, geb. Fr. Klencke: Der Gesellschafter 1817.

Februar. 19tes Blatt f.

16) Die heilige Christnacht. Von Helmina v. Chezy, geb. Freiin Klencke:

Der Gesellschafter 1817. Dezember. Blatt 207 bis 210.

17) Neue Auserlesene Schriften der Enkelin der Karscbin. Herausgegeben

auf Unterzeichnung zur UnterstÃ¼tzung verwundeter Vaterlandsverteidiger. Zwei

Abteilungen. Heidelberg 1817, gedruckt und verlegt von Joseph Engelmann.

Als Begleitwort, als , Weihe des Werks' steht voran: Frauenlob (Ottaverime) von

0. H. Graf von Loeben.

18) Der Sieg der Treue. Eine Novelle nach dem Spanischen. Von Helmina

v. Chezy: Gaben der Milde. Erstes BÃ¤ndchen. Berlin 1817. S. 67 bis 108.

19) Emma's PrÃ¼fungen. Eine Geschichte. Heidelberg 1817. 8.

20) Aurikeln. Eine Blumengabe von deutschen HÃ¤nden hg. von Helmine

von Chezy. Mit Selbstbiographie. Berlin, Duncker und Humblot. 1818. 12.

Sieh dazu S. 804. - Vergl. 234. B, I. 21) = Band IV. S. 569.

21) Blumen der Liebe auf den Sarg der frÃ¼h verklÃ¤rten Lodoiska Freyin

von Oelsen. Dresden 1818. 8.

22) Polterabendspiele. Mit BeitrÃ¤gen von Bornemann, Helmina v. Chezy,

Gnbitz, Langbein, MÃ¼chler, Schink herausgegeben von Fr. W. Jos. Kralowsky.

Berlin 1818. 8. Dresdner Abendzeitung 1818. Nr. 259.

23) Iduna. Schriften deutscher Frauen gewidmet den Frauen, herausgegeben

von einem Verein deutscher Schriftstellerinnen (mit Fanny Tarnow). Chemnitz

1820. H. 8. Â§ 814, 146 = Band VIH. 8. 32.

24) Der glÃ¼ckliche KÃ¶hler, oder Lorenzo heu' ich. Spanische Novelle aus

Philipp des Zweiten Zeit von Helmina von Chezy: Urania auf das J. 1820.

8. 183 bis 210.

25) Die drei weiten Rosen. Ein Rittergedicht in drei GesÃ¤ngen von Hel-

mina von Chezy: Urania auf das J. 1821. S. l bis 72. Sechs Stanzen aus dem

dritten GesÃ¤nge vorher: Askania. Zeitschrift fÃ¼r Leben, Litteratur und Kunst.

Herausgeber: Wilhelm MÃ¼ller. Dessau 1820. 8. 188 bis 140.

26) Swanehild und Otho. Novelle von Helmina von Chezy, geb. Freyin

Klencke: Cornelia auf das J. 1821. S. 121 bis 179.

27) BeitrÃ¤ge (Gedichte) in den JahrgÃ¤ngen 1822 und 1828 der Cornelia.

28) Loniae Brachmann von H. v. Chezy: Gesellschafter 1822. Nr. 189. Bei-

lage S. 909.

29) FrÃ¼hlingsliederstrauB von Helmina v. Chezy: Urania fÃ¼r 1822. S. 404 big 411.
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30) Die heilige CÃ¤cilia. Legende (in Ottaverimen) von Helmina v. Chezy:

Frauentaschenbuch fÃ¼r 1822. S. 399 bis 425.

31) Die Zeit ist hin, wo Bertha spann! Novelle von Helmina v. Chezy, geb.

v. Elencke: Taschenbuch zumgeselligen VergnÃ¼gen auf das Jahr 1822. S. 219 bis 270.

82) ErzÃ¤hlungen und Novellen. Leipzig 1822. Rein. II. 8.

Enth. I. a: Siegfried und Wallburg. â�� b: Die Probe. â�� c: Die Begegnung.

â�� d: Ernst von Felseck (vorher im Gesellschafter). â�� e: Rosalba. â�� f: Bilder-

Zauber. â�� g: KÃ¼hnheit, Liebe und GlÃ¼ck. â�� h: Die wunderbare Kur.

1L i: Liebe ist stÃ¤rker als der Tod. â�� k: CÃ¤cilia (vorher in der Abend-

zeitung 1821). â�� 1: Die Seelenmesse (vorher in SchÃ¼tze's Wintergarten 1818). â��

m: Die Rettung (vorher in Hundt-Radowskys ErzÃ¤hler 1819). â�� n: Die Ahnen-

bilder. â�� o: Achilles und Swanelind. â�� p: Die freiwillige Sclavin. â�� q: Die

UnterhÃ¤ndlerin ihrer selbst. â�� r: Graf Lukanor (vorher in Gubitz' Zeitspenden).

83) Euryanthe von Savoyen. Aus dem Manuscript der K. Bibliothek zu

Paria: .Hiatoire de Gerard de Nevers et de la belle et vertueuse Euryant de Savoye'

Ã¼bertragen von Helmina v. Chezy. Berlin 1823. Vereinsbuchhandlung. 8.

34) Der Zauberspiegel. Novelle von Helmina v. Chezy: Taschenbuch zum

geselligen VergnÃ¼gen auf das Jahr 1824. S. 242 bis 272.

35) Der neue Nnr/.ili, Lustspiel in einem Aufzug von Helmina von Chezy:

Orphea fÃ¼r 1824. S. 335 bis 367. Besonders erschienen unter dem Titel: Der

Wunderquell. Eine dramatische Kleinigkeit in einem Aufzuge. Wien 1824. 8.

Als: Der neue NarziÃ� in MÃ¼nchen gegeben; als: Der Wunderquell in Wien

am 15. Januar 1824 Sieh Abendzeitung 1824. Nr. 105.

36) Euryanthe. GroÃ�e romantische Oper in drey AufzÃ¼gen, von Helmine

von Chezy, geborne Freyin Klencke. Musik von Carl Maria von Weber, KÃ¶nigl.

sÃ¤chsischem Hof-Kapellmeister. FÃ¼r daa k. k. Hoftheater nÃ¤chst dem KÃ¤rnthner-

thore. Wien, 1824. Druck und Verlag von J. B. Wallishausser. 47 S. 8. â��

Reclams Univ.-Bibl. Nr. 2677.

Zum erstenmale in Wien aufgefÃ¼hrt am 25. Oktober 1823. Sieh Abend-

zeitung 1823. Nr. 265 f.

37) Easlair in Wien. Wien 1824. Wallishausser. 8.

88) Stundenblumen. Eine Sammlung von ErzÃ¤hlungen und Novellen. Wien

1824 bis 1827. Tendier. IV. 12.

39) Jugendgeschichte, Leben und Ansichten eines papiernen Kragens, von

ihm selbst erzÃ¤hlt. SeitenstÃ¼ck zu der Novelle: Die Zeit ist hin, wo Bertha

spann. Wien 1829. 12.

40) Novellen - Kranz deutscher Dichterinnen. Erster Kranz, aus BeitrÃ¤gen

von Helmina v. Chezy, Elise v. Hohenhausen, Sophie May und Henriette v.

Montenglant gewunden von C. Niedmann. WolfenbÃ¼ttel 1829. 8.

41) HerzenstÃ¶ne auf Pilgerwegen. Gedichte. Sukbach 1833. 12.

42) Norika. Neues ausfÃ¼hrliches Handbuch fÃ¼r Alpenwanderer und Reisende

durch das Hochland in Oesterreich ob der Enns. Salzburg, die Gastein, die

KammergÃ¼ter, Lilienfeld, Mariazell, St. Florian und die obere Steyermark, von

Helmina Wittwe von Chezy, geb. Freiin Klencke. MÃ¼nchen, bei Ernst Augast

Fleischmann. 1833. XXII, l unbez. S. Druckfehler, 278 S. 8.

Einige AufsÃ¤tze darin von B. W., einige auch von Wilhelm v. Chezy.

43) Dorothea v. Schlegel, geborne Mendelsohn. Nekrolog. Unterz. â��y:

Augsburger Allgemeine Zeitung 1839. Nr. 241. 29. August. Â§ 283, 4. c.

44) Unvergessenes. DenkwÃ¼rdigkeiten aus dem Leben von Helmina von

Cbe*zy. Von ihr selbst erzÃ¤hlt. Zwei Theile. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1858.

II. 12. Herausgegeben wurden die DenkwÃ¼rdigkeiten von einer Verwandten

Bertha Christiane Beate BorngrÃ¤ber.

Enth. I. a: Meine GroBmutter Anna Luise Karschin.â�� b: Aus meiner Jugend-

zeit. Meine Verheirathung. Frau von Genlis und Jean Paul. â�� c: Mein Aufenthalt

in Paris. Zweite Verheirathnng. Abreise nach Deutschland. â�� II. d: Mein Auf-

enthalt in Heidelberg, Aschaffenburg und Darmstadt. â�� e: Rheinreise. KÃ¶ln. Mein

Conflict mit der InvalidenprÃ¼fungscommiaaion in KÃ¶ln. â�� f: Reise nach Berlin.

Freisprechung. Schriftstellerische Arbeiten. â�� g: Uebersiedelung nach Dresden. â��
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h: Erlebnisse im Ã¶sterreichischen Kaiserstaat.â�� i: MÃ¶nchen. Chezy's Tod. Neuer

Aufenthalt in Paris. â�� Nachtr. S. 804.

FÃ¤lschlich zugeschrieben wurde der Helmina die Paris 1814 erschienene

franzÃ¶sische Ã�bersetzung von Wilhelm Schlegels Vorlesungen Â§ 283, 1. 32). Nach

Euphorien 2, 843 war die Ã�bersetzerin Frau Necker de Saussure.

Â§ 291.

1. Louis Charles Adelaide de Chamisso, der sich in Deutschland erst

L. A. von Chamisso, dann Adelbert von Chaiulsso nannte, wurde am 30.

Januar 1781 auf SchloÃ� Boncourt (bei Vieildampierre an der Aube, Departement

Marne, Champagne) geboren. Die dem Ã¤ltesten und angesehensten lothringischen

Adel entstammende grÃ¤fliche Familie bestand auÃ�er den Eltern aus sechs Kindern,

von denen Adelbert das zweitjÃ¼ngste war. Von dem Vater, der seine militÃ¤rischen

WÃ¼rden nur gelegentlich eingenommen zu haben scheint, ist nichts Charakter-

zeichnendes bekannt geworden; die Mutter, welche der Sohn als die liebevollste

bezeichnet und in seinen Briefen anredet, muÃ� auch eine praktische, energische

Frau gewesen sein, doch scheint sie an der frÃ¼hesten Entwickelung des Rnabeu nicht

so viel mitfÃ¼hlenden Anteil genommen zu haben, daÃ� sie spÃ¤ter fflr dessen eigen-

tÃ¼mlich gewendeten Charakter eingehendes VerstÃ¤ndnis hatte zeigen kÃ¶nnen. Mit

seiner einzigen, ein Jahr Ã¤lteren Schwester war das Kind in die entlegene Einder-

stube verbannt, einer ,alten, unwissenden und verhaÃ�ten' Gouvernante, der Erzieherin

der Mutter, anvertraut. ,Die ersten Kinderjahre bieten mir nur traurige Erin-

nerungen; ein Kind von 9 Jahren fÃ¼hlte ich mich unglÃ¼cklich' schreibt Chamisso

im Jahre 1803, vielleicht etwas schwarz fÃ¤rbend im Unmut Ã¼ber EnttÃ¤uschungen

des Wiedersehens. Als um das Jahr 1790 die revolutionÃ¤re Bewegung der Haupt-

stadt in die Provinz drang und das Landvolk gegen seine Gutsherren aufstand,

wurde auch das SchloÃ� der strengroyalistischen, ja dem KÃ¶nigshause nahestehen-

den Familie Chamisso de Boncourt ein Opfer der allgemeinen Wut. Freundliche

Erinnerung an die ehemaligen Herren haftet noch heute an dem Orte (der Boden,

auf dem das SchloÃ� gestanden hat, gilt als der beste Ackergrund in der Um-

gegend), obgleich die Besitzer, die damals flÃ¼chteten, nie wieder auf ihr Erbe zu-

rÃ¼ckkehrten. Die Irrfahrten, Trennungen, Vereinigungen der Familie in der nÃ¤chst-

folgenden Zeit sind im einzelnen nicht zu verfolgen. Nachdem die Mutter mit den

jÃ¼ngeren Kindern in Brabant (LÃ¼ttich) und Holland (Haag) lÃ¤ngere Zeit zugebracht

hatte, vereinigte man sich in DÃ¼sseldorf und weilte dort 1794/5. Hier erlernte

Adelbert, demBeispielederÃ¤lterenBrÃ¼der folgend, die Miniaturmalerei, nachdem man

ihn sogar hatte Tischler werden lassen wollen. Darauf zog man nach Bayreuth, wo

er seine Kunst zum Unterhalt der Familie ausÃ¼bte (.wohldressierter Blumenverfertiger

und -VerkÃ¤ufer'). Auf Betreiben eines Bruders, der unterdessen in Berlin FuÃ� gefaÃ�t

hatte, wurde Adelbert im Mai 1796 Page bei der KÃ¶nigin Friederike Louise, der Ge-

mahlin Friedrich Wilhelms 2., im Juli desselben Jahres Ã¼bersiedelte auch die Ã¼brige

Familie nach der preuÃ�ischen Hauptstadt, und hier lebten Ã¼ber vier Jahre die Eltern

wiedermitden heranwachsenden Kindern vereint. Jetzt fand sich endlich Gelegenheit,

die vernachlÃ¤ssigte Bildung wieder aufzunehmen. Adelbert erhielt durch die FÃ¼rsorge

der KÃ¶nigin Privatunterricht und nahm Herbst 1796 bis 1798 an einzelnen Unterrichts-

stunden im franzÃ¶sischen Gymnasium, hierauf an Vorlesungen an der MilitÃ¤rakademie

teil. Es sind franzÃ¶sische AufsÃ¤tze geographischen und historischen Inhaltes, sowie

ein sauberausgearbeitetes Namenverzeichnis zu OvidsMetamorphosen erhalten. Dies

ist auch die Zeit, wo er ,den Philosophen durch die Schule lief; die philosophischen

VortrÃ¤ge seines GÃ¶nners Erman regten ihn so an, daÃ� er Kant las, ja seinen Freund

nannte, und sich selbsttÃ¤tig auf diesem Gebiete versuchte. Er philosophiert Ã¼ber

das GlÃ¼ck der Menschen in der Kunst zu genieÃ�en, Ã¼ber die Langeweile als ,einen

der edelsten VorzÃ¼ge des Menschen', Ã¼ber die sinnbildliche Sprache der Taubstummen

im Dienste einer Philosophie der Sprache, und in ernsten KÃ¤mpfen arbeitet er sich

unter dem EinflÃ¼sse Rousseaus und Schillers von der fiberlieferten Religion los zu

einer gelÃ¤uterten. Die obligaten militÃ¤rwissenschaftlichen Studien gipfelten in zwei

FachaufsÃ¤tzen; sie wurden dem KÃ¶nig Ã¼berreicht und hatten seine BefÃ¶rderung zum

FÃ¤hnrich (31. MÃ¤rz 1798), dann zum Leutnant im Regiment von GÃ¶tze (29. Januar

1801) zur Folge. Seine literarischen Bestrebungen dieser Zeit sind von zweierlei

Art. Schon wenigstens seit seinem dreizehnten Jahr und so auch jetzt machte er
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allerhand franzÃ¶sische Verse und stellte diese von Zeit zu Zeit in bedÃ¤chtig Ã¼ber-

schriebenen Heften zusammen, die er wohl fÃ¼r die Geschwister bestimmte. Doch

wichtiger ist, was er in sich aufnahm. Rousseau und Diderot muÃ�ten heftig in ihm

wiederklingen, Voltaire zeigte ihm den Unterschied der franzÃ¶sischen und der

deutschen Geistesrichtung. Und lebhaft steigerte sich das Interesse fÃ¼r diese

letztere. WÃ¤hrend er sieh anfangs noch mehr zur sprachlichen Ã�bung an Klopstock

abgemÃ¼ht und Engel's ,OÃ¶Hiniicii" Ã¼bersetzt hatte, ergriff nun Schiller seine ganze

Seele immer mÃ¤chtiger. Wie tief die litterarischen Neigungen ihm eingeboren waren,

beweist der erhaltene Entwurf zu einer Societe litteraire, den er seinen Kameraden

vorlegte. ZufÃ¤llig ergiebt sich aus demselben, daÃ� er der Ã¤lteste im Kreise war und

als FÃ¼hrer anerkannt wurde. Anregung oder Leitung von auÃ�en scheint er auf diesem

Gebiete noch kaum gehabt zu haben. Der Umgang der Familie war ohne Zweifel

auf den Hof, die Diplomatie und die franzÃ¶sische Kolonie beschrÃ¤nkt; hÃ¶chstens

leitete die Hochfinanz an die Schwelle der jÃ¼dischen Salons (lÃ¶s Coens d. i. Cohen

kommen schon in Briefen vor); die Geselligkeit war oberflÃ¤chlich, mondaine â�� und

Adelbert der angewiesene Cavalier seiner Schwester auf BÃ¤llen. Doch zeigt er sich

schon jetzt als ein Anderer, ein Besondrer: ein Rousseauscher Naturmensch ohne allen

gesellschaftlichen Ehrgeiz, einzig und zwar leidenschaftlich nach inneren Werten

strebend, und harmlos, kindlich, naiv ehrlich bis zur Grobheit. ,Ich drÃ¼cke meine

Ideen, die vielleicht nie etwas wert gewesen sind, auf eine Art, die nicht nach der

Mode ist, aus, denn ich bin weder in der Zeit noch am Platze und muÃ� den An-

strich eines Narren haben.' Er antwortet der KÃ¶nigin, die ihm auf dem Hof balle

sagt, er solle doch tanzen: ,Ew. MajestÃ¤t meine Aufwartung zu machen war mein

einziger Wunsch, da ich gar nicht tanze, und auch keine Lust dazu habe; denn

man muÃ� sein Talent zu nichts zwingen, wozu man kein Geschick hat.' WÃ¤hrend

seine Mutter ununterbrochen nach guten Partien fÃ¼r die Kinder ausschaut, um der

Familie den ihr gebÃ¼hrenden Rang wiederzugewinnen, trÃ¤umt er vom GlÃ¼ck in der

HÃ¼tte, von einer Frau, frisch vom Lande, ohne conventionelle Formen. ,Ich spiele

unter Euch,' schreibt er der Schwester. ,die Rolle des kleinen Jungen, dem man zu-

hÃ¶rt, wenn er schwatzt, dessen NaivetÃ¤t manchmal LÃ¤cheln, zum Ã¶fteren aber Achsel-

zacken verursacht.' Die Berliner Haushaltung lÃ¶ste sich auf, als erst die Schwester,

dann (3. Februar 1801) die Eltern nach Frankreich zurÃ¼ckkehrten. Der mittellose

Leutnant (sein Gehalt betrug 8 Thlr. 2 Sgr. monatlich) richtete sich auf die denkbar

billigste Weise ein und murrte nicht. Zweierlei ist charakteristisch fÃ¼r diese Periode:

seinWiderwillegegen den preuÃ�ischen MilitÃ¤rdienst wegen des erbÃ¤rmlichen Geistes in

der Armee â�� seine Briefe sind historische Dokumente schlimmster Art â�� und seine

fortschreitende Germanisierung auf schÃ¶ngeistigem Gebiet. Die BeschÃ¤ftigung mit

Sehiller,Goethe,Wieland,BÃ¼rgt%r,Shake8peare in derEschenburgRchen Ã�bersetzung u.a.

fÃ¼llte i. J. 1801 alle seine MuÃ�estunden aus. Jetzt begann er seine Verse auf Deutsch

zu dichten und Ã¼bersetzte sogar ein Trauerspiel, Le Comte de Comminges, aus dem

FranzÃ¶sischen ins Deutsche. â�� Familienangelegenheiten riefen ihn im August 1802

nach Frankreich; mit verlÃ¤ngertem Urlaub blieb er dort bis Anfang 1803, ohne daÃ�-

sich in seiner Ã¤uÃ�eren Lage etwas geÃ¤ndert hÃ¤tte. Kurz nach seiner RÃ¼ckkehr

fallen aber die fÃ¼r ihn wichtigsten Ereignisse, die AnnÃ¤herung an gleichstrebende

junge Deutsche. Vor allem gewann er sich den ein Jahr Ã¤lteren Referendar Julius

Eduard Hitzig, welcher der Steuermann von Ch.'s Leben und Dichten bis Ã¼ber dessen

Tod hinaus blieb, den jungen Theologen Franz Theremin. bald darauf die Freunde

Varnhagen und W. Neumann, jener der neue Hauslehrer der Familie Cohen,

dieser Comptoirgehilfe und Hausgenosse bei derselben. Der Kreis erweiterte sich in

der Folge, als Ch.'s Regimentskamerad de la Foye, Koreff, L. Robert, Graf Lippe,

Julius Klaproth, Bernhardi, G. Reimer, H. Ephraim hinzukamen; noch spÃ¤ter

traten ihm Fouque, Neander, brieflich gelegentlich Zacharias Werner nÃ¤her, wÃ¤hrend

Fichte mehr GÃ¶nner als Freund war. Seit dem FrÃ¼hling 1804, als mehrere der

Freunde Berlin verlassen muÃ�ten, verband den Kreis auch ein symbolisches Zeichen,

der Nordstern rÃ¶ roÃ¼ -nÃ¶iov Ã¤aigov (t. r. n. Â«.) d. h. die Wissenschaft, das

Chamisso zuerst im zweiten Jahrgang des Musenalmanachs einfÃ¼hrte und noch sieb-

zehn Jahre spÃ¤ter seinen .Bemerkungen und Ansichten' vorsetzte. Familienverkehr

und weibliche Anregung Ã¶ffnete eich bei den Cohen,Ephraim,Hertz,Lehmann,Levin,

Sander in Berlin, Charlottenburg und LÃ¼t?.ow. Im Ephraim'schen Hause lernte

Chamisso eine junge franzÃ¶sische Witwe, GÃ¶res Duvernay, kennen, die daselbst mit

ihrem Sohne eine Zuflucht gefunden hatte; fÃ¼r sie ergriff den Unerfahrenen eine

heftige Leidenschaft, welche, von dieser hingehalten, seinem Dichten einen neuen Stoff
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gab und die Trennung Jahre Ã¼berdauerte. Der Vereinigungspunkt der Freunde

war die Litteratnr. Chamisso hatte sich gleich zu Anfang im Freundeskreis als

Dichter legitimiert durch seinen Faust (1803), in welchem er jene durch die Philo-

sophie in ihm entstandenen Wirren dichterisch herausgearbeitet hatte, und er be-

schloÃ� nun mit Varnhagen in einem eigenen Musenalmanach vor die Welt zu

treten. Die Aufnahme der drei JahrgÃ¤nge, in denen die Jugendversuche des ganzen

Kreises gesammelt sind, konnte keine gÃ¼nstige sein. Wegen der hervortretenden

Formnachahmungen wurden die JÃ¼nglinge von den Gegnern der romantischen Schule

als wohlfeile Beute angegriffen (Chamisso wird auch in Baggesens Elingklingel-

almanach unter den 27 Romantikern aufgefÃ¼hrt), und die Schlegel anderseits hatten

kein Interesse daran, eine Lanze fÃ¼r sie einzulegen. Dazu kam, daÃ� die persÃ¶n-

lichen Beziehungen unverhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig viele Gedichte fÃ¼r weitere Kreise unverstÃ¤nd-

lich machen matten. Immerhin, sie waren gedruckt, es galt nnn, fÃ¼r jeden auf

seine Weise, durch Vertiefung weiter zu kommen. Niemand tbat dies eifriger als

Ch. Allein zurÃ¼ckgeblieben, nachdem die Freunde einer nach dem Ã¤ndern in die

Welt gezogen waren, strebte er, unbeirrt durch den Widerstand seiner Familie, da-

nach, eine seinem Ideal entsprechendere Bahn einzuschlagen, nnd begann damit sich

leidenschaftlich auf das Griechische zu werfen. Bald schienen freilich die politischen

VerhÃ¤ltnisse allen diesen BemÃ¼hungen und PlÃ¤nen ein jÃ¤hes Ende bereiten zu wollen,

als im Oktober 1805 das Regiment v. GÃ¶tze Marschbefehl erhielt; aber gerade diese

Campagne, die im November 1806 mit der schmÃ¤hlichen Kapitulation Hamelns

schloÃ�, brachte Gh., wenn auch auf lÃ¤stigem Umwege, wenigstens zu dem Ziele, die

verhaÃ�te preuÃ�ische Uniform ausziehen zu dÃ¼rfen. Schon zu Ostern 1806, in der

Mondnacht mit den ihn besuchenden Freunden schwÃ¤rmend, that er das GelÃ¼bde,

sein Leben der Wissenschaft zu weihen, und sowie er durch den Fall Hamelns seine

Freiheit erhalten hatte, eilte er nach Frankreich, um seine Angelegenheiten demge-

mÃ¤Ã� zu ordnen. In Hameln entstand Adelberts Fabel, der KÃ¼nstlerische Nieder-

schlag jener Osternacht, geformt unter dem EinfloB von Goethes nnd Hardenbergs

symbolischen MÃ¤rchen, and in einem Fortunat nach dem Muster von Tiecks Ok-

tavian wollte er alle seine KrÃ¤fte zusammenfassen und nicht nur in Formenreichtum

mit dem Meister wetteifern, sondern auch etwas Neues schaffen, ,ein Drama, wo die

fÃ¼r sich hÃ¶chst tragischen Figuren das hÃ¶chste Komische gebÃ¤ren, und wiederum

die fÃ¼r sich hÃ¶chst komischen das grÃ¤Ã�lichste Tragische*. In der Tat vollzieht sich

der Ranb des SÃ¤ckels, der Andolosia um alles erhoffte ErdenglÃ¼ck bringt, in komischer

Situation und haben alle spÃ¤teren Mummereien den tragischen Hintergrund, daÃ� sie

dem Betrogenen nur Rache nnd den Beutel, nicht aber sein verlorenes LiebesglÃ¼ck

nnd seine Weltfrende wiedergeben kÃ¶nnen, sodaÃ� Andplosia sich vor dem Moment

fÃ¼rchten muÃ�, wo er nach errungenem Siege vor dem Nichts steht Das Werk war

auf fast 1800 Verse gediehen, als die Kriegsereignisse die FortfÃ¼hrung hemmten.

Es sollte nicht wieder aufgenommen werden, denn nachdem er die vorgeschriebene

Laufbahn verlassen hatte, bedurfte es eines sechsjÃ¤hrigen Irrens und KÃ¤mpfens, ehe

er zielbewuÃ�t die neue Bahn einschlagen konnte. Bald in Frankreich, bald in

Deutschland, bald eine Stellung, bald auch nur eine Lebensrichtung suchend, nun von

Freunden, nun von Verwandten getrieben, mit gelÃ¤hmter Tbatkraft, in geschÃ¤ftiges

Nichtsthnn versinkend bei Frau von Stael, Barante oder im Berliner Freundeskreise

,irr an sich selbst, ohne Stand und GeschÃ¤ft, gebeugt, zerknickt' â�� so war er nahe

daran sich selbst zu verlieren, und von dichterischerWeiterentwicklung konnte keine

Rede sein (das Gedicht .Kann nicht reden, kann nicht schreiben' ist fast das einzige

aus dieser ganzen Zeit). In der Schweizer Natur endlich, 1811/12, ging ihm auf,

daÃ� im Studium der Naturwissenschaften, vielleicht in einer Weltreise seine Zukunft

liege. Da lebte plÃ¶tzlich eine seltene Energie in ihm auf, 31 jÃ¤hrig wurde er, was

er solange getrÃ¤umt hatte, Student in Berlin; ,so trat ich jetzt erst handelnd und

bestimmend in meine Geschichte ein und zeichnete ihr die Richtung vor, die sie

fortan unverwandt verfolgt hat'. Im Schlemihl hat er zu Anfang des zehnten

Kapitels diese befreiende sittliche That verewigt. Bis 1815 lag Ch. an der neuge-

grÃ¼ndeten Hochschule grÃ¼ndlichen und breitaufgefaÃ�ten Studien ob und fÃ¼llte neben-

her noch mit eisernem FleiÃ�e die Ã¼briggebliebenen LÃ¼cken seiner Jugendbildung aus.

Die einzige lÃ¤ngere Unterbrechung wurde wieder durch die Weltereignisse veranlaÃ�t

Im Sommer 1813 muÃ�te es dem franzÃ¶sischen preuÃ�ischen Offizier peinlich sein in

Berlin zu weilen, er ergriff gern die sich bietende Gelegenheit auf dem I tzenpl it zischen

Landgute Cunersdorf seinen Pflanzen leben zu kÃ¶nnen, bis die patriotische Hoch-

flut abgelaufen wÃ¤re. In dieser unfreiwilligen MuÃ�e entstand das MÃ¤rchen Peter
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Seh lern i hl, das allmÃ¤hlich ein Werk der Weltliteratur geworden ist Der Reiz, den

das harmlose BÃ¼chlein ausÃ¼bt, liegt nicht allein darin, daÃ� sich in ihm, wie in der

Menschenseele selbst, eine groÃ�e Anzahl heterogenster Elemente, Realistisches und

Phantastisches, Ernst und Humor, Selbsterlebtes und Fremdes, VolkstÃ¼mliches und

Litterarisches, ja Wissenschaftliches, zu einem StÃ¼ck Natur schier nachlassig und

unbeabsichtigt verbinden; nicht allein darin, daÃ� sich die unverkennbar symbolische

Bedeutung doch jeder bestimmten Formel gegenÃ¼ber incommensurabel verhÃ¤lt, daher

reizt und fernhÃ¤lt wie jedes Gebilde der Natur: das alles ist der GlÃ¼cksgriff eines

durchaus naiven, in Goethes Sinne dÃ¤mmernden Dichters â�� daÃ� aber das tief-

humoristische PhantasiestÃ¼ck in so vollendeter Form, in diesem unÃ¼bertroffen treu-

herzigen, schlichten Stil, in so gleichmÃ¤Ã�ig l eisironischer Darstellung vorgetragen

wird, das giebt dem Werke des Zufalls das GeprÃ¤ge bewuÃ�ter Vollendung. UnzÃ¤hlig

sind die litterarischen Wurzeln, die sich aufdecken lassen, und doch bleibt die Ge-

schichte originell ohne gleichen. â�� Ins Publikum drang das Werk nicht allzuschnell:

erst nachdem es 1817 als Volkszauberposse das Wiener Publikum amÃ¼siert hatte,

1822 in franzÃ¶sischer Ã�bersetzung erschienen und 1824 die Personen durch Cruik-

shank in England populÃ¤r gemacht worden waren, konnte 1827 eine zweite Auflage

erscheinen. â�� Im Sommer 1815 kam E. T. A. Hoffmann nach Berlin, und Hitzig

beeilte sich, den Warschauer Freund in seinen Kreis einzufÃ¼hren. Von einer zeit-

weiligen nÃ¤heren Verbindung zwischen Gh., Hoffmann, Contessa und Fouque zeugt

ein angefangener gemeinschaftlicher Roman nach dem Muster von Karls Versuchen

und Hindernissen (Â§ 290, 1. 9). - In demselben Jahre, Gh. hÃ¶rte schon kaum mehr

Colleg, wiederholten sich die BedrÃ¤ngnisse von 1813. ,Die Zeit hat kein Schwert

fÃ¼r mich,' schreibt er, ,aber aufreibend ist es bei solcher waffenfreudigen Volks-

bewegung mÃ¤Ã�iger Zuschauer bleiben zu mÃ¼ssen.' Diesmal Ã¶ffnete sich ein andrer

Ausweg. War es von Anfang an Ch.'s Idee gewesen, durch eine wissenschaftliche

Reise seinen Stadien die Vollendung, seinem bÃ¼rgerlichen Leben einen Anfang zu

geben, jetzt konnte eine solche ihn auch aus der Seelennot befreien. Hitzigs Be-

mÃ¼hungen gelang es, ihm die Stelle des Naturforschers bei der Roraanzoffsehen Ex-

pedition unter Kotzebues Leitung (1815â��.1818) zu verschaffen. Verlief diese Reise

auch (nicht ohne Schuld des KapitÃ¤ns) ihrem Hauptzwecke nach erfolglos, so hat

sie doch, wie Krusenatern, der berufenste Beurteiler, hervorhebt, fÃ¼r .Navigation,

Naturgeschichte (Chamisso und Eschscholtz) und Physik* reichhaltige Resultate er-

geben. FÃ¼r Chamisso jedenfalls war sie der Ausgangs- und Angelpunkt seiner

wissenschaftliche a ThÃ¤tigkeit, indem sowohl seine ethnographischen Arbeiten, vor

allem die Bemerkungen und Ansichten' und das ,Reisetagebuch', als auch

seine botanischen und die so hervorragenden zoologischen Schriften fast ausschlieÃ�lich

Ausarbeitungen seiner Reiseerfahrungen sind. Nicht minder wurde sie in seinem

bÃ¼rgerlichen Leben der AbschluÃ� der Irr- und Wanderjahre. Denn bald nach der

RÃ¼ckkehr verlobte er sich mit einer Pflegetochter Hitzigs, Antonie Piaste. Mit ihr

verlebte er in glÃ¼cklicher Ehe bei reichem Kindersegen achtzehn hÃ¤usliche Jahre. Von

auÃ�en kamen Ehren: die Berliner UniversitÃ¤t ernannte ihn zum Ehrendoktor, ge-

lehrte Gesellschaften zu ihrem Mitgliede. Und in demselben FrÃ¼hling 1819 wurde

er auf den Vorschlag Links, des Direktors des kgl. botanischen Gartens (1819 â�� 51),

als Mitaufseher des botanischen Gartens und zweiter Kustos am kgl. Herbarium

angestellt, mit dem besonderen Auftrage, ein Gartenherbarium anzulegen. Nach

Schlechtendals Abgang (1833) Ã¼bernahm er an dessen Stelle, als erster Kustos, die

Aufsicht Ã¼ber das Ã�ffentliche Herbarium. In dieser Stellung war Ch. bis zu seiner

Pensionierung, einige Tage vor seinem Tode, mit Hingebung und Erfolg tÃ¤tig, wenn-

gleich in den letzten Jahren seine Krankheit ihn in zunehmendem MaÃ�e hinderte,

regelmÃ¤Ã�ig den Gang nach dem in SchÃ¶neberg gelegenen Garten zu unternehmen.

Die Dichtkunst trat wÃ¤hrend der Reise und in den ersten Jahren wissenschaft-

licher TÃ¤tigkeit und hÃ¤uslichen Lebens in den Hintergrund, ohne jedoch je ganz

zu ruhen Zwei der Reisegedichte machte Hitzig gleich im Gesellschafter bekannt,

die Ã¼brigen sowie die Braut- und Hochzeitslieder und andere gelegentliche Gedichte

blieben, sauber in ein .poetisches Hausbuch* eingetragen, im Pulte hegen. Im Morgen-

blatt verÃ¶ffentlichte Ch. 1821,2 seine Nachbildungen islÃ¤ndischer und malayscher

Volkspoesie, doch wertvolleres Eigenes, z. B. die Tragische Geschichte und mehrere poli-

tische Sonette, lieÃ� er nicht Ã¼ber die Schwelle des engsten Freundeskreises treten.

Wiederum war es Hitzig, der Ch.'s Werke bekannt machte. In der von ihm 1824

gegrÃ¼ndeten Mittwochsgesellschaft nÃ¤mlich war der graulockige Weltumsegler, der

Naturforscher und Dichter, unter vielen JÃ¼ngeren, Unfertigen von Anfang an ein
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geehrtes Haupt, und es fehlte nicht an AnlÃ¤ssen, in Scherz und Ernst hervorzutreten.

Die mit der Mittwochsgesellschaft in direktem Zusammenhange stehenden drama-

tischen Versuche (Wunderkur 1825, Wunderdoktor 1828) erwiesen sich freilich als

erfolglos und wurden still der Vegessenheit Ã¼berantwortet; dagegen begann Gh. 1826

zu Menzels Moosrosen aus seinem poetischen Hausbucbe zu spenden, und als er sich

1827 entschloÃ�, der 2. Auflage des Schlemihl eine Auswahl Gedichte beizufÃ¼gen,

fand er sich noch so Ã¼bervoll an Liedern, daÃ� noch etwa zwanzig, d. i. die HÃ¤lfte

aller aufgenommenen Gedichte, vor beendigter Drucklegung entstanden. Da hierbei

Gedichte, wie SchloÃ� Boncourt, Die LÃ¶wenbraut, Die Sonne bringt

Â«s an den Tag, waren, ist es erklÃ¤rlich, daÃ� Ch. sich plÃ¶tzlich und zu seinem nicht

geringen Erstaunen unter Deutschlands beste Lyriker gezÃ¤hlt und von litterarischen

Zeitschriften und Almanachen um BeitrÃ¤ge bestÃ¼rmt sah. Und der fast FÃ¼nfzig-

jÃ¤hrige hatte sich in der That noch so wenig ausgegeben, daÃ� er unter der freund-

lichen Anregung der folgenden Jahre schier unerschÃ¶pflich schien an neuen Weisen

und TÃ¶nen. Ã�ber hundert Gedichtcyklen, Lieder, Balladen entstanden nun im Laufe

von fÃ¼nf Jahren (1828 â�� 32), darunter Salas y Gomez. Erscheinung, Frauen-

Liebe und -Leben, Lebenslieder und -bilder, ThrÃ¤nen, Der Klapper-

storch, Burg Niedeck, denen an dauernder PopularitÃ¤t nur wenige Erzeugnisse

deutscher Lyrik gleichgekommen sind. Von den so angeknÃ¼pften Verbindungen

wurde die mit der Weidmann'schen Buchhandlung, anlÃ¤Ã�lich des Wendt'sehen Musen-

almanachs (1830â��32), fÃ¼r Ch. die wichtigste. Denn die jugendlichen Inhaber dieses

GeschÃ¤ftshauses, Karl Reimer und Salomon Hirzel, Ã¼berzeugt, daÃ� Ch.'s BeitrÃ¤ge

den Hauptwert ihres jungen Unternehmens ausmachten, veranlaÃ�ten ihn zu der

ersten Sammlung seiner Gedichte (1831) und gewannen ihn, als sie mit A. Wendt

gebrochen hatten, als Herausgeber des Musenalmanachs (1833â��39). Doch nahm

Ch. dieses ehrenvolle und einfluÃ�reiche Zensoramt nicht an, ohne sich in der Person

Gustav Schwabs, des welterfahrenen Redakteurs am Morgenblatt, eine mitverant-

wortliche Hilfe und den Deutschen Musenalmanach, so sollte er fortan heiÃ�en,

eines sÃ¼ddeutschen Gegengewichtes versichert zu haben. Dieser Almanach war fortan

und fast bis zum letzten Atemzuge der Gegenstand von Ch 's zÃ¤rtlicher FÃ¼rsorge

and er hatte mit ihm, wie er sich gern ausdrÃ¼ckte, seine .liebe Not'. Die Re-

daktion, deren Korrespondenz ziemlich vollstÃ¤ndig erhalten ist, war durch die Ent-

fernung und RÃ¼cksichten aller Art umstÃ¤ndlich genug. Ch. bearbeitete seinen

Teil stets mit einigen jÃ¼ngeren Freunden, seinen,stillen Mitredaktoren', erst Simrock,

Wackernagel, Kugler, dann Scholl, spater Gaudy, gelegentlich auch mit noch jÃ¼ngeren,

â�¢wie Rauschenbusch; so entstand die Sage, daÃ� Ch. nur gesichtetes Material vor

Augen bekÃ¤me und daher fÃ¼r Unbekannte kaum erreichbar wÃ¤re. Von dem Jahr-

gang 1837 zog Schwab inmitten des RedaktionsgeschÃ¤ftes plÃ¶tzlich seinen Namen

und seine, sowie alle anderen schwÃ¤bischen BeitrÃ¤ge zurÃ¼ck, weil er sich durch die

Wahl des Bildes fÃ¼r diesen Jahrgang, Heine, verletzt fÃ¼hlte; und als er im folgen-

den Jahre Pfarrer in Gomaringen wurde, legte er die Redaktion Ã¼berhaupt nieder.

An seine Stelle schlug Ch. den ihm inzwischen nÃ¤hergetretenen Gaudy vor, und die

Verlagshandlung willigte nach einigem Zaudern Ch. zuliebe ein. Doch brach das

Unternehmen, dessen Seele er war, schon im folgenden Jahre mit Ch. V Tode ab.

Im Jahre 1883 war nÃ¤mlich seine bisher felsenfeste Gesundheit ins Wanken

.gekommen. Die ungewohnten Verwaltungsarbeiten seiner neuen Stellung, eine rÃ¼ck-

fÃ¤llige Grippe, lange Krankheit von Frau und Kindern bedrÃ¼ckten ihn kÃ¶rperlich

und seelisch, und bald zeigte es sich, daÃ� der nicht weichende Husten die Wirkung

eines Oedems in der rechten Lunge war. So war er nun ein* Kranker geworden,

plÃ¶tzlich gealtert und rechnete mit dem Leben ab (Der, N ach h all', Dezember 1833).

Zum Singen versagte ihm, wie er zu sagen liebte, die Stimme; in den Jahren

1835 bis 37 entstand kaum soviel, daÃ� seine Name im Musenalmanach nicht Ã¼berhaupt

zu fehlen brauchte. DafÃ¼r entfaltete der neue Zustand in dem unerschÃ¶pften Geiste

neue KrÃ¤fte: er arbeitete sein Reisetagebnch zu seiner klassischen Reisebeschreibung

aus und warf sich dann, von Wilhelm Humboldt angeregt, auf das nÃ¤here Studium

der hawaiischen Sprache, der er auch auf der Reise schon pingehende Aufmerksamkeit

geschenkt hatte. Mit diesen sprachwissenschaftlichen Studien trat er in der Akademie

auf, in welche er auf A. v Humboldts und Kunths Vorschlag im Mai 1835 auf-

genommen worden war. Das Jahr 1838 schien den Vereinsamten (seine Frau war

am 21. Mai 1837 plÃ¶tzlich gestorben) der Dichtung zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Er Ã¼bersetzte

mit Gaudy gemeinschaftlich Berangers Lieder, die ihm schon lange nahe standen,

and dichtete mehr Eigenes als in den vorigen Jahren zusammen, da nahm sein
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altes Ã�bel plÃ¶tzlich eine schlimme Wendung, und der Tod ereilte ihn am

21. August 1838.

Der Dichter Chamisso wird durch den Menschen bestimmt: Franzose und

Aristokrat durch Abstammung, Rousseauscber Naturmensch nach IndividualitÃ¤t,

deutscher Gelehrter und preuÃ�ischer Beamter durch freie Wahl; ein harmlos kind-

licher Mensch, den eine gewaltig gÃ¤rende Zeit in ihre Strudel gezogen und weit

aus seiner Bahn geschlagen hat, und der nun vom bescheidenen Port binansschaut

ins wunderliche Durcheinander des Menschenlebens. An seine Person fesselte be-

sonders seine so wunderlich zusammengesetzte und doch vÃ¶llig abgeschlossene

IndividualitÃ¤t, sein gar nicht alterndes Temperament, die Jugendlichkeit, womit er

gerade das Neue ergriff, seine kindliche Treuherzigkeit, seine gemÃ¼tvolle Formlosig-

keit bei lauterstem Adel der Gesinnung. Schlicht wie seine Denk- und Sehweise ist

auch sein Vortrag; die romantische Klangpoesie streifteer als seiner Natur unan-

gemessen bald ab. Chamissos Gedichte wurzeln in seinen Leben, und seine PersÃ¶nlich-

keit ist es, die ihnen ihr GeprÃ¤ge verleiht. Es ist bezeichnend, daÃ� die zahlreichen,

rein persÃ¶nlichen Gedichte zu Chamissos wirkungsvollsten SchÃ¶pfungen gehÃ¶ren. Der

von ihm gemÃ¤Ã� der Richtung der Zeit gepflegten kleinen poetischen ErzÃ¤hlung

weÃ¼ er durch das PersÃ¶nliche einen eigentÃ¼mlichen Reiz zu geben. Leidenschaftlich

nimmt er Anteil an dem Gange der Weltereignisse, und seine Zeitgedichte fÃ¼hren

recht eigentlich in den Mittelpunkt seines Sinnens und Trachtens. Chamissos

Freude und VerstÃ¤ndnis fÃ¼r alles VolkstÃ¼mliche hat ihn befÃ¤higt, ein hervor-

ragender Interpret des Volksliedes, der Sage und des MÃ¤rchens zu werden. Am

glÃ¼cklichsten ist er, wenn er eine einfache, drastische Geschichte, am liebsten ein

StÃ¼ck menschlicher Thorheit, mit seinem trockenen Humor vortrÃ¤gt.
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f. Nekrologe: Voigt in Nekrolog der Deutschen 1838. â�� Allg. Zeitung 1838.

Beil. 516 bis 519. â�� Notice snr Adelbert de Ch. â�� Gedichte von Dingelstedt,

Andersen, StÃ¤gemann, Gaudy Nr. k. Hitzig 1842. II, 118 bis 124.

g. Varnhagen, Zum GedÃ¤chtnisse A. v. Ch.: Freihafen 1838. 4. Heft

DenkwÃ¼rdigk. N. F. 1840. II, 289 bis 294 = Vermischte Seh. 2. Aufl. 1843. 2, 177 f.

h. Rosa Maria. Ad v. Cb. und Rosa Maria: Freihafen 1839. S. l bis 28.

i. Schlechtendal, Dem Andenken A. v. Ch. als Botaniker: Linnaea 1839.

13, 93 bis 112. i'. Nachgetragen S. 804.

k. Julius Eduard Hitzig, Leben und Briefe von A. v. Ch. Leipzig, Weid-

maonsche Buchhandlung 1839. II. 8. â�� Neue vermehrte Ausgabe 1842 â�� Dritte

Ausgabe (von Fr. Palm Ã¼berarbeitet) 1852. â�� Vierte Ausg. 1856. â�� FÃ¼nfte ver-

mehrte und berichtigte Ausgabe (hg. von Fr. Palm) 1864. = FÃ¼nfter und Sechster

Band von Nr. 50). Vergl. Fr. Hebbel, Werke 1892. 12, 49 und unten S. 804.

1. Ampere, A. de Ch.: Revue d. d. mond. 22, 648f. (1840 Mai).

m. Karl Biedermann, A. v. Ch.: Hall. Jahrb. 1840. Nr. 144 bis 151.

n. Gustav Schwab, A. v. Ch.: Heidelberger JahrbÃ¼cher 1842. Auszug aus

Hiteig Nr. k.

o. Nie. Martin,Lespoetescontemporainsdel'Allemagne. Paris 1846. 8.67bis75.

p. K. HÃ¼ser, Wie Ch. ein Deutscher wurde. Progr. Halle. 1847. 24 S. 4.

q. DD. Zweite Abtheilung. Leipzig 1849. S. 377 bis 384

r. Gustav Freytag. A. v. Ch.: Grenzboten 1852. Nr. 47 =- Ges. Werke

16, 167 f.

r*. Paradisi, A. v. Ch.: Vaterl.Letteroefeningen July 1854. Meng. S.317bis847.

g. Friedrich Kurts, Adelb. v. Cham.: BerÃ¼hmte Schriftsteller der Deutschen.

Berlin 1855. 2, 205 f. und Nr. k. Hitzig 1842. II. 87 f. 1864. II, 129.

s*. Karl von Holtei, Cbarpie I, l f. 1866: In die BÃ¼chse gefallen =â�¢ C. v.

Wurzbach, Historische WÃ¶rter, SprichwÃ¶rter und Redensarten. 2. Aufl. S. 52f.

t A. v. Ch. Winterthur 1868. 8. (Nen.jahrsblÃ¤tter der HÃ¼lfsgesellsch. z.

"Winterthnr VI); Auszug aus Hitzig Nr. k.

u. A. Laun, Dichtercharaktere. Norden 1869. Titelaufl. 1889, enth. Essay

aber Ch.
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v. Friedrich Bodenstedt, Neues von und Ã¼ber Gh.: Dtsch. Revue Okt 1878.

w. Fr. Chabozy, Ã�ber das Jugendleben Ch.'s zur Beurteilung seiner Dichtung

Peter Schlemihl. Diss. Jena 1880. 8.

x. Aus den zahllosen Festartikeln zu Ch.'s 100 jÃ¤hr. Geburtstag 1881 seien

hervorgehoben:

1. Ascherson und Potonie: Verhandl. d. botan. Vereins d. Prov. Branden-

burg. 28, l bis 4. â�� 2. Bastian: Zeitschr f. Ethnologie S. 56 bis 61. -

8. F. Brunold: Berl. Montags-Ztg. 24. Jan. Beil. 4. â�� 4. Herrn. Schults: Garten-

laube Nr. 1. â�� 5. Daheim. Nr. 18. â�� 6. M. Koch: Im neuen Reich Nr. 7. 8. -

7. Voss. Ztg. Sonntagsbeil. Nr. 5. â�� 8. Anton Schmid: Lit. Beil, der Karlsruher

Ztg. Nr. 5 bis 8. â�� 9. 0. Hammann: Unsere Zeit Heft 3. â�� 10. H. DÃ¼ntzer:

Magazin f d Lit. d. In- u. Ausl. Nr. 5.

y. Karl Fulda, Chamisso und seine Zeit. Leipzig, C. MeiÃ�ner. 1881. 8. Vergl.

Gegenwart 1885. S. 202 bis 205.

z. Allg. dtech. Biogr. 1876. 4, 97 bis 102 (MÃ¤hly).

tz. Aufruf zur Errichtung eines Denkmals fÃ¼r A. v. Ch. Berlin 7. Jan. 1882.

2 S. â�� Aus den Tagesberichten Ã¼ber die EnthÃ¼llung: Gartenlaube 1887. Nr. 15.

- Revue crit, 1887. Nr. 89. - Berliner Tagebl. 1888. Nr. 549 (G. Karpeles). â��

Vergl. Anz. f. d. Alt. 1Â»90. 16, S. 170. Nr. 524.

aa. Karl Zettel, A. v. Ch., ein Charakterbild: Dtsch. Dichterheim, Jahrg. IV.

S. 216 bis 218, 242 bis 244, 274f.

bb. G. Hofmeister, A. v. Ch. Progr. Berlin 1883.

cc. Ernst Kofimann, C. F. Leasings und A. SehrÃ¶dters Beziehungen zu

A. v. Ch.: Bad. Landeszeitung 1884. Nr. 119.

dd E. KoÃ�mann, Ein deutsches Fest in den Vogesen (Chamisso-Feier auf

Burg Nideck): Gegenwart 1884 Bd. 26, Nr. 29.

ee. A. Nagele, A. v. Ch.: Europa 1885. Nr. 24. 25.

S. E. du Bois-Reymond, Chamisso als Naturforscher: Sitzgsber. Ak.

Berlin 1888. â�� wiederh. Dtsch. Rundschau Bd. 56, S. 329 bis 349. â�� erweitert:

Leipzig 1889. 8.

gg. Zum SOjÃ¤hr. Todestag 1888 L. Geiger: D. Dichtg. IV, S. 306/10. â��

R. George, Zum Gedachtnisse A. von Chamissos . . â�� Anz. f. d. Alt. 1890. 16, S. 170.

hh. Ein Scherz Simrocks mit A. v. Chamisso: Genn. 1888. 33, 508.

hh'. D. Sanders, EigentÃ¼mlichkeiten und Eigenheiten in Chamissos Sprache:

Nationalzeitung 1888. Nr. 579 und 597 = Zsch. f. dtech. Spr. II, 343. 410 457. 497.

hh". G. Karpeles, Chamisso und Heine: Nationalzeitung 1888. Nr. 563.

ii. Emil Rittershaus, Eichendorff und Chamisso. Vortrag: Leipz. Tagebl.

1889. Nr. 281.

kk. Oscar F. Walzel, Ch.'s Prosa-ErzÃ¤hlungen: Allg. Ztg. 1891. Beilage

Nr. 179. 180.

1L Eugen Oswald, Ch.: Publications of the Engl. Goethe-Soc. Nr. VII.

Transact. 1891/2. London 1893. S. 108 bis 143.

mm. Karl Lentzner, Chamisso, a sketch of bis life and works, with specimen

of bis poetry and the original tezt of Salas y Gomez. London 1893. 4.

nn. J. T., SchloB Boncourt: Dtsch. Rundschau 1893. 74, S 281 bis 286.

oo. R. F. Arnold, Der deutsche Philhellenismus: Euphorien, /weites

ErgÃ¤nzungsheft 1896. S. 161 bis 163 (Ã¼ber Ch.s Griechendichtungen). Nachtr. S. 804.

Briefe an Â«. Eltern und Geschwister (1800 bis 1801): Dtsch. Revue. 1878.

Oktober. S. 58 bis 81. - Ã�. (27) Geschwister (1819 bis 1830): Nr. y. Fulda. S. 207

bis 236. â�� y Chamissos Frau: Nr. k. Hitzig 1864. II, 99 f. â�� i. Albertine,

Herzogin von Broglie geb. von StaSl: Dorow, Denkschriften und Briefe 5, 15. â��

t. Andersen: Nr. k. Hitzig. II, 326 f. â�� C. D. A. Assing: Nr. k. Hitzig 1864. II,

223. â�� i. Beranger: Correspondence de Beranger rec. p. Boiteau. Paris o. J. 2,180. â��

Â». Sophie Bornes = Diotima: Nr. k. Hitzig. II, 148. 245 f. â�� i. L. Braunfels:

Nr. k. Hitzig. II, 330 f. Vergl. E. KoÃ�mann. Eine Erinnerung an Ludwig Braunfels:

Frankfurter Zeitung 1886 MÃ¤rz 26. Nr. 85 Beilage. â�� *. Ceres Duvernay: Briefe

von Chamisso, Haugwitz u. s. w. Hg. v. Varnhagen von Ense. Leipzig 1867. l, S.

137 bis 187. â�� i. Fouqne: Briefe an Friedrich Baron de la Hotte Fouque.

Berlin 1848. S. 45 bis 49 und Nr. k. Hitzig. I, 181 f. u. o. â�� p. Franceson: Nr. k.

Hitzig. I, 98 f. â�� v. Ferdinand Freiligrath (1836 bis 1838): Nr. k. Hitzig. II, 332

bis 339. Vergl. Buchner I, 141. 143. 145. 182. 186. â�� Â£. Friedrich Wilhelm 4.:

Nr. k. Hitzig. II, 93. â�� o. L. Giesebrecht (1833 Januar): Franz Kern, Ludwig
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Giesebrecht. 1875. S. 102. â�� n. Fanny Hertz: Nr. k. Hitzig. I, 178f. 240. â��

p. Jul. Ed. Hitzig: Nr. k. Hitzig. I, 32f. u. o. II, 3 bis 64. â�� a. AI. v. Humboldt:

Nr. k. Hitzig. U, 141. â�� r. de la Foye: Nr. k. Hitzig, l, 42f. u o. â�� Â». C. F. Lessing:

Nr. cc. â�� <f. W. Neumann: Nr. k. Hitzig. I, 80f. u. o. â�� /. Rosa Maria: Der

Freihafen. Altona 1839. Heft l und Nr. k. Hitzig. I, 253f. u. o. â�� y. A. SchrÃ¶dter:

Nr. cc. â�� Â«u. Gustav Schwab: Nr. k. Hitzig. II, 144. 818. â�� an. K. Simrock: Nr. k.

Hitzig, Ã¼, 882. â�� Ã�Ã�. August Baron von Stael-Holstein: Dorow, Denkschriften 5,

15. â�� yy. Treviranus (1819 Jan. 30): Albert Cohn, Aukt.-Katalog 1895. Nr. 207. â��

Â«W. Trinius: Nr. k. Hitzig. II. 172. â�� er. Varnhagen: Der Freihafen. Altona. 1838.

Heft 4 und Nr. k. Hitzig I. Vergl. Ernst Jeep, GÃ¼nderode. Mitteilungen Ober ihr

Leben und Dichten [1895]. S. 5. 9. â�� CC. Weidmannische Buchhandlung (1829 bis

1835): Dtech. Dichtung, hg. von Franzos, 4, 801 bis 806, 854 bis 360; 12, 28 bis

31, 76 f., 174 bis 177.

Das Schreiben an Graf Fontanes vom 31. MÃ¤rz 1809 (Weim. Jahrb. 1856. 5,191)

iat nicht von Chamisso verfaÃ�t. Sieh Hofl'mann v. F., Findlinge. Leipzig 1860. S. 59.

Briefe an Chamisso von August W. Neander: Nr. k. Hitzig. U, 289 bis 307. â��

Uhland: ebenda II, 308f. â�� Zach. Werner: Â§ 287, o).

1) a. Les jeuz de mon Imagination rÃ¤diges par une verve encore dans l'enfance.

Chevalier de Chamisso agÃ¶ de 13â��14 ans. A Liege, Dusseldorf et autres lieux

(vgl. Werke VÂ», 9). â�� b. Zwei militÃ¤rwissenschaftliche AufsÃ¤tze 1798 und 1799

dem KÃ¶nig Friedr. Wilhelm 3. Ã¼berreicht (a. a. 0. 5, 11, 12). â�� c. Contes en vers par

un jeune exile1, premier cahier 1801 (a. a. 0. 5, 15). â�� d. Der Graf von Comminge.

Ein Trauerspiel in 3 Aufz. Prosa 1801 oder 1802 (aus d. Frz. Fr. B. d'Arnauds

a. a. 0. 5, 16 f.). â�� Samtlich ungedruckt.

2) Musenalmanach auf das Jahr 1804. Herausgegeben von L. A. v. Chamisso

und K. A. Varnbagen. Leipzig, bei Carl Gottlob Schmidt. 1804. VI, 221 S. 12.

a: An die KÃ¶nigin. â�� b: Die jungen Dichter. Chamisso. â�� c: An Friedrich

Schlegel. Varnhagen. â�� d: An Venus. Varnhagen. - e: Sonnet. W. Neumann. â��

f: Bei der Trennung. Varnhagen. â�� g: An Lina. Neumann. â�� h: Bei Ã�bersendung

der HerzensgieÃ�ungen eines kunstliebenden Klosterbruders von Wakkenroder. Eduard

[Hitzig]. â�� i: An Olympia I. II. Varnhagen. â�� j: Klage. Neumann. â�� k: Der

Gesang Kalliopens. Varnhagen. â�� 1: Die Nelke. .*[Theremin?]â��m: Die Trauung.

Chamisso. â�� n: Die Puppen und die MenschenkomÃ¶die. J. â�� o: Sonnet. Neumann. â��

p: Ein WintergemÃ¤lde. Englisch. Von Aicken. Eduard. â�� q: Anakreontische Ode.

Varnhagen. â�� r: Epigramme. Neumann. â�� s: Elegie. Chamisso. â�� t: Nacht und

Winter. Chamisso. â�� u: Der Cavalier servente (Cicisbeo). Aus dem Italienischen.

Eduard [Hitzig]. â�� v: Das Konzert. .*[F. Theremin?] â�� w: Vergebliche WÃ¼nsche.

.* [Theremin ?] â�� x: Romanze. Varnhagen.â��y: An Jeanette F. Ibis III. Varnhagen.â��

z: Sonnet. Neumann. â�� Â«: Der grÃ¼ne Strom. Romanze aus dem Spanischen.

Eduard [Hitzig]. â�� Ã�: Olympia. Varnhagen. â�� ;-: An das Feenkind [Friederike

Unzelmann], als Susanna in Figaros Hochzeit. Eduard [Hitzig]. â�� <f: Sonnet.

Neumann. â�� s: Der Sturm. Chamisso. â�� C: An den Geweihten. Varnhagen. â��

ij: An den Retter. Varnhagen. â�� *: An meine Schwester. Varnhagen. â�� â�¢: Auf

dem Wasser. Robert [Levin]. â�� x: Ode. Varnhagen. â�� A: Variazionen 1. Thema

L II. Robert. 2. Thema. Robert. â�� [t: Edom von Gordon. Eine Ballade. Aus

dem Altschottischen. Eduard [Hitzig]. â�� v. Liebe. I. Schwermuth. II. Ringen.

III. Aufforderung. IV. Hinfallen. V. Entsagung. VI Leben aus Tod. Varnhagen.â��

f: Elegien. I bis III. Robert. â�� o: An Marianne. Varnhagen. â�� -n: Sirenenlied.

Neumann. â�� p: Rondeau. NachVoiture. Eduard [Hitzig]. â�� a: Romanze. Robert.â��

T: KÃ¼sae und Worte. Madrigal. Nach Guarini. Eduard [Hitzig]. â�� v. An Karo-

line [Lehmann, 1804 verheir Clementi f 1805]. I. Der KnB. Varnhagen. II. Cha-

RJ!--â�¢>. â�� (f: Madame Meyer, als Jungfrau von Orleans. Robert. â�� /: An K.

Varnhagen â�� ty: Die Elemente. Robert. â�� <o: Madrigal. Aus dem Sicinanischen.

Eduard [Hitzig]. â�� aa: Das Auge. Neumann. â�� bb: Aufgabe. An D. Robert. â��

cc: Petrarcas IXtesSonnet .'[Theremin?]. Petrarcas XltesSonnet. .'[Theremin?] â��

cc': Der Tag. Robert. â�� dd: Jesuitische Moral. Aus dem Lateinischen. Von einem

Jesuiten. Eduard [Hitzig]. â�� ee: Letztes Lied. An Jeanette F. Varnbagen. â��

ff: Zum Geburtstage eines Forstmeisters. Gottlieb Hiller. â�� gg: Das GelÃ¼bde.

Eine Ballade aus der Bibel. Robert. â�� hh: Simsons Geburt, Liebe und letzte Rache.

Robert. â�� ii: A Pauline [Ch.'s SchwÃ¤gerin]. Sur l'air: Femme sensible (franzÃ¶sisch).

Chamisso. â�� kk: Faust. Eine TragÃ¶die in einem Akt. Ein Versuch. Chamisso.â��

11: Der blinde Knabe. Nach dem Englischen [Colley Cibber]. Chamisso. â�� mm: An

Ooedeke, GrondriB. VI. 2. Aufl.* 10
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Friederich Schiller. Chamisso. â�� nn: An GÃ¶the. Robert. â�� S. VI. Anmerkung.

Man hat es fÃ¼r nÃ¶thig geachtet, hier anzumerken, dafi der Mitherausgeber des Alma-

nachs, L. A. v. Chamisso ein geborner Pariser (so! i ist, und sich erst seit wenigen

Jahren mit dem Studium der deutschen Sprache und Litteratur beschÃ¤ftigt hat.

Gottlieb Hiller ist ein Bauer auÂ» Kolben. Von den Ã¼brigen Mitarbeitern ist noch

keiner Ã¶ffentlich bekannt.

Chamissos BeitrÃ¤ge sind wiederabgedruckt in Nr. 63)Hempel undin Nr.64)Koch

(Cotta). â�� A. v. Chamisso. Faust, a Dramatic Sketch transl. by H. Phillips.

Philadelphia 1881. 24 S. 8.

3) Musenalmanach auf das Jahr 1805. Herausgegeben von L. A. T. Chamisso

und K. A. Varnhagen. Zweiter Jahrgang. Berlin, bei Heinrich FrÃ¶lich. 1805.

227 S. 12. To rot? ndiov aaigov.

a: An Fichte. N. u. Ch. [Neumann und Chamisso]. â�� b: Sonett. **[Fichte]. â��

c: Sonett. *** [Fichte]. â�� d: Anbetung. Chamisso. â�� e: Sonett. Varnhagen. â��

f: Sonett. Neumann. â�� g: Sonett. Neumann. â�� h: Wiedergeburt. Varnhagen.â��

i: Hymnen. Aus dem Lateinischen. 1. Auf Maria's Geburt. 2. Die unbefleckte

EmpfÃ¤ngniÃ� Maria's. .* [Fichte]. Siehe Berliner Neudr. 2. Ser. 1. Bd. S. XXIIIf. â��

k: Gebet. Neumann. â�� 1: Ihr Traum. Chamisso. â�� m: An Sie. [Ceres Duvernay?].

Chamisso. â�� n: Sonette I bis VII Varnhagen. â�� o: An die Freunde, r. T. n. a.

Antbropos [Koreff]. â�� p: Promemoria l bis 29. Robert [Levin]. â�� q: Romanze vom

Schall. .* [Theremin?] â�� r: Der Kampf. Anthropos [Koreff]. â�� s: Licht u. Schall.

Anthropos [Koreff]. â�� t: Der Wandernde. Romanze. K. Wolfart [Â§ 296, 77]. â��

u: An Apollon und die Muse. Varnhagen. â�� v: Orion. .* [Theremin ?] â�� w: FrÃ¼hling.

Augusta [Klaproth]. â�� x: An Augnsta [Klaproth]. Varnhagen. â�� y: Die eine Farbe.

Wolfart. â�� z: An Filomela. Nach J. B. Rousseau's Ode. Chamisso. â�� a -. Ballate

der Neifile, aus dem Decamerone des Boccaccio. Neumann. â�� Ã�: Romanze. Varn-

hagen. â�� y: Sie und Er. I. Sie. II. Er. Chamisso. â�� S: An Varnhagen. Neumann. â��

f. An Einen und Viele. Varnhagen. â�� f: Untergang. Chamisso. â�� ij: GÃ¶the. Augusta

[Klaproth]. â�� *: Mignon. Augusta. â�� i: Flucht der KÃ¶nige. K. [Koreff]. â�� x: An B.

Ernst [K. v. Raumer]. â�� l: Sonett. Aus dem Spanischen des Cervantes. S. [K. v.

Raumer]. â�� (t: Die Blume an die Quelle. Neumann. â�� v: Die Knospe der Rose.

Chamisso. â�� {: Die Romanze der Blume. Chamisso. â�� o: DÃ¼fte. Varnhagen. â��

n: Romanze. Varnhagen. â�� p: An Rosa. Varnhagen. â�� a: RÃ¼ckkehr. Anthropoe

[Koreff]. â�� r: Flamme und Wasser. Anthropos [Koreff]. â�� u: Glauben und

Wissen. S. [K. v. Raumer.] â�� f. Geburt des Pan. P. [Paalzow.] â�� /: Der

StraBburger MÃ¼nster. Ernst. [K. v. Raumer.] â�� if>: Das Wort. .* [Theremin?] â��

Â«u: Tod Christi. Von Minzoni. .* [Theremin?] â�� aa: Tod JudÃ¤. Von Gianni.

.* [Theremin?] â�� bb: Variazion. Augusta. â�� cc: Variazion. Neumann. â�� dd: An

M. Aus dem Lateinischen des Petron. K. [Koreff] â�� ee: Liebes Elemente. I.

Feuer. II. Luft. III. Erde. IV. Wasser. .* [Theremin?] â�� ff: Sonette. I. Der

Schwur. II. Dichtertrost. III. GewisÂ«heit und Hofnung. IV. Wein. V: Krucifix am

Wege. VI. Das Eine. VII. Granaten. VIII. Gebet des Waldbruders. .* [Theremin?]â��

gg: Elegie. Varnhagen. â�� hh: Sonette. I. Tag. II. Mittag. III. DÃ¤mmerung.

IV. Nacht. V. MorgenrÃ¶the. Robert. â��ii: Unterwerfung. Robert. â�� kk: Canzone.

Varnhagen. â�� 11: Die Selbstvernichtung. .* [Theremin?] â�� mm: An .* [Theremin?]

Varnhagen. â�� nn: Milderung. Varnhagen. â�� oo: Gabe der Nacht. Varnhagen. â��

pp: Sonett. Neumann. â�� qq: Sonett. Neumann. â�� rr: Genesung. Neumann â��

M: An meine Schwester. Neumann. â�� tt: An Apollon. Varnhagen. â�� nu: Ode,

Varnhagen. â�� vv: Rathsel. Wolfart. â�� ww: Rathsel. Diehl. â�� xx: Wald-Gesang.

.'[Theremin?] - yy: ErklÃ¤rung. An Julie. Nenmann. â�� ZE: Sonet. Neumann. â��

aa: Krieg und Friede. Neumann. â�� Ã�Ã�: Abschiedslied. Wolfart. â�� yy: Spruch der

Oenothea. Aus dem Lateinischen des Petron. Anthropos [Koreff]. â�� Â«W: Epigramme.

Anthropos [Koreff]. â�� te: An eine Rose. Neumann. â�� CC: Ã�ctavian. An Tieck.

Nenmann. â�� ijij: Der grÃ¼ne Strom. Aus dem Spanischen. Eduard [Hitzig]. â��

39: Sonett. Augusta [Klaproth]. â�� u: Hymne an Johannes. Aus dem Lateinischen.

Chamisso. â�� xx: Fragment. Die Erscheinung des Johannes spricht. * [Theremin]. â��

M: TÃ¶ TOV flÃ¶Aov aatgov. An Louis de la Foye. Chamisso. â�� ,",": Auf der Reise.

Petrarka's Sonett 14. Franz Theremin. â�� vv. Bitte an die Todte. Petrarka's

Sonett 296. Franz Tberemin. â�� fÂ£: An die heilige Jungfrau, von Petrarca. Franz

Theremin. â�� oo: Die Mutter am Kreuze. Hymne aus dem Lateinischen. Chamisgo.

Chamisso's Beitrage abgedr. in Nr. 63) Hempel und in Nr. 64) Koch (Cotta).

4) .Angebinde an Seimars Nase': Haude und SpenerscheZeitung20. Oktober 1804.
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Beilage. Gemeinschaftlich mit J. Klaproth; Selmar ist K. G. v. Brinckmann (Â§291,

8). Vergl. Geiger, Scherze Chamissos: Kochs Zs. f. vgl. Litt.-Gesch. III, 8. 138f.;

Koimann, Chamissos Nasengedichte: Seufferts Vierteljahrschr. 1891. IV, S. 181 f.

5) Musenalmanach auf das Jahr 1806. Herausgegeben von L. A. v. Chamisso

und K. A. Varnhagen. Dritter Jahrgang. Berlin. FrÃ¶hlich'schen (!) Buchhandlung.

1806. 220 S. 12. TÃ¶ TOV nettoÂ« uaigov.

a: An Koreff. Varnhagen. â�� b: Hellas. Varnhagen. â�� c: Sonett. Varnhagen. â��

d: An Varnhagen. Franz Theremin. â�� e: Die Alpen. Franz Theremin. â�� f: Perlen

I bis III Von einer Ungenannten [Karoline Fouque]. â�� g: Edelsteine. Von einer

ungenannten [Karoline Fouque"]. â�� h: AbendlÃ¼fte. Rosa Maria. Â§ 292, 3. â�� i: Die,

Schmerzen gleich, an meinem Herzen nagen. Chamisso. - k: Winter. Chamisso. â��

l:Wehmuth. Varnhagen. â�� m: Minnelied. Pellegrin [Fouque]. â�� n: Entsagung.

Pellegrin. â�� o: Der Telegraf. Anthropos [Koreff]. â�� p: Magnet. Anthropos. â�� r:

Madrigal. Neumann. â�� s: Lied. Neumann. â�� t: Wechsel. Neumann. â�� n: Sonett.

Neumann. â��â�¢ v: Sonett. Neumann. â�� w: SchÃ¶nheit. X. [Theremin?] â�� x: Der

Tag der Tage. X. [Theremin?] y: Sonett. X. [Theremin?] â�� z: Variazionen.

Thema I. 1. Die Verirrte. Pellegrin. â�� 2 B. [Aug. Bernhardi]. â�� Thema II.

1. Pellegrin. â�� 2. Der Schiffer. B. [Aug. Bernhardi]. â�� III. Der Schiffer. Pelle-

grin. â�� IV. Der LebensmÃ¼de. B. [Bernhardi]. â�� a: Variation. X. [Theremin?] â��

Ã�: Variazionen. I. u. II. Varnhagen. â�� y: Der Waldgeist. August Bode. â�� <F: Ceres.

Chamisso. â�� s: Treu im Tode. Neumann. â�� f: Romanze. Varnhagen. â�� i: Der

Lerchenbaum. Pellegrin. â�� #: BlÃ¼thenkufi. Anthropos. â�� t: Des A. Propertius

19. Elegie des III. Buchs. Varnhagen. â�� x: KÃ¶nigin Elianors Beichte. Altenglisch.

Pellegrin. â�� i: Vom wackern Reichhart. Ein altes Lied aus dem FranzÃ¶sischen des

XVI Jahrhunderts. Chamisso. â�� ,u: Die wahrsagenden BÃ¤ume. Pellegrin. â��

â�¢>: Elegien I bis III. Varnhagen. â�� Â£: Nach Anakreon. Chamisso. â�� o: Aus dem

Anakreon. I. An die Taube. â�� II. Nicht mich bekÃ¼mmert Gyges. Varnhagen. â��

H. Ballade von Petrarca X. [Theremin ?].â��-n: Madrigal von Petrarca. X. [Theremin?]. â��

l: Sonette von Petrarca 146.147 249.256. X. [Theremin?]. â�� a: Petrarcas 250 Sonett.

Neumann. â�� z: Boccaccio's Sonett auf den Tod des Petrarca. Neumann. â�� v. Sonett.

Mathilde. â�� f. An die heilige Caecilie. Robert. â�� /: Lobgesang an die heilige Rosa

von Viterbo. Pellegrin. â�� V>: Hymne aus dem Lateinischen. Ave Maria. Ad. v.

Uthmann [Hitzigs Schwager]. â�� o>: Stabatmater. Eduard [Hitzig]. â�� aa: Die FlÃ¼sse

Rosa Maria. â�� bb: Auf die mediceische Venus. B. [Aug. Bernhardi]. â�� cc: Goethe's

Werke. Varnhagen. â�� dd: Schiller. Varnhagen. â�� ee: Der JÃ¼ngling und der Greis.

Varnhagen. â�� ff: Ode. Varnhagen. â�� gg: An Julie Rosa Maria. â�� hh: FrÃ¼hling.

Rosa Maria. â�� ii: Die fÃ¼nfte Canzone des Petrarca. X. [Theremin?]. â�� kk: Sonett.

Rosa Maria. â�� 11: Sonett. Rosa Maria. â�� mm: An meinen Bruder [Varnhagen].

Rosa Maria. â�� nn: Des armen MÃ¤dchens Sang. August Bode. â�� oo: Die Quelle.

Robert. â�� pp: Romanze. Robert. â�� qq: Liebe um Liebe. N. â�� rr: Lied. Varn-

hagen. â�� ss: Zueignung, Varnhagen. â�� tt: Sonett. Varnhagen. â�� uu: Beim Tode

Â«ines Kindes. Varnhagen. â�� vv: Ja und Nein. Guarini Madrigal 106. Neumann. â��

ww: Genesung. Guarini Madrigal 131. Neumann. â�� xx: Guarini's 23. Sonett.

Neumann. â�� yy: Guarini's 32. Sonett. Neumann. â�� zz: Drei Sonette der Maria

Stuart, geschrieben an Bothwell vor ihrer VermÃ¤hlung mit demselben. Aus dem

AltfranzÃ¶sischen. Robert. â�� aa: Lied. Nach dem FranzÃ¶sischen. Rosa Maria. â��

flÃ�: Lied. Nach dem FranzÃ¶sischen. Rasa Maria. â�� yy. GlÃ¼ckwunsch. X. [There-

min?] â�� tt: Rousseau. Anthropos [Koreff]. â�� te: Stanze. Anthropos [Koreff]. â��

K: Antwort auf einige Verse. Anthropos [Koreff]. â�� ijij: Pellegrins Schauspiele.

X. [Theremin?] â�� 99: An Pellegrin. Varnhagen. â�� u: An Koreff. Varnhagen. â��

xx: An Franz Theremin. Varnhagen. â�� ii: Chamisso. Varnhagen. â�� /uu: An

Adelbert von Chamisso. Bei Uebersendung des Schlegel'schen Lessing. Varnhagen.

â�� vr\ An W. Neumann. Varnhagen. â�� Â£Â£: Beim Abschiede. I. An Adelbert.

Nenmann. â�� H. An Wilhelm. Chamisso. â�� oo: Sonett. Neumann. â�� nn: Elegie.

Varnhagen.--pp: Der neue Herkules. Sonett. B. [Aug. Bernhardi]. â�� aa: Sonett.

Von M. Z. zur Aufnahme empfohlen. [SchluÃ�sonett der abweisenden Kritik in der

Jenaischen Literaturzeitung, gezeichnet M. Z., von Chamisso zum Scherz aufge-

nommen und mit der angefÃ¼hrten Bemerkung versehen].

Neudruck: Berlin 1889 = Berliner Neudrucke. Zweite Serie. Bd I. â��

Cbamisso's BeitrÃ¤ge abgedruckt in Nr. 63) Hempel und Nr. 64) Koch (Cotta).

Rezensionen des Musenalmanachs: Neue Berlinische Monatsschrift 1805 Juli,

S. 53f. (Garlieh Merkel). - Jenaische Allg. Litt.-Ztg. 1805. Nr. 104. 105. 107. (gez.

10*
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M. Z. = Jariges, Schriftstellername Beauregard Pandin Â§ 332, 144). â�� Hall. Allg.

Litt.-Ztg. 1807. Nov. Nr. 284 (Conz).

6) November 1805 bis Janaar 1806: ,Des Harzes Riese ward von mir erschaut

[s. DDichtung 4, 286]. Sonett (,Als zu den TrÃ¼mmern' ungedr.) â�� SehnsuchtslÃ¼ie

[An August Klaproth. ungedr.] â�� Die Nase und der Braten [sieh Seufferts Viertel-

.iahrschrift IV, S. 184]. â�� .Flaches Ding mit hohem Bauche' [auf Merkel, ungedr.] â��

Sehnsucht [ungedr.]. â�� Encheiridion [Epigramme, teilweise gedruckt in Hitzigs Bio-

graphie und den Ausgaben]. â�� Vgl. Chamissos Brief 28 Sept. 1806 u. Ã¶.

7) Adelberts Fabel [geschrieben 18. bis 25. April 1806]: Varnhagen und W.

Neumann, ErzÃ¤hlungen und Spiele. Hamburg 1807. Unter diesem Titel erschien

das fÃ¼r den vierten Jahrgang des Musenalmanachs gesammelte Material.

8) Das MÃ¤rchen von dem lieben GÃ¤nslein. (Juli 1805, unvollendet und un-

gedruckt).

9) Fortunati GlÃ¼ckseckel (so!) und WunschhÃ¼tlein. Ein Spiel von Adelbert von

Chamisso. 1806. â�� Aus der Handschrift zum ersten Male herausg. von E. F. KoB-

mann. D. Litt.-Denkm. 54/55 N. F. 4/5. 1895. 8. dazu unten S. 804.

Daraus einzeln: a. .Wechselgesang bei der Abfahrt': JahrbÃ¼chlein Deutscher

Gedichte auf 1815 von Heinr. LÃ¶st u. s. w. Stettin, 1815. S. 8 bis 10. â�� b. .Volks-

und Wiegenlied' [= Katzen-KÃ¶nigin]: Die SÃ¤ngerfahrt. Eine Neujahrsgabe ges. von

Friedrich FÃ¶rster. Berlin, 1818. S. 192 f.

10) De l'administrationPrussienne dans les ci-devant provinces polonaises. Essai

pour servir au developpement des causes, qui ont amene* leur Separation de la metro-

pole. Avis aux nouvelles autorites Ã¶tablies sur ces provinces. (Berlin) 1808. [Ã�ber-

setzung aus dem Deutschendes spÃ¤teren OberprÃ¤sidenten der Provinz Posen,Baumann].

11] Memoire fiber die Ereignisse in Hameln (1806) dem Regimentstribunal

eingereicht. 1808. gedr. Nr. k. Hitzig 1839. I, 180. 1864, I, 192.

12) Poetischer Almanach fÃ¼r 1812. Besorgt von Justin. Kerner. Heidelberg,

Braun. S. 122 Der Vogel (= Der GlÃ¼cksvogel). â�� S. 138 Lied (= An Fouque").

13) Ã�bersetzung von Etienne's Deux gendres unter dem Titel Conaxa Un-

gedrnckt und verloren. Vgl. Ch.'s Werke V5, 349, 353.

14) a. Peter Schlemihl's wundersame Geschichte mitgetheilt von

Adelbert von Chamisso und herausgegeben von Friedrieh Baron de la Motte Fouqne.

Mit Kupfer [von F. Leopold]. NÃ¼rnberg bei Johann Leonhard SchrÃ¤g. 1814.

XII, 126 S. 8.

S. II: An Adelbert von Chamisso ,Trift Frank' und Deutscher jetzt zusammen

n. s. w. von Fouque" [diese Verse wurden, nach Fouque, Gedichte 1817. Band 2,

S. 144 und Ch.'s Werke VÂ» 182 Anm., schon 1807 fÃ¼r Ch.'s Stammbuch gedichtet].

â�� S. III: Dem Herrn Regierungs-Assessor und BuchhÃ¤ndler J. E. Hitzig, Wohl-

geboren, in Berlin. â�� S. V: Vorwort. An Eduard unterz.: Fouque. â�� S. IX: ,Du

vergissest Niemanden n. s. w.' â�� unterzeichnet: 'Cunersdorf, den 27. September

1813'. hierauf das 'P. S.' â�� S. l bis 126 Text.

b. Peter Schlemihl's wundersame Geschichte, mitgetheilt von Adelbert von

Chamisso. Zweite mit den Liedern und Balladen des Verfassers vermehrte Ausgabe.

Mit sechs Kupfern nach George Cruikshank und einem Titelkupfer. NÃ¼rnberg, bei

Johann Leonhard SchrÃ¤g. 1827. XVI. 213 S. 8.

S. III: An J. E. Hitzig von Ad. v. Chamisso. â�� S. VII: An Ebendenselben von

Fonque. â�� S. XI: An Fouqu4 von Hitzig. â�� S. l bis 126: Schlemihl. â�� S. 129

bis 182 Lieder und Balladen: FrÃ¼hling, Auf der Wanderschaft 1 â�� 3, Morgen-

thau, Zur Antwort, Tragische Geschichte, Die erloschene Kerze, Geh du nur hin.

Was soll ich sagen?, Zur Unzeit, Der GlÃ¼cksvogel, (Nacht und Winter\ Blauer

Himmel, FrÃ¼hling und Herbst, (Katzennatur), Hocnzeitlied. Polterabend, Lebe wohl,

Winter, Abend, LaÃ� reiten, Die MÃ¼llerin, der MÃ¼llerin Nachbar, Don Quixote, Der

alte MÃ¼ller, (Ungewitter), Die Sterbende, (Die Sonne bringt es an den Tag), Der

Invalid im Irrenhaus, Das SchloÃ� Boncourt. â�� S. 183 bis 206: Ã�bersetzungen

und Nachbildungen. FranzÃ¶sisch 1. Die goldene Zeit, 2. NachtwÃ¤chterfied.

Neugriechisch 1. Verrathene Liebe, 2. Georgis. Lithauisch 1. Treue Liebe,

2. Der Sohn der Wittwe. In Mal arischer Form. 1. Genug gewandert. 2. Die

Korbflechterin. 3. Todtenklage. â�� S. 207 (Herein!) â�� S. 213 An Adelbert von

Chamisso (von Fouque' 1813.)

c. Peter Schlemihls wundersame Geschichte. Dritte Auflage. Mit neun Kupfer-

tafeln. NÃ¼rnberg 1835. 8. (S. 1. ,An meinen alten Freund Peter Schlemihl' Berlin

August 1834). â�� d. A. v. Cbamisao's Werke. Vierter Band (mit vier Radierungen
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TOD A. SchrÃ¶dter) Leipzig 1836. 8. Nr. 50). â�� e. Stereotypausgabe mit Holzschnitten

(Ad. Menzel und Unzelmann), nach des Dichters Tode neu herausgegeben von J. E.

Hitzig. NÃ¼rnberg (1839) 8. in zwei Drucken: 1. Am Ende: Druck von Campe und

Sohn. 2: Druck von Breitkopf und HÃ¤rtel in Leipzig. EnthÃ¤lt zuerst die 'Vorrede

des Herausgebers'. Spater Hamburg J. F. Richter, unter verschiedenen Titeln und

Auflagebezeichnungen; neuestens als ,Illustrirte Schulausgabe'. ZwÃ¶lfte Auflage

1884. â�� Vierte Auflage. NÃ¼rnberg 1842. 8. in zwei Ausgaben, 1. mit den frÃ¼heren

D Kupfertafeln, 2. mit 6 neuen Stahlstichen und allegorischem Titelblatt (von

Geifiler). â�� FÃ¼nfte Aufl. NÃ¼rnberg 1843. 8. â�� Sechste Aufl. NÃ¼rnb. 1845. 16. â��

Siebente Aufl. Leipz. 1860. 16. â�� Prachtausgabe 4. â�� Berichtigte Ausgabe mit

den verschiedenen Lesarten. Leipzig, Dyk 1869. 16. â�� Miniaturausgabe Hamburg

J. F. Richter 6. Aufl. 1870. â�� Berlin Grote hg. von Rauschenbusch (mit lllustr.)

1876. â�� Verlags-Anstalt, H(ildburghausen). â�� Reclams Ã�niv.-Bibl. Nr. 93. â�� P.

Heyse und H. Kurz, Deutscher Novellenschatz III, Serie Bd. V. â�� Miniaturausg.

m. lllustr. Leipzig, Seemann (1893) â�� Boston 1888 8.

Chamissos und Fouques ErzÃ¤hlungen Lpz. 1877. â�� Th. Weylers kleine Haus-

bibliothek fÃ¼r die Jugend Nr. 3. Lpz. 1886; wiederh. 1893 (der Jugend erzÃ¤hlt).

FranzÃ¶sische Schulausgaben mit Anm. seit 1874 in groÃ�er Zahl, her. von Koell,

H. Grimm, H. Lambert, M Schmitt, E. Hallberg u. a. sÃ¤mtlich in Paris â�� Eng-

lische herausg. von E. S. Buchheim Clarendon Press Series 1889. Nachdr. New York 1889.

CoÃ¼ation einer Hs. mit Korrekturen Cbamissos in Nr. 66) Walzel.

Ã�bersetzungen. FranzÃ¶sisch: Pierre Schlemihl. Paris chez Ladvocat

1822. 8. â�� trad. N. Martin. Dunquerque 1837 (enthÃ¤lt ein Schreiben des Obers.

*A propos de l'orubre de P. Schlemihl.' â�� Merveilleuse Higtoire de Pierre Schle'-

niihl. enrichie d'une savante preface cm les curieux pourront apprendre ce que

c'est que l'ombre (von Chamisso) Paris, Leipzig, Nnremberg 1838. 8.; wiederh.

Nuremberg 1842. 8. Leipzig 1860. 12. â�� trad. X. Marmier (Nouvelles allemandes)

Paris 1852. â�� Paris (Rtie des bpns enfants) 1853. â�� Paris (Tardieu) 1864. â�� Paris

(Nonv. coll. Jannet) 1867. â�� imitÃ¶ de l'allem. p. A. d'Aveline. Namur 1872. â��

Â«eit 1874 groÃ�e Anzahl im AnschluÃ� an die Schulausgaben trad. H. Lambert, J.

Geny, J. Gourdault u. a. alle in Paris. â�� P. Schi, suivi d'un choix de ses poOsins.

Pre'fc par H. Fouqnier dessins d. Myrbach. Paris 1887. â�� Traduction nouv. suivic

â�¢d'nn choix de poesies et prec. d'une Ã¶tude p. A. Dieterich avec 106 dessins de H.

Pille et 2 portraiU. Paris (Westhausser) LXXXVIII, 258 S. 1888.

Englisch: Peter Schlemihl, from the German of Lamotte FouquÃ¶ [so!] with

S plates by G. Cruikshank. London 1824. 8. Nachdr. Boston 1825. 8. â�� P. Seh. a

new transl. by Emilie de Rouillon. London o. J. â�� transl. by William Howitt. London

{NÃ¼rnberg) 1843; wiederh. 1860. â�� London (Cassell) 1889. â�� DÃ¤nisch: P. Sch's

forunderhge Historie overs. af Fr. Jul. Schaldemose (16 Traesnit af Rothweiler)

KjÃ¶benhavn 1841. 8. â�� HollÃ¤ndisch: De wunderbare geschiedenis van P. Seh.

Tert. door D. Bomhoff Hz. Zutphen 1831. 8. â�� Italienisch: L'nome senz'ombra.

Hilano 1838. â�� Polnisch: Przygody Czlowieka, co sprzedal swoj cien. Powiesc

fantastyczna (niysl z niemieckiego) przez Romualda Podbereskiego (d. i. Romuald

Podbereski) Wilno 1850. â�� AuÃ�erdem sollen spanische (von Donna Juana Perez:

Berliner Figaro 1844. Nr. 3), russische Ã�bersetzungen existieren.

Rez. Varnhagen 1822 (Denkw. u. verm. Seh. V, 287 bis 291. â�� Journal des

De-bats 20. Mai 1822 (Ch. Nodier?). - Gesellschafter 1827 Nr. 118 Beil. (K. Simrock).

â�� Menzels Litbl. 1836. Nr. 26 {Menzel). â�� S. unten S. 804.

Ernst LÃ¶sch, Das bÃ¶se Princip in Goethes Faust und Ch.'s Schlemihl: Alb.

â�¢d. Lit Vereins in NÃ¼rnberg 1845. S. l bis 14. â�� Nr. w. Chabozy. â�� Franz Kern,

Ch.'r Faust und P. Schlemihl: Voss. Ztg. 1886. Nr. 48. Sonntagsbeil. = Zu deutschen

Dichtern. Gesammelte AufsÃ¤tze von Franz Kern. Berlin 1895. Nicolaische Verlags-

Buchhandlung. S. 92 bis 118. â�� H. Schrader, Was bedeutet der Schatten? Die

Post 1888. Nr. 234 Beil. 1. â�� ?, Bemerkungen zu Ch.'s Peter Schlemihl: Voss. Ztg.

1889. Nr. 471.473. â�� Julius Seh ap l e r, Chamissos Peter Schlemihl. Leipzig. Diss.

Deutsch-Krone 1892. 44 S. 8. â�� Karl Breul, Chamissos Peter Schlemihl: National

Home-Reading Union Magazine. 1896. Januar. Vergl. auch A. N. Harzen-MÃ¼ller,

Schattenlos: Wissenschaftliche Beilage der Leipziger Zeitung 1895. Nr. 97.

Ã�ber die Bedeutung des Schattens im germanischen, griechischen, jÃ¼dischen

Volksglauben s. die Litteratur bei Wilhelm Heinrich RÃ¶scher: Fleckeisens Jahrb.

1892. Bd. 145, S. 701 f., 863. und Nr. 66) Walzel S. XLVII. Anm.
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Nachbildungen, Fortsetzungen, Travestien u. B. w.: E. T. A. Hoff-

mann, Die Gesellschaft im Keller; ders., Das verlorene Spiegelbild (Die Abentheuer

der Sylvester-Nacht Nr. 2 und 4; vgl. Ellinger, Hoffmann S. 104). â�� H. C.

Andersen, Der Schatten (MÃ¤rchen). â�� F. Rosenau, Der Puzlivizli oder der

Mann ohne Schatten (SeitenstÃ¼ck zum Vizlipuzli). Ein komisches Zauberspiel in

3 AufzÃ¼gen nach de la Motte Fouque [so!] aufgefÃ¼hrt im JosephstÃ¤dter Theater

in Wien. Vgl. Abendzeitung 6. April 1819 und Â§ 834. 436. â�� Karl Riedel, Peter

Schlemiel und sein Sohn, ein Zeit- und Charakterbild aus den Landen Bimbam

und Bivbav. Frankfurt und Leipzig 1839. 8. â�� F. FÃ¶rster, P. Schlemihls Heim-

kehr 1843 vgl. Â§ 311, 14. 22). â�� Frdr. Brunold [d. i. Aug. Ferd. Meyer], See- und

Waldmahrchen. Berlin 1845. 8. â�� L. Sechs t ein, Die Manuscripte Peter Schle-

mihls 1851 vgl. Â§ 340, 1359. â�� D. Kaiisch, Peter Schlemihl Posse mit Gesang

in l Aufzug. Teilweise nach einem alteren Sujet. Berlin 1850 â�� C. E. v. Koets-

veld, Zonder schaduw, eene Kerstvertelling. Schoonhoven 1879. 64 S. 8.

15) Adnotationes quaedam ad Floram Berolinensem C. S. Kunthii. Auctore

Adelberto de Chamissp. 13 S., angehÃ¤ngt an: Verzeichnis der auf den fried-

lÃ¤ndischen GÃ¼tern cultivirten GewÃ¤chse nebst einem Beitrag zur Flora der Mittel-

mark. Dritte Aufl. 1815.

16) Ch. gab die Idee und einige Kapitel zu einem gemeinschaftlichen mit

E. T. A Hoffmann, Fouque, Contessa zu schreibenden Romane, nach dem Muster

von Karls Versuchen und Hindernissen (Â§ 290, 1. 50) und Â§ 292, l und 6). VergL

Hitzig in Vorr. zu E. T. A. Hoffmanns ErzÃ¤hlungen a. s. letzten Lebensjahren,

E. T. A. Hoffinann, Ausgew. Schriften 1827. I, S. 130f. Hoffmann an Fouque

14. Mai 1815 (Briefe an Fouquel, Chamisso an Hitzig 27. Sept. 1815.

17) Vertraute Briefe aus verschiedenen Welttheilen geschrieben: KotzebneÂ»

Wochenblatt 1818.

18) a. Aus einem Gedichte an ***, Behringstrafie im Sommer 1816. - Aus-

der BehringstraÃ�e l bis 3: Gubitz, Gesellschafter 2. Januar 1818. [zu dem Namen

eine Anm. des Herausg.].

b. An die Heimath =* Bei der RÃ¼ckkehr: Gubitz, Gesellschafter 31. Oktober

1818 [zu dem Namen eine Anm. des Herausg.].

19) Lettre Ã¤ Monsieur le Comte de Romanzoff (Verneur, Journal des Voyages.

Dez. 1818). â�� Bemerkungen und Ansichten auf einer Entdeckungs-Reise, unter-

nommen in den Jahren 1815â��1818 auf Kosten Sr. Erlaucht des Herrn Reichs-

Kanzlers Grafen Romanzoff, auf dem Schiffe Rurick, unter dem Befehle des Lieutenants

der Russisch-Kaiserlichen Marine Otto von Kotzebue. To TOÃ� nÃ¶lov &<ITQOV. Weimar

1821 als Bd. III der Entdeckungs-Reise in die SÃ¼d-See und nach der Berings-

StraOe etc. Weimar 1821, (Ã¼bers, hollandisch Amsterd. 1822.) wiederh. Werke

1836 Bd. II. â�� Daraus vorher einzeln: Die Sandwich-Inseln (Journal f. d. neuesten

Land- und Seereisen her. S. H. Spiker XXXVII, Neues Journal etc. XIII. S. 97 f.

Berlin 1821 mit einl. Bemerkung von Sp[iker].); Die Carolinen-lnseln. GÃ¶tterlehre

von CJlea (Abendzeitung 2. Jan. 1821). â�� Notice sur les lies de corail du grand

OcÃ¶an (Nouvelles Annales des Voyages X Nr. 19. Paris 1821; wiederh. in Chorig

Voyage pittoresque Paris 1822. und in Nr. 50). â�� Lorenzo Ferrer Maldonado,

Bartolomeo de FÃ¶nte und die Karte vom Ritter Lapie (Bertuchs Neue geogr.

EphemeridenX.ll). â�� AnzeigevonChoris'Voyagepittoresque: (FloraoderBotanische

Zeitung VI S. 225 bis 229. 21. April 1823). â�� Ein BruchstÃ¼ck aus dem Tagebuch

der Reise: (Varnhagen) Goethe in den Zeugnissen der Mitlebenden. Berlin 1823.

20) De animalibus quibusdam e classe vermium Linn. Fase. I. de Salpa.

Berol. 1819. Fase. II. reliquos vermes continens: Nova Acta Acad. C. Leopold. 1821.

T. X. P. II. â�� Tria genera nova offert de Gh.: Horae phys. Berolinenses ed. N. ab

Esenbeck 1820. â�� Ein Zweifel und zwei Algen: Verband!, d. Gesellschaft natur-

forsch. Freunde 1821. I, 3. â�� Ã�ber die Torfmoore bei Linum: Karstens Archiv f.

Bergbau 1822. V, 258, mit F. Hoffmann und Ch. Poggendorff. â�� Untersuchung

eines Torfmoors bei Greifswald und ein Blick auf die Insel RÃ¼gen: Karstens Archiv

1824. Bd. VIII. â�� Ã�ber die Torfmoore bei Colberg, Gnageland und SwinemÃ¼nde:

Karstens Archiv 1825. Bd. IX. â�� Cetaceorum maris Kamtschatici imagines etc: Nova

Acta Acad. C. Leop. 1824. Bd. XII. P. 1. â�� Speciea nov. conchyl. terrest. ex insulis

Sandwich dict.: N. Acta C. Leop. 1825. Bd. XIV. P. II. â�� De plantis in expeditione

speculatoria Romanzoffiana observatis rationem dicunt Ad. de Chamisso et D. F. L.

de Schlechtendal: Linnaea I und Vâ��X1826 1831â��1886. In Bd.X S. 32 Schlechtendals

Anm.: Amicissimus auctor adversa eheu valetudine adflictus, quas perfectas habuit
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Melastomaeearum descriptiones nobis tradidit ut solito mpre decus Linnaeae

nostrae adferrent; quae vero supersunt postero tempori relinquere est coactus.

Utinam Te, poetam insignem, Musarum delicias, fontium salutarium Najades in

tegerrimum redderent; utinam Te, botanicum peritissimum et dexterrimum, Sile-

siae ditissima Flora salvum firmumque remitteret. - Eine Beobachtung Ã¼ber das

Nordlicht: Poggendorffs Annalen 1831. XXII. S. 434. Vgl. (Hitzig) Gel. Berlin 1826.

21) Morgenblatt 1821 April: Das Lied von Tbrym â�� 1822. Januar: In ma-

layischer Form lâ��8. Das Vorwort unter dem Titel ,Ã�ber malayische Volks-

lieder' wiederabgedr Werke IV6, 298 f.

22) Blumen auf das Grab der Schauspielerin Luise von Holtei geb. RogÃ¤e.

Berlin 1825. S. 80: ,Mein hoher Herr.'

23) Aus der Mittwocbsgesellschaft Berlin 1825 S. 13: Griesgram (= Hoffm.

Findlinge S. 61). â�� LiederbÃ¼chlein der Mittwochsgesellschaft. Erstes Heft.

Berlin 1827. Herein! Auch Gesellschafter 1827 Nr 53. â�� Zweites Heft. Berlin

1827: Liederstreit. Auch Gesellschafter 1827 Nr. 146.

24) Die Wunderkur, Lustspiel in einem Aufzug. 5 fuÃ�. Jamben. AufgefÃ¼hrt

im KÃ¶nigl. Schauspielhaus Potsdam 9. V. 1825, wiederholt Berlin 14. V. und Char-

lottenburg 12. V. in derselben Rollenbesetzung (Graf Maximilian zur Sonnenburg =Â»

Devrient) vgl. Ch. an de la Foye 25. Juni 1825 und Ch's. Werke VI6, 98; ungedruckt.

25) Moosrosen, Taschenbuch fÃ¼r 1826, her. von W. Menzel. Stuttgart.

S. 147 Die Sterbende. Vgl. E. T. A. Hoffinanns Notatenbuch in Hitzigs

Leben Hoffmanns und Felix Foppenberg: Seufferts Vierteljahrschr 1892. V,

496. â�� S. 148 WindmÃ¼llerlieder. I. (= Die MÃ¼llerin), II. (= Der MÃ¼llerin

Nachbar). â�� 8. 395 Tragische Geschichte.

26) Uebersicht der nutzbarsten und der schÃ¤dlichsten GewÃ¤chse, welche wild

oder angebaut in Norddeutschland vorkommen. Nebst Ansichten von der Pflanzen-

kunde und dem Pflanzenreiche. Berlin 1827, bei Ferdinand DÃ¼mmler. 528 S. 8.

â�� Von der Einleitung (abgedruckt in Kochs Ausgabe Nr. 64) 4, 254) sagte Cha-

misso, er habe in ihr sein wissenschaftliches Glaubensbekenntnis niedergelegt.

27) Der Gesellschafter (Hg. Gubitz) 1827 Nr. 49 (26. MÃ¤rz): Die Sonne

bringt es an den Tag. â�� Nr. 61. Ã¼ngewitter. â�� Nr. 155. Lord Byrons letzte

Liebe. â�� Nr. 157 LaB ruhn die Toten. â�� Nr. 53 u. Nr. 146 s. Nr. 28). - 1828?:

Erscheinung, Der Stein der Mutter.

28) Lieder und Balladen, gesammelt in der zweiten Aufl. des Schlemihl

1827. (Sieh Nr. 14).

29) Journal fÃ¼r Litteratur, Kunst und gesellschaftliches Leben 1827 (Aug. 7.):

Ein franzosisches Lied.

30) Der Wunder - Doctor. Lust- und Possenspiel in drei AufzÃ¼gen. Nach

HÃ¶heres Me"decin malgre lui. 1828. Prosa. Vom KÃ¶nigstÃ¤dter Theater [H. Schmelka]

zur AuffÃ¼hrung vorbereitet; durch den neuen technischen Direktor, A. Wolf, in

Folge eines MiÃ�verstÃ¤ndnisses (?) im Febr. 1830 dem Dichter wieder zugestellt.

Vgl. auch Werke VI'1, 98. ungedruckt.

31) MÃ¼llners Mitternachtblatt 1828. 8. 391: Der Tod Napoleon's. Nach

Alessandro Manzoni. â�� S. 806: Die Giftmischerin. â�� S. 820: Riego's letztes

Gebet, und Dresdner Abendzeitung.

82) Morgenblatt 1829 Juni Nr. 148: Deutsche Barden.

33) Chaos (hg. von Ottilie von Goethe 1829 bis 31 Vgl. Hoflmanns Find-

linge S. 247): 1. Jahrg. Nr. 12 Beilage: Weiter nichts als ein Traum. â�� Nr. 52

An Frau von Goethe. â�� Idylle. Aus der Tongasprache â�� 2. Jahrg. S. 81

Trinkspruch am 28. August 1831.

34) Taschenbuch der Liebe und Freundschaft gewidmet. Hrsg. von St.

SchÃ¼tze 1829: Die LÃ¶wenbraut. â�� 1880: Nachtliche Fahrt. â�� 1881: Geduld.

Pech. â�� 1832: Herzog Huldreich und Beatrix. - 1833: Minnedienst. - 1884:

Das BurgfrÃ¤ulein von Windeck. â�� 1835: Liebesprobe. â�� 1886: Das Auge.

35) Berliner Musen-Almanach fÃ¼r 1830. Hrsg. von Stieglitz nnd Veit. S. 60

Vergeltung. â�� S. 326 Kanon (vgl. Ch.'s Brief an Hitzig Juni 1818). â�� 1831.

Hp. von Moritz Veit: S. 85 Der Tod des RÃ¤ubers. â�� S. 91 Rede des alten

Kriegers Bunte-Scblange. â�� S. 96 Das Crucifix (Englische Ã�bersetzung in 11.). â��

S. 104 Mateo Falcone, der Corse. â�� S. 152 Die Kartenlegerin (Nach Beranger).

â�� 8. 15* Das Dampfroi. â�� S. 157 Ein Lied von der Weibertreue.

Varnhagen, Denkw. u. verm. Sehr. XIII, 390 f.

36) Musenalmanach fÃ¼r das Jahr 1880. Hrsg. von A. Wendt. Leipzig, Weid-
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mannische Buchhandlung. S. 23 Salas y Gomez. â�� S. 169 Die Waise. â�� S. 171

Abdallah. â�� S. 185 An die Apostolischen (fÃ¼nf Sonette).

37) Der Gesellschafter (Hg. von Gubitz) 1830 Nov.?: Vor dem Bilde von

Karl Lessing ,Das trauernde KÃ¶nigspaar'.

38) Musenalmanach fÃ¼r das Jahr 1831. Hrsg. von A. Wendt. Zweiter Jahrg.

Leipzig, Weidm. Buchh. S. 51 Das Mordthal. â�� S. 73 Frauen-Liebe und Leben.

â�� S. 99 Es ist nur so der Lauf der Welt. â�� S. 101 KÃ¼ssen will ich, ich will

kÃ¼ssen. - S. 232 FrÃ¼hlingslied. â�� 8. 236 Der Bettler und sein Hund.

Frauen -Liebe und Leben, ill. von P. Thumann 4 und 8. Leipz. 20. Aufl.

1891. â�� 111. von A. Zick. Berlin (Grote) 1893. â�� Dl. von E. Klein und Kepler.

1894. 8. â�� In Musik gesetzt von Fr. Kugler, Liederhefte V 1853; von Robert

Schumann op. 42. â�� Vronwenliefde en leven vert. ten Kate. Amsterdam 1862.

39) Der Gesellschafter 1831. Nr. 180 Der Spielmann (nach Andersen). â��

Nr. 169 Das VermÃ¤chtnis. â�� Der FreimÃ¼thige 1831. Nr. 220 Der Szekler Landtag.

40) Gedichte von Adelbert von Chamisso. Leipzig, Weidm. Buchh. 1831.

413 S. 8. (enthÃ¤lt bis dahin Ã¼ngedrucktes: Berlin 1831. â�� Thranen l bis 7. â��

? Gern und gerner. â�� Die drei Sonnen. â�� Frisch gesungen! â�� Der Graf und

der Leibeigene. â�� Der heilige Martin. â�� Chios. â�� Die VersÃ¶hnung). â�� Zweite

Aufl. (ill. Speckter) 1834. 8 (enthÃ¤lt zum ersten Mal: Die kleine Lise am Brunnen.

â�� Der rechte Barbier. â�� Die Predigt des guten Britten. â�� Der .jungen Freundin

ins Stammbuch. â�� Stimme der Zeit. â�� ? Trinkspruch in einer literarischen Ge-

sellschaft). â�� Dritte Aufl. 1836. 8. â�� Vierte Aufl. 1837. 8. â�� FÃ¼nfte Aufl. 1840.

8. u. s. w. â�� Achtzehnte Auflage. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung. 1865.

594 S. 8. â�� Dreiundzwanzigste Aufl. 1886. 8. â�� Beclams ;Univ.-Bibl. Nr. 314

bis 317. â�� Berlin (Grote). â�� Berlin (Bong & Co.). â�� Auswahl. Leipzig (Fock)

1889. 8. â�� FÃ¼r die Frauen ausgew. Stuttgart 1888. 8.

Thranen (m. Musik von R. v. Honist ei n). Stuttgart 1893; (m. Musik von.

D. de Lange). Amsterdam 1885.

Sieh Kritische BlÃ¤tter der BÃ¶rsenhalle, hg. von C. F. Wurm. Hamburg-

1881 Nr. 35 {28. Febr.) â�� Zeitung f. d. eleg Welt 1832. - W. Neumann in den

BlÃ¤ttern fÃ¼r litt Unterh., wiedergedr. Schriften 2, 125 bis 140. â�� Der Frei-

mÃ¼thige 1883. Nr. 203. â�� Quellenangaben s. Walzels Ausgabe Nr. 66).

41) Der Gesellschafter 1832. Nr. 171 Trinkspruch auf G. und W. Schadow,

Bendemann und HÃ¼bner in d. litt. Ges. 16. Okt. 1832.

42) Musenalmanach fÃ¼r das Jahr 1832. Hg. von A. Wendt. Dritter Jahr-

gang. Leipzig, Weidm. Buchhdlg. S. 21 Lebens-Lieder und Bilder. â�� S. 128

Hans im GlÃ¼cke. â�� S. 165 Die Mutter und das Kind. â�� S. 201 Der vortreffliche

Mantel. â�� S. 210 Die Verbannten. 1. Woinarowsky. 2. Bestujeff. â�� S. 842 Der

vertriebene KÃ¶nig. â�� S. 388 Das Gebet der Wittwe.

Lebens-Lieder und Bilder, ill. P. Thumann. Leipz. gr. Ausg. 8. Aufl. 1888;

kl. Ausg. 12. Aufl. 1892. â�� ill. von A. Zick, Berlin. â�� In Musik gesetzt von L. fletsch.

43) Deutscher Musenalmanach fÃ¼r das Jahr 1833. Hg. von A. v. Chamisso

und G. Schwab. Vierter Jahrgang. Leipzig, Weidm. Buehhdlg. S. l Prolog. â��

S. 290 Deutsche Volkssagen l bis 4. â�� S. 301 Das Urtheil des SchemjÃ¤ka. â��

S. 312 Abba Glosk Leczeka [vergl. Â§ 222, 34. 34') p) = Band IV. S. 174]. - S. 324

Verbrennung der TÃ¼rkischen Flotte zu Tschesme. â�� S. 826 Ein Gerichtstag auf

Huahine. â�� S. 333 Don Juanito Marques Verdugo de los Leganes, Spanischer Grande.

44) Morgenblatt 1838. Nr. 54: Nach dem DÃ¤nischen von Andersen. Vor-

bemerkung, 1. MÃ¤rzveilchen, 2. Muttertraum, 3. Der Soldat. - Nr. 138: Die

Kartenlegerin, Die rothe Hanne (nach BeVanger). â�� Nr. 156: Der Geist der Mutter.

â�� Nr. 166: Prophezeiung des Nostradamus (Beranger). â�� Der FreimÃ¼thige 1883.

Nr. 121: Am zwanzigsten Junius (= Auf den Tod von Otto von Pirch). â��

Zeitung fÃ¼r die elegante Welt 1833. S. 198: Aus der Vendee, im Jahre 1833.

45) Deutscher Musenalmanach fÃ¼r das Jahr 1834. Hg. von A. v. Chamisso

und G. Schwab. 5. Jahrgang. Leipz., Weidm. 12. S. 117 Die Blinde l bis 6.â��

S. 123 Klapperstorch l bis 3. -- S. 125 Im Herbst. â�� S. 127 BÃ¶ser Markt. â��

S. 131 Ein Baal Teschuba, â�� S. 187 errWro?. â�� S. 142 Die Ruine. â�� S. 148

Cha-ssane und die Waldenser. â�� S. 151 Sage von Alexandern. Nach dem Tal-

mud. â�� S. 159 Der alte Sanger.

46) Museum, BlÃ¤tter fÃ¼r bildende Kunst. Herausg. von F. Kugler 1884.

S. 35 Francesco Francia's Tod.

47) Deutscher Musenalmanach fÃ¼r das Jahr 1835. Hg. von A. v. Chamisao und
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G. Schwab. 6. Jahrgang. Leipzig, Weidm. 12. S. 129 Der Republikaner. â�� S. 134

MÃ¤Ã�igung und MÃ¤Ã�igkeit. â�� 8. 188 Vetter Anselmo. â�� S. 159 Die Kreuzschau. â��

S. 162 Die alte Waschfrau. â�� S. 435 Nachhall.

48) Gesellschafter 1835. Nr. 25: Zu StÃ¤gemann's JubilÃ¤um. Nr. 186 (Nov. 20):

Keine Kritik, eine Hinweisung (Ã¼ber F. W. Krampitz). â�� 1836 Nr. 132: Trinkspruch

zum 8. Aug. 1836.

49} Deutscher Musenalmanach fÃ¼r das Jahr 1836. Hg. von A. v. Chamisso und

G. Schwab. 7. Jahrgang. Leipzig, Weidm. 12. S. 84 Sternschnuppe. â�� 8. 36

Roland ein RoÃ�kamm. â�� S. 88 Dichters Unmuth. â�� S. 39 Der einst zum Grabstein

BlÃ¼chers bestimmte Granitblock am Zobten. â�� S. 40 Sonett (Du sangest sonst). â��

S. 41 Sonett (Ich fÃ¼hle mehr und mehr die KrÃ¤fte schwinden).

50) Adelbert von ChamiRso's Werke. Leipzig, Weidmann'sche Buchhandlung

1836. IV. 8; V. VI. Leben und Briefe. Herausgegeben durch Julius Eduard Hitzig.

Leipzig 1839. II. 12. enthÃ¤lt auch die seit 1836 verÃ¶ffentlichten Gedichte und Prosa-

anfsatze. â�� Zweite Aufl. Leipz. 1842. VI. 16. â�� Dritte (von Frdr. Palm revidierte)

Aufl. Berlin 1852. VI. 16. â�� Vierte Aufl. Berlin 1856. VI. 16.

I. Tagebuch auf einer Reise um die Welt. â�� II. Bemerkungen und Ansichten

Tgl. Nr. 19). â�� III. IV. Nr. 40); 7); 14).

Fflnfte vermehrte Auflage Berlin (Hg. von Frdr. Palm) 1864. VI. 8.

I. II. Gedichte. Adelbertfl Fabel. Schlemihl. Nachlese zu den Gedichten. â��

HI. Tagebuch etc. IV. Bemerkungen und Ansichten. Notices sur les iles de corail etc.

Ã�ber malaysche Volkslieder. Ã�ber die Hawaiische Sprache 1. 2. â�� V. VI. Leben

und Briefe. Vermischtes in Prosa: 1. Ã�ber Censur und PreÃ�freiheit. 2. Nr. 57)

3. Ã�ber Beranger u. d. frz. Volksl. (sieh Nr. 55). Beilagen zu dem Leben. Chronol.

Verzeichn. der Schriften Ch.'s. Lesarten.

51) Deutscher Musenalmanach fÃ¼r das Jahr 1837. Hg. von Adelbert von

Cbamisso. 8. Jahrgang. Mit H. Heine'e BildniÃ�. Leipzig, Weidmannsche Buch-

handlung 12. S. 331 Corsische Gastfreiheit. â�� S 334 Der MÃ¼llergesell. â�� S. 338

Sonett (Der Unhold, der im Schlaf). - S. 839 Sonett (Es ist ja Sommer).

K. E. Franzos, Heine und die Schwaben: Frankf. Zeitung 1890, Mai 24. 29. Juni

4 und Ein Schwabenstreich: Deutsche Dichtung XI, 275.

52) Deutsches Taschenbuch auf das Jahr 1837, her. K. BÃ¼chner, Berlin.

S. 379. Vom PythagorÃ¤ischen Lehrsatze.

53) Ã�ber die Hawaiische Sprache (Versuch einer Grammatik der Sprache der

Sandwich-Inseln). Vorgelegt der kÃ¶nigl. Akademie der Wiss. zu Berlin 12 Januar 1837.

Abhandl. d. Ak. 1837 und einzeln: Leipzig, Weidmannsche Buchhandlung, 1837. 4. â��

Eine zweite Denkschrift Ã¼ber die Hawaiische Sprache legte Ch. der Akademie am

29. MÃ¤rz 1838 vor (vgl.die Monatsberichte der Berl. Akad.), gedruckt Werke IV*, 305f.

54) Deutscher Musenalmanach fÃ¼r das Jahr 1838. Hrsg. von A. v. Chamisso

und G. Schwab. 9. Jahrg. Leipzig. S. 809 Die zwei Grenadiere (Beranger). â�� S. 314

Heimweh. â�� S. 317 Der erste Schnee. â�� S. 318 Traum und Erwachen.

55) Berangera Lieder. Auswahl in freier Bearbeitung von A. v. Chamisso und

Franz Frh. Gaudy. Leipzig 1888. 8. â�� Zw. Aufl. Leipzig 1845. 8. â�� Reclams

Univ.-Bibl. Nr. 452/3.

Die Vorrede, unterz. A. v. Ch., unter dem Titel .Ã�ber Beranger und das fran-

zÃ¶sische Volkslied* - Nr. k. Hitzig. II, 283 bis 286. Chamisso hat nur einige Lieder

in die Ausgabe seiner Gedichte aufgenommen; vollstÃ¤ndig stehen die von ihm

Ã¼bersetzten in Kochs Ausgabe Nr. 64).

56) Zwei Gedichte (ein altes und ein neues) von Adelbert v. Chamisso. Zum

Beaten der alten Waschfrau. Berlin, gedruckt bei Julius Sittenfeld. 4 S. 8.

57) Der Gesellschafter 1838 Nr. 104 (30. Juni): Gedichte von Ferdinand

Freiligrath. Nr. k. Hitzig. II, 283 bis 286.

58) Deutscher Musenalmanach fÃ¼r das Jahr 1839, hrsg. A. v. Chamisso und

Franz Freih. Gaudy. 10. Jahrg. Leipzig. S. 7 Der arme Heinrich [vergl. Â§ 39, 5)

= Band I. S. 93]. â�� S. 27 Die drei Schwestern. â�� S. 30 Die stille Gemeinde. â��

S. 33 Evang. St. Lucae 18, 10. â�� S. 34 Thue es lieber nicht â�� S. 36 San Vito. â��

S. 38 Zweites Lied von der alten Waschfrau. Vergl. Nr. 56). â�� S. 40 Wer hat1Â«

gethan? â�� S. 196 Ein russisches Lied von Puschkin (= Die zwei Raben, vgl. Ch.'s

Brief an Varnhagen 6. Aug. 1838 und Goedekes Deutsche Wochenschrift 1854.

S. 60 bis 68. Vergl. Werke VI", S. 148).

59) Von Ch. zurÃ¼ckgehaltene Gedichte wurden verÃ¶ffentlicht: a. Originalien aus

dem Gebiet der Wahrh., Kunst, Laune u. Phantasie, hg. von G. Lotz 1834 Nr. 56.
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AuszÃ¼ge aus dem Stammbnche des Herrn Alexander aus Paris. 3. A. d. Chamisso

Ã¤ eon c^lebre compatriote, de l'herbier royal de Berlin le 26 Octobre 1833. Vgl. Berl.

Tagebl. 14. Nov. 1883 Abend. â�� b. Der Freihafen. Altona 1888. Heft 4 S. 9: An

Varnhagen in Hamburg 1805. S. 35f: Epigrammatisch. â�� c. Hitzig, Leben und

Briefe von A. v. Cbamisso 1839. I. S. 14 Chorlied aus â��der Graf von Comminge"

(vgl. Werke Vs, 16). - S. 15 A Cdres Duvernay. - S. 17 An Henriette E[phraim?].â��

S. 19 Das Lied von der Freundschaft. â�� S. 251 An Barante. â�� S. 292 Nach Marotâ��

S. 311 An Graf Loben. â�� S. 314 A Madame de Stael. â�� S. 318 Abschied von

S. Sismondi. â�� II. S. 45 Endlich verherrlicht. â�� S. 54 Wer gab mir jenen Cara-

bus. â�� S. 61 So wÃ¼the Sturm. â�� S. 65 An Lichtenstadt [unvollstÃ¤ndig!] â�� S. 73

Chamisso an FouquÃ¶ (unvollstÃ¤ndig). â�� S. 74 Was soll ich sagen? â��S 75 Adel-

bert an seine Braut. â�� S. 76 Bei ZurÃ¼cksendung eines vergessenen Strickzeugs. â��

Die Braut spricht zum BrÃ¤utigam. â�� S. 77 Antonie an die Eltern. â�� Adelbert. â��

S. 78 FÃ¼r Madame Adelbert. â�� An Antonie. â�� S. 80 Sonett an Hitzig. â�� S. 85

Nach der Grippe. â�� S. 137 Mich Ã¤rgern hÃ¶chlich u. s. w. â�� d Gedichte von K.

Simrock 1844. S. 365 Das Geld ist Macht und Herrlichkeit (Richtspruch in der

Tenzone .Schwert und Feder'; nicht wieder gedruckt). â�� e. Hoffm. v. Fallersieben,

Findlinge 1860 S. 60 Am Hochzeitemorgen [An Auguste W.] â�� f. Werke, dritte

Aufl. 1852, her. F. Palm. III, S. 51 Die Braut. - S. 306 Die Weiber von Winsperg. â��

II. S. 9 Mahnung. - g. Werke, fÃ¼nfte Aufl. 1864. II. S. 324 An den TrÃ¤umer (nicht

in Nr. 63 Hempel). â�� S. 325 Der ausgewanderte Pole. â�� S. 3'<i6 Das ist's eben. â��

S. 328 Der Tochter Verzweiflung. â�� S. 331 Der arme SÃ¼nder. â�� S. 335 Sangers Lohn

(nicht in Nr. 63 Hempel). â�� S. 336 An W. Neumann. â�� S. 389 An eine Freundin. â��

S. 842 Trinkspruch zum 21. MÃ¤rz 1826. - S. 348 Trinkspruch am 28. Aug. 1832. â��

S. 349 An Paul Erman. â�� S. 850 An E. Hitzig. â�� S. 351 An Fouque. Mit dem

Schlemihl. â�� S. 352 An denselben. Mit BinRon vorStampalin. â�� V. 8. 271 Ich blicke

mit dem Herzen fern zurÃ¼ck (= An die Herzogin von Broglie). â�� S. 3'25 Einem

wohllÃ¶bliclien gezeichneten und ausgezeichneten Pappelbaum im herrschaftlichen

Garten in Nennhausen (= Der Pappelbaum). â�� VI S. 89 Nicht rechnen mich zu

ihrer Zunft die Alten (= An Antonie 1823). â�� S. 95 Es grÃ¼Ã�t dich aus der Ferne. â��

S. 96 Man schaut von dieses Berges HÃ¶h' (= An Antonie 1824). â�� S. 111 An

Eugenie. â�� S. 125 Und war ich ein lustiges VÃ¶gelein (=â�¢ An Antoniens Geburts-

tag). â�� h Hermann v. Chamisso, A. v. Ch.'s Le chÃ¤teau de Boncourt: Vossische

Zeitung 1879? 1880?; Fulda. Nr. y. 1881. S. 260f: Eine prosaische und eine poetische

Ã�bersetzung von Chamisso, letztere schon vorher fragm. in Chateaubriand, MemoireÂ»

d'outre-tombe T. XI. verÃ¶ffentlicht. - i. Gedichte (ungedruckter NachlaÃ�), mitget.

von E. KoÃ�mann: D. Dichtung 1888. IV. S. 286f.: Des Harzes Riese (vgl. Nr 6).

â�� Sonett (BerÃ¼hrt vom gottgesandten DÃ¤mon). â�� Segen. â�� Im Herabsteigen

des Brockens. â�� Zu Antoniens Geburtstag. â�� Eugenie. Wer kaufet Liebes-

gÃ¶tter? â�� Reinerz. â�� Reise um die Welt. â�� k. Ungedruckte Gedichte zur Feier

des 18. Juli 1894 fÃ¼r Gustav Freytag in Druck gegeben [von Georg Hirzel]. S. 10

Reigentanz der MÃ¤dchen (FranzÃ¶sisch). â�� S. 11 Sonett (Das Lied, mein Freund);

auch Oskar F. Walzel Nr. 66) S. 183 f. Anm. - S. 12 Sonett (Das wissen wir).

60) Chamissos Poetische Werke. Zwei BÃ¤nde. Berlin, Weidmannsche

Buchhandlung 1868. VIII, 308 und VHI, 300 S. 8. â�� Neue Ausgabe 1872. IL

8. - 1881. II 8.

61) Chamisso's Werke. Herausgegeben von Heinrich Kurz. Hildburghausen

1869 und Leipzig und Wien. Bibliogr. Institut o. J. (1873). II. 8. Auswahl.

62) Chamisso's Werke. Herausgegeben von Wilh. Rauschenbusch. Berlin,

Grote. 1876. II. 8.; Vierte Auflage 1884. II. 8.; FÃ¼nfte Aufl. 1889; 1892; 1892; 1894.

63) Chamisso's Werke. Vier Theile. Nebst einer Biographie von G. Hese-

kiel. Berlin, Gustav Hempel. o. J. IV. 8. EnthÃ¤lt auch die Jugendgedichte.

64) Chamissos gesammelte Werke. Neu durchgesehene und vermehrte Aus-

gabe mit biographischer Einleitung (62 S.) herausgegeben von Max Koch.

Stuttgart, Cotta. Bibl. der Weltlitteratnr o. J. [1883]. IV. 8. Die vollstÃ¤ndigste

Ausgabe, aber die Gedichte umgestellt.

65) Chamissos sÃ¤mmtlicbe Werke. Mit einer biogr. Einleitung von Rod,

BÃ¶ttcher. Zwei BÃ¤nde. Berlin, Warschauer 1890. II. 8

66) Chamisso's Werke. Gedichte erste und zweite Abteilung. Gelegenheits-

gedichte. In dramatischer Form. Ã�bersetzungen. Peter Schlemihls wundersame

Geschichte, herausgegeben von Oskar F. Walzel. Stuttgart o. J. [1892] = Deutsche

Nat.-Litteratur Bd. 148. Die biographische Einleitung umfaÃ�t CXXII Seiten.
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67) Chamissos sÃ¤mtliche Werke in vier BÃ¤nden. Mit einer biographischen

Einleitung (22 S.) von Karl Siegen. Leipzig [1895], Gust. Fock. IV. 8.

Stoff und Einzelheiten gab (Jh. zu E. T. A. Hoffmanns Datura Fastuosa (ErzÃ¤hl,

a. e. letzten Lebensj. 1839. 2, 1â��88. vgl. l, X.) und Haimatochare (a. a. 0. 2,

227â��250), sowie zu einem unvollendeten Gedichte Freiligraths ,l)ie Flasche'

(BÃ¼chner l, 183-187); nicht von Ch. ist ,l)ie Gauner, oder: Gallerie der pfiffigsten

Schliche und Kniffe berÃ¼chtigter Menschen. Nach gedruckten und handschrift-

lichen Quellen herausgegeben von A. v. Chamisso. Sondershausen 1836. 8.'

2. Franz Bernhard Heinrich Wilhelm Freiherr Gaudy (und Craig-

manie) geb. am 19. April 1800 in Frankfurt a. d. Oder, wurde, als der Vater, da-

mals Major, 1806 in den Krieg ging, einer Pension auf dem Lande, spÃ¤ter einer

anderen in Breslan Ã¼bergeben und besuchte 1810 das franzÃ¶sische Gymnasium in

Berlin, wo sein Vater Gouverneur des Kronprinzen geworden war. Im 3. 1815 kam

G. nach Schulpforta; von da aus machte er AusflÃ¼ge durch ThÃ¼ringen und Sachsen

bis nach Dresden zu seinem Vater, dem damaligen preuÃ�ischen Generalgouverneur

von Sachsen. 1818 trat er in Potsdam in das 1. Garderegiment und wurde im Oktober

1819 Leutnant; 1821 nach Breslau versetzt, kam dort mit Holtei, Fr. Bartb, Schall

u. a. in Verbindung und wurde durch sie zu eigenem Schaffen angeregt. Vielfach

bewegtes Leben und hÃ¤ufiger Garnisonwechsel wirkten nicht gÃ¼nstig auf ihn; erst

in Glogau, wohin er 1825 versetzt wurde, fand er Ruhe, seine Studien wieder auf-

zunehmen, und Zeit zu poetischen Arbeiten, Lustspielen in Versen und kleinen Ge-

dichten, von denen er 1829 eine Sammlung in Heines Manier herausgab. 1830

rÃ¼ckte das 6. Regiment, bei dem G. stand, nach Posen und nach dem Ausbruche

des polnischen Aufstandes an die Grenze. Dort erkrankte G. an der Cholera. Die

glÃ¼cklich Ã¼berstandene Krankheit gab ihm AnlaÃ� zur Herausgabe der Gedanken-

sprÃ¼nge in E. T. A. Hoffmanns Manier. SelbstÃ¤ndigkeit gewann er mehr und mehr

in den in Posen entstandenen Schildsagen und Korallen. Er hatte, mit glÃ¼ck-

lichem Sprachtalent begabt, Polnisch gelernt und versuchte sich nun in Nach-

bildungen nach Niemcewicz und Adam Mickiewicz, lernte auch in einem kleinen

Grenzorte mit spÃ¤rlichen Hilfsmitteln AltfranzÃ¶sisch undProvencalisch. DesFriedens-

dienstes und des Garnispnlebens in kleinen Orten Ã¼berdrÃ¼ssig, nahm er 1833 seinen

Abschied und wandte sich nach Berlin. Hier trat er mit Chamisso, Hitzig, Eichen-

dorff, Kugler und StreckfuÃ� in engere Verbindung und mit der jÃ¼ngeren thrÃ¤nen-

reichen Dichtergesellschaft aus Heines Schule in freundlichen Verkehr. Die im

Winter 1834 bis 35 entstandenen Kaiserlieder zogen zum erstenmale die allgemeine

Aufmerksamkeit auf den Dichter, und diese wurde durch ernste und mehr noch

durch launige Dichtungen, durch Vers und Prosa, durch Eigenes und Ã�bersetztes

unterhalten, ja meist auch zum Beifall gesteigert. Gaudy selbst machte sich durch

Reisen mit deutschen und auswÃ¤rtigen VerhÃ¤ltnissen, mit KÃ¼nstlern und Dichtern

bekannt. 1835 reiste er mit Franz Kugler durch Bayern und die Schweiz nach

Italien. Eine Reise nach Island zerschlug sich. Auf einer Wanderung durch die

schwÃ¤bische Alp und durch Schwaben lernte er Justinus Kerner und Gustav Schwab

kennen. Im Juli 1&38 machte er seine zweite Reise nach Italien und kehrte nach

Jahresfrist zurÃ¼ck. In Berlin war der engere Freundeskreis durch Chamissos Tod

gelockert. Gaudy empfand den Verlust vielleicht am tiefsten; es wurde ihm un-

behaglich; er machte PlÃ¤ne, wollte einen bÃ¼rgerlichen Beruf ergreifen; er erging

sich in Reiseprojekten, entschloÃ� sich endlich nach Algier zu gehen. Bevor aber

die ZurÃ¼stungen fertig waren, traf ihn bei einem Freunde ein SchlagfluB. Seine

Wirkungen schienen zwar durch augenblicklichen AderlaÃ� beseitigt, er wieder-

holte sich aber in den nÃ¤chsten Tagen. Gaudy starb am 5. Februar 1840 und

wurde am 8. auf dem alten Hallischen Eirchhofe begraben.

a. Allg. Zeitung 1840. Beilage Nr. 82.

b. Neuer Nekrolog 1840. 18, 178 bis 181.

c. Karl GÃ¶deke, Deutschlands Dichter von 1813 bis 1843. Hannover. Im

Verlage der Hahn'schen Hofbuchbandlung. 1844. 8. S. 262 bis 268. Sieh auch

.Posaune' 1840 Nr. 21.

d. Arthur Muellers Biographie vor den Werken. Nr. 34).

e. Ersch und Gruber, EncyklopÃ¤die 1852. Erste Section, Theil 54, S. 465 bis

467 (Heinr. DÃ¶ring).

f. Ernst Ziel, Der deutsche Beranger. Eine Skizze nach handschriftlichen

.Mittheilungen : Literarische Reliefs. Dichterportraite. Dritte Reihe. Leipzig 1888.
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S. S. 200 bis 213. Zuerst erschienen Gartenlaube 1876. Nr. 29. S. 487 bis 490;

dann auszÃ¼glich in Karl Fulda, A. Chamisso und seine Zeit. Leipzig 1881. 8. 200

bis 207.

g. Allg. dtsch. Biogr. 1878. 8, 419 (v. Meerheimb).

E. F. Brunold [Aug. Ferd. Meyer], Literarische Erinnerungen. ZÃ¼rich und

Leipzig 1881. 2, 153 bis 161. 169f.

i. Constance von Gaudy, des Dichters Nichte, in der biographischen Ein-

leitung zu Nr. 37).

j. Grillparzera Werke 5. Auflage. XVIII, S. 99 f.

k. Gotthilf Kohn, Franz Frhr. von Gaudy als Mensch und Dichter. Ein

Gedenkblatt zu seiner 50j. Todesfeier gewidmet. Nicht fÃ¼r den Buchhandel be-

stimmt. Sambor 1890. 19 S. 8.

1. Franz Frhr. Gaudy. Zum 50j. Todestag: Voss. Ztg. 1890. Nr. 59.

m. Karl Siegen in der biographischen Einleitung zu Nr. 39).

Briefe an Â«. seine Schwester [Constanze v. Gaudy, verehl. v. Kalkreuth]: Karl

v. Holtei, Dreihundert Briefe. Theil l, S. 117 bis 120. â�� Ã�. BlumrÃ¶der: SÃ¤mmt-

liche Werke (Nr. 33) Bd. 1. S. XXXVII bis XLIII. â�� y. Fouque": Br. an Fonque.

Berlin 1848. S. 89. â�� <f. Salomon Hirzel in G. Hirzel, Franz Frhr. von Gaudy.

Ungedruckte Briefe aus den Jahren 1830-40: Deutsche Dichtung 1893. 14, 147.

177. 202. 225. â�� t. G. A. Reimer: Dtsch. Dichtung 1892. 11, 275f. â�� f. Weid-

mannsche Buchhandlung: Deutsche Dichtung 1893. 14, 147 f. 177f. 202f. 225f.

1) Vor dem Bilde einer jungen SÃ¼dlÃ¤nderin. Von F. Fh. v. Gâ��dâ��y: Eidora.

Taschenbuch auf das Jahr 1823. Schleswig. S. 101 f.

2) Beckers Taschenbuch fÃ¼r 1824. S. 229: Auf ihrem Zimmer (Sonett).

3) Taschenbuch zum geselligen VergnÃ¼gen fÃ¼r 1825. S. 350 bis 369: Der

Apollo vom Belvedere. Komische ErzÃ¤hlung.

4) Erato von Franz Freiherrn von Gaudy (Gedichte). Glogau, Verlag von

C. Heymann. 1829. VI, 220 S., l S. Verbesserungen. 8. â�� 2. Aufl. Berlin 1836. 8.

5) Schlesischer Musen-Almanach fÃ¼r 1830. Herausgegeben von Theodor Brand.

Breslau, Georg Philipp Aderholz, a. S. 16: Das Lied von den Asinis domesticis. â��

b. S. 93: Die Katze, Spiel in Versen. â�� c. S. 157: Der SchÃ¶nste der SchÃ¶nen. â��

â�¢d. S. 159: Das schÃ¶ne Paar. Unterz.: Franz Freiherr von Gaudy und Craigmanie.

6) Gedanken-SprÃ¼nge eines der Cholera Entronnenen, von Franz Freiherrn

Gaudy. Glogau, Verlag von C. Heymann. 1832. 119 S. 8. â�� Zweite Aufl. 1832.

7) Deutscher Musenalmanach fÃ¼r das J. 1833. S. 248 big 258: a. Zu sp&t.

b. Die Winter-Rose, c. Hoffnung, d. Der Sabbath-Morgen.

8) Niemcewicz' geschichtliche GesÃ¤nge der Polen, metrisch bearbeitet. Leipzig,

Weidmann. 1833. 8.

9) Schlesischer Musenalmanach fÃ¼r 1834 enthÃ¤lt auÃ�er Gedichten a: Der

Sonntag des Schulmanns. Eidyllion. â�� b: Die BrÃ¼der, Lustspiel.

10) Bilder und Zerrbilder. Einzelne Schilderungen aus einer unvollendeten

Novelle: Der FreimÃ¼thige 1834.

11) Schild-Sagen von Franz Freiherrn Gaudy. Glogau und Leipzig, Verlag der

Buch-, Kunst- und Musikalienhandlung von Carl Heymann. 1834. 2 Bl., 68 S. 8.

12) Desengano. Novelle. Leipzig, Weidmann. 1834. 12.

13) Korallen (Gedichte). Glogau, Flemming. 1834. 192 S. 8.

14) Buonaberdi. Von Franz Freiherrn Gaudy: Deutscher Musenalmanach fÃ¼r

das Jahr 1835. Hg von Chamisso und G. Schwab. S. 103 bis 118.

15) Wace's Roman vonRollo und den HerzÃ¶gen der Normandie. Leipzig 1835. 8.

16) Kaiser-Lieder. Von Franz Freiherrn Gaudy. Mit der Todtenmaske

Napoleon's. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1885. VI, 198 S. 12.

17) Deutscher Musenalmanach fÃ¼r das Jahr 1886. S. 127 bis 138: a. Der

steinerne Ritter, b. Der Morlake in Venedig (Illyrisch), c. Die Reiterin, d. Das

Orakel.

18) Mein RÃ¶merzug. Federzeichnungen von Franz Freiherrn Gaudy. 3 Theile

in l Bde. Berlin, Enslin (Ferd. MÃ¼ller). 1836. 8.

19) Aus dem Tagebuch eines wandernden Schneidergesellen. Die LebensÃ¼ber-
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drdÃ¼sigen. 2 Noveletten. Leipzig bei Weidmann. 1836. 8. â�� Reclam's Univ.-Bibl.

Nr. 289. â�� Heyse-Laistner, Neuer deutscher Novellenschatz Nr.7. â�� R. M. Meyer,

Die Ahnen der Familie Buchholz: Nation 1891. 8, 542 bis 545.

20) Berlinisches Bilderbuch. Gedichte nach alten und neueren GemÃ¤lden,

herausgegeben von Franz Freiherrn von Gaudy. Erstes Heft. Berlin, GropiuÂ»

1836. 4. Zweites Heft. 1889. == Nr. 34) IX. Copien eines Laien.

21) Deutscher Musenalmanach fÃ¼r das Jahr 1837. S. 86 bis 118: a. Alt und

Jung, b. Der Warththurm (!). c. Der Veilchenstein, d. Berliner Mai. e. Mir ist'Â»

ein Bftthsel. f. Der Engel wider Willen, g. Wo bleibt's? h. Der Zug des Todes.

i. Freie Bearbeitungen aus dem Polnischen des Adam Mickiewicz.

22) Deutsches Taschenbuch auf das Jahr 1837, hg. von Karl BÃ¼chner. Berlin.

S. 387: Armand von Bearn. â�� S 389: Der Handwerksbursch.

23) Clotilde von Vallon-Chalys, Dichterin des fÃ¼nfzehnten Jahrh. Auswahl

in freier Bearbeitung von Franz Freiherrn Gaudy. Berlin, Enslin'sche Buch-

handlung (Ferdinand MÃ¼ller), 1837. 153 S. 8.

24) Novelletten. Berlin, Enslin (Ferd. MÃ¼ller) 1837. 8.

25) Lieder und Romanzen. Leipzig, Weidmann. 1837. 8.

26) Deutscher Musenalmanach fÃ¼r das Jahr 1838. S. 159 bis 185: a. Die

gute alte Zeit. b. Que de bruit pour une pmelette! c. Die Katze, d. Was geht's

dich an? e. Spurlos, f. Wandlungen, g. Die Pes^ungfrau. Lithauische Volkssage.

27) Beranger's Lieder. Auswahl in freier Bearbeitung von A. v. Chamisso und

Franz Freih. Gaudy. Leipzig, Weidmann'sche Buchhandlung. 1838. 8. â�� Zw. Aufl.

Leipzig 1845. 8. â�� Reclam's Univ.-Bibl. Nr. 452/3. Vergl. Â§ 291, 1. 55).

28) Venetianische Novellen. Bunzlau, Appun. 1838. II. 8. â�� Reclam's Univ.-

Bibl. Nr. 941 bis 943. â�� Ins HollÃ¤ndische Ã¼bersetzt.

29) BeitrÃ¤ge in die .Posaune' [vgl. Werke Nr. 34) I, S. LVI. Anm.] und

Cottas Morgenblatt 1839.

30) Chamisso ist todt (Gedicht: Morgenbl. 1839 Januar 7) und Ã�bersetzung

von H. C. Andersens Gedicht auf Chamissos Tod: Hitzig, Leben und Briefe von

A. v. Chamisso. 1864. 2, 156.

81) Deutscher Musenalmanach fÃ¼r das Jahr 1839. Herausgegeben von A. v.

Chamisso und Franz Freih. Gaudy. Leipzig, Weidmannsche Buchhandlung. S. 229

bis 261: a. Ewigkeit, b. Die LandesflÃ¼chtigen, c. Die Bettlerin vom Pont-neuf.

d. Die Graber, e. Lebenslotto, f. Des Sapieha Rache, g. GruÃ� den Schwaben.

32) Novellen und Skizzen. Von Franz Freiherrn Gaudy. Berlin, F. H. Morin.

1839. 8. a: Ludwiga. â�� b: Der Schweizer-Soldat in Bologna. â�� c: Jugend-Liebe.

SÃ¼ddeutsches Genrebild. â�� d: Der moderne Paris.

33) Deutscher Musenalmanach fÃ¼r 1840, hg. von Th. Echtermeyer und Arnold

RÃ¼ge. Mit Gaudys Bildnis. Berlin. S. 3 bis 12: Gedichte aus dem Nachlasse

von Franz Freiherrn Gaudy. a: Der Ultra-Schwabe, b: Das MÃ¤rchen vom Schlaraffen-

land, c: Nur fÃ¼nf Jahre, d: Wer weiÃ�, wozu das gut. e: Dichters Tagewerk.

34) SammtÃ¼che Werke, hg. von Arthur Muel ler. 24 Bde. Berlin, Klemann 1844. 8.

I. Vorwort. Gaudy's Leben. Lieder. â�� II. Terzinen. Aus dem Tagebuche-

eines wandernden Schneidergesellen. â�� III. Der Liebe Loos. Das fÃ¼nfzigjÃ¤hrige

JubilÃ¤um. Der Pfarrer von Weinsperg. Der verlorene Sohn. â�� IV. Paulina. Der

Stumme. Rede am Grabe des Musketiers GrÃ¶bel. Jugendliebe. â�� V und VI.

Portogalli â�� V U. Kaiserlieder. â�� VIII. Lyrische Gedichte. Der moderne Paris.

Aus den Papieren des Candidaten Ballhorn. â�� IX. Copien des Laien. Die bairische

Kellnerin. Der Deutsche in Trastevere. â�� X. Desengaiio. â�� XI. Balladen und

Romanzen. â�� XII. Nachricht von den allgemeinen Schicksalen des Hundes Berganza.

Lndwiga, Novelle (Reclams Univ -Bibl. Nr. 876). Der junge Autor.

XIII bis XV. Venetianische Novellen. 1. Der Ã¶ffentliche ErzÃ¤hler von der Riva,

degli Scniavoni. Antonello, der Gondelier. Das Modell. Canaletta. SchloÃ� Pizzi-

ghetone. Gianettino l'lnglese. 2. Die Gefangenen. Frau Venus. Der Liebeszauber.

Die Brenta-Blume. Die Maske. 3. Kalabresische Feindschaft. Villa Tornaquinci.

Der SchatzgrÃ¤ber. Die Calvi. Die Braut von Ariccia. â�� XVI. ErzÃ¤hlende Dich-

tungen: Das MÃ¤dchen mit dem Sterne. Die Kilmacrenans-Felsen. Das MÃ¤hrchen

v-im goldenen SchlÃ¼ssel. Die selbstspielende Harfe. Der Arme und der Reiche.
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Des Sapieha Rache. Die Pestjungfrau. Die LebensÃ¼berdrÃ¼ssigen. Wasserrosen.

â�� XVII. Wanderers Schreibtafel. Die Verratbenen. Aus dem Gedenkbuche des

Ritters Rudolf von Klangen. Der Schweizersoldat in Bologna. â�� XVIII. Elegien

und Epigramme. â�� XIX bis XXII. Mein RÃ¶merzug. â�� XXIII. Vermischte Ge-

dichte. Der Katzen-Raphael. Der Jahrestag. Aus dem Tagebache eines hessischen

JÃ¤gers. â�� XXIV. Genrebilder und Humoresken. Nachbildungen.

35) Gedichte. Herug. von Arthur Mueller. Berlin 1847. 8.

36) Franz Freiherrn Gaudy's poetische nnd prosaische Werke. Neue Aus-

gabe. Herausgegeben von Arthur Mueller. Berlin, Verlag von A. Hofmann u.

Comp. 1853 bis 1854. VIII. 8.

1. Lieder. Romanzen. Terzinen. â�� Aus dem Tagebuche eines wandernden

â�¢Schneidergesellen. â�� II. Mein RÃ¶merzug. â�� III. Mein RÃ¶merzug. Zweiter Theil.

â�� IV. Kaiserlieder. â�� ErzÃ¤hlende Dichtungen. â�� Vermischte Gedichte.

V. Novellen nnd ErzÃ¤hlungen, a: SchÃ¼ler-Liebe (Reclams Univ.-Bibl. Nr.2319).

â�� b: Der Stumme. â�� c: Der verlerne Sohn. â�� d: Der Pfarrer von Weinsperg.

â�� e: Ludwiga. â�� f: Die bayerische Kellnerin, â�� g: Der Deutsche in Trastevere.

â�� h: Die LebensÃ¼berdrÃ¼ssigen â�� VI. Novellen nnd ErzÃ¤hlungen, a: Der Katzen-

Raphael. â�� b: Jugend-Liebe. â�� c: Ans dem Gedenkbuche des Ritters Rudolf von

Ehingen. â�� d: Die Verrathenen. â�� e: Der Schweizer-Soldat in Bologna. â�� f: Der

moderne Paris. â�� g: Der Jahrestag. â�� Humoresken, h: Besuch bei einem Dich-

ter. â�� i: Gedankenspiele eines Drallenbnrger Unter-Lieutenants. â�� k: Der Sonn-

tag des Schulmanns. â�� 1: Elende, durch Neid veranlaÃ�te Bemerkungen Ã¼ber Orden

nnd Ehrenzeichen. â�� m: Die sieben Leidensstationen eines BrÃ¤utigams. â��

n: Lautes Klagelied der jetzigen MÃ¤nner. â�� p: Rede am Grabe des Musketiers

â�¢Gottfried GrÃ¶bel. â�� p: FlÃ¼chtige Gedanken eines Portensers Ã¼ber ZÃ¶lle nnd Zoll-

defraudationen. â�� p: Preisangabe. â�� r: Das fÃ¼nfzigjÃ¤hrige JubilÃ¤um. â�� VII. Der

Liebe Loos. â�� Portugal l i. â�� VIII. Venetianische Novellen.

Der Katzen-Rapbael. ZwÃ¶lf BlÃ¤tter nach G. Mind Nebst der Novelette; Der

Eatzenraphael von Gandy. Berlin 1876. gr. 4. [36') S. 804.

37) AusgewÃ¤hlte ErzÃ¤hlungen von Franz von Gaudy. Mit einer Einleitung

â�¢von Constance von Gaudy. Berlin uod Stuttgart, W. Spemann (1886). XXIV S.,

191 S. 8. -= Collection Spemann Nr. 95.

Enth. Aus dem Tagebuche eines wandernden Schneidergesellen. â�� Der

Katzen-Raphael. â�� SchÃ¼lerliebe.

38) Humoristische Schriften. In Auswahl mit kurzer Biogr. hg. von J. Riffert.

Mit einer Einleitung: Wag ist Humor? Leipzig 1890. 184 S. 8.

39) Franz Freiherrn Gandys AusgewÃ¤hlte Werke. Mit biographischer Ein-

leitung von Karl Siegen. Drei BÃ¤nde. Leipzig. Fock. 1896. III. 8.

Enth. Bd. I: Biographische Einleitung (XIV S). â�� Humoresken. â�� Bd. H:

Novellen nnd ErzÃ¤hlungen. â�� Bd. III; Venetianische Novellen. Kaiserlieder. Lyrisch-

Episches.

8. Karl Gustav von Kriuckmann. Schriftstellername Selmar, geb. am

24 Februar 1764 auf dem Gute Nacka bei Stockholm, auf welches sich sein Vater

in noch jungen Jahren vom Hofdienst zurÃ¼ckgezogen hatte. Die hÃ¤usliche Erziehung

war religiÃ¶s und streng. Mit elf Jahren kam B. nach Deutschland, zuerst in die

Herrnhuter Erziehungsanstalt Niesky (1775 bis 1782), hierauf in das Seminar der

BrÃ¼dergemeinde in Barby (1782 bis 1785); hier wurde Friedrich Schleiermacher sein

MitschÃ¼ler nnd Freund. Da die aufgedrungene geistliche Richtung ihm je lÃ¤nger je

weniger zusagte nnd er dagegen auf einer Reise durch Deutschland (1785) von

MÃ¤nnern wie Basedow, Niemeyer, Garve lebhaft angezogen wurde, kam es nach seiner

RÃ¼ckkehr ins Vaterland zum Bruche zwischen ihm und seinem Vater. B. bezog die

UniversitÃ¤t Halle (1787 bis 1789), nnd studierte dort Philosophie, Diplomatik, Staats-

recht, Geschichte. In stetem Umgang mit Professoren, Schriftstellern und hoch-

strebend en JÃ¼ngeren wie Schleiermacher, erhielt B. Anregung sich selbst in deutschen

Versen zu versuchen. Nachdem Wieland einige derselben im Merkur verÃ¶ffentlicht

hatte, trat B. unter dem Decknamen Selmar mit seiner ersten Sammlung auf (1789).

Schon diese erregte, hauptsÃ¤chlich wegen der sorgfaltigen Behandlung von Sprache

und Versbau, die Aufmerksamkeit Klopstocks und Adelnngs. B. besuchte nun noch

Wittenberg, Jena, Leipzig, Weimar und Berlin, um litterarische Verbindungen anzu-

knÃ¼pfen nnd kehrte hierauf nach Schweden zurÃ¼ck (1791). Hier gelang es ihm
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durch persÃ¶nliche BemÃ¼hung, dem KÃ¶nige Gustav 3. nahe zu treten, und so erÃ¶ffneten

sich ihm die besten Aussiebten fÃ¼r die diplomatische Laufbahn. Sehr bald konnte

Â«r als LegationssekretÃ¤r nach Berlin Ã¼bersiedeln, wo er sich erst vor kurzem in alle

schongeistigen Kreise hatte einfÃ¼hren lassen (1792 bia 1797). Er verkehrte mit

Humboldts, Lndw. Tieck, Gentz, Frdr. Schlegel,dem Raheischen Kreise, Schleiermacher

u. a. Im J. 1798 wurde B. nach Paris versetzt; doch ehe er Deutschland verlieB,

trat er auch den Weimarer GrÃ¶Ã�en nahe; Schiller rÃ¤umte ihm einen breiten Raum

im Musenalmanach 1798 ein, und Goethe wÃ¼nschte sogar sein Epos Hermann und

Dorothea B.'s prosodischer Kritik unterworfen zu sehen. In Paris verkehrte B. intim

mit Frau von Stael und wieder mit Humboldts. Schon nach zwei Jahren wurde

B. infolge der politischen Spannung zwischen Frankreich und Schweden aus Paris

zurÃ¼ckberufen, trat auf der Durchreise Klopstock, Jacobi, Stolberg, VpÃ�, Reinhold

nÃ¤her und kehrte schon im folgenden Jahre in seine frÃ¼here Stellung in Berlin zu-

rÃ¼ck (1801), wo er den alten Freundeskreis noch um Job. v. MÃ¼ller, Fichte, A.

W. Schlegel, Adam MÃ¼ller erweitert fand. Trotz aller politischen MiÃ�helligkeiten

blieb B. in persÃ¶nlicher Gunst am preuÃ�ischen Hofe: er begleitete, nachdem er 1807

Gesandter geworden war, die kÃ¶nigliche Familie auf der Flucht nach KÃ¶nigsberg

und Memel und wurde dort besonders dem Kronprinzen und der Prinzessin Charlotte

ein vertrauter Freund und Lehrer. Weniger glÃ¼cklich war B. als Gesandter in

London (1808 bis 1810), und seinem Wunsche wieder nach Berlin versetzt zu werden

wurde nicht stattgegeben, da der KÃ¶nig von PreuÃ�en ihn nicht wieder wÃ¼nschte.

Die GrÃ¼nde dieses Stimmungswechsels sind nicht mit Sicherheit ermittelt. So kehrte

B. 1811 nach Stockholm zurÃ¼ck und nahm da mehrmals stellvertretend das Hof-

kanzleramt ein. Doch noch in demselben Jahre fiel er, infolge einiger unvorsich-

tigen Ã�uÃ�erungen in vertraulicher Gesellschaft, beim Kronprinzen Bernadotte in

Ungnade; und obgleich der Bruch Ã¤uÃ�erlich Ã¼berbrÃ¼ckt wurde, ist B von da ab auf

keinen verantwortungsvollen Posten mehr berufen worden. AlsMitglieddesCollegiums

zur Beratung der allgemeinen Reichsangelegenheiten diente er in den folgenden

Dezennien noch seiner Regierung, hauptsÃ¤chlich lebte er jedoch seinen litterarischen

Neigungen,als Dichter nunmehr in schwedischer Sprache, als Mitglied der schwedischen

Akademien und wissenschaftlichen Gesellschaften und besonders als unermÃ¼dlicher

Gesellschafter und Briefschreiber. Er starb in der Weihnachtsnacht 1847 in Stock-

holm. B.'s Correspondenz war unbegrenzt, an seine pseudonyme Freundin Stella allein

hat er Ã¼ber tausend Briefe gerichtet, und es werden Briefe von 114 Quartseiten

erwÃ¤hnt! MÃ¼ndlicher und schriftlicher Umgang mit MÃ¤nnern und Damen von Geist

war B.'n Leidenschaft und hervorstechende Eigenheit von Jugend ab gewesen;

â�¢ein Archiv ist daher eine noch lange nicht erschÃ¶pfte Fundgrube fÃ¼r die Ge-

schichte seiner Zeit. Als Dichter ist B. nur durch die Pflege, welche er dem

Distichon gewidmet hat, erwÃ¤hnenswert, er selbst nennt sich nur ein geÃ¼btes

Talent, keinen wirklichen Dichter. Wenn die schwedischen Biographen B.'s

schwache Seiten hinter seinen tÃ¼chtigen zurÃ¼cktreten lassen, so hat Varnhagen

in seiner Darstellung jene mit um so grÃ¶Ã�erem Eifer in den Vordergrund gerÃ¼ckt.

a. Mensel, Gel. Teutschl. 9, 143. 13, 175. 17, 262. 22', 389.

b. Chamissos Gedichte auf Seimars Nase Â§ 291, 1. 4).

c. Nekrolog 25, 980. 26, 1010

d. Bernhard v. Beskow, Biografi Ã¶fver C. G. v. Brinkman. Vetenskaps-Aka-

demiens Handlingar fÃ¶r ir 1847, Stockholm 1849. 8. S. 139 bis 162.

e. Beskow, tal vid B.'s begrafning. Stockholm 1848. 8.

f. BÃ¶rjessons intrÃ¤deetal i Svenska Akademien Svenska-Akad. Handl. XXXIII.

f. Biografisk Lexicon 'Brinkman'.

. Varnhagen von Ense, DenkwÃ¼rdigkeiten. Neue Folge. Bd. 4 =

DenkwÃ¼rd. u. vermischte Schriften Bd. 8, 340 bis 355.

i. 6. Andersson, Handlingar ur v. Brinkmanska Arkivet jia Trolle-Ljungby.

Ã¶rebro 1859-1865.

j. Wilhelm Dilthey, Leben Schleiermachers. Berlin 1870. 8. 8. 34f.

k. H. G. Wachtmeister, Bidrag till C. G. v. Brinkmans biografi och karak-

teristik. Diss. Lund 1871. XLVIII, 42 S. 8.

1. Georg Brandes, Goethe und DÃ¤nemark: Goethe-Jahrb. 1881. 2, l bis 48.

Briefe an Â«. K. A. BÃ¶ttiger: nach den in der Kgl. Bibl. zu Dresden befind-

lichen Originalen teilweise in der Wissenschaftl. Beilage der Leipz. Ztg. 1888. Nr. 50.

8. 275 abgedruckt; vgl. von Biedermann, Goethes GesprÃ¤che l, 190f. â�� fl. J. It.

S. Dehn (1837): Nr. k. Wachtmeister. S. 41. â�� y. Marianne v. Eybenberg, geb.
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Meyer (1795 oder 1796): Nr. k. Wachtmeister S. 1. â�� rf. Gentz: sieh Â§ 293, I. 1.

Nr. 26) IV. d. â�� s. Goethe, mitget. von Alb. Leitzmann: Goethe-Jahrbuch 1896.

Bd. 17, 30 bis 45. â�� f. Klopatock (1799): Briefe von und an Klopstock, hrg. von

Lappenberg. Nr. 212 u. Anm. S. 535. â�� i. Lea Mendelssohn-Bartholdy, geb. Salomon

(1799): Nr. k. Wachtmeister S. 8. â�� *. Jean Paul, mitget. von P. Nerrlich: D.

Revue 14, 2, 336. â�� t. (193) Rahel Levin: eine Auswahl in Rahel, Ein Buch des

Andenkens und Nr. k. Wachtmeister 8. 4. â�� x. Varnbagen s. Nr. 10). â�� l. (2)?

(1884): Goethe-Jahrbuch 1892. 13, 145 f. â�� p. Schwedische Briefe handschriftl.

auf der KÃ¶'nigl. Bibl. in Stockholm sieh Kongl. Bibl. Handlingar 2. 1880. â�� v. S. 804.

Einen Auszug aus dem Verzeichnis der Briefsammlungen des Brinckmannschen

Archivs auf Trolle-Ljungby giebt Wachtmeister Nr. k. S. XLIf., er nennt u. a.

Arcbenholtz, Baggessen, BÃ¶ttiger, Friederike Brun, Claudius, Marianne v.Eybenberg,

Fichte, Gentz (vgl. Dorow, Denkschriften und Briefe 4, 33), GÃ¶ckingk, Goethe (ygl.

Werke. Weim. Ausg. IV, 16, 245f. 3H3; dazu 18, 113), Sara v. Grotthus, Amalie

v. Helwig, Henriette Herz, Alexander v. Humboldt, Caroline und Wilhelm v. Hum-

boldt (vgl. Euphorien 2, 638f.), F. H. Jacobi, J. G. Jacobi, Klopctock, Frau KrÃ¼dener,

Matthisson, H. Mendelssohn, A. H MÃ¼ller, Joh. v. MÃ¼ller, Niemeyer, Oehlenschlager,

Rahel, Jean Paul Richter, Schiller (vgl. F. Jonas, Schillers Briefe [1895] 5, 349),

A. W. Schlegel, Dorothea und Friedr. Schlegel (Euphorien 3, 422 bis 425), Schleier-

macher (vgl. Ueber die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren VerÃ¤chtern.

Widmung der 2Â«Â«n und 3*" Ausgabe 1806 und 1821), Spalding, Steffens, TegnÃ¶r,

Tieck, Varnhagen, VoB, Pauline Wiesel, Frau v. Wolzogen.

VerÃ¶ffentlichungen hieraus bereitet Alb. Leitzmann vor; vgl.Euphorion 1,8.851.

1) Gedichte in Wielands Merkur.

2) Gedichte von Selinar. Zwei BÃ¤nde. Leipzig in der Grafischen Buchhandlung.

1789, II. 8 Bl., 410 S., l Bl. Druckfehler und XVIII, 474 S. 8.

3) BeitrÃ¤ge in Voesens Musenalmanach. Vgl. Â§ 281, 4. d).

4) Sechzehn BeitrÃ¤ge (Distichen, Epigramme) in Schillers Musenalmanach 1798.

Chiffre R.

5) Elegien. Abdruck FÃ¼r Freunde. Paris 1799. 73 Seiten. 8. 21 Gedichte, von

denen I in 9) nicht, die Ã¤ndern in Umarbeitung wiederabgedruckt.

6) Prosaische AufsÃ¤tze in Eberhards Philosophischem Magazin, ZÃ¶llners Unter-

haltungen, in der Berlinischen Monatsschrift.

7) Gedichte von Karl Gustav von Brinckmann. Erstes [einz.] BÃ¤ndchen.

Berlin 1804. 8. wiederh. als: Elegien und Arabesken; Freunden des Edlen und

SchÃ¶nen gewidmet, Berlin 1820. 8.

8) Philosophische Ansichten. Berlin 1806. 8. (Philosophie â�� Religion â��

Das Christenthnm â�� Moral und Sittlichkeit â�� Ausbildung â�� Der hÃ¶here Stand-

punkt â�� Lebensansichten).

Materialien zu einem beabsichtigten zweiten Teil im Brinckmann'schen Archiv.

9) Vitterhets-FÃ¶rsÃ¶k II. 1842 -1848. (Gedichte in schwedischer, lateinischer,

englischer Sprache).

10) Rahel. Brief an Varnhagen von Ense. Stockholm 1834: Varnhagens Denk-

wÃ¼rdigkeiten und vermischte Schriften. Bd. 8. S. 639 bis 684.

11) G. Andersson Handlingar ur v. Brinkmanska arkivet pÃ¤ Trolle-Ljungby.

12) Gedichte an Stella, handschriftlich auf der kÃ¶nigl. Bibliothek in Berlin.

4. Isaak ron Sinclair, geb. im J. 1775. Die Familie, einem schottischen

Geschlecht entstammend, lebte schon vom GroÃ�vater an in Deutschland. S. studierte

in TÃ¼bingen und Jena, schwang sich rasch empor, schon 1796 Hessen-Homburgischer

Legationsrat, wurde 1805 Geheimer Rat; wohnte dem Wiener KongreÃ� als Vertreter

seines Landgrafen bei und war ehen zum Major im Ã¶sterreichischen Generalstabe-

ernannt, als er beim Anmessen einer neuen Uniform in einem Kleiderladen den

29. April 1815 am Schlage starb. Von der UniversitÃ¤tszeit her war er mit HÃ¶lderlin

befreundet. Als Dichter nannte er sich Crlsalln (Anagramm fÃ¼r Sinclair). Als

Philosoph ging er von Fichte aus, den er in Jena gehÃ¶rt hatte.

a. Morgenblatt 1815. Nr. 146.

b. Varnhagen, DenkwÃ¼rdigkeiten. 2. Aufl. 1843. 3, 275. 3. Aufl. 4. Theil.

S. 214f
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c. Chph. Schwab, HÃ¶lderlin 2, 293 f. 318.

d. K. Schwartz, Landgraf Friedrich V. von Hessen - Homburg. 2. Aufl.

Homburg v. d. HÃ¶he 1888. S. 30. 51.101.191 bis 251. Vergl. KÃ¶stlin, HÃ¶lderlin S. XI.

e. Allg. dtsch. Biogr. 1892. 34, 388 bis 389 (F. Otto).

1) Glauben und Poesie. Eine Sammlung von Dichtungen und BruchstÃ¼cken in

Prosa, zum FrÃ¼hjahr 1806 herausgegeben von Lucian (Job. Erichson und Sinclair)

Berlin 1806. 16.

2) Das Ende des Cevennenkrieges. Trauerspiel in 5 Aufz. Berlin 1806. 8.

3) Der Gipfel des Cevennenkrieges. Trauerspiel in 5 AufzÃ¼gen, o. 0. (Heidel-

berg, Mohr) 1807. 8.

4) Der Anfang des Cevennenkrieges. Trauerspiel in 5 AufzÃ¼gen, o. 0. (Heidel-

berg, Mohr) 1807. 8. Zu Nr. 2) bis 4) vergl. Â§ 284, 1. 89).

5) An Tian: Ernst Jeep, Karoline von QÃ¼nderrode (so!). WolfenbÃ¼ttel 1895.

S. 42 bis 43.

6) Beitrage in Seckendorfs Musenalmanach 1808, deren einer von Arnim der

16. Zeitung fÃ¼r Einsiedler vom 25. Mai 1808 vorangestellt ist.

7) Heidelberger Taschenbuch 1810. S. 174 bis 181.

8) Wahrheit und GewiÃ�heit (Metaphysik) von Sinclair. Frankfurt 1811. III.

8. Vgl. Rosenkranz, Hegels Leben. Berlin 1844. S. 268f.

9) Gedichte von Crisalin. Frankfurt 1811 und 1813. II. 8.

10) Versuch einer durch Metaphysik begrÃ¼ndeten Physik. Frankfurt. 1813. 8.

11) Kriegslieder von Sinclair 1813. Frankfurt. Hermann.

5. Jens Immanuel Baggesen, geb. am 15. Februar 1764 zu KorsÃ¶er auf See-

land, wo sein Vater BaggeBaggesen Kornschreiber war, eine von Haus aus gutgeartete

sanfte Natur, die jedoch durch frÃ¼hen Beifall und Ã�berschÃ¤tzung vermeinter GenialitÃ¤t

verwÃ¶hnt und im unausbleiblichen Konflikte zwischen Anspruch und Anerkennung

bis zur leidenschaftlichen Heftigkeit gesteigert wurde; mehr fÃ¼r DÃ¤nemark als fÃ¼r

Deutschland von Bedeutung. Als er seine komischen ErzÃ¤hlungen, die 1785 zuerst

dÃ¤nisch erschienen, ankÃ¼ndigte, fanden sich sofort tausend Subscribenten, und Job..

Herrn. Wessel (1742 bis 1785) begrÃ¼Ã�te den jungen Nebenbuhler in einem launigen

und herzlichen GesÃ¤nge l Skrivter 2,161). Seine Jugend war nicht ohne Ã¤uÃ�eren Druck;

ein Jahr lang diente er als Schreiber, besuchte dann 1778 bis 82 die Schule zu

Slagelse und studierte 1785 in Kopenhagen. Seine komischenErzÃ¤hlungen verschafften

ihm GÃ¶nner; der Prinz von Holstein-Augustenburg brachte ihm ein Reisestipendium

der Regierung zuwege, vermÃ¶ge dessen erimMai!789mitFriederike Brun.Tochter

des Bischofs Munter, und Fr.C r a m e r seine Reise Ã¼ber Kiel antrat. Er hatte die deutsche

Litteratur kennen gelernt und Klopstock und Wieland zu Mustern genommen. In

Eutin suchte er VoÃ� auf und schloÃ� sich ihm genauer an; in Vossens Sinne sah

er fortan die deutsche Litteratur an: deren neuere Entwickelung oder Entartung

versuchte er in seiner Manier lÃ¤cherlich zu machen. In Hamburg machte er Klop-

stocks persÃ¶nliche Bekanntschaft und durch ihn die der Familie Reimarus, mit

welcher er jahrelang in freundschaftlicher Verbindung blieb. Auch Gerstenberg und

Knigge lernte er genauer kennen. Nach einem Badeaufenthalt in Pyrmont setzte

er mit seinem Freunde, dem Grafen Moltke S 271, 8) die Reise Ã¼ber GÃ¶ttingen,

Kassel und Mainz nach Basel fort, durchstrich die wichtigeren Schweizerkantone und

verlobte sich in Bern mit Albrecht Hallers Enkelin Sophie, verheiratete sich mit ihr

nach einem kurzen Aufentbalte in Paris und ging im SpÃ¤tsommer 1790 Ã¼ber Jena

und Weimar, wo er Wieland, Reinhold und Schiller kennen lernte, nach Kopenhagen.

Da seine Frau des dortigen Klimas und Lebens nicht gewohnt werden konnte, kehrte

Baggesen 1793 mit ihr und zwei SÃ¶hnen nach der Schweiz zurÃ¼ck und ging, die Frau

in Bern zurÃ¼cklassend, mit Fernow nach Rom. Nach kurzem Aufenthalte daselbst

eilte er in die Schweiz zurÃ¼ck und fÃ¼hrte seine Frau zum zweitenmale nach Kopenhagen.

1796 wurde er dort zum Probst der CommunitÃ¤t und zum Regenten der Stipen-

diaten ernannt. Er wanderte nun, da sein Einkommen gesichert war, oft zwischen

Kopenhagen und Paris hin und her und verwickelte sich tief in die IrrgÃ¤nge der

Revolution, deren kolossale Formen seine Phantasie auf das gewaltigste ergriffen.

Er begleitete Haller, den Schatzmeister Napoleons, bei dessen erstem Zuge nach

Italien und erhielt von diesem eine kleine Villa bei Modena, Frasimalga, geschenkt.

Seine Begeisterung fÃ¼r Napoleon, die er unverhohlen aussprach, zog ihm mannig-

Goedeke, Onmdrisz. VL Â«. Aufl.Â« H
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fache WiderwÃ¤rtigkeiten zu, und diese, die er nicht geduldig ertrug, bestimmten

ihn, im SpÃ¤tjahre 1800 sich nach Paris zu wenden, wo er eine Zeit bei Marly eine

Meierei besaÃ�. In der Folgezeit hielt er sich wieder in Deutschland auf. 1811

wurde er zum Prof. der dÃ¤nischen Sprache und Litteratur in Kiel und 1812 zum

Justizrat ernannt; er ging dann wieder nach Kopenhagen und wurde 1814 seiner

Professur, die er nie versehen hatte, entledigt. Von da lebte er abwechselnd in

Kopenhagen und Paris, meist an letzterem Orte. Die letzten Jahre seines Lebens

rang sein bis dahin Ã¼beraus krÃ¤ftiger KÃ¶rper mit einer tÃ¶dlichen Nierenschwind-

sucht. In Bern hatte ihn sein Arzt 1825 als bedenklichen Kranken entlassen; er

ging nach Karlsbad, brachte dort mehrere Monate leidend zu und begab sich im

Oktober nach Dresden. Im Winter verschlimmerte sich sein Znstand sehr. Im

Sommer 1826 suchte er zuerst in Teplitz, dann in Karlsbad Heilung; die Ent-

krÃ¤ftung wurde aber so groÃ�, daÃ� die Ã�rzte ihn nach Marienbad schickten. Er

wurde irrig als Milzkranker behandelt; sein wahres Leiden fand deshalb nicht ein-

mal Linderung. Im September kam er vÃ¶llig zerrÃ¼ttet nach Dresden und trat von

da mit seinem aus Kopenhagen ihm entgegen kommenden Sohne, einem dÃ¤nischen

Seeoffizier, die qualvolle Reise nach Kopenhagen an, erreichte aber nur Hamburg.

Hier starb er am 3. Oktober 1826 im Freimaurerhospitale.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 1808. 18, 56. 17, 71 f. 221, 107.

b. C. Friedr. Gramer, Baggesen. Kiel 1789. 8.

c. Karikiert geschildert wird Baggesen in Achims von Arnim GrÃ¤fin Dolores

1809 vom 19. Kapitel der zweiten Abteilung an und zwar unter dem Namen,Waller'.

R. Steig glaubt, datt dieser im Hinblick auf den Namen ,Danwaller' gewÃ¤hlt ist,

unter dem sich Baggesen selbst auch im .Karfunkel oder Klingklingel-Almanach'

einfÃ¼hrt. Baggesen hielt im Litteraturstreit der Heidelberger zu VoÃ�; deshalb

zieht ihn Arnim in der Dolores (Bd. l, 277) wegen seiner Hexameter mit VoB, der

ihnen lÃ¤ngst den Preis zuerkannt habe, auf. Die Waller-Kapitel sind also die

litterarische Strafe, die Arnim Baggesen fÃ¼r die Angriffe des Klingklingel-

Almanachs erteilt. So erklÃ¤rt es sich, daÃ� Arnims Vertrauter Wilhelm Grimm in

seiner Heidelberger Rezension der Dolores ausdrÃ¼cklich auf die ,groBe Wahrheit*

in der Darstellung des .Waller, der ein sÃ¼ndliches Gaukelspiel mit dem Heiligsten

treibe', hinwies (Kl. Schriften l, 294) â�� was wieder ein Stich gegen den Kling-

klingel-Almanach und in letzter Linie gegen VoB war.

d. Baggesens Besuch bei Wieland sieh Â§ 228, B. y = Band IV. S. 193.

e. Nekrolog 4, 585 bis 603 nach der Allg. Ztg. 1826. Beilage Nr. 312 f. â��

Dresdner Morgenzeitung 1827. Nr. 11 bis 14 (Mensel).

f. J. C. G. Fricke, In memoriam defuncti Jens. Imm. Baggesen. Relatio de

sectione iisque vitiis, quae in obducto defuncti corpore reperta sunt. . . Hamburg1

1827 (d. i. 1826). 4.

g. Erslew l, 43 bis 48.

g*. Karl Gutzkow, Jens Baggesen: BeitrÃ¤ge zur Gesch. der neuesten Literatur.

Stuttgart, 1886. 2. 54 f.

h. August Baggesen, Jens Baggesens Biographie. KjÃ¶benhavn 1843 bis

1856. IV. 8. Jeder Band enthÃ¤lt in den Beilagen Briefe von und an Baggesen.

i. Thortsen 1854. S. 119 bis 126.

k. Kr. Arentzen, Baggesen og Oehlenschlager. Litteraturhistorik Studie.

KjÃ¶benhavn. 1870 bis 1878. VIII. 8. Inhalts- und Namenregister von C. E. Secher.

1878. 8.

1. Job. Georg Rist's Lebenserinnerungen. Hg. von G. Poel. Gotha 1880. l, 135.

m. Georg Brandes, Goethe und DÃ¤nemark: Goethe-Jahrbuch 1881. 2, l bis

48 = Menschen und Werke. Essays. Frankfurt a. M. 1895. S. l bis 58.

n. Dan. Albrecht Rytz, Carl Albrecht Reinhold Baggesen. Basel 1884. 8.

8. l f. und 101 f.

o. i'ii. Schweitzer, Geschichte der skandinavischen Literatur. Leipzig 1888.

Band 2.

p. Aus Phil. Alb. Stapfers Briefwechsel hg. von Rud.LuginbÃ¼hl. Basell891. 1,98.

q. Blatter aus dem Stammbuche Jens Baggesen's 1787 bis 1797, hg. von

Theodor von Baggesen und Eduard Grupe. Marburg a. L. 1893. qu. S.

Ed. Grupe, Jens Baggesen's Stammbuch: Allg. Ztg. 1886. Beilage Nr. 288

bis 294. â�� Schillers Stammbuchverse an Baggesen, Jena 1790: Â§ 253, 29) = Bd. V.

8. 188f.; Deutsche Rundschau 1876. Band 7, 75. Vergl. .Eine Reliquie Schillers':

Daheim 1885. Bd. 22. Nr. 7. Sieh dazu .Berichtigung' 1886 Nr. 14.
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r. J. Clausen, Jens Baggesen. Kopenhagen, Salmonsen. 1895. 8.

s. J. H. VoÃ�, Ode an Jens Baggesen: Vossens Werke. Leipzig 1850. 4, 110.

Briefe an Â«. seine Frau sieh Nr. o. l, 417 und 2, 385. â�� Ã�. Graf Bernstorff:

Nr. o. l, 438. â�� y. K. G. v. Brinckmann sieh Â§ 291, 8. k. und oben Nr. h. 4, 170. â��

i. (5) Joh. Benj. Erhard: Erhards DenkwÃ¼rdigkeiten. Stuttgart und TÃ¼bingen.

1830. â�� e. Heinrich GeÃ�ner: Th. Zolling, H. v. Kleist in der Schweiz. Stuttgart

1882. 4. 8. 107. â�� C. GrÃ¤tin Anna von Holk: Nr. o. 2, 426. â�� t, Klopatock sieh

Lappenberg. S. 359. â�� Â». Oehlenschlager: sieh Nr. 7. 36) Bd. I. S. 176f. â��

t. Reinhold u. a. (Worb, ohnweit Bern 1797 August 29 bis September 11): Katalog

von Maltzahns Autographensammlung. Berlin 1890. Nr. 691. â�� x. Schiller

(Coppenhagen 1791 November 29): Deutsche Rundschau 1876. 8, 384 bin 386. â��

i. Graf Schimmelmann : Nr. o. l, 442. â�� p. VoB: Nr. o. 2, 421. 485. â�� v. Wieland:

Nr. o. 2, 450 â�� f. Charlotte Wieland: Th. Zolling, H. v. Kleist in der Schweiz.

Stattgart 1882. 4. S. 109.

o. Ans Jens Baggesen's Briefwechsel mit Karl Leonhard Reinhold und Fried-

rich Heinrich Jacobi. In zwei Theilen. Nebst achtundzwanzig Beilagen. Leipzig-

F. A. Brockhans. 1831. II. 8. Sieh auch Nr. h. Beilagen.

Vergl. Wiener Jahrb. Bd. 57 und Band V. S. 43. Grillparzera Sammtliche

Werke 18Â», 88f.

n. Hugo Holstein, Briefwechsel zwischen Baggesen und Gleim: Seufferts

Vierteljahrschrift 1891. IV, S. 140 bis 143.

Briefe an Baggesen von Fernow: Nr. o. - Friedr. Grater: Nr. h. l, Beilagen

S. 67. â�� Lavater: Nr. Â«. â�� Niebuhr: Nr. o. â�� Schiller: Nr. o. l, 423, 431; Nr. h.

l, Beilagen S. 122: Deutsche Rundschau 1875. 3, 44 bis 46; Jonas, Schillers Briefe

3, 177 bis 182. 188 bis 190 und Band V. S. 102, 36). â�� Graf Schimmelmann:

Nr. o und Nr. h. l, Beil. 8. 97. â�� VoB: Nr. o. â�� Wieland: Nr. o und Nr. h. l, 302f.

1) Beitrage in: Salz, Laune und Mannichfaltigkeit in comischen ErzÃ¤hlungen.

Hamburg, bey Hoffmann. 1790. 8. Vergl. Â§ 225, 84. 12) = Band IV. S. 241.

2) Holger Danske, oder Oberen. Oper in 3 Akten von J. Baggesen, hg. von

CarlFridrich Gramer (Musik von F. L. Aemilius Kunzen). Kopenhagen, bei SÃ¶nichsen.

1790. 8. Vergl. Â§ 223, C. 98) - Band IV. S. 206 und Nr. h. l, 179.

3) Comiache ErzÃ¤hlungen oder Scenen aus dem menschlichen Leben alter und

neuerer Zeiten. Copenhagen und Leipzig, 1792 bey Christian Gottlob Proft, KÃ¶nigl.

Universit-Buchhandler. X, 459 S. 8.

Der fÃ¼nfte Beitrag: Ja und Nein, oder der eilfertige Freyer und der siebente:

Thomas Moore, oder der Siegder Freundschaft Ã¼ber die Liebe sind von Jens Baggesen,

ursprÃ¼nglich beide in Versen. Vergl. Â§ 225, 34. 13) = Band IV. S. 241.

4) Baggesen oder Daa Labyrinth. Eine Reise durch Deutschland, die Schweiz

und Frankreich. FÃ¼nf StÃ¼cke. Altona und Leipzig, in der Kavenschen Buchhand-

lung. 1793 bis 1795. V. 8. Mit Nebentiteln. Erstes StÃ¼ck: Copenhagen oder die

Abreise. Uebersetzung aus Baggesens Labyrinth von C. F. Gramer. Kiel und seine

Gegend. Zweytes: Kiel. Eutin. LÃ¼beck. Drittes: Hamburg. Altona. Viertes: Wands-

beck bis Pyrmont. FÃ¼nftes StÃ¼ck: Einbeck bis Basel. Uebersetzung aus Baggesens

Labyrinth von Carl Friedrich Gramer. [JÃ¶rdens 6, 601: Die Ã�bersetzung sei mit

â�¢eigenen Zuthaten Cramers durchwebt]. â�� Baggesens, Professors in Kopenhagen,

Humoristische Reisen durch DÃ¤nemark, Deutschland und die Schweiz in fÃ¼nf BÃ¤nden.

Zweyte Auflage. Hamburg und Maynz in Commission bey Gottfr. Vollmer. 1801. V. 8.

Vergl. Â§ 232, 32. 20) = Band IV. S. 415 f. und R. Steig, Achim von Arnim

und Clemens Brentano. Stuttgart 1894. S. 170.

Einzelne Fragmente Ã¼bersetzt: Wielands Neuer Teutscher Merkur 1794 Januar

S. 50f. April S. 229f. Mai S. 3f. 1795 Januar S. 12f. Der Ã�bersetzer ist nach

Mensel, Gel. Teutschl. 9, 14f. (aus Kordes' Lexikon): Joh. Konr. Ahlmann.

5) A Bonaparte. Ode sapphique composee Ã¤ l'hospice du Grand St. Bernhard

1798 par J. Baggesen. Traduite du Danois en francois par lui-meme. Copenhague

1800. 4 Bl. 8.

6) Taschenbuch fÃ¼r das Jahr 1802. Hg. von Joh. Georg Jacobi. Hamburg,

Perthea. Enth. von J. H. VoB das Gedicht ,An Jens Baggesen', vergl. oben Nr. s.,

von J. Baggesen: 8. 51 bis 53 An J. H. Vofi. â�� S. 102 bis 104 Die neue Be-

geisterung. â�� S. 147 bis 149 An Ernst Schimmelmann. â�� S. 159 Plutua und Amor. â��

S. 171 bis 173 An die Telyn.

11*
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7) Gedichte von Jens Baggesen. Zwei Theile. Hamburg, bey Friedrich Perthes.

1803. 8 Bl., 209 S. und VIII, 282 S. 8.

Oden und Elegieen. â�� Lieder und vermischte Gedichte.

8) Parthenais oder der Junfrauen Wallfahrt, ein episches Gedicht in nenn

GesÃ¤ngen von Jens Baggesen. Ein SeitunstÃ¼ck zu Goethes Hermann und Dorothea

und Vossens Luise: Taschenbuch fÃ¼r Damen auf 1803. Hamburg, Vollmer. 12.â��

Parthenais oder die Alpenreise. Ein idyllisches Epos in neun GesÃ¤ngen. Hamburg

und Mainz 1804. 16. â�� Parthenais oder Der Jungfrauen Wallfahrt zur Jungfrau.

Ein idyllisches Epos in neun GesÃ¤ngen. Zweite unverÃ¤nderte Auflage. Hamburg bei

Vollmer o. J. 12. â�� ParthenÃ¤is (so!) oder Die Alpenreise. Ein idyllisches Epos in

ZwÃ¶lf GesÃ¤ngen von Jens Baggesen. Amsterdam im Kunst und Industrie Comptoir.

o. J. (1808). 222 8. 8. â�� Parthenais, oder Die Alpenreise. Ein idyllisches Epos in.

zwÃ¶lf GesÃ¤ngen von Jens Baggesen. Ganzlich umgearbeitete und mit drei GesÃ¤ngen

vermehrte Auflage. Amsterdam, Kunst und Industrie Comptoir. 1812. 12. â��

Parthenais, oder Der Jungfrauen Wallfahrt zur Jungfrau. Ein idyllisches Epos in

zwÃ¶lf GesÃ¤ngen. Hamburg 1812. 8. â�� Parthenais oder die Alpenreise. Ein idyl-

lisches Epos in zwÃ¶lf GesÃ¤ngen von Jens Baggesen. Neue Auflage. Leipzig, F.

A. Brockhaus. 1819. II. 8. â�� GÃ¤nzlich umgearbeitet in Nr. 18) L

FranzÃ¶sisch (in Prosa): La Parthe'ne'ide. PoSme de M. J. Baggesen, traduit

de l'Allemand. A Paris 1810. 12.

Der Obersetzer war Claude Charles Fauriel.

9) Heideblnmen. Vom Verfasser der Parthenai'g. Nebst einigen Proben der

Oceania. Amsterdam. Im Kunst- und Industrie-Comptoir. 1808. 385 8. 8.

Die Oceania sollte ein mit Camoens Lusiaden wetteiferndes Gedicht werden,

dessen Stoff Cook's Entdeckungsreisen bilden.

10) Janhagel-Prosodie oder Wettgesang der neun Aftermusen. An VoB: Morgen-

blatt 1808. Nr. 810. S. 1239 f.

11) Eintrag in Aug. v. Goethes Stammbuch (,Tiefe Bewunderung griechischer

Kunst in gÃ¶thischer Bildung', unterz. Heidelberg, d. 24. Dec. 1808. Baggesen):

Deutsche Rundschau 1891. 68, 261.

12) Schiller und Goethe: Morgenblatt 1809. Nr. 3. Vergl. Â§ 249. B, I. 29) Ã�-

= Band V. S. 101.

Vergl. Ã¼ber Baggesens Anteil am Morgenblatte auch Nr. h. 4, 9. 23.

13) Der Karfunkel oder Klingklingel- Almanach. Ein Taschenbuch fÃ¼r vollendete

Romantiker und angehende Mystiker. Auf das Jahr der Gnade 1810 [Sonettschema].

Herausgegeben von Baggesen. TÃ¼bingen in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 8.

Vergl. F. Pf Ã¤ff, Arnims Trost Einsamkeit. 1883. LXXXVf. und Nr. c.

14) Taschenbuch fÃ¼r Liebende, auf das Jahr 1810. TÃ¼bingen 16. Bd. VIII. S. 70.

15) Zwei Gedichte an Henriette Hendel-SchÃ¼tz: Blumenlese aus dem Stemm-

bucheder deutschen mimischen KÃ¼nstlerin, Frauen Henriette Hendel-SchÃ¼tz gebornen

SchÃ¼ler. Leipzig und Altenburg: F. A. Brockhaus. 1815. S. 12 bis 14. Vergl.

Morgenblatt 1808. Nr. 291 und 1809. Nr. 5. Sieh auch Nr. h. 4, 3 f.

16) Der Himmelruf an die Griechen in ihrem Todeskampfe fÃ¼r die Freiheit:

Morgenblatt 1826. Nr. 278. Auch besonders erschienen â�¢ Zum Besten der vielleicht

noch lebenden. Breslau 1826. Im Verlage von Josef Max und Komp. 10 S. 8.

Vergl. Euphorion 1896. ErgÃ¤nzungsheft S. 116 und unten Bd. VIU. S. 289, 79) c.

17) Adam und Eva, oder Die Geschichte des SÃ¼ndenfalls. Ein humoristisches

Epos in 12 BÃ¼chern. Mit Vorwort von G. J. GÃ¶schen. Leipzig 1826. 436 S. 8.

Proben daraus standen in der Abendzeitung 1826 Nr. 254. 257. â�� Adam und Eva.

Ein humoristisches Epos von Jens Baggesen. Neue Ausgabe im Auszug redigiert von

E. Grope und mit Beilagen versehen von J. C. Th. Baggesen. StraÃ�burg 1885.

Vergl. Anz. f. d. dtsch. Alterth. 12.

18) Jens Baggesen's poetische Werke in deutscher Sprache. Herausgegeben

von den SÃ¶hnen des Verfassers, Carl und August Baggeaen. FÃ¼nf Theile. Leipzig:

F. A. Brockhaus. 1836. V. 12. I. Nr. 8) â�¢=â�¢- letzte Umarbeitung des Verfassers. â��

II. Nr. 7). â�� III: Der vollendete Faust oder Romanien in Jauer. Ein dramatisches

Gedicht in drei Abtheilungen. Die Philisterwelt oder Romanien im Wirthshause.

KomÃ¶die als Vorspiel. Die romantische Welt oder Romanien im Tollhause. Comi-

TragÃ¶die in sieben AufzÃ¼gen. â�� IV. Nr. 17). Gedichte der zweiten Periode (Epi-
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Bramme). â�� V. Gedichte der zweiten Periode (Lyrische Gedichte, ErzÃ¤hlungen,

poetische Episteln).

19) Fragmente. Aus dem literarischen NachlaÃ� des Verfassers. Heraus-

gegehen von A. Baggesen. Kopenhagen 1855. X, 270 S. 8.

20) Jens Baggesen's philosophischer NachlaÃ�. Herausgegeben von Karl A.

R. Baggesen. Zwei BÃ¤nde. ZÃ¼rich, Friedr. SchultheÃ�. 1858 bis 1863. H. 8.

Vergl. vorhin Nr. n. S. 268 bis 269.

6. Gerhard Bonnler, geb. am 21. Oktober 1778 in Besai^on, Franche-

ComtÂ«, kam jung nach Deutschland und wurde in Dresden, aber nicht in der

Ritterakademie, erzogen, ging dann zu weiterer Ausbildung nach Ã�sterreich.

Die Ermordung seines Oheims Bonnier, des franzÃ¶sischen Gesandten zum Rastatter

Kongresse, verhinderte seine RÃ¼ckkehr nach Frankreich. Einige Zeit lebte er

als Sprachlehrer in Hamburg, kam 1802 nach Kopenhagen, grÃ¼ndete dort eine

Leihbibliothek und wurde BuchhÃ¤ndler.

Erslew l, 168f.

1) Ernst und Satire. No. I bis XII. Kopenhagen 1804. 8.

2) Feldborgs Spazierreise nach Kopenhagen und den umliegenden Gegenden.

Kopenhagen 1808. 8. (Ans dem Englischen Ã¼bersetzt).

3) Neues Taschenbuch der Laune oder Schilderungen aus der wirklichen

Welt. Herausgegeben von Ambroaius v. Lucas. Kopenhagen, Bonnier. 1814. 8.

7. Adam Gottlob OehlenschlÃ¤ger, geb. am 14. November 1779 zu Vesterbro

bei Kopenhagen, Sohn des SchloÃ�verwalters und Organisten. Joachim Konrad Oehlen-

schlÃ¤ger zu Frederiksberg, besuchte von seinem 12. bis 16. Jahre die EfterslÃ¤gtesel-

skabets-Realschule in Kopenhagen und debÃ¼tierte 1797 (nicht 1799) als Schauspieler,

verlieÃ� die BÃ¼hne jedoch bald wieder und studierte seit 1800 in Kopenhagen Rechte,

Â«rhielt 1801 einen akademischen Preis fÃ¼r eine Abhandlung Ã¼ber den Gebrauch der

nordischen Mythologie in der Dichtung (Minerva 1801. I, 272 bis 297) und trat im

August 1805 mit einem kÃ¶niglichen Stipendium ausgerÃ¼stet eine Reise an, die ihn

nach Deutschland, Frankreich, der Schweiz und Italien fÃ¼hrte. Im Jahre 1809 kam

Â«r zurÃ¼ck nach Kopenhagen, erhielt 12. Dez. 1809 den Titel Professor (Rang 6.

Cl. Nr. 3.) und wurde am 21. Sept. 1810 zum auÃ�erordentlichen Professor der Ã�sthetik

an der UniversitÃ¤t Kopenhagen ernannt. Im Jahre 1817 machte er in Gesellschaft

des Barons P. G. Bertouch-Lehn wieder eine Reise nach Deutschland und Frankreich,

1827 wurde er zum ordentlichen Professor der Ã�sthetik und zum Assessor im Consis-

torium ernannt, besuchte im Sommer 1829 MalmÃ¶ und Lund, machte 1831 eine

Reise nach Leipzig und Berlin, war 1831 bis 32 Rektor der UniversitÃ¤t und reiste

1833 nach Norwegen. Unterm 16. MÃ¤rz 1839 wurde er zum wirklichen Etatsrat

ernannt, wiederholte im Sommer 1843 die Reise nach Norwegen und ging im Mai

1844 aufs neue auf Reisen, zunÃ¤chst nach Berlin, Wien und MÃ¼nchen, blieb den

Winter in Paris und kam im Mai 1845 zurÃ¼ck nach Kopenhagen. 1846 bis 47 fÃ¼hrte

er zum zweitenmale das Rektorat der UniversitÃ¤t, reiste im Juli 1847 nach Schweden

und starb am 20. Januar 1850 in Kopenhagen. â�� In ihm verehrte der Norden seinen

ausgezeichnetsten Dichter. Er verstand es, die vielfach lebendige Begeisterung fÃ¼r

Erinnerungen und den Geist des nordischen Altertums zu entflammen, und schuf,

trotzdem daÃ� seine erste dramatische Arbeit wiederholt abgelehnt worden war, _ ein

dÃ¤nisches Idealschauspiel, das auf Schillerischen Grundlagen dem echten Geiste seines

Volkes glÃ¤nzenden Ausdruck gab. Als Vermittler zweier Nationen, die einander so nahe

verwandt und zugleich wie GegensÃ¤tze verschieden sind, hat er auch in Deutschland

groÃ�en Erfolg gehabt und eine Zeitlang den Geist des Schillerischen Schauspiels zu

erhalten wenigstens beigetragen; seine deutschen Arbeiten sind jedoch an WÃ¤rme

und Vollendung geringer als seine dÃ¤nischen, da die deutsche, wenn auch noch so

flieÃ�end gebrauchte Sprache eine erlernte war, deren Anwendung zwar nichts MÃ¼h-

sames, aber auch nichts UrsprÃ¼ngliches verrÃ¤t. Wie seine Ã�bersetzungen Goethischer

Dichtungen die DÃ¤nen nicht erfassen wie die Originale, so mÃ¼ssen in Deutschland

seine Ã�bersetzungen der eigenen Werke (und deutsch schreibend Ã¼bersetzt er immer

dÃ¤nische Gedanken) hinter der Wirkung seiner Originale bei seinen Landsleuten

zurÃ¼ckbleiben. Mit Ehren wie er, war bis dahin und ist seitdem kein dÃ¤nischer

Dichter Ã¼berhÃ¤uft worden, Orden und Ehrenzeichen dernordischen Reiche schmÃ¼ckten

ihn, die Jugend vergÃ¶tterte ihn, sein 70. Geburtstag war ein Volksfest in DÃ¤nemark
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und Norwegen; mit seiner sterblichen HÃ¼lle wurde der Rahm DÃ¤nemarks, einen

lebenden groÃ�en Dichter unter den Weltpoeten zu besitzen, begraben.

a. Minna KÃ¶rner an Frdr. Benedict Weber (Dresden 1806 August 22):

Deutsche Rundschau 1878. 15, 466.

b. Meusel, Gel. Teutschland 14, 685. 19, 8f.

c. Nekrolog 28, 68 bis 70.

d. Erslew 1853. 3, 647 bis 670.

e. Thortsen 1854. S. 152 bis 157.

f. Selbstbiographie Nr. 29) Band I und II.

g. Frd. Chph. Dahlmann, Betragtninger over OehlenschlÃ¤gers dramatiskfr

Vaerker. KjÃ¶benhavn 1812. 64 S. 8.

h. F. W. Riemer, Mittheilungen Ã¼ber Goethe. 1841. l, 415 bis 419.

i. H. Stoffen s, Was ich erlebte. Breslau 1842. Band 5 und 6.

k. C. Molbech, Studier over Oehlenschlaegers Poesie og Digtervaerker.

KjÃ¶benhavn 1850. 8.

1. J. P. Mynster, Ved Adam Oehlenschlaegers Jordefaerd; i Frue Kirke

den 26. Jan. 1850. KjÃ¶benhavn 1850. 8.

m. H. P. Holst, Adam Oehlenschlaeger. En Mindetale i Efterslagtesel-

skabet den 4. Marts 1850. KjÃ¶benhavn 1850. 8.

n. Til Minde om Oehlenschlaeger. To Taler og to Digt, udgivne af det

skandinaviske Selskabet. KjÃ¶benhavn 1850. 8.

o. S. J. Stenberg, Minnestal Ã¶fver Adam Oehlenschlaeger. Stockholm 1850. 8.

p. Sieh nachher Nr. 41).

q. Kr. Arentzen, Baggesen og OehlenschlÃ¤ger. Literaturhistorik Studie.

KjÃ¶benhavn. 1870 bis 1878. VIII. 8. Inhalts- und Namen-Register von C. E.

Secher. 1878.

r. R. Nielsen, Adam Oehlenschlager. Et mindeskrift. KjÃ¶benhavn 1879. 8.

s. C. L. N. Mynster, Mindeblade om OehlenschlÃ¤ger og hans kreds hjemme

og ude, i breve fra og til ham. KjÃ¶benhavn 1879 (?) 8.

t. Georg Brandes, Goethe und DÃ¤nemark: Goethe-Jahrbuch 1881. 2, l

bis 48. Sieh oben Nr. 5. m.

u. Hanns Maria, Erinnerungen an Oehlenschlager und seinen Kreis. Aus dem

Norwegischen Ã¼bersetzt: Nordische Rundschau 1885. 4. Jahrgang. Heft 2 bis 4.

v. L. H. Fischer, L. Tieck und A. Ã¶hlenschlÃ¤ger (nach Tiecks ungedrucktem

Briefwechsel): Vossische Zeitung 1886. Sonntagsbeilage Nr. 3 <= Aus Berlins

Vergangenheit. Berlin 1891. S. 162 bis 168. Vergl. Â§ 284, 1. ee). 123) II.

w. R. Schmidt, Fra liv og literatur. syv foredrag. KjÃ¶benhavn 1887. 8.

enthÃ¤lt Goethe og Oehlenschlager.

x. G. Friedmann, Die Bearbeitungen der Geschichte des Bergmanns von

Fahlnn. Berliner Dissert. 1887. 8.

y. C. Elberling, Ã¶hlenschlÃ¤gerogdeÃ¶sterlandskeeventyr. KjÃ¶benhavn 1887. 8.

z. Ludwig SchrÃ¶der, Adam Oehlenschlager og den romantiske skole.

KjÃ¶benhavn 1888. V, 191 S. 8.

aa. Ph. Schweitzer, Geschichte der skandinavischen Literatur. Leipzig

1889. Band 3.

bb. J. Le Fevre-Deumier, Celebrites allemandeB. Essais bibliographiques

et litteraires. Paris 1893. 8. S.

Briefe an o. H. C. Andersen: Nr. s. Mynster. â�� Ã�. K. G. v. Brinckmann:

Â§ 291, 3. k. â�� y. Frommann: Das Frommannsche Haus und seine Freunde.

Jena 1872. S. 86f. â�� rf. Goethe: Goethe-Jahrbuch 1887. 8, 11 bis 20; dazu 9,

304 und 348 f. â�� s. F. F. Hebbel: F. Hebbel, Briefwechsel mit Freunden und

berÃ¼hmten Zeitgenossen. Hg. von F. Bamberg. Berlin 1890. l, 244f. â�� C. K.

L. Rahbek: Nr. s. Mynster. â�� n. Es. Tegner: Nr. s. Mynster. â�� Â». L. Tieck:

Briefe an Tieck 3, 64 f. und Nr. s. Mynster.

Briefe an OehlenschlÃ¤ger von K. L. Rahbek, Rask, Charlotte von Schiller,

Friedrich Schlegel, Schleiermacher, Steffens, Es. Tegne~r, L. Tieck und J. H.Voi:

Nr. s. Mynster.

1) Aladdin oder die Wunderlampe. Ein dramatisches Gedicht in zwei Spielen

von Adam OehlenschlÃ¤ger. Amsterdam, 1808. Kunst- und Industrie- Comtoir. (War-

moesstraat Nr. 2.) 12 unbz. S. Widmung ,An GÃ¶the', 564 S. 8. â�� Aladdin, oder:

Die Wunderlampe. Dramatisches Gedicht von OehlenschlÃ¤ger. Neue verbesserte
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!

Auflage in zwei Theilen. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1820. II. 8. Schriften Band

3 bis 4. â�� Werke Band 10 und 11.

DÃ¤nisch: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Dramatisk Eventyr. Et

Lystspil: Poetiske Skrifter. KjÃ¶benhavn 1805. 2, 75f.

Schwedisch: Aladdin eller den underbaraLampan. Dramatisk dikt. Ã¶rvers.

Bf Ludv. BorgstrÃ¶m. 1819. 20. (Kalender fÃ¶r Damer). Sieh Morgenblatt 1807.

Dezember. S. 1211.

Rez. von Jean Paul sieh Hempel-Ausg. 53, 123 bis 128. â�� G. Brandes,

Aladdin: Deutsche Rundschau 1889. 61, 90 bis 111 = Menschen und Werke.

Essays. Frankfurt a. M. 1895. S. 97 bis 136.

Einige Szenen las OehlenschlÃ¤ger schon 1805 in Giebichenstein Goethe vor;

vergl. Nr. i. Band 5. S. 161; Goethe, Tagebuch 1806 Mai 12 und Juni 2 bis 13 =

Weim. Ausg. 3, 128. 129f.; Tag- und Jahres-Hefte 1806 = I, 35, 260. â�� Goethe

an Eichstadt 1808 September 23.

2) Wallfahrt nach Rom. Ein Tagebuch: Morgenblatt 1810. Nr. 37f.

3) Hakon Jarl. Ein Trauerspiel. TÃ¼bingen 1809. 2 Bl., 175 8. 8. â�� Schriften

Bd. 6. â�� Werke Bd. 5. â�� Nachdruck: Deutsche SchaubÃ¼hne. Augsburg und

Leipzig (1813). Bd. 13.

DÃ¤nisch: Hakon Jarl hin Rige. Et SÃ¶rgespil: Nordiske Digte af Adam

OehlenschlÃ¤ger. KiÃ¶benhavn 1807. ff. 233 f.

Schwedisch: HÃ¤kan Jarl den Rike. Sorgespei af Adam Oehlenschlaeger.

Ã¶fters, af Lndv. BorgstrÃ¶m. Upsala 1817. 8. â�� Hakon Jarl, Sorgespei i fern

akter. Ã�fversÃ¤ttning. Stockholm 1848. 12.

Englisch von Gilly: Blackwoods Edinb. Magaz. 1820. Band 27. April 78

bis 89, abgekÃ¼rzt. â�� London 1840. 8.

Ã�ber Goethes Plan, den Hakon Jarl auf die BÃ¼hne zu bringen vergl. Tag-

und Jahres-Hefte 1806 = Weim. Ausg. I, 85, 246f. und Grundrifi Band IV. S. 551.

Eine deutsche Ã�bersetzung des Hakon Jarl in K. Rolff (Therese Thonner

1861 bis 1892), Unter Buchen und Birken. Gesammelte Dichtungen und Ã�ber-

setzungen. Wien 1895. 8.

4) Axel und Walburg. Eine TragÃ¶die. TÃ¼bingen 1810. l BL, 150 S. 8. â��

Zweite Auflage. Stuttgart und TÃ¼bingen 1820. â�� Schriften Bd. 7. â�� Werke

Bd. 7. â�� Reclams Dniv.-Bibl. Nr. 1897.

DÃ¤nisch: Axel og Valborg. Et SÃ¶rgespil. KjÃ¶benhavn 1810. 8. â�� Fahlun,

1841. 8. Geschrieben in Paris; zuerst aufgefÃ¼hrt am 29. Januar 1810.

Schwedisch: Axel och Walborg. Sorgespei, Ã¶fvers. af Johan Dilluer.

Stockholm 1811. 8.

5) Hugo von Rheinberg. TragÃ¶die [dÃ¤nisch]. KjÃ¶benhavn 1818. 8. Ã�ber-

setzt: Schriften Bd. 8. â�� Werke Bd. 8.

Deutsch: Oehlenschl&ger's Hugo von Rheinberg. Herausgegeben von

Rudolph Christiani [t 1858 in Celle]. GÃ¶ttingen, bey Deuerlich. 1818. 8.

6) Helge. Et Digt. KjÃ¶benhavn 1814. 8. â�� Deutsch in den Werken Bd. 3.

Enth. Frodes Lied, Frodes Drama. Helges MÃ¤rchen, Helges Eventyr Traa

TragÃ¶die.

KÃ¶nig Helge. Eine Nordlands-Sage von A. OehlenschlÃ¤ger. Ã�bersetzt von Gott-

fried von Leinburg. 3. Auflage. Berlin 1869 bis 1870. III. 8. â�� 4. Auflage.

Leipzig 1886. III. 8. â�� 5. Auflage. Verlag von Hermann Gesenius in Halle 1894.

1. Teil: Helge. Ein Gedicht in Romanzen. Zuerst: Leipzig, Arnoldische

Buchhandlung. 1865. 8. 2. Teil: Yrsa. Eine TragÃ¶die. 8. Teil: Die Hroars-Sage.

Ein Roman.

Vergl. Rudolf Schmidt, Der verwandelte KÃ¶nig. Aus dem DÃ¤nischen Ã¼ber-

setzt von Herrn. Varnhagen. Erlangen und Leipzig 1889. 8. S. Vf.

7) Correggio. Ein Trauerspiel. Stuttgart und TÃ¼bingen 1816. 198 S. 8.

Der 5. Akt: Morgenblatt 1813. Nr. 261f. â�� Zweite unverÃ¤nderte Ausgabe. Stutt-

gart und TÃ¼bingen 1817. 4. â�� Dritte unverÃ¤nderte Auflage. Stuttgart und TÃ¼bingen

1832. 8. â�� Schriften Bd. 7. â�� Werke Bd. 8. â�� Berlin 1862 16. = Classiker des

In- nnd Auslandes. Stuttgart 1868 (Classische Theaterbibliothek Nr. 84). â��

Reclams Univ.-Bibl. Nr. 1555.

Vergl. Fouque Â§ 290, 1. 94) l, S. 178f. â�� Tieck, Kritische Schriften 4, 270f.

AufgefÃ¼hrt: Berlin 1828 Oktober 15. Vergl. Â§ 334, 909.
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DÃ¤nisch: Correggio. Tragedie. KjÃ¶benhavn 1811. 8. Zuerst aufgefÃ¼hrt

am 28. Januar 1811.

Schwedisch: Correggio. Sorgespei. Ã�vers. af Per Adolph Sonden. Upsala

1812. 8. â�� Ã�fvers. af SandstrÃ¶m. Stockholm 1840. 12.

Italienisch: Jl Correggio. Tragedia tradotta (d. 0. dal Borgo di Primo).

Pisa 1812. 8.

FranzÃ¶sisch: Correge. Tragedie en cinq actes, traduite (en prose) par X.

M armier. Paris et Strasbourg 1834. 8.

Serbisch von FrÃ¤ulein Abramovitz. Belgrad 1847.

8) MÃ¤rchen und ErzÃ¤hlungen. Stuttgart und TÃ¼bingen. 1816 bis 1817. II. 8.

- Schriften Bd. 16 und 17. â�� Werke Bd. 20.

Enth. I. a: \'y und Gulhyndi, ein orientalisches MÃ¤rchen. DÃ¤nisch: Aly

og Gulhyndi. Et Eventyr i Digtninger. KjÃ¶benhavn 1811 bis 1818. â�� Schwe-

disch von Erik Ekmark. StrengnÃ¤s 1819. 8.

h: Vaulundur. Sage. DÃ¤nisch: Vaulundurs Saga: Poetiske Skrifter. KjÃ¶ben-

havn 1805. 2, If. - Schwedisch von Jakob Adlerbeth. Stockholm 1B12. 8.

H. c: Reichmuth von Adocht. DÃ¤nisch: Digtninger. KjÃ¶benhavn 1813.

Band 2. - Schwedisch von Carl Erik Ekmark: BerÃ¤ttelser af Adam Oehlen-

schlÃ¤ger Ã¶vers. StrengnÃ¤s 1819. 8.

d: Das GemÃ¤lde. DÃ¤nisch: Maleriet: Digtninger. Bd. 2. â�� Schwedisch

von E. Ekmark.

e: Die GlÃ¼cksritter. DÃ¤nisch: Lykkeridderne: Digtninger. Bd. 2. â�� Eng-

lisch: Specimens of German Romance selected and translated frorn various

Authors. London 1826. KI. 12.

f: Die MÃ¶nchbrÃ¼der. DÃ¤nisch: MunkebrÃ¶drene: Digtninger. Bd. 2. â��

Schwedisch von Ekmark.

g: Der Eremit DÃ¤nisch: Eremiten: Digtninger. Bd. 2. Schwedisch von

Ekmark.

9) Gedichte von Oehlenschlager. Stuttgart und TÃ¼bingen, in der J. G. Cotta'-

schen Buchhandlung. 1817. 284 S. 8. â�� Nachdruck: Wien 1818. 8. â�� Zweite

vermehrte Aufl. Stuttgart 1844. 16. â�� Schriften Bd. 18. â�� Werke Bd. 21.

Enth. Lieder und Romanzen. â�� Der irrende Ritter, oder Don Quichote der

JÃ¼ngere. Ein Abenteuer in vier Romanzen. â�� Das Evangelium des JahreÂ«. Oder

das wiederkehrende Leben Jesu in Natur und Menschensinn (Allegorie).

Wilhelm Grimm Ã¼bersetzte auch 1810 ,nach dem DÃ¤nischen des A. Oehlen-

schlager' im Vaterland. Museum l, 211 bis 213 = Kleinere Schriften l, 245 bis

247: Christi Wiederscheinen in der Natur. 1. Christi Geburt. 2. Maria. 3. Joseph.

10) FostbrÃ¶drene. Tragedie. KjÃ¶benhavn 1817. 8 Geschrieben in Paris 1817.

Deutsch: Die Blut-BrÃ¼der. Trauerspiel. Frei Ã¼bers, von Georg Lotz. Leip-

zig 1823. 8.

11) En Reise fortalt i Breve tu mit Hjem. KjÃ¶benhavn 1817 und 1818. II. 8.

Deutsch: A. OehlenschlÃ¤gers Briefe in die Heimath, auf einer Reise durch

Deutschland und Frankreich. Aus dem DÃ¤nischen Ã¼bersetzt von Georg Lotz.

Zwei BÃ¤nde. Altona, bey.J. F. Hammerich, 1820. II. 8.

Band 2, S. 276f. eine Ã�bersetzung von Tale i Anledning af Thorwaldsens Hjem-

komst til Fsedrelandet; holden ved Festen den 16de October 1819. KiÃ¶benhavn.

44 S. 8. Rede bei Thorwaldsens RÃ¼ckkehr ins Vaterland.

HollÃ¤ndisch: Amsterdam 1821.

12) Hagbarth und Signe. Trauerspiel. Stuttgart und TÃ¼bingen 1818. 155 S.

8. â�� Schriften Bd. 9. â�� Werke Bd. 4.

DÃ¤nisch: Hagbarth og Signe. Tragedie. KjÃ¶benhavn 1813. 8. Zuerst auf-

gefÃ¼hrt am 19. Januar 1816.

Vergl. Grillparzers SÃ¤mtliche Werke 185, 89 f.

13) Lndlam's HÃ¶hle Dramatisches MÃ¤hrchen in fÃ¼nf Akten von OeblenachlÃ¤ger.

Berlin, 1818. In der Nicolaischen Buchhandlang. Wien, bei Carl Gerold. VI,

220 S. 8. â�� Wohlfeile Ausgabe. Berlin 1821. â�� Schriften Bd. 5. â�� Werke Bd. 14.

DÃ¤nisch: Ludlams Hule. Syngespil. KiÃ¶benhavn 1814. 8.

14) Freyas Altar. Lustspiel in fÃ¼nf Akten. Berlin 1818. 8. â�� Wohlfeile

Ausgabe. Berlin 1821. 8. â�� Schriften Bd. 11. â�� Fehlt in den Werken.

DÃ¤nisch: Freias Alter. Lystepil. KiÃ¶benhavn 1816. 8. Umarbeitung des von
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der Theater-Direktion 1804 und 1805 zurÃ¼ckgewiesenen Singspiels (Poetiske

Skrifter 1805. Bd. 1), die 1816 wieder eingesandt und im September zum dritten

Male zurÃ¼ckgewiesen wurde. Vergl. Til Publikum. I Anledning of Lystspillet

Freias Alter, forkastet af Theatercensorerne. Fra Adam OehlenschlÃ¤ger. KiÃ¶ben-

havn 1816. 22 8. 8. Die deutsche Bearbeitung des Lustspiels hat OehlenschlÃ¤ger

geÃ¤ndert und abgekÃ¼rzt.

15) Palnatoke. Ein Trauerspiel in fÃ¼nf Akten. Stuttgart und TÃ¼bingen 1819.

8. â�� Schriften Bd. 6. â�� Werke Bd. 5.

DÃ¤nisch: Palnatoke. Et SÃ¶rgespil. Af Adam OehlenschlÃ¤ger. KiÃ¶ben-

havn o. J. [1809]. 8.

Eine Anzeige des Palnatoke und eine deutsche Ã�bersetzung des vierten Aktes

gab Wilhelm Grimm 1810 in BÃ¼schings und KannegieÃ�ers Pantheon l, 251 bis

267 = Kleinere Schriften l, 248 bis 260.

16) Nordens Gnder. Et episk Digt af Adam OehlenschlÃ¤ger. KiÃ¶benbavn

1819. 8.

Deutsch: Die GÃ¶tter Nordens. Episches Gedicht in drei BÃ¼chern. Aus dem

DÃ¤nischen Ã¼bertragen und mit einem mythologischen WÃ¶rterbuche versehen von

Gustav Thomas Legis. Leipzig 1829. 8. Sieh Â§ 350, 237.

Englisch: Gods of the North, by W. E. Fry. London 1843. 8.

17) Der Hirtenknabe. Dramatische Idylle von Adam Gottlob OehlenschlÃ¤ger:

Urania auf das J. 1820. S. 118 bis 182. â�� Einzeln gedruckt: Leipzig: F. A.

Brockhaus. 1821. 4, 121 S. 8. â�� Schriften Band 12. â�� Werke Band 9.

DÃ¤nisch: Den lille Hyrdedreng. Kn Idyl. Kopenhagen. 1818. 8. Zum ersten-

male aufgefÃ¼hrt am 23. Januar 1819 in Kopenhagen.

Englisch: The little Shepherd-boy. An Idyll. Translated by J. Heath.

Copenhagen 1827. 8.

Schwedisch von L. BorgstrÃ¶m in: Kalender fÃ¶r Damer.

18) Poetam ut in libro sie in vita sese prodidisse, et opus poeticum virtutes

atque vitia auctoris esse sortitum. Progr. Havnise 1820. 51 S. 4.

DÃ¤nisch: Digteren i Levnet som i Vaerker. En historik-aesthetisk Afhand-

ling, skrevet som Program ved Universitetes Reformationsfest KiÃ¶benhavn 1820.

87 S. 8.; auch in den Digtervaerker og Prosaiske Skrifter Bd. 24.

Deutsch: OehlenschlÃ¤gers kleine vermischte Schriften. Erstes BÃ¤ndchen.

Stuttgart 1821. 8. enth.: Die Dichter im Leben, wie in Werken, und Rede, ge-

halten am Reformationsfest der UniversitÃ¤t Kopenhagen Ã¼bersetzt von G. Lotz.

19) Tordenskjold. Syngspil. KiÃ¶benhavn 1821. 8.

Deutsch: Tordenskjold. Drama mit GesÃ¤ngen von A. OehlenschlÃ¤ger. Nach

dem DÃ¤nischen von G. Lotz. Cassel 1823. 8. â�� Zweite Aufl. 1828. 8.

20) Starkother. TragÃ¶die von OehlenschlÃ¤ger. Stuttgart und TÃ¼bingen, 1821.

8. - Schriften Bd. 8. - Werke Bd. 4.

DÃ¤nisch: Stserkodder. Tragedie. KiÃ¶benhavn 1812. 8.; zuerst aufgefÃ¼hrt

am 16. Oktober 1812,

Schwedisch: Starkodder. Sorgespei, Ã¶fvera. fr. Danskan af N. J. Steen-

hoff. Stockholm 1833. 8.

21) Robinson in England. Lustspiel. Stuttgart und TÃ¼bingen 1821. 8. â��

Schriften Bd. 12. â�� fehlt in den Werken.

DÃ¤nisch: Robinson i England. Comoedie. KiÃ¶benhavn 1819. 8.

22) Die RÃ¤uberburg. Singspiel. Vom Verfasser zur Kuhlauschen Musik aus

dem DÃ¤nischen Ã¼bersetzt. Stuttgart und TÃ¼bingen 1821. 144 S. 8. â�� Schriften

Bd. 11. â�� fehlt in den Werken.

DÃ¤nisch: RÃ¶verborgen. Syngspil. KiÃ¶benhavn 1814. 8.; zuerst aufgefÃ¼hrt

am 16. Mai 1814.

28) Erich und Abel. Tranerspiel. Stuttgart und TÃ¼bingen 1821. 8. â�� Schriften

Band 9. â�� Werke Band 7.

DÃ¤nisch: Erik og Abel. TragÃ¶die. KiÃ¶benhavn 1821. 8.

Deutsch: Erich und Abel. Ein Trauerspiel. Aus dem DÃ¤nischen Ã¼bersetzt

von C. H. v. Lowtzow [geb. 1750, t a'8 Geh. Conferenzrat und Amtmann zu

Reinbeck in Holstein, am 27. Februar laSO]. Schleswig 1821. 8. â�� BruchstÃ¼cke

Ã¼bersetzt von G. Lotz: Originalien 1821. Januar-Februar Nr. 14 bis 17.



170 Buch VH. Phantastische Dichtung. Â§ 291, 7.

24) KÃ¶nig Hroar in Leire. Eine altnordische ErzÃ¤hlung. Stuttgart und

TÃ¼bingen 1822. 8. â�� Zweite Auflage 1825. â�� Dritte Auflage 1833. â�� Schriften

Band 15. - Werke Band 19.

DÃ¤nisch: Hroars Saga. KiÃ¶benhavn 1816. 8.

Schwedisch: Ã¼bersetzt von SegerstrÃ¶m in Lund.

25) Holberg's Lustspiele. Ueberaetzt von A. OehlenschlÃ¤ger. Leipzig: P.A.

Brockhaus. 1822 bia 1823 IV. 8.

I. a: Der politische KannengieÃ�er. â�� b: Jean de France. â�� c: Jeppe vom

Berge. â�� d: Geert Westphaler. â�� e: Der elfte Junius. â�� f: Die Wochenstube. â��

II. g: Das arabische Pulver. â�� h: Die Weihnachtsstube. â�� i: Die Maskerade.

â�� k: Jakob von Tyboe (Bramarbas). â�� 1: Ulysses von Ithacia. â�� m: Die Reise

zur Quelle. â�� III. n: Melampe. â�� o: Heinrich und Pernille. â�� p: Diederich

Menschenschreck. â�� q: Zauberei. â�� r: Der verpfÃ¤ndete Bauerjunge. â�� s: Der

glÃ¼ckliche Schiffbruch. â�� IV. t: Erasmns Montanus. â�� u: Pernille als Tochter

vom Hause. â�� v: Die Unsichtbaren. â�� w: Viel Geschrei und wenig Wolle. â��

x: Die honette Ambition. â�� y: Der Poltergeist. â�� z: Don Ranudo de Colibrados.

Sieh Â§ 257, 17. = Band V. 8. 253f. und Â§ 349, 253.

26) Der Fiicher. Stuttgart 1825. 8. Als: ,Die Fischerstochter, in zwey

Abtheilnngen' in den MorgenlÃ¤ndischen Dichtungen. Leipzig 1831. Bd. 1. â��

Werke Band 12.

DÃ¤nisch: Fiskeren. Dramatisk Eventyr. KiÃ¶benhavn 1816. 8. Umgearbeitet

als: ,Fiskeren og bans Datier' in den Digterveerker 1836. Band 4; fÃ¼r die BÃ¼hne

bearbeitet: Fiskeren og l um s Born. KiÃ¶benhavn 1840. 8.

27) Die Inseln im SÃ¼dmeere. Ein Roman von OehlenschlÃ¤ger. Stuttgart

und TÃ¼bingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung 1826. IV. 8. â�� fehlt in

den Schriften. â�� Werke Band 15 bis 18.

DÃ¤nisch: Ã¶en i Sydhavet. Roman. KiÃ¶benhavn 1824 bis 25. IV. 8. â�� Neue

verkÃ¼rzte Auflage. KiÃ¶benhavn 1846. II. 8.

Zum Grunde liegt die Insel Felsenburg; sieh Â§ 192, II. 56) = Band III. S. 264.

28) Die WÃ¤ringer in Konstantinopel. Trauerspiel in fÃ¼nf Akten. Berlin, bei

Schlesinger. 1828. 191 S. 8. â�� Schriften Band 10. â�� Werke Band 6.

DÃ¤nisch: Vseringerne i Miklagard: Skuespil. KiÃ¶benhavn 1827. 8. Vergl.

Oehlenschlagers Svar til Herr. Y. Z. [David] paa hau- Recension over Veeringerne i

Miklagard [m Theaterblad 1827 Nr. 5 bis 7]. KiÃ¶benhavn 1827. 31 S. 8 und: Om

Kritiken i KjÃ¶benhavns flyvende Post [1827. Nr. 99 bis 101, von J. L. Heiberg]

over Vreringerne i Miklagard. KjÃ¶benhavn 1828. 24 S. 8.

29) Adam Oehlenschlagers Schriften. Zum erstenmale gesammelt als Aas-

gabe letzter Hand. Breelau. im Verlage bei Josef Max und Komp. 1829 bis 30.

XVIII. 16.

I bis U: Selbstbiographie bis 1809. (DÃ¤nisch: Oehlenschlagers Levnet, fortalt

af ham selv. KjÃ¶benhavn 1830 bis 81. II. 8.). â�� III bis IV: Aladdin. â�� V: Lud-

lams HÃ¶hle. â�� VI: Hakon Jarl. Palnatoke. â�� VII: Axel und Walburg. Correggio. â��

VIII: StÃ¤rkodder. Hugo von Rheinberg. â�� IX: Hagbarth und Signe. Erich und

Abel. â�� X: Die WÃ¤ringer in Konstantinopel. â�� XI: Freyas Altar. Die RÃ¤uber-

burg. â�� XII: Robinson in England. Der Hirtenknabe. â�� XIII: Die Flucht aus

dem Kloster. Singspiel. DÃ¤nisch: Flngten afKlosteret. Et Syngspil, digtet til

MozartÂ« Musik: Skuespil. KjÃ¶benhavn 1827. S. 3f. â�� Das Bild und die BÃ¼ste.

Komisches Singspiel. DÃ¤nisch: Billedet og BÃ¼sten, Syngspil: Nye poetiske Skrifter.

KjÃ¶benhavn 1829. Band 3. â�� XIV: Die Uebereilung. DÃ¤nisch: Overilelsen. Syng-

spil: Nye poetiske Skrifter. KjÃ¶benhavn 1829. Band 3. â�� Der blaue Cherub. Lust-

spiel. â�� XV: KÃ¶nig Hroar, eine altnordische ErzÃ¤hlung. â�� XVI: Novellen: Reich -

muth von Adocht. â�� Das GemÃ¤lde. â�� Die MÃ¶nchbrÃ¼der. â�� Der Eremit. â�� Die

GlÃ¼cksritter. â�� Die Strafe nach dem Tode. DÃ¤nisch: Straffen efter Doden ; zuerst:

Hauchs Iris 1819. S. 131 bis 143; dann: Digtervaerker 1835 bis 40. Bd. 13. S. 60f.

Schwedisch von L. Dettlof. Stockholm 1830. 8. â�� XVII: MÃ¤hrchen: Aly und

Gnlhyndi. Waulundur. â�� XVIII: Gedichte: Lieder, Romanzen. â�� Der irrende Bitter,

oder Don Quixote der JÃ¼ngere- Ein Abenteuer in vier Romanzen. â�� Das Evangelium

des Jahres. Vergl. H. Steffens: Breslauer Neue Zeitung (BÃ¼cherschau) 1830.

30) Karl der GroBe: Minerva fÃ¼r 1831. 8. 85 bis 260.

31) Die Rosen (Gedicht): Wendts Musenalmanach f. d. J. 1831. S. 311f.
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32) MorgenlÃ¤ndische Dichtungen von A. Oehlenschl&ger. Erstes BÃ¤ndchen:

Die Fischerstochter, in zwei Abtheilungen. Vergl. Nr. 26). Zweites BÃ¤ndchen: Die

DrillingbrÃ¼der von Damask. Leipzig: F. A. Brockhans. 1881. II. 8.

DÃ¤nisch: TrillingsbrÃ¶drene fra Damask. Lystspil. KjÃ¶benhavn 1830. 8. â��

Neue Ausg. KjÃ¶benhavn 1846. 8.

Diese zweite Dichtung auch Werke Bd. 13.

33) Der bleiche Ritter. Eine ErzÃ¤hlung von A. OehlenschlÃ¤ger: Urania fÃ¼r

1888. S. 289 bis 367.

DÃ¤nisch: Prometheus, Maanedsskrift for Poesie, Aesthetik og Kritik udgiv.

af A. OehlenschlÃ¤ger. KjÃ¶benhavn 1832 (September) bis (August) 1834. Band 1.

Von OehlenschlÃ¤ger selbst, und wahrscheinlich die ursprÃ¼ngliche Fassung.

34) Dramatische Dichtungen. Hamburg, 1835. II. 12.

a: Tordenskiold. Tragisches Drama. DÃ¤nisch: Tordenskjold. Tragisk Drama.

KjÃ¶benhavn 1833. 8.

b: Der falsche KÃ¶nig Olaf. Trauerspiel. DÃ¤nisch: Olaf den Hellige. Tra-

gÃ¶die. KjÃ¶benhavn 1838. 8.

c: Die italienischen RÃ¤uber. Trag. Drama. DÃ¤nisch: De italienske Rovere.

Tragisk Drama. KjÃ¶benhavn 1835. 8.

85) An Marschner (Gedicht), von den dÃ¤nischen Studenten, 4. Mai 1836.

36) Adam OehlenschlÃ¤gers Werke. Zum zweiten Male gesammelt, vermehrt

nnd verbessert. Breslau, im Verlage bei Josef Max und Komp. 1839. XXI. 8.

I und II: Selbstbiographie. â�� III: Baidur der Gute. Eine nordisch-mytholo-

gische TragÃ¶die. DÃ¤nisch: Om Boldur hin Code. Et mythologisk SÃ¶rgespil:

Nordiske Digte. KjÃ¶benhavn 1807. â�� Helge, ein Gedicht. Romanzen und TragÃ¶die.

â�� IV: St&rkodder. â�� Hagbarth und Signe. â�� V: Palnatoke. â�� Hakon Jarl. â��

VI: Olaf der Heilige. TragÃ¶die. â�� Die WÃ¤ringer in Konstantinopel. TragÃ¶die.

â�� VII: Axel und Walburg. TragÃ¶die. â�� Erich und Abel. Trauerspiel. â�� VIII:

Correggio. Trauerspiel. â�� Hugo von Rheinberg. TragÃ¶die. â�� IX: Sokrates.

TragÃ¶die. DÃ¤nisch: Sokrates. TragÃ¶die. KjÃ¶benhavn 1836. 8. â�� Der Hirten-

knabe. Dramatische Idylle. â�� X und XI: Aladdin, in zwei Spielen. â�� XII: Die

Fischerstochter. In zwei Abtheilungen. â�� XIII: Die DrillingbrÃ¼der von Damask.

â�� XIV: Der kleine Schauspieler oder SchrÃ¶ders Jagendleben. Lustspiel. DÃ¤nisch:

Den lille Sknespiller. Lystspil i [5] 4 Acter. KjÃ¶benhavn 1837. 8. â�� Ludlam's

HÃ¶hle. Dramatisches MÃ¤hrchen. â�� XV bis XVIII: Die Inseln im SÃ¼dmeer. â��

XIX: KÃ¶nig Hroar. â�� XX: Novellen und MÃ¤hrchen (dieselben wie in den Schriften,

Band 16 und 17). â�� XXI: Gedichte (wie in den Schriften, Band 18).

87) Schwedische TragÃ¶dien von Bernhard von Beskow. Uebersetzt von

A. OehlenschlÃ¤ger. Leipzig 1841. III. 8. â�� wiederh.: Dramatische Schriften von

B. T. Beskow. Aus dem Schwedischen. Leipzig 1847. III. 8.

a: Gustav Adolph. â�� b: Torkel Knutson. â�� c: Birger und sein Geschlecht.

88) Lieb' ohne StrÃ¼mpfe. Tragi-ComÃ¶die, frei nach Job. Heinrich Wessel.

Leipzig 1844. Ernst Fleischer. 2 Bl., 90 S. 8.

89) Oerwarodd, das Heldenkind. Ein altnordisches MÃ¤rchen von Ad. Oehlen-

schlÃ¤ger. Leipzig. Ernst Fleischer. 1844. 2 Bl., 214 S. 8.

DÃ¤nisch: Ã¶rvarodds Saga. Et oldnordisk Eventyr. KjÃ¶benhavn 1841. 8.

40) Neue dramatische Dichtungen von A. OehlenschlÃ¤ger. Leipzig: F. A.

Brockhaos. 1850 II. 8.

I. Zueignung, a: Das Land gefunden und verschwunden. Eine TragÃ¶die.

DÃ¤nisch: Land fundet og forsvundet. Et nordisk Heltespil. KjÃ¶benhavn 1846.

8. Zum erstenmale aufgefÃ¼hrt am 18. Mai 1846. â�� b: Amleth. TragÃ¶die.

DÃ¤nisch: Amleth. TragÃ¶die i fern Acter. KjÃ¶benhavn 1846. 8.; 1847. 8. â��

Deutsch auch: Amleth. TragÃ¶die. Im VersmaÃ�e des Originals Ã¼bertragen von

H. Zeise. Altona 1849. 112 S. 16. â�� II. c: Dina. Ein Trauerspiel. DÃ¤nisch:

DinÂ». Tragisk Drama i fern Acter. KjÃ¶benhavn 1842. 8.; 1848. 8. â�� d: Garrick

in Frankreich. Ein Lustspiel. DÃ¤nisch: Garrick i Frankrig. Lystspil. KjÃ¶ben-

havn 1846. 8.

41) Meine Lebens-Erinnerungen. Ein NachlaÃ� von Adam OehlenschlÃ¤ger.

Deutliche Originalausgabe. Leipzig, Verlag von Carl B. Lorck 1850 bis 1851. IV. 8.

DÃ¤nisch: Oehlenschl&gers Enndringer. Lâ��IV. Bind. KjÃ¶benhavn 1850â��51.

IV. 8.
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42) Digtervajrker og Prosaiske Skrifter. KjÃ¶benhavn 1851 bis 52. XXIV. 8.

(Prachtausgabe). â�� wiederh.: 1852 f.

I: Nordens Guder. â�� II: Helge, Yrsa. â�� Hroars Saga. â�� III: Hrolf Krake

(schon 1828 in Nye poetiske Skrifter). Ragnar Lodbrok, et Heltedigt; schon KjÃ¶ben-

havn 1849).â�� IV: Vaulundurs Saga. Ã�rvarodds Saga. â�� St. Hansaftens-Spil;

vgl. unten. â�� V: Aladdin. â�� VI: Fiskeren. â�� Aly og Gulhyndi. â�� VII: Noveller. â��

VÃ�I: Freyas Alter. â�� Gjenfserdet paa Herlnfsholm, Skuespil; schon KjÃ¶benhavn

1845. â�� IX: Robinson i England. â�� De italienske Rovere. â�� X: Garrick i Frankrig. â��

Den lille Skuespiller. â�� Sybille-Templet.â�� XI: Gertrude. Den skinsyge MÃ¶ller.

Den Rige ag den Faltige, Lystepil i l Act; schon KjÃ¶benhavn 1846. â�� Aerlighed

varer laengst, Idyl; schon KjÃ¶benhavn 1818. â�� Vffirtshuuskillet, Skuespillet, schon:

Digtervserker KjÃ¶benhavn 1835f. Bd. 10, 289f. â�� XII: TrillingsbrÃ¶drene. â�� Rover-

borgen. â�� XIII: Sovedrikken. Syngest. i 2 Acter; schon KjÃ¶benhavn 1808 (nach

Bretzner; vergl. S 226, 21. 4) n). â�� Ludlams Hule. Faruk, Syngespil; schon

KjÃ¶benhavn 1812; zuerst aufgefÃ¼hrt MÃ¤rz 1812. â�� XIV: Tordenskiold. â�� Overilelsen.

RÃ¼bezahl; zuerst? â�� Fornuftigermaalet Nr. 2 (bisher ungedruckt). â�� XV und XVI

Ã¶en i Sydhavet. â�� XVII bis XXI: Samlede Digte. - XXII: Nordiske Oldsagn; schon

KjÃ¶benhavn 1840. â�� XXIII: De to Jernringe. Den vandrede Digter (Norgesreisen.

KjÃ¶venhavn 1834. Fyensreisen. KjÃ¶benhavn 1835.) â�� Johannes Evald; schon KjÃ¶ben-

havn 1831. 12 S. 8. Svar til Baggesen paa hans Brev Noureddin til Aladdin; schon

KjÃ¶benhavn 1807. â�� XXIV: Digter i Levnet som i Vserker. â�� Livet en Reise,

et Digt; schon KjÃ¶benhavn 1847. 22 S. 8. â�� Forskjellige Taler ag Fprtaler.

St. Johannis-Abend-Spiel. Dichtung von A. OehlenscblÃ¤ger. Frei Ã¼bersetzt

von H. Smidt. Berlin 1853. 58 S. 16.

Die Ã�bersetzungen aus dem FranzÃ¶sischen, Italienischen, Englischen, Schwe-

dischen und Deutschen, so wie die dÃ¤nisch geschriebenen Werke, die nicht ins

Deutsche Ã¼bertragen wurden, kÃ¶nnen hier ebenso wenig genannt werden, wie die

verschiedenen Auflagen der dÃ¤nischen Originale, die OehlenschlÃ¤ger selbst Ã¼bertrug.

8. Henrich Steffens, geb. am 2. Mai 1773 zu Stavanger in Norwegen, wo

sein Vater Henrich Steffens (geb. 11. Febr. 1744 zu Berbice in Surinam, gest.

27. MÃ¤rz 1798) damals Oberchirurg am Lazarett war. Er wurde auf der lateinischen

Schule zu HelsingÃ¶r, dann vom September 1783 bis Juni 1787 auf der Domschule

zu Roeskilde unterrichtet, studierte m Kopenhagen 1790 bis 94 Naturwissenschaften,

unternahm im Sommer 1794 mit UnterstÃ¼tzung eine mineralogische Reise nach

Norwegen, hielt sich eine kurze Zeit in Bergen auf und verbrachte den Winter 1794

bis 95 in Hamburg, spÃ¤ter in Rendsburg, wohin sein Vater als Regimentschirurg

von HelsingÃ¶r versetzt war. Vom MÃ¤rz 1796 bis zum FrÃ¼hjahr 1798 war er Privat-

dozent in Kiel, reiste dann mit einem kÃ¶niglichen Stipendium nach Deutschland und

studierte vom Herbst 1798 bis Ostern 1799 in Jena und hÃ¶rte vorzugsweise Schelling,

ging dann Ã¼ber Berlin nach Freiberg und studierte von Ostern 1799 bis zum FrÃ¼h-

jahr 1802 Mineralogie unter Werner. Im Winter 1802 bis 1803 und im nÃ¤chsten

Winter hielt er philosophische Vorlesungen in Kopenhagen, wÃ¤hrend er den Sommer

1803 auf einer geognostischen Reise verbrachte Im MÃ¤rz 1804 wurde er zum Prof.

der Mineralogie in Halle ernannt, hielt sich 1807 bis 1809 in Holstein, Hamburg

und LÃ¼beck auf und kehrte dann nach Halle zurÃ¼ck. Seine schÃ¶ne Gattin war

Johanna (Hanne) Reichardt, eine Tochter des Kapellmeisters Job. Friedr. Reichardt,

und sein geistig angeregtes Haus, in das Goethe und all die jÃ¼ngeren Vertreter der

Romantik eintraten, wurde auch von groÃ�er Wichtigkeit fÃ¼r die Vermittelung der

dÃ¤nischen Litteratur nach Deutschland. Im Herbst 1811 folgte er einem Rufe nach

Breslau als ordentlicher Professor der Physik und der philosophischen Natur-

wissenschaft. Als Freiwilliger (Sekondlieutenant) machte er 1818 bis 14 den Feldzug

gegen Frankreich mit und kehrte nach Breslau zurÃ¼ck. Im Sommer 1824 unter-

nahm er eine Reise nach Norwegen und kehrte Ã¼ber Kopenhagen heim. Im FrÃ¼h-

jahr 1832 wurde er als Professor der Naturwissenschaften nach Berlin berufen,

1837 zum Geh Reg.-Rat ernannt. Er starb am 18. Februar 1845 in Berlin.

a. Meusel, Gel. Teutschland 10, 705. 15, 526. 20, 586 bis 588.

b. N. Nekrolog 1845. 23, 128 bis 142.

c. Zeitgenossen 1819. Band IV. Abth. 14. S. 115 bis 144.

d. Morgenblatt 1827. Nr. 73 bis 74.

e. LÃ¼bker S. 578 bis 581.
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f. Fr. Hammerich, Henrik Steffens i Forhold til den nordiske Udvikling:

Tidakrift for Literatur og Kritik. KjÃ¶benhavn 1843. Band 3, S. 144 bia 178.

f. Erslew 3, 388 bis 433.

. Zur Erinnerung an Henrich Steffens. Vier GedÃ¤chtniÃ�reden, gehalten am

Tage seiner Bestattung am 18. Februar 1845. Hrsg. von Heinrich Qelzer.

Breslan 1845. 8.

i. Henrich Steftens und die Wissenschaft der Gegenwart. Einleitung zu den

"Vorlesungen Ã¼ber DnivereitÃ¤tsstudium, gehalten an der UniversitÃ¤t zu Berlin von,

A. Helfferich. Berlin 1845. 8.

k. Alezander Jung. Charaktere, Charakteristiken und vermischte Schriften.

KÃ¶nigsberg 1848. 2, 33 bis 64.

l Sieh Â§ 282, o).

m. Richard Petersen, Henrik Steffens. Ein Lebensbild aus dem DÃ¤nischen

von A. Michelsen. Gotha 1884. 8.

Vergl. Anz. f. dtsch. Alterth. 7, 419. 11, 330. 12, 347.

n. Ludwig MÃ¼ller, Aus sturmvoller Zeit. Marburg 1892. 8. S. 256f. Ã¼ber

Steffens' aufwiegelndes Auftreten in Marburg November 1813 und im AnschluÃ� daran

ein Gedicht Dithmara.

o. Allg. dtsch. Biogr. 1893. 35, 555 bis 558 (0. Liebmann)

p. Steffens' Eintrag in August von Goethes Stammbuch (,Was durch den Vater

der Geist mit hoher Bedeutung gestaltet'): Deutsche Rundschau 1891. 68, 248f.

Briefe an Â«. V (Halle o. J. Oktober 11): J. A. Stargards Katalog 181. Berlin

1891. Nr. 242. â�� Ã�, Prof. BraniÃ�: Katalog der Autographensammlung des Grafen

Ludw. Paar. Berlin 1893. Nr. 1402. â�� y. K G. Brinckmann sieh Â§ 291, 3k.â��

<f. Jos. Max: Zur Erinnerung an Heinrich Steffens. Aus Briefen an seinen Verleger.

Hg. von Max Tietzen. Leipzig, G. E. Schulze. 1871. 808. 8.; sieh auch Â§ 284,.

1. f. = oben S. 33 f. â�� f. OehlenschlÃ¤ger sieh Nr. 7. s. Mynster. â�� f. Geo.

Andr. Reimer: R. Fleischers Deutsche Revue 1893. Bd. 4. S. 238f. â�� n- Tieck:

Briefe an Ludwig Tieck, hg. von Holtei 4, 55 bia 86.

Briefe an Steffens von Goethe: Goethes Werke. Weim. Ausg. IV, 15, 234f.

16, 321 f. und Goethe-Jb. 1897. 18, 5f. [dazu S. 18/20]. Ã�ber Steffens Beziehungen

in Goethe vergl. W. v. Biedermann, Goethes GesprÃ¤che l, 201 f. 2, 108. 234f.

Briefe von Hanne Steffens: R. Steig, Goethe und die BrÃ¼der Grimm. 1892>

S. 48 und Chronik des Wiener Goethe-Vereins vom 31. Dezember 1892 (von R. Steig).

1) Versuche Ã¼ber die Mineralogie und das mineralogische Studium. Altona 1797. 8.

2) Ueber die neuesten Schellingischen naturphilosophischen Schriften: Schellings

Zeitschrift fÃ¼r spekulative Physik 1800. Bd. l, H. l, S. l bis 48 und Heft2, S. 88 bia 121.

3) Ueber den Oxydationa- und Desoxydations-ProceÃ� der Erde. Eine in der

naturforschenden Gesellschaft zu Jena vorgelesene Abhandlung: Schellings Ztschr.

f. spek. Physik Bd. l, H. l, 8. 137 bis 168.

4) Beitrage zur innern Naturgeschichte der Erde. Erster Theil. Freiberg 1801. 8.

5) Drei Vorlesungen Ã¼ber Hrn. Dr. Gall's Organenlehre. Halle 1805. 8.;

Eudolstadt 1806. 8.

6) GrundzÃ¼ge der philosophischen Naturwissenschaft. In Aphorismen, zum

Behuf seiner Vorlesungen. Berlin 1806. 8.

7) Ueber die Vegetation: Marcus und Schellings JahrbÃ¼cher der Medicin als

Wissenschaft. 1808. Bd. 3, H. 2, S. 127 bis 197.

8) Ueber die Geburt der Psyche, ihre Verfinsterung und mÃ¶gliche Heilung:

J. Reils und Hoffbauers BeytrÃ¤ge zur BefÃ¶rderung einer Kurmethode auf psychischem

Wege. 1808. Bd. 2, St. 3, S. 378 bis 479.

9) Ueber die Idee der UniversitÃ¤ten. Vorlesungen. Berlin 1809. 8.

10) Geognostisch-geologische AufsÃ¤tze. Ala Vorbereitung zu einer innern

Naturgeschichte der Erde. Hamburg 1810. 8.

11) Abhandlung Ã¼ber die Bedeutung der Farben in der Natur: J. Ph. 0. Runge's

Farbenkugel. Hamburg 1810. 8. â��Steffens vermittelte Runges VerhÃ¤ltnis zu Goethe.

12) VollstÃ¤ndiges Handbuch der Oryktognosie. Halle 1811 bia 24. IV. 8.

18) Notizen Ã¼ber das Jod (mit Link und Fischer): J. Schweigger's Neues Journal

der Chemie und Physik 1814. Bd. 11, Heft 2, S. 129 bia 36.
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14) Johann Christian Reil. Eine Denkschrift. Halle 1815. 8. Vergl. Â§ 293,

IV. Nr. 6. 3).

15) Ueber das respective VerhÃ¤ltnis des Jodins und Chlorins zum positiven

Pol der Voltaachen SÃ¤ule: J. Schweiggers S. Journ. der Chemie u. Physik 1817.

Bd. 19, H. 8, S. 313 bis 815.

16) Die gegenwÃ¤rtige Zeit und wie sie geworden, mit besonderer RÃ¼cksicht auf

Deutschland. Berlin 1817. II. 8. Vergl. Hall. L.-Ztg. 1819 I. Nr. 42 bis 43.

L. .lalin in Hoffmanns Findlingen 202.

17) Turnziel. Sendschreiben an den Herrn Professor KayÃ�ler und die Turn-

freunde. Breslau 1818. 8.

Vergl. A. B. KayÃ�ler, WÃ¼rdigung der Turnkunst nach der Idee. Breslau 1818.

8. â�� A. B. KayÃ�ler, Die Turnfehde des Prof. Steffens. Breslau 1819. 8.

18) Ueber die Bedeutung eines freien Vereins fÃ¼r Wissenschaft und Kunst, vor-

gelesen in der philomathischen Gesellschaft am 25. Juni 1817: L. Wachlers Philo-

mathie 1818. Band l, S. 3 bis 18. Sieh Â§ 293, V. Nr. 25. 14) I. a.

19) Ueber die electrischen Fische: ebenda S. 125 bis 146. Sieh Â§ 293, V.

Nr. 25. 14) I. d.

20) Schilderung des Herrn von Krosigk: Zeitgenossen 1818. Heft 9. S. 3 bis 82.

21) Was ist in neueren Zeiten fÃ¼r die Physik des Gebirges geschehen?: Okens

Isis 1818. S. 261 bis 275.

22) Carikaturen des Heiligsten von Henrich Steffens. In zwei Theilen. Leipzig:

F. A. Brockhaus. 1819 bis 21. II. 8.

Vergl. Leipziger Lit.-Ztg. 1819. II. Nr 188 f. 1822.1. Nr. 80 bis 82. II. Nr. 209.

Gegen die Angriffe des Professor Steffens auf die Freimaurerei. Von vier

Maurern [Chn. Traugott Leberecht W a n c k e l, Karl Gttfr. R Ã¶ Ã� l e r, Chn. Ernst W e i B

und Max Karl Frdr. Wilh. GrÃ¤vell]. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1821. 3 Bl., 118 S. 8.

23) Die gute Sache von Henrich Steffens. Eine Aufforderung zu sagen, waa

sie sei, an alle, die es zu wissen meinen, veranlaÃ�t durch des Verfassers letzte Be-

gegnisse in Berlin. Leipzig: F. A. Brockhaus. Im MÃ¤rz 1819. 70 S. 8.

Ã�ber die gute Sache. Gegen Herrn Professor Steffens. Von Johann Friedrich

Herbart. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1819 im Monat Mai. 84 S. 8.

24) Ã�ber Kotzebue's Ermordung von Henrich Steffens. 1819. Verlag von Josef

Max in Breslau. 35 S. 8. Â§ 258, 8. t) = Band V. S. 278.

Vergl. Leipz. Lit-Ztg. 1820. I. S. 874f. und (Karl Frh. v. LÃ¼ttwitz) Noch

â�¢ein Wort Ã¼ber Kotzebues Ermordung. Schweidnitz 1819. 8.

25) Ã�ber Sagen und MÃ¤hrchen aus DÃ¤nemark: J. G. BÃ¼schings WÃ¶chentliche

Nachrichten 1819. Bd. 4. S. 183 f.

26) Ã�ber Deutschlands protestantische UniversitÃ¤ten. Antwortschreiben an den

Herrn PrÃ¤sidenten v. LÃ¼ttwitz. Breslau 1820. 8. Vergl. Leipz. Lit.-Ztg. 1820. IL

Nr. 272. Hall. L.-Ztg. 1821. I. Nr. 16.

K.Frh. von LÃ¼ttwitz, Einige Worte zur allgemeinen Beherzigung Ã¼ber den Adel

und Turngesinnungen, in ihrer Beziehung zum monarchischen Staate. Leipzig 1819. 8.

Ueber UniversitÃ¤ten und Adel; des PrÃ¤sidenten Freyherrn von LÃ¼ttwitz Er-

wiederung an Herrn Prof. Steffens. Breslau 1820. 8.

27) Schriften von Henrich Steffens. Alt und Neu. Zwei BÃ¤nde. 1821. Verlag

von Josef Max in Breslau. II. 8.

Enth. Naturphilosophische Abhandlungen, Reden und physikalische Abhand-

lungen.

28) Anthropologie. Breslau 1822. II. 8. (Leipz. L.-Ztg. 1823. I. Nr. 1-4.

Okens Isis 1823. S. 898â��925).

29) Von der falschen Theologie und dem wahren Glauben. Eine Stimme am

der Gemeinde. Breslau 1823. 8. â�� Neue verÃ¤nd. Aufl. Breslau 1831. 8. (Vgl. Lit.

Conversationsbl. 1824. S. 53 bis 60). â�� DÃ¤nisch von P. M. Krause. Kbhvn. 1825.8.

30) Widerlegung der gegen ihn von dem Herrn Consistorialrat Dr. Schulte

erhobenen Ã¶ffentlichen Anklage. Breslau 1823. 8.

31) Geschichten, Sagen und MÃ¤hrchen von Fr. v. d. Hagen, E. T. A. Hoffmann

und H. Steffens. Breslau 1823. 8. S. Nr. 43).

32) Der Norwegische Storthing im J. 1824. Geschichtliche Darstellung und Acten-

Â«tficke. Berlin 1825.8. (Lpzg. L.-Ztg. 1826.1. Nr. 50. Hall. Allg. L. Ztg. 1827. II. Nr. 129.)
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33) Die Familien Walseth und Leitb. Ein Cyklua von Novellen von Henrich

Steffens. Breslau 1826 bis 27. III. 8. â�� Zweite verbesserte Auflage. Sechs No-

vellen in fÃ¼nf Bandchen. Breslau, im Verlage von Josef Max in Breslau. 1830. V. 16.

Vergl. Berliner JahrbÃ¼cher fÃ¼r wissenschaftl. Kritik 1827. Sp. 1139 bis 1142.

(K. Immermann). â�� Dresdner Morgenzeitung 1827. Nr. 21/24 (Tieck). â�� Leip-

ziger Litterat.-Ztg. 1828. II. Nr. 258. â�� Hallische Litt.-Ztg. 1830. I, Nr. 77.

DÃ¤nisch: Familierue Valaeth og Leith. En Cyclus af Noveller af H. Steffens.

Oversat af J. Reimert Reiersen; udgiv. af C. F. GÃ¼ntelberg. KjÃ¶benhavn 1834. III.

8. â�� Ã�bersetzt von Hans Lassenius Bernhoft. Christiania 1827 bis 28. III. 8.

34) Die vier Norweger. Ein Cyklus von Novellen von Henrich Steffens.

Breslau 1827 bis 28. VI. 8. â�� Zweite verbesserte Aufl. Breslau 1837. VI. 16.

Vergl. Hallische Allg. Lit.-Ztg. 1830. I. Nr. 77.

DÃ¤nisch: De fire Normaend. En Cyclus af Noveller af H. Steffens. Oversat

afj. M. Reiersen, udgiv. af C. F. GÃ¼ntelberg. KjÃ¶benhavn 1835. III. 8. â�� Schwe-

disch: Stockholm 1836.

35) Polemische BlÃ¤tter zur BefÃ¶rderung der speculativen Physik. Erstes Heft

(Zur Geschichte d. heutigen Physik). Breslau 1829. wiederh.: Breslau 1835. 8. â��

Zweites Heft (Zur Geologie). Breslau 1835. 8.

86) Malkolm. Ein norwegische Novelle von Henrich Steffens. Breslau 1831.

H. 8. â�� Zweite verbesserte Aufl. Breslau 1838. IV. 16.

DÃ¤nisch: Malkolm. En norsk Novelle af H. Steffens, overs. af J. Jacobsen

[d.i. L. J. Flamand], KjÃ¶benhavn 1832 bis 1833 als Band 4 bis 5 der Bibliothek

for ndvalgte Forteellinger. â�� Auch: Malkolm. En norsk Novelle af H. Steffens.

Oversat af J. R. Reiersen, udgiv. af C. F. GÃ¼ntelberg. KjÃ¶benhavn 1835 bis

1836. II. 8.

37) Wie ich wieder Lutheraner wurde und was [mir das Lutherthnm ist.

Eine Confession von Henrich Steffens. Breslau, im Verlage bei Josef Max und Komp.

1831. 181 S., l unbez. S. Druckfehler. 8.

Vergl. Berliner JahrbÃ¼cher fÃ¼r wissenschaftl. Kritik 1831. II. S. 249 bis 261

(Marheineke). â�� Hallische Allg. Lit.-Ztg. 1834. ErgÃ¤nzungsblatt April Nr. 40

S. 313 bis 319.

38) Reden am Tage der Bestattung des Dr. Schleiermacher am 15. Februar

1834. Berlin 1834. 8. Sieh Â§ 293, II. 3. Nr. h.

39) Rezension von Clemens Brentano. Â§ 284, 1. 41): Berliner JahrbÃ¼cher fÃ¼r

wissensch. Kritik 1834. I. Sp. 147 bis 160.

40) Ueber geheime Verbindungen auf UniversitÃ¤ten. Ein Fragment aus den

Vortragen Ã¼ber die Hodegetik. Berlin 1835. 8.

41) Vorrede zu M. E. v. Bulmerincq's BeitrÃ¤gen zur Ã¤rztlichen Behand-

lung mittelst des mineralischen Magnetismus. Berlin 1835. 8.

42) Die Revolution. Eine Novelle von Henrich Steffens. Breslau, im Ver-

lage von Josef Max und Komp. 1837. III. 8.

Sieh Karl Gutzkow, GÃ¶tter, Helden, Don Quixote. Hamburg 1838. 8. S. 394

bis 451.

DÃ¤nisch: Revolutionen af H. Steffens. Overs. af J. Reimert Reiersen,

ndgiv. af C. F. GÃ¼ntelberg. KjÃ¶benhavn 1838. II. 8.

43) Gebirgs-Sagen. Als Anhang: Die Trauung, eine Sage des Nordens. Von

Henrich Steffens. Breslau, im Verlage bei Josef Max und Komp. 1837. 8. â��

GebirgamÃ¤rchen: Th. Weylers Kleine Hausbibliothek f. d. Jugend. Leipzig 1888.

Nr. 83.

DÃ¤nisch: Fjeldsagen, oversatte af C. F. GÃ¼ntelberg. KjÃ¶benhavn 1839. 8.

44) Novellen von Henrich Steffene. Gesammt-Ausgabe. Breslau, im Verlage

von Josef Max und Komp. 1837 bis 1838. XVI. 8.

I: Nr. 48). â�� II bis VI: Nr. 33). â�� VII bis XU: Nr. 34). â�� XIII bis XVI:

Nr. 86).

45) Christliche Religionsphilosophie. Erster Theil: Theologie. Breslau 1839.

8. â�� Zweiter Theil: Ethik. Breslau 1839. 8.

Vergl. K. Rosenkranz: Berliner JahrbÃ¼cher f. wissensch. Kritik. 1840. II.

Nr. 81 bia 84. S. 665 bis 695.
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46) Was ich erlebte. Aus der Erinnerung niedergeschrieben von Henrich

Steffens. Breslau, im Verlage bei Josef Max und Komp. 1840 bis 1844. X. 8. â��

Bd. l und 2 in zweiter verbess. Aufl. Breslau 1844 8.

DÃ¤nisch: Hvad jeg oplevede, nedskrevet efter Hukommelsen af H. Steffens.

overs. af Fr. Jul. Schal'demose. KjÃ¶benhavn 1840 bis 45. X. 8. Auch als: H. Steffens

samlede Fortsellinger Bd. 12 bis 21.

47) Nachgelassene Schriften von H. Steffens. Mit einem Vorworte von

Schelling. Berlin, 1846. Verlag von E. H. Schroeder. LXIII, 214 S. 8.

a: Aus einem Ã¶ffentlichen Vortrage zu H. Steffens Andenken. â�� h: Pascal

und die philosophisch-geschichtliche Bedeutung seiner Ansichten, â�� c: Ã�ber das

Leben des Jordanus Brunns. â�� d: Ã�ber die Einwirkung des Christenthums auf

die nordische Mythologie. - e: Gutachten Ã¼ber das System des Ã¶ffentlichen Unter-

richts, mit besonderer Beziehung auf die Akademie zu Soroe, erstattet an den

KÃ¶nig von DÃ¤nemark. â�� f: Ueber die wissenschaftliche Behandlung der Psychologie.

48) Lebensspiegel in ErzÃ¤hlungen von H. v. Kleist . . . Steffens . . . Varnhagen

von Ense. Aus deren Werken fflr die reifere Jugend auserwÃ¤hlt. Coesfeld 1846. 16.

Gegen die Bemerkung in Band V. S. 202, 24) den Nachdruck der Xenien

betreffend vergl. C. v. Wurzbach, Schillerbuch. Marg. 483.

Â§ 292.

1. Karl August Ludwig Philipp Varukagen von Ense, geb. am 21. Fe-

bruar 1785 in DÃ¼sseldorf, studierte zuerst Medizin, dann Litteratur und Philosophie,

lebte in Halle, Hamburg, Berlin und TÃ¼bingen, trat 1809 in Ã¶sterreichische, 1813 als

Adjutant des GeneralsTettenborn in russische Kriegsdienste; 1814 nahm ihnHarden-

berg in seine Kanzlei und lieft ihn mit nach Paris und zum Wiener Kongresse gehen;

1815 wurde er als Minister-Resident am badischen Hofe nach Karlsruhe gesandt,

1819 in gleicher Eigenschaft nach Amerika bestimmt; er blieb aber lieber als Lega-

tionerat auÃ�er Dienst in Berlin. Dort ist er am 10. Oktober 1858 gestorben.

Varnhagen war mit Rahe l Levin (oder spateren Robert), der Schwester des

Dichters Ludwig Robert, verheiratet: ihre Briefe und Einfalle gab er nach ihrem

Tode heraus. Es steckte etwas von der Natur A. Wilhelm Schlegels in diesem

Platten Diplomaten: eine groÃ�e Eitelkeit und Sorge fÃ¼r das Ã�uÃ�erliche, Leichtigkeit

er Auffassung und Darstellung, eine SeibatgefÃ¤lligkeit des Stils wie bei wenigen

Zeitgenossen, dabei trotz aller zur Schau getragenen Freisinnigkeit ein Beugen

und Neigen vor den kleinen GrÃ¶Ã�en, die dem AndrÃ¤ngenden freundlich begegneten,

und eine Bitterkeit und Feindseligkeit gegen die, die ihn durchschauten und des-

halb fern hielten. Dem entsprechen auch die biographischen Portraits, die er von

bedeutenden und unbedeutenden Zeitgenossen entworfen hat. Die dichterischen

Arbeiten seiner jÃ¼ngeren Jahre waren ohne SelbstÃ¤ndigkeit, bloÃ�e AusfÃ¼llung

fremder Formen und Stilarten; in seinen Gedichten suchte er Goethes spÃ¤teste

Art zu kopieren; in den Ã¼brigen lehnte er sich bald an FouquÃ¤s, bald an Kleists

Vorbild an. Erst als er zu rein historischen Darstellungen Ã¼berging, schien er ein

passendes Feld gewonnen zu haben, doch sind diese geschichtlichen, auch mehr

biographischen Arbeiten mit Vorliebe auf das Kleine und NebensÃ¤chliche gerichtet

nnd geben von den Menschen, Dingen und Begebenheiten selbst nur ein ab-

geschwÃ¤chtes Bild. In den letzten Jahren seines Lebens horchte und lauerte er

in den diplomatischen Kreisen, mit denen er immer in Verbindung geblieben war,

aufmerksam nach AnekdÃ¶tchen und Skandalgeschichten umher, zeichnete diese

dann .im Dienste der Wahrheit', wie Ludmilla Assing sich auszudrÃ¼cken beliebt,

tagebuchartig auf und bestimmte sie zum Druck, nur allzugetreue Spiegelbilder

der fremden und der eigenen ErbÃ¤rmlichkeit. Er brachte auch eine Menge von

zeitgenÃ¶ssischen Originalhandschriften und seltneren BÃ¼chern zusammen, die als un-

teilbare bibliothecaVarnhagen an die KÃ¶nigliche Bibliothek in Berlin gekommen sind.

a. Meusel, Gel. Teutschland 16, 71 f. 21, 188 f.

b. (Hitzig) Gel. Berlin 1826. S. 286 f.

c. Heinrich Laube, Varnhagen von Ense: Moderne Charakteristiken. Zweiter

Band. Mannheim. C. LÃ¶wenthals Verlagsbuchhandlung. 1835. S. 283 bis 304.

d. Thomas Carlyle: London and Westminster Review 1888. (Eseay Ã¼ber

Varnhagens DenkwÃ¼rdigkeiten und Rahel-Schriften).
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e. Varnbagen von Enee in Stolberg. UnterdrÃ¼ckte BlÃ¤tter aus seinem Tage-

buch, o. 0. u. J. (Eissingen 1841.) 8.

f. DD. Zweite Abtheilung. Leipzig 1849. 3. 386.

g. (Eduard) Schmidt-Weitenfels, Literarische Aquarellen II: Garten-

laube 1857. Nr. 42. S. 573 bis 575. Vergl. S. 624.

h. Unsere Zeit 1859. 8, 508 bis 522.

i. Max Ring, Varnhagen von Ense. sein Salon und seine Tagebflcber: Garten-

laube 1862. Nr. 18 S. 199 bis 202.

: R. ll;i \ m, Varnhagen von Ense: PrenBische JahrbÃ¼cher 1863. Band 11,

S. 445 bis 515

k. Karl Mayer, Ludwig Uhland, seine Freunde und Zeitgenossen. Stuttgart

1867. Band l und 2

1. Friedrich Arnold Brockhaus. Sein Leben und Wirken nach Briefen und

Aufzeichnungen geschildert von seinem Enkel Heinrich Eduard Brock h au g.

Leipzig 1872 bis 1881 III. 8.

m. Karl Uillebrand, Zeiten, VÃ¶lker und Menschen. Berlin 1875. Bd. 2.

S. 420. 2. Aufl. Straiburg 1892. 2, 420. m'. S. unten S. 805.

n. Wurzbach 1884. 49, 282 bis 286.

o. Alfr. Christlieb Kalischer, Beethoven und der Varnhagen-Rahelsche

Kreis: Der BÃ¤r 1887. Oktober. Nr. l bis 4.

p. Feodor Wehl, Zeit und Menschen. Altona 1889. 8 Bd. 2, S. 4 bis 26

und oft in beiden BÃ¤nden.

q. L. v. Ranke, Zar eigenen Lebensgeschichte. Hg. von A. Dove. Leipzig

1890. S. 147. 151.

r. Theobald Kern er, Das Kernerhans und seine GÃ¤ste. Stuttgart 1894. S.

175 bis 177.

s. Allg. dtsch. Biogr. 1895. 39, 769 bis 780 (Oskar F. Walzel). - t. S. 805.

Briefe an Â«. Bettina s. Nr. 52). â�� Ã�. Amalie BÃ¶lte: Briefe an eine Freundin.

Aus den Jahren 1844 bis 1858 von Varnbagen von Ense. Hamburg, Hoffmann und

Campe. 1860. 8. â�� y. Prof. BraniB: Graf Paars Sammlung von Autographen.

Berlin 1893. Nr. 1419. â�� /. Brockhaus sieh Nr. l, 2, 218 bis 216. â�� <f. (4) Ecker-

mann: Alex. Meyer-Cohn, GruÃ� aus Badersee! An Erich Schmidt zum 20. Juni 1898.

4 S. 8. â�� f. (20) Goethe: Goethe-Jahrbuch 1893 14, S. 60 bis 95; dazu S. 127

bis 142nndMichael Bernays, Varnhagens Briefe: Schriften zur Kritik undLitteratur-

geschichte. Stuttgart 1895. l, S. 19 bis 61 â�� f Ottilie v. Goethe: Goethe-Jahr-

buch 1889. 10, 164. â�� n J. E Hitzig: Katalog A. Cohn. Berlin 1891. Nr. 1082. â��

Â». Alex, von Humboldt sieh unten Nr. 49) â�� i. Gottfried Keller: J. Baechtold,

Kellers Leben l, 252. - x. Justinus Kerner: Nr. k. Karl Mayer. 2,87. - l. Ludwig l

von Bayern: Katalog A. Cohn Berlin 1890. Nr. 458. - u. Karl Mayer: Nr. k.

K. Mayer. 2, 73. - v. G. A. Reimer: Deutsche Revue 1893. 4, 109. 248. â�� f. Ludwig

Robert: (Dorow) Denkschriften. Berlin 1841. 5,10. â�� o. Ernestine Robert-tornow:

Deutsche Rundschau 1890. 65,432. â�� n Fanny Tarnow: Katalog A. Cohn. Berlin

1891. Nr. 1083/84. p. Ludwig Tieck: Briefe an Tieck 4, 133 bis 189 und unten

Nr. 53) l, S. 239. â�� a. (4) Heinrich Viehoff: Deutsche Revue 1887. 12, 4. 105. â��

T. Alexander Weill: Briefe hervorragender verstorbener MÃ¤nner Deutschlands an

Alexander Weill. ZÃ¼rich 1889 8. S. 67 bis 73.

Â». Briefwechsel zwischen F. Bopp und Varnhagen von Ense (1833â��1836):

B. Lefmann, Franz Bopp. Berlin 1891. Anhang XII.

qp. Briefwechsel zwischen Varnhagen von Ense und Oelsner (1816â��1828) nebst

Briefen von Rahel. Herausgegeben von Lndmilla Assing. Stuttgart, Verlag von

A. KrÃ¶ner 1865. m. 8.

Konrad Engelbert Oelsner, geb. am 13. Mai 1764 in Goldberg in Schlesien,

t 1828 in Paris.

X- Aus dem NachlaB Varnhagen's von Ense. Briefwechsel zwischen Varn-

hagen und Rahel. Leipzig: F. A Brockhaus. 1874 bia 1875. VI. 8. Vergl. Angsb.

Allg. Ztg. 1874. Nr. 387 und Rahel Nr. 2. â�¢;.

V'. Theodor Wiedemann, Leopold von Ranke und Varnhagen von Ense. Un-

gedrnckter Briefwechsel: Deutsche Revue. Hg. von Rieh. Fleischer. 1895. Jahr-

ganÂ« 20, S. 175 bis 190 und S. 338 bis 355.

Briefe an Varnhagen von Friedr- Ancillon: (Dorow) Denkschriften. Berlin

1840. 4, 19f. â�� A. v. Arnim: Dorow, Reminiscenzen. Leipzig 1842. S. 115 bis 120.

Â§ 286, 7. KI. â�� Joh. Henn. Ferd. von Autenrieth: (Dorow1 Denkschriften. Berlin

Ooedeke, Qrondrisz. VJ. Â«.Aufl.* 12
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1841. 6, 126f. - Bettina a. Nr. 52) S. 284f. â�� (2) Franz von Baader: Dorow,

Reminiscenzen. S. 124 bis 127. â�� Carl Friedr. v. Beyme s. Nr. 53) 2 und (Dorow)

Denkschriften. Berlin 1839. 3, 204 f. 1840. 4, 23 f. â�� A. BÃ¶lte: Dtsch. Rundschau

1892. 71, 238f. Varnhagens Antwort sieh Nr. Ã�. 8. 277f. â�� Cl. Brentano an V.

und Rahel sieh Nr. 55) S. 77 f. Â§ 286, 1. o. â�� Briefe Thomas Carlyle's an Varn-

hagen aus den Jahren 1837 bis 1857. Ã�bersetzt von Richard PreuB: Dtsch. Rand-

schau 1892. 71, 69 bis 120. 220 bis 245. Auch besonders erschienen Berlin 1892.

163 8. 8. â�� Lettres du Marquis A. de Custine Ã¤ Varnhagen d'Ense et Rahel Varn-

hagen d'Ense, accomp. de plusieurs lettres de la comtesse Delphine de Custine et

de Rahel. Bruxelles 1870. 8. â�� (11) Eduard Gans: (Dorow) Denkschriften. Berlin

1841. 5, 42f. Goethe: Â§ 234. B, I. 23) = Band IV. S. 569 und Goethe-Jahr-

buch 1884. V, 24 f. 30 f.

Jenny v. Gustedt: Lily v. Kretachman [verehel. v. Gizycki], Aus Goethes

Freundeskreise. Erinnerungen der Baronin J. v. Gustedt Braunschweig 1892.

S. 335 bis 388. â�� H. Heine: Nr. 52) und der Zeitgeist, Beiblatt zum Berliner

Tageblatt 1888. Nr. 14. â�� W. v. Humboldt: (Dorow) Denkschriften. Berlin 1839.

3, 3f. â�� Karl Immermann: (Dorow) Denkschriften. Berlin 1841. 5, S. 133 big 150.

- Gottfried Keller: J. Baechtold, Kellers Leben. Berlin 1894. 2,189.243. Vergl.

dort 8. 78 f. 310. 42*. 433 u. o. â�� Metternich: Nr. 52). â�� Niebuhr: (Dorow)

Denkschriften Berlin 1889. 3, 13f. - Karl von Nostiz: (Dorow) Denkschriften.

Berlin 1840. 4, 81 f. 98f. â�� (6) K. E. Oelsner: Dorow, Reminiscenzen S. 53 bis 86.

Vergl. Nr. <f. â�� Felix Papencordt: Dorow, Reminiscenzen 8. 21 big 24. - L. Ranke:

Biogr. Bl. 1895. Bd. l, H. 4. â�� Job. Gotth. v. Reinhold: (Dorow) Denkschriften.

Berlin 1841. 5, 194 bis 222. â�� Ludwig Robert: (Dorow) Denkschriften. Berlin

1888. 2, 76f. â�� Friedrich Rackert: Nr. 58) Bd. 2, 8. 386f â�� Gustav Graf von

Schlabrendorf: (Dorow) DenkwÃ¼rdigkeiten. Berlin 1839. 3, 191 f. â�� Friedrich

Schlegel: Dorow, a. a. 0. 8. 87 bis 89. â�� Friedrich Schleiermacber: Dorow, a a. 0.

S. 90 bis 91. â�� Friedr. Aug. v. Stagemann: Nr. 52). â�� Uhland: Ludwig Dhlands

Leben von seiner Wittwe. S. 123f. 129f. 147f. 214f. â�� Z. Werner: Â§ 287. Nr. C)

oben 8. 94. â�� K. L. Weltmann: (Dorow) Denkschriften. Berlin 1841 5, 180f.

1) Musenalmanach auf das Jahr 1804 (bis 1806). Herausgegeben von L. A.

v. Chamisso und K. A Varnhagen. Leipzig bei Carl Gottlob Schmidt 1804 (bis

1806). m. 12. Vergl. Â§ 291, 1. Chamisso Nr. 2) 3) und 5).

2) Rezension des Wunderhorns: Nordischer Merkur 1805. StÃ¼ck X.

Anonym, aber von Varnhagen gich gelber zugeschrieben. Vergl. R. Steig,

Arnim und Brentano. Stuttgart 1894. S. 157. 356. Von Varnhagen ist auch (sieh

an Rahel l, 333) das Liedchen im Wnnderhorn 3, 127 mit der Aufschrift ,Ang

der Polizey Fama' beigesteuert.

3) Britanniens. Ein Trauerspiel in l Akt: FeBlers Eunomia 1805. Oktober

S. 209 bis 224.

4) Testimonia Auctorum de Merkelio, das ist: ParadiesgÃ¤rtlein fÃ¼r Garlieb

Merkel. KÃ¶lln, bei Peter Hammer. 1806. 104 S. 8.

Dieses gewÃ¶hnlich (vergl. oben 8. 12 Nr. 29) Wilhelm Schlegel zugeschriebene

Schriftchen hat Varnhagen zum Verfasser. Vergl. Leben nnd Briefe von Chamisso.

Hg. von Hitzig. 5 Aufl. Berlin 1864. 1,129. 147; Kobersteins Literaturgeschichte

â�¢ S. 2492 A.; IV5, 872, 103) wird W. Neumann als Mitverfasser genannt. Varn-

hagens eigene Angabe bei R. Steig, Arnim und Brentano. S. 184. 357.

5) ErzÃ¤hlungen und Spiele. Von Karl August Varnhagen von Ense und Wilh.

Neumann. Hamburg 1807. Schmidt. 8. Vergl. Â§ 291, 1. Chamisso. Nr. 7)

6) Die Versuche und Hindernisse Karl'Â«. Eine Deutsche Geschichte aus neuerer

Zeit. Erster Theil. Berlin nnd Leipzig [1809]. Vergl. Nr. 6. W. Neumann.

7) Schlot Bentheim: Morgenblatt 1811. Nr. 208.

8) Poetischer AImanach fÃ¼r 1812. Besorgt von J. Kerner. Heidelberg. â�� Mit

neuem Titel: Romantische Dichtungen von ... Varnhagen u. a. Karlsruhe 1818. 8.

9) Ueber Goethe. BruchstÃ¼cke aus Briefen hg. von K. A. Varnhagen von

Ense: Morgenblatt 1812. Nr. 161. 162. 164. 168. 169. 176. Vgl. Goethe-Jahrbuch

1898. 14, 127. Sieh auch Rahel Nr. 2. 1).

10) Beitrage zum deutschen Dichterwald von Just. Kerner u. a. TÃ¼bingen

1813. 8. DD. 2, 386.
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11) Geschichte der hamburgischen Begebenheiten wÃ¤hrend des FrÃ¼hjahrs 1813.

London (bei Perthes in Hamburg]. 1813. 8. Sieh E. Weller, Die falschen Druckorte.

2. Aufl. I, 8. 214.

Ha) Hambourg avant Davoust, ou expose etc. Paris 1814. 8. Nach Hitzig

Nr. b. S. 287. ? Ã�bersetzung von Nr. 11)?

12) Gedichte wÃ¤hrend des Feldzugs 1813. Friedrichstadt 1814. 8.

13) Hanseatische Anregungen. Bremen 1814. 8.

14) Geschichte der KriegszÃ¼ge des Generals von Tettenborn wÃ¤hrend der

Jahre 1813 und 1814. Stuttgart und TÃ¼bingen 1814. 8.

15) Deutsche Ansicht der Vereinigung Sachsens mit PreuBen. Ita Imperium

seraper ad optumum quemque a minus bono transfertur. Sallustius. Deutschland

(Leipzig) 1814 66 8. 8

16) Deutsche ErzÃ¤hlungen von E. A. Varnhagen von Ense. Stuttgart und

TÃ¼bingen in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung 1815. 3 Bl., 297 S. 8. Die

Widmung an den Reichsgrafen Wilhelm zu Bentheim ist aus Berlin, im Februar 1813

datiert. Inhalt: a. S. 1: Mord der Jugend. â�� b. S. 81: Das warnende Gespenst

(vorher: Fouques Musen 1812. l, 126 bis 138). â�� c. S. 91: Die Drangsale unstÃ¤ten

GefÃ¼hls â�� d. S. 153: Reiz und Liebe (auch in Heyse und Kurz, Deutscher Novellen-

schatz Bd 15). â�� e. S. 233: Die Strafe im voraus (vorher: Urania fÃ¼r 1810. S. 180

bis 210). - f. S. 255: Aus Moritz Leben. â�� g. S. 265: Kriegesabentheuer. â��

Zweite Auflage. Stuttgart 1879. 211 S. 8.

17) Ueber die Schweiz. Von einem schweizerischen Vaterlandsfreunde. Heraus-

gegeben von K. A. Varnhagen von Ense. Stuttgart und TÃ¼bingen in der J. G. Cotta-

schen Buchhandlung. 1815. 26 S. 8 Verfasser des Schriftchens ist Ignaz Paul

Vitalis Troxler. Â§ 298, IV. 20. 5) = unten S. 270.

18) Deutsche FrÃ¼hlingskrÃ¤nze fÃ¼r 1815 und 1816 von Isidorue (Â§ 289, 1.)

... K A. Varnhagen von Ense ... u. A. Hg. von J. P. v. Hornthal. Bamberg

und WÃ¼rzburg 1815 und 1816. II. 8.

19) Vermischte Gedichte von K. A. Varnhagen von Ense. Frankfurt am

Main bei Franz Varrentrapp 1816. IV, 208 S. 12.

20) Geistliche SprÃ¼che aus dem Cherubinischen Wandersmann des Angelus

Silesius. Berlin, F. DÃ¼mmler. 1820. 8. Vorrede unterz.: V. v. E.

21) Die Sterner und die Psitticher. Novelle von K. A. Varnhagen von Ense

(zuerst: Gesellschafter 1821; dann) Berlin 1831. 8. Klassischer Novellenkranz.

Part. III. London. Franz Thimm 1854. 8. FranzÃ¶sisch: Les Etoiles et les Perroquets,

roman historique. Paris 1823. 8. Vergl. dazu Nr. b. Hitzig. S. 287.

22) Geistreiche Sinn- und SchluÃ�-Reime aus dem Cherubinischen Wandersmann

des Angelus Silesius. Herausgegeben von K. A. Varnhagen v. Ense. Hamburg 1822,

gedruckt bei J. G. Langhoffs Wittwe. 8.

23) Goethe in den Zeugnissen der Mitlebenden. Beilage zu allen Ausgaben

von Goethe's Werken. Erste (einzige) Sammlung. Zum 28. August 1823. Berlin,

1823. Bei Ferdinand DÃ¼mmler. IV, 396 S. 8. Vergl. Spenersche Zeitung 1823 Nr. 103.

24) Biographische Denkmale. Von K. A. Varnhagen von Ense. Berlin, 1824

bÂ« 1830. Gedruckt und verlegt bei G Reimer. V. 8. â�� Zweite vermehrte und ver-

besserte Auflage. Berlin 1845 und 1846. V. 8. - Dritte Auflage sieh Nr. 56).

Enth. I. a: Graf Wilhelm zur Lippe b: Graf Matthias von der Schulen-

bÃ¼rg. â�� c: KÃ¶nig Theodor von Corsica. â�� II. d: Freiherr Georg von Derfflinger. â��

Â«: FÃ¼rst Leopold von Anhalt-Dessau (auch Reclams Univ.-Bibl. Nr. 2656/57). â�� HI.

f: FÃ¼rst BlÃ¼cher von Wahlstadt. â�� IV. g: Paul Flemming. â�� h: Freiherr Friedrich

von Canitz. â�� i: Johann von Besser. â�� V. k: Graf Ludwig von Zinzendorf.

Nr. d bis f erschienen auch besonders unter dem Titel: PreuÃ�ische biographische

Denkmale. - Vergl. Kunst und Alterth. 5, l, 149 und 6, l, 134 (Goethe).

25) DenkwÃ¼rdigkeiten des Philosophen und Arztes Johann Benjamin Erhard.

Herausgegeben von K. A. Varnhagen von Ense. Stuttgart und TÃ¼bingen, in der J.

G. Cotta'schen Buchhandlung. 1830. 8.

26) Graf Schlabrendorf, amtlos Staatsmann, heimatfremd BÃ¼rger, begÃ¼tert

arm. ZÃ¼ge zu seinem Bilde: Historisches Taschenbuch. Leipzig: F. Ã�. Brockbaus.

1832. Dritter Jahrgang.

12*



180 Buch VII. Phantastische Dichtung. Â§ 292, 1.

27) Zur Geschichtschreibung und Litteratur. Berichte und Benrtheilunjien

von K. A. Varnhagen von Ense. Aus den JahrbÃ¼chern fÃ¼r wissenschaftliche Kritik

und Ã¤ndern Zeitschriften gesammelt. Hamburg 1833. Bei Friedrich Perthes. 8.

28) Rahel. Ein Buch des Andenkens fÃ¼r ihre Freunde. (Herausgegeben von

K. A. Varnhagen von Ense.) Berlin, 1834. Verlag von Duncker und Humblot.

Vergl. Nr. 2. Rahel 6 und 6 a).

29) Angelus Silesina und Saint-Martin. AuszÃ¼ge. (Als Handschrift.! Berlin

1834. 16. Vergl. Nr. 37) I. m und n. - Dritte Auflage. Berlin 1849. 16. Â§ 188,15.

30) Leben des Generals Freiherrn von Seydlitz. Von K. A. Varnhagen

von Ense. Berlin, 1834. Bei Duncker und Humblot. 8.

31) LebensumriB Wilh. Neumanns sieh unten 37) I. k und Nr. 6. 8) Theil I.

32) K. L. v. Knebels literarischer NachlaS und Briefwechsel. Herausgegeben

von K. A. Varnhagen von Ense und Theodor Mundt. Drei BÃ¤nde. Leipzig,

GebrÃ¼der Reichenbach. 1835. III. 8. â�� Zweite Ausgabe 1840.

33) Galerie von Bildnissen aus Rahel's Umgang und Briefwechsel. Heraus-

gegeben von K. A. Varnhagen von Ense. Leipzig, GebrÃ¼der Reichenbach. 1836. II 8.

hin t h. I. a: David Veit. â�� b: Henriette Mendelssohn. â�� c: Karl Joseph FÃ¼rst

von Ligne. â�� d: Wilhelm von Burgsdorf. â�� e: Thomas Young. â�� f: Karoline

von Humboldt. â�� g: Peter von Gualtieri. â�� h: Josephine Grafin von Pachta. â��

i: HansGenelli. â�� k: Karoline GrÃ¤fin von Schi abrendorf.â��1: Friedrich von Schlegel.â��

m: Prinz Louis Ferdinand von PreuBen. â�� II. n: Graf von Tilly. â�� o: Alexander

von der Marwitz. â�� p: Oelsner. â�� q: Adam von MÃ¼ller. â�� r: Friedrich von Gentz.

Chn. Herrn. Weilte: JahrbÃ¼cher f. wissenschaftl. Kritik 1836. Juni Nr. 119f. =

Kleine Schriften zur Aesthetik und Ã¤sthetischen Kritik. Leipzig 1867. 8. S. 159bis 170.

34) Leben des Generals Hans Karl von Winterfeldt. Von K. A. Varnhagen

von Ense. Berlin, 1836. Bei Dunker und Humblot 8.

35) Ueber Kabels ReligiositÃ¤t. Von einem ihrer Ã¤lteren Freunde. Leipzig,

GebrÃ¼der Reichenbach. 1836. 8.

36) Leben der KÃ¶nigin von PreuÃ�en Sophie Charlotte. Von K. A. Varnhagen

von Ense. Berlin, 1837. Bei Duncker und Humblot. 8.

87) DenkwÃ¼rdigkeiten und vermischte Schriften von K. A. Varnhagen von Ense.

Mannheim. Band l bis 4. Verlag von Heinrich Hoff, 1837 bis 1838. Band 5 bis 9.

Leipzig: F. A. Brockhaus mit einem zweiten Titel, der den Zusatz hat: Neue Folge

Erster bis FÃ¼nfter Band. 1840 bis 1859 IX. 8. â�� Zweite Auflage. Leipzig: F.

A. Brockhaus 1843 bis 1859. IX. 8. â�� Dritte Auflage sieh Nr. 56).

I. 1837. A Biographisches, a: DenkwÃ¼rdigkeiten Justus Erich Bollmanns.

(zuerst: Literar. Zodiacus. 1835. S. 255 und 337.) Vergl. Dtsch. Rundschau 1879.

18, 96 f. nnd Friedrich Kapp, J. E. Bollmann. Ein Lebensbild aus zwei Welt-

theilen. Berlin 1880. 8. â�� 0: Zum Andenken Friedrich August Wolfs. â�� c: Graf

Schlabrendorf, amtlos Staatsmann, heimathfremd BÃ¼rger, begÃ¼tert arm. â�� d: Kaiser

Alexander von RuBland. â�� e: DenkwÃ¼rdigkeiten des Philosophen und Arztes Johann

Benjamin Erhard. â�� f: Friedrich Wilhelm Meyern. â�� g: Ludwig Achim von Arnim.â��

h: Wilhelm Nolte, kgl. wirkl. Oberkonsistorialrath. â�� i: Ludwig Robert. â�� k:

Wilhelm Neumann. â�� 1: Christian GÃ¼nther, Graf zu Bernstorff. â�� m: Angelus

Silesius. â�� n: Saint-Martin.

B. Goethe, o: ,Im Sinne der Wanderer' (vorher: Kunst und Alterthum VI,

3, 583). â�� p: Besuch bei Goethe (vgl. W. v. Biedermann, Goethes GesprÃ¤che 3,

291). â�� q: Rameau. â�� r: Werthers's fÃ¼nfzigjÃ¤hriges JubilÃ¤um. â�� s: Goethe's natÃ¼r-

liche Tochter. â�� Madame Guachet. â�� t: Fraulein von Klettenberg. â�� u: Brief-

wechsel zwischen Goethe und Schnitz. â�� v: GesprÃ¤che mit Goethe von Job.. Pet.

Eckermann. â�� w: ,L'amour est un vrai recommenceur.' - x: Frauen in Mannskleidern.

II. A. Aus eigenen DenkwÃ¼rdigkeiten, a: Herkommen. Erste Jugend. â�� b:

Jugendfreunde. â�� c: Die UniversitÃ¤t. â�� d: Rahel. â�� e: Die Schlacht von Deutsch -

Wagram. â�� f: Das Fest des FÃ¼rsten Schwarzenberg zu Paris im J. 1810. â�� g: Am

Hofe Napoleons. â�� B. Kritiken. - C. Gedichte.

III. 1838. Aus eignen DenkwÃ¼rdigkeiten, a: Studien und StÃ¶rungen. Berlin

1807. â�� b: Besuch bei Jean Paul Friedrich Richter (vorher in den Dioskuren. Band

II, 1). â�� c: TÃ¼bingen. 1808. 1809. d: Steinfurt. 1810. 1811. â�� e: Harren und

Streben. Prag 1811. 1812. â�� f: Tettenborn (vorher Zeitgenossen 1817). â�� g:

Hamburg im FrÃ¼hjahr 1813. â�� h: KriegszÃ¼ge von 1813. 1814.
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IV. a: KriegszÃ¼ge von 1813. 1814. (SchluB von IU. h.) â�� b: Lafayette. â��

c: Hol l mann. â�� d: Huger. â�� e: Flenry. â�� f: Condorcet. â�� g: Tilly. â�� h: Karl

Philipp Moritz. â�� i: Siegmund von Seckendorf. â�� k: Leuchsenring, â�� 1: Frau von

GrotthuÃ� und Frau von Lybenberg. â�� m: Friederike Robert. â�� n: Henri Campan.

â�� o: Schleiermacher und Friedrich Schlegel. â�� p: Wilhelm von Humboldt. â��

q: Kritiken. â�� r: Sendschreiben an einen Freund, oder hÃ¶here Betrachtungen

Ober die franzÃ¶sische Revolution. Von dem unbekannten Philosophen (Saint-Martin).

Aus dem FranzÃ¶sischen Ã¼bersetzt. *

V. 1840. a: Der Wiener KongreÃ�. â�� b: Louise Herzogin von Bourbon. â��

c: Zwei GesprÃ¤che Saint-Martin's. â�� d: Zur Karakteristik C. E. Schubarth's. â��

e: Alezander von Humboldt in GÃ¶ttingen 1837. â�� f: Was man an Freunden erlebt.

Zwei Falle. â�� g: (. .) Kritiken. â�� h: Kriegsabentbeuer. â�� i: Die Sternerund die

Psitticher. â�� k: Die Sylphide. Aus dem Russischen (vorher: Mundts Freihafen.

Altona 1839. Heft 1. S. 73 bis 109. Auch Berlin 1844. 16. - Elegante Bibl.

moderner Novellen. Hg. von FeodorWehl. Bdch. 1). â�� 1: Der Winterabend. Aus

dem Russischen (vorher: Mundts Freihafen. Altona 1839. Heft 3. S. 23 bis 47).

VI. 18 . . a: Berlin. Herbst 1806. â�� b: TÃ¶plitz. 1811. â�� c: Paris. 1814. -

d: Baden-Baden. 1817. â�� e: Fanny von Arnstein. â�� f: Merck-Mephistopheles-Wiesel.

- g: Scholz. â�� h: Zum GedÃ¤chtnisse Adelbert's von Chamisso. â�� i: Karl von

Nostitz. â�� k: Franz von Baader. â�� 1: Kritiken. â�� m: Das warnende Gespenst. â��

n: Die Strafe im voraus. â�� o: Reiz und Liebe. â�� p: Bela. Aus dem Russischen.

â�� q: Die RÃ¼ckkehr der Bourbons. Nach Scblabrendorf. 1814. â�� r: Das KÃ¶nig-

reich der Niederlande. 1817.

VII. 1846. a: Prag. Westphalen. Wien. 1810. â�� b: Aufenthalt in Paris.

1810. â�� c: Nach dem Wiener KongreÃ�. Berlin. Paris. 1815. â�� d: Frankfurt

am Main. 1815. 1816. â�� e: Mord der Jugend. Wahre Geschichte. - f: Die

Drangsale unstÃ¤ten Lebens. Novelle. â�� g: (22) Kritiken.

Vin. 1859 (hg. von Ludmilla Assing). a: Ungarn. 1809. â�� b: Nach dem

Wiener Frieden. 1809. 1810. â�� c: Wien und Baden. 1834 â�� d: Voltaire in

Frankfurt am Main. 1753 (zuerst: Berliner Kalender auf das Jahr 1846. Vergl.

R. Jung, Voltaires Verhaftung in Frankfurt a. M. auf Befehl Friedrichs d. Gr.:

Archiv f. Frankfurter Geschichte 1891. 3 F. Band 3, 217 bis 237). â�� e: August

Ferdinand Bernhard!. â�� f: Karl MÃ¼ller. â�� g: Karl Gustav Freih. von Brinck-

muiin. â�� h: Ludwig Tieck. â�� i: Goethe beim tollen Hagen. â�� k: (44) Kritiken.

â�� l: Rahel Levin und ihre Gesellschaft. Gegen Ende des Jahres 1801. â�� m: Der

Salon der Frau von Varnhagen. Berlin, im MÃ¤rz 1880. â�� n: Rahels Bild. â��

o: Rahel. Brief an Varnhagen von Ense. Von Gustav Freiherrn von Brinckmann.

- p: Madame de Varnhagen. Par le marquia de Custine. â�� q: Ueber Rahels

ReligiositÃ¤t. Von einem ihrer altern Freunde. â�� r: Rahels Theater-Urtheile

(vorher in Lewaids Allg. Theater-Revue 1836. Band II).

Vergl.G.KelleranLndmillaAssingl859 April 28: J.Baechtold.Kellers Leben 2,433.

IX. 1859. DenkwÃ¼rdigkeiten des eignen Lebens, a: Karlsruhe. Baden.

Mannheim. 1816 â�� b: Karlsruhe. Baden. BrÃ¼ssel. Berlin. 1817. â�� c: Karlsruhe.

Stuttgart, Baden. 1818 â�� d: Karlsruhe. Baden. 1819.

Vergl. G. Keller an Ludmilla Assing 1859 November 31 (!): J. Baechtold,

KellerÂ« Leben 2, 440 f.

38) A. F. NÃ¤ke, Wallfahrt nach Sesenheim [1822]. Herausgegeben von Varn-

hagen von Enge. Berlin 1840. 52 S. 8. Sieh Â§ 236, 28) b. â�¢-â�¢= Band IV. S. 640.

39) Leben des Feldmarschalls Grafen von Schwerin. Von K. A. Varnhagen

von Enge Berlin. Duncker und Humblot. 1841. 8.

40) Leben des Feldmarsehalls Jakob Keith. Von K. A. Varnhagen von Ense.

Berlin, Verlag von Duncker und Humblot. 1844. 8.

41) Hans von Held. Ein preuÃ�isches Karakterbild. Von K. A. Varnhagen

von Enge. Leipzig, Weidmann'sche Buchhandlung 1845. 12.

42) Aufenthalt in Paria im Jahre 1810: Historisches Taschenbuch. Leipzig:

F. A. Brockhaus. 1845. 12. N. F. Sechster Jahrgang. S. 307 bis 887.

43) Karl [Christian] Mflller's Leben und Kleine Schriften. Von K. A. Varn-

hagen von Ense. Berlin, 1847. Verlag von G. Reimer. 484 S. 8.

44) Vorwort zu A. F. Bernhardts Reliquien. 1847. Sieh Â§ 284, 2. 6) - Band

VI. S. 46.



182 Buch VII. Phantastische Dichtung. Â§ 292, 1.

45) Anteil an der Herausgabe von A. v. Armins Werken, Â§ 286, 7. 61) erwÃ¤hnt.

46) Schlichter Vortrag an die Deutschen Ã¼ber die Aufgabe des Tages. Berlin,

Georg Reimer. 1848. 15 S. 8.

47) Leben des Generals Grafen BÃ¼low von Dennewitz. Von K. A. Varnhagen

von Ense. Berlin, Druck und Verlag von Georg Reimer. 1853. 8.

48) Dichterischer NachlaÃ� von Johann Gotthard von Reinhold. Herausgegeben

â�¢von E. A. Varnhagen von Ense. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1853. II. 8.

49) Briefe von Alexander von Humboldt an Varnhagen von Ense aus den

Jahren 1827 bis 1858. Nebst AuszÃ¼gen aus Varnhagen's TagebÃ¼chern, und Briefen

von Varnhagen und Ã�ndern an Humboldt. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1860. XV,

400 S. 8. FÃ¼nf Auflagen in demselben Jahre. Herausgeberin war Varnhagens

Nichte Ludmilla Assing.

Vergl. G. Keller an Ludmilla Assing 1860 MÃ¤rz 15: J. Baechtold, Kellen

Leben 2, 448 f ; derselbe an F. Freiligrath: ebenda S. 461.

50) Aus dem NachlaÃ� Varnhagen's von Ense. TagebÃ¼cher von K. A. Varnhagen

von Ense. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1861 bis 62. VI. 8. Der siebente und achte

Band. ZÃ¼rich 1865, der neunte bis vierzehnte. Hamburg 1868 bis 70. Von 1835

bis 1848 Herbst. - Zweite Auflage von Bd. l bis 4. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1868.

Sieh R. Haym, oben Nr. j und Hermann Grimm, FÃ¼nfzehn Essays. Erste

Folge. 3. Aufl. Berlin 1884. S. 362 bis 374.

51) TagebÃ¼cher von Friedrich von Gentz. Mit einem Vor- und Nachwort von

K. A. Varnhagen von Ense. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1861. 8.

Vergl. G. Keller an Ludmilla Assing: J. Baechtold, Kellers Leben 2, 480.

52) Aus dem NachlaÃ� Varnhagen's von Ense. Briefe von StÃ¤gemann, Metter-

nich, Heine und Bettina von Arnim, nebst Briefen, Anmerkungen und Notizen

von Varnhagen von Ense Leipzig: F. A. Brockhaus. 1865. VII, 407 S. 8.

FÃ¼r Bettina vergl. R. Steig, Arnim und Brentano S. 363.

53) Aus dem NachlaÃ� Varnhagen's von Ense. Briefe von Chamisso, Gneisenau,

Haugwitz, W. v. Humboldt, Prinz Louis Ferdinand, Rahel, RÃ¼ckert, L. Tieck u. a.

Nebst Briefen, Anmerkungen und Notizen von Varnhagen von Ense. Leipzig:

F. A. Brockhaus. 1867. H. 8.

54) Aus dem Nachlasse Varnhagen's von Ense. BlÃ¤tter aus der preuÃ�ischen Ge-

schichte von K. A. Varnhagen vonEnse Leipzig: F. A. Brockhans. 1868 bis 1869. V. 8.

55) Aus dem NachlaÃ� Varnhagen's von Ense. Biographische Portraits von

Varnhagen von Ense. Nebst Briefen von Koreff, Clemens Brentano, Frau von

Fouque, Henri Campan und Scholz. Leipzig: F. A. Brockhaus 1871. 8.

FÃ¼r Brentano vergl. Diel-Kreiten, Clemens Brentano 1877. l, 343 bis 345: Der

GeheimportrÃ¤tist; und R. Steig, Arnim und Brentano S. 304. 350.

56) AusgewÃ¤hlte Schriften von K. A. Varnhagen von Ense. Erste Abtheilung.

Sechs BÃ¤nde: DenkwÃ¼rdigkeiten des eignen Lebens. Zweite Abtheilung. Zehn

BÃ¤nde: Biographische Denkmale. Dritte Abtheilung. Drei BÃ¤nde: Vermischte

Schriften. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1871 bis 1876. XIX. 8 â�� Die erste Abtheilung

auch unter dem Titel: DenkwÃ¼rdigkeiten des eignen Lebens. Von K. A. Varnhagen

von Ense. Dritte vermehrte Auflage. Erster big sechster Theil. Sieh Nr. 87).â��

Die zweite Abtbeilung auch unter dem Titel: Biographische Denkmale. Von

K..A. Varnhagen von Ense. Dritte vermehrte Auflage. Erster bis zehnter Theil.

â�� Die dritte Abtheilung auch u. d. T.: Vermischte Schriften. Dritte vermehrte

Auflage. Erster bis dritter Theil.

f 1871. I.Abschnitt: Herkommen. Erste Jugend. DÃ¼sseldorf. 1785bisl790. â��

2: Brflssel. StraÃ�burg. 1790 bis 1792. - 8: BrÃ¼ssel. Aachen. DÃ¼sseldorf. 1792 bis

1794. â�� 4: Hamburg. 1794 bis 1800. â�� 5: Medizinisch-chirurgische Pepiniere.

Berlin, 1800 bis 1803. â�� 6: Jugendfreunde. Streben. Berlin, 1803 bis 1804. â�� 7: Ham-

burg. 1804 bis 1806. â�� 8: Die UniversitÃ¤t. Halle, 1806. â�� 9: Berlin: Herbst 1806.

II. 1871. 10: Halle. 1807. - 11: Studien und StÃ¶rungen. Berlin, 1807. â��

12: Hamburg. 1807. â�� 18: Berlin. 1807. 1808. â�� 14: Besuch bei Jean Paul Fried-

rich Richter. Baireuth, 1808. â�� 15: TÃ¼bingen. '1808. 1809. - 16: Berlin. Mai

1809. â�� 17: Die Schlacht von Deutsch-Wagram, am 5. und 6. Juli 1809. â��

18: Wien. 1809. â�� 19: Ungarn. PreÃ�burg. Whage. Szered. Tyrnau 1809. â��

20: Nach dem Wiener Frieden. 1809. 1810.
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III. 1871. 21: Prag Westphalen. Wien. 1810. â�� 22: Das Fest des FÃ¼rsten

von Schwarzenberg. Paris 1810. â�� 23: Am Hofe Napoleons. Paris, 1810. â��

24: Aufenthalt in Paris. 1810. - 25: Steinfurt. 1810. 1811. - 26: Harren und

Streben. Prag, 1811. â�� 27: TÃ¶plitz. 1811. - 28: Prag. 1812. â�� 29: Tetten-

born. 1812. 1813. â�� 30: Hamburg. FrÃ¼hjahr 1818.

IV. 1871. 31: KriegszÃ¼ge von 1813 und 1814. - 32: Paris. 1814. - 33: Der

Wiener KongreÃ�. 1814. 1815. â�� 34: Nach dem Wiener KongreÃ�. Berlin. Paris. 1815.

V. 1871. 35: Frankfurt am Main. 1815. 1816. â�� 36: Karlsruhe. Baden.

Mannheim. 1816. â�� 37: Karlsruhe. Baden. BrÃ¼ssel. Berlin 1817. â�� 38: Karls-

ruhe. Stuttgart Baden. 1818.

VI. 1871. 39: Karlsruhe Baden. 1819. â�� 40: Januar 1829 â�� 41: Baden-

Baden. 1829. â�� 42: Rahel. 1888. - 43: Mariane Saaling. Berlin 1884. â��

44: Wien und Baden. 1834.

VII. 1872. a: Vorwort zum ersten Theile der ersten und zweiten Auflage.

[Berlin, im Januar 1824.] â�� b: Vorwort zum zweiten Theile der ersten und

zweiten Auflage. [Berlin, im April 1825.] â�� c: Graf Wilhelm zur Lippe. â��

d: Graf Matthias von der Schulenburg â�� e: KÃ¶nig Theodor von Corsica. â��

f: Freiherr Georg von Derfflinger.

VIII. 1872. a: FÃ¼rst Leopold von Anhalt-Dessau.â�� b: General Freiherr vonSeydlitz.

IX. 1872. FÃ¼rst BlÃ¼cher von Wahlstadt.

X. 1872. a: Paul Fleming. â�� b: Freiherr Friedrich von Canitz. â�� c: Johann

von Besser. â�� d: KÃ¶nigin Sophie Charlotte von PreuÃ�en.

XI. 1878. Graf Ludwig von Zinzendorf.

XII. 1873. a: General Hans Karl von Winterfeldt. â�� b: Feldmarschall Graf

von Schwerin

XIII. 1878. a: Feldmarschall Jakob Keith. â�� b: Hans von Held.

XIV. 1874. General Graf BÃ¼low von Dennewitz.

XV und XVI. 1874. DenkwÃ¼rdigkeiten des Philosophen und Arztes Johann

Benjamin Erhard.

XVII. 1875. Biographisches, a: Angelns Silesius. â�� b: Siegmund von

Seckendorf. â�� c: Karl Philipp Moritz â�� d: Saint-Martin. â�� e: Zwei GesprÃ¤che

Saint-Martins. â�� f: Peter von Gualtieri. â�� g: Prinz Louis Ferdinand von PreuÃ�en.

â�� h: David Veit. â�� i: Alexander von der Marwitz. â�� j: Karl Joseph FÃ¼rst von

Ligne. â�� k: Karl Czechtitzky. â�� 1: Alezander Graf von Tilly. â�� m: Fleury. â��

Condorcet. â�� Tilly. â�� n: Henry Campan. â�� o: DenkwÃ¼rdigkeiten Justus Erich

Bollmanns. â�� p: Lafayette. â�� q: Bollmann. â�� r: Huger. â�� s: Louise Herzogin

von Boarbon. â�� t: Wilhelm von Burgsdorf. â�� u: Fanny von Arnstein. â�� v: Zum

Andenken Friedrich August Wolfs. â�� w: Graf von Schlabrendorf.

XVIII. 1875. Biographisches, a: Kaiser Alexander von RuÃ�land. â��

b: Merck-Mephistopheles-Wiesel. â�� c: Leuchsenring. â�� d: Oelsner. e: Fried-

rich Wilhelm Meyern. â�� f: Adam von MÃ¼ller. â�� g: Frau von GrotthnÃ� und Frau

von Eybenberg. â�� h: Briefe von Goethe an Frau von GrotthuÃ�. â�� i: Briefe von

Goethe an Frau von Eybenberg. â�� j: Ludwig Achim von Arnim. â�� k: Ludwig

Achim von Arnim und Moritz Itzig. â�� 1: Friedrich von Gentz. â�� m: Scholz. â��

n: Wilhelm Nolte. â�� o: Ludwig Robert. â�� p: Friederike Robert, geborne Braun.

â�� q: Christian GÃ¼nther Graf zu Bernstorff. â�� r: Schleiermacher und Friedrich

Schlegel. â�� s: Wilhelm von Humboldt. â�� t: Wilhelm Neumann. â�� u: Was man an

Freunden erlebt! â�� v: Litterarische Kriegslisten. â�� w: Alezander von Humboldt in

GÃ¶ttingen 1837. â�� z: Zum Gedachtnisse Adelberts von Chamisso. â��y: Zur Karakte-

riÃ¼tik C. E. Schubarths. â�� z: Karl von Nostitz. â�� tz: Franz von Baader.

aa: Goethe, aa1: Im Sinne der Wanderer. â�� aa*: Rameau. â�� aa8: Werthers

fÃ¼nfzigjÃ¤hriges JubilÃ¤um. â�� aa': Goethes natÃ¼rliche Tochter. Madame Guachet.

â�� aa6: FrÃ¤ulein von Klettenberg. â�� aa9: GesprÃ¤che mit Goethe. â�� aa7: ,L'amour

est un v r, i i recommenceur.'

XIX. Personen, a: Voltaire in Frankfurt am Main. â�� b: August Ferdinand

BÂ«rnhardi. â�� c: Karl MÃ¼ller. â�� d: Karl Gustav Freiherr von Brinckmann. â�� e:

Ludwig Tieck. â�� f: Goethe beim tollen Hagen. â�� g: Rahel Levin und ihre Gesell-

schaft â�� h: Der Salon der Frau von Varnnagen. - i: Rahels Bild. â�� i: Rahel. â��

k: Madame de Varnnagen par le Marquis deCustine. â�� 1: Ueber Rahels ReligiositÃ¤t. â��

m: Rahels Theaterurtheile. â�� n: Nachwort [von Ludmilla Assing als Herausgeberin].

57) Briefe Adolph MÃ¼llers aus Bremen. Aus dem NachlaÃ� Varnhagens.

Sieh Â§ 282. o) -- Band VI. S. 3.
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2. Rahel Antonie Friederike Varnhagen von Ense, geb. Rahel

Levin, geb. am 26. Mai 1771 in Berlin, Tochter eines reichen judischen GeschÃ¤fts-

mannes Levin Marcus, Schwester Ludwig Roberts, wurde auf vornehmem Fui er-

zogen, aber wenig unterrichtet, bis nach des Vaters Tode die verstÃ¤ndige Mutter

auch hierin VersÃ¤umtes nachholen lieÃ� Im J. 1797 war Rahel mit dem Grafen

Karl Friedrich Albrecht von Finckenstein, dem Sohne des preuÃ�ischen Ministers,

verlobt. Als die Familie aber an der JÃ¼din AnstoÃ� nahm, gab sie ihm sein Wort

zurÃ¼ck und reiste, nachdem sie eine schwere Krankheit durchgemacht hatte, mit

der GrÃ¤fin Schlabrendorf nach Paris. Nach etwa einem Jahre kehrte sie Ã¼ber die

Niederlande und Holland nach Berlin zurÃ¼ck und spielte in den vornehmen Gesell-

schaften eine nicht ganz unbedeutende Rolle. Die politischen WechselfÃ¤lle PreuÃ�ens

jedoch, die eine Verminderung ihres VermÃ¶gens im Gefolge hatten, legten ihr erheb-

liche EinschrÃ¤nkungen auf. Im J. 1813 warf sie sich mit groBem Enthusiasmus auf

die patriotische Richtung der Zeit, ging von Berlin nach Prag und widmete Bich dort

ebenso, wie aie es in der Vaterstadt gethan hatte, mehrere Monate hindurch der

Krankenpflege. Im September 1814 kehrte sie nach Berlin zurÃ¼ck, verheiratete sich

am 27. dess. M. mit dem um vierzehn Jahre jÃ¼ngeren Varnhagen und begleitete ihn

nach Wien zum Kongresse. Dort blieb sie bis zum Juli 1815, traf im August mit Varn-

hagen in Frankfurt a. M. wieder zusammen und zog mit ihm. der GeschÃ¤ftstrÃ¤ger,

dann Ministerresident wurde, nach Karlsruhe. Beide kehrten im Sommer 1819 nach

Berlin zurÃ¼ck. Einige Badereisen abgerechnet, lebte Rahel dort ununterbrochen,

auch wÃ¤hrend der Cnolerazeit, bis zu ihrem Tode am 7. MÃ¤rz 1833. In weiteren

Kreisen wurde sie erst dann durch die litterarische Sorgfalt ihres Mannes bekannt.

a. Schindel 2, 383.

b. Nekrolog 11, 155 bis 166 W. Neumann; erweitert Nr. 6. 8) l, 428 bis 442.

c. Z. Funck, Rahel. Geistes- und CharaktergemÃ¤lde dieser groÃ�en Frau,

in sorgfÃ¤ltig gewÃ¤hlten Stellen des Vortrefflichsten aus ihren Briefen und Tage-

bÃ¼chern. Toilettengescbenk fÃ¼r die Gebildetsten des weiblichen Geschlechts.

Bamberg, Dresch. 1885. 12.

d. Rahe! und Bettina: Zeitung fÃ¼r die elegante Welt 1835. Nr. 76f.

e. (Varnhagen und Ense) Ueber Kabels ReligiositÃ¤t. Von einem ihrer Ã¤lteren

Freunde Leipzig, GebrÃ¼der Reichenbach. 1836. 8. Sieh Â§ 292, 1. 35) und 37) VIII. q.

f. Th(eodor) M(undt), Rahel und ihre Zeit: Charaktere und Situationen.

Vier BÃ¼cher Novellen, Skizzen, Wanderungen auf Reisen und durch die neueste

Literatur. Wismar und Leipzig 1837. l, S. 213 bis 271.

g. G. Osw. Marbach. Ã�ber moderne Literatur. In Briefen an eine Dame.

3. Sendung: Gutzkow . . . Bettina. Rabel. Leipzig 1838. 8.

h. Ein Wort RahelsÃ¼ber die Jungfrau von Orleans: Herrigs Archiv 1854. 15, 851.

i. Eduard Schmidt-WeiÃ�enfela, Rahel und ihre Zeit. Leipzig: F. A.

Brockhaus. 1857. VIII, 257 S. 8.

k. Â§ 292, 1. 37) Band VIII, l bis r.

1. K. Tb Zianitzka [d. i. Kathinka Zitz], Rahel oder dreiunddreiÃ�ig Jahre

aus dem Leben einer edlen Frau. Leipzig 1864. VI. 8.

m. Karl Hillebrand, Zeiten, VÃ¶lker und Menschen. Berlin 1875. 2. Aufl.

StraÃ�burg 1892. 2, 420.

n. K. Rosenkranz, Rahel, Bettina und Charlotte Stieglitz: Studien zur

Litt.-Gesch. Leipzig 1875. 8. S. 102 f.

o. Aug. Sauer, Frauenbilder aus der BlÃ¼tezeit der deutschen Litteratur.

Leipzig 1885. 8. S. 82 f.

p. Heinrich von Treitschke, Deutsche Geschichte. Leipzigl889. Bd. 4, 427 f.

q. Georg Brandes. Die Litteratur des 19. Jahrh. in ihren HauptstrÃ¶mnngen.

Leipzig 1890. 6,

r. Lily von Kretschman, Aus Goethes Freundeskreise. Braunschweig

1892. S. 35 bis 41.

s. Johannes PrÃ¶lÃ�, Das junge Deutschland. Ein Buch deutscher Geistes-

geschichte. Stuttgart 1892. 8. S 454 bis 460. 471 bis 491.

t. Allg. dtsch. Biogr. 1895. 39. 780 bis 789 (Oskar F. Walzel).

Briefe an a. Gentz: sieh 8 293, I. 1. 26) V. bb. â�� Ã�. Marie v. Korff: Graf

Paars Antogr.-Sammlung 1893 Nr. 1832. â�� y. Oelsner: sieh Varnhagen Nr. <p. â��

<?. Leop. Ranke: Varnhagen Nr. 52) S. 280f. â�� f. (5) L. Tieck: Briefe an Ludwig

Tieck 4, 140/54. C. Pauline Wiesel: Â§ 292, 1. Nr. 53) Band l f. - C'. s. S. 805.â��

1. Aus dem NachlaÃ� Varnhagen's von Ense. Briefwechsel zwischen Varnhagen und
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Rahel. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1874 bis 1875. VI. 8. Vergl. C. KÃ¼hn, Rahel

und Goethe in Frankfurt: Didaskalia 1889. Nr. 199. Anz. f. dtech. Alterth. 16,

425 und Nr. m. Hillebrand 2, 420 f. â�� .Â». Aus Rahel's Herzensleben. Briefe und

TagebuchblÃ¤tter, hg. von Ladmilla Assing. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1877.

VIII, 256 S. 8. Augsb. A%. Ztg. 1877. Nr. 319 (Carriere). â�� t. Briefwechsel

zwischen Rahel und David Veit [1771 t 1814]. Aus dem Nachlasse K. A. Varn-

hagen's von Ense. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1861. II. 8. Der erste Brief ist

vom 20. MÃ¤rz 1798, der letzte vom 20. April 1811 datiert. â�� x. Briefe von

Chamisso, Gneisenau, Haugwitz, W. von Humboldt, Prinz Louis Ferdinand, Rahel,

RÃ¼ckert, L. Tieck u. a. Nebst Briefen, Anmerkungen und Notizen von Varnhagen

von Ense. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1867. II. 8. â�� l. sieh unten S. 805.

Briefe an Rabel von Franz v. Baader: Dorow, Reminiscenzen. Leipzig

1842. S. 121 bis 123. â�� Bettina: Nr. 1. 52) S. 278 bis 315. â�� Ludwig Borne:

(Dorow) Denkschriften. Berlin 1841. 5, 116f. â�� Cl. Brentano: Â§ 286, 1. o). â��

(Justine: Nr. 1. â�� Gentz: Â§ 293, I. 1. 26) I. b. â�� Karl von Nostitz: (Dorow) Denk-

schriften. Berlin 1840. 4, 90f. â�� Leopold Ranke: Nr. 1. 52) S. 279f., Biogr. Bl.

1895. Bd. l, H. 4 und Euphorien 8, 10f. - Ludwig Robert: Dorow, Reminiscenzen.

S. 25 "bis 34 und Denkschriften. Berlin 1838. l, S. 103 bis 116. â�� Dorothea v.

Schlegel: Â§ 283, 4. â�� Karl von Weltmann: Deutsche Briefe. I. Leipzig 1834. 8.

1) Ueber Goethe. BruchstÃ¼cke aus Briefen hg. von K. A. Varnhagen von

Ense: Morgenblatt 1812 Nr. 161 bis 176 die mit G. bezeichneten Briefstellen.

Sieh oben Nr. 1. 9).

2) BruchstÃ¼cke aus Briefen und DenkblÃ¤ttern: Schweizerisches Museum.

Aar..n 1816. S. 212 bis 242 und 331 bia 375 die mit G. bezeichneten Abschnitte.

8) Aus DenkblÃ¤ttern einer Berlinerin: Fouque's Wochenschrift .Berlinische

BlÃ¤tter ffir deutsche Frauen' 3, 137 bis 184. Vergl. L. Geiger, Berlin 1688â��1840.

Berlin 1895. 2, 439.

4) Ueber Wilhelm Meisters Wanderiahre: Der Gesellschafter 1821. Nr. 131

bis 138 die mit Friederike bezeichneten Briefe. Vergl. Â§ 245, 4) b =Â» Band IV. S. 729.

5) BruchstÃ¼cke Ã¼ber Goethe: [Varnhagen] Goethe in den Zeugnissen der

Mitlebenden. Berlin 1823. S. 207 bis 222.

6) Rahel Ein Buch des Andenkens fÃ¼r ihre Freunde. Berlin 1838. 8.

Als Mscrpt. gedruckt. Vergl. Varnhagen 1. Juli 1836 an Ludwig Tieck.

6a) Rahel. Ein Buch des Andenkens fÃ¼r ihre Freunde. [Hg. von Varn-

hagen.] Berlin 1834. III. 588, 620, 598 S. 8. Titelauflage von Nr. 6).

7) Rahels Theater-Urtheile. Mitgetheilt von Varnhagen von Ense: Lewaids

Allg Theater-Revue. Stuttgart 1836. Band 2, 45 bis 79. Sieh g 292, 1. 37) VIII. r.

3. Rosa Maria Assing, Schwester Varnhagens, geb. am 28. Mai 1783 in

DÃ¼sseldorf, lebte mit ihren Eltern nach dem Ausbruch der franzÃ¶sischen Revo-

lution in StraBbnrg, spÃ¤ter, von 1796 an, in Hamburg. Sie verlor ihren Vater

1799, war Er'.ieherin, 1816 mit David Assur Assing verheiratet, starb am

22. Januar 1840 in Hamburg.

a N. Nekrolog 18, 120 bis 124.

b. Karl Gutzkow, Erinnerungen an Rosa Maria: Telegraph 1840. Nr. 27

und 28. Wiederholt in dessen Vermischten Schriften 1842. 3, 133 bis 147.

c. Schindel l, 30. 3, 8f.

d. SchrÃ¶der l, 107 bis 109.

Briefe verzeichnet Salomons Auctions-Katalog der BÃ¼cher und Sammlungen

G. KÃ¼hnes. Dresden 1888. Vgl. Anz. f. dtsch. Alterth. 16, 158.

Briefe an Rosa Maria von Bettina sieh Â§ 286, 8. Â«. = Band VI S. 82. â��

Ad. v. Chamisso: Jul. Ed. Hitzig, Leben und Briefe von Adelbert von Chamisso.

Â§ 291, 1. k. in beiden BÃ¤nden; vergl. auch Â§ 291, 1. h.

1) Neun Gedichte in Cbamissos und Varnbagens Musenalmanach auf das

Jahr 1806. Sieh Â§ 291, 1. 5).

2) FrÃ¼hlingslied (,0 FrÃ¼hlingszeit'): Deutscher Dichterwald fÃ¼r 1813. S. 22.

3) Herr Thomas Brown und seine Nachbarn. ErzÃ¤hlung: Gesellschafter

1823. Nr. 194 bis 197; in Nr. 13) S. 171; s. unten S. 805.
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4) Der Schornsteinfeger. ErzÃ¤hlung nach einer wahren Begebenheit aus der

Mitte des vorigen Jahrhunderts: Gesellschafter 1824. Nr. 77 bis 84. â�� Nachge-

druckt: StraÃ�burg 1834. 12. â�� in Nr. 13) S. 199. â�� Neudruck: s u. S. 805; ZÃ¼rich

1094 = Publikationen des Vereins fÃ¼r Verbreitung guter Schriften in ZÃ¼rich.

Nr. 18. Vergl. J. Baechtold, G. Kellers Lehen. Berlin 1894. 2, 370 Anm.

5) Legende [vom faulen Knecht]. Nach Hans Sache [Schwanke Nr. 170):

Gesellschafter 1826. Nr. 15. S. 69.

6) Clara. ErzÃ¤hlung: Gesellschafter 1827. Nr. 55 bis 62. â�� Nr. 18) S. 137:

Fabio und Clara. Novelle.

7} Gedichte (l bis 13) aus Juliens NachlaB: Gesellschafter 1830. Nr. 202 bis 208.

8) a. RÃ¼ckblick: Deutscher Musenalmanach fÃ¼r 1838. S. 179. â�� Nr. 18)

S. 46 â�� b. Begegnung: Dtsch. Musenalm, f. 1833. S. 181. â�� fehlt in Nr. 13). â��

c. Wiedersehen: Dtsch. Musenalm, f. 1833. S. 182. â�� Nr. 13) S. 38.

9) Wanderlied: Dtsch. Musenalm, f. 1834. S. 368. - Nr. 13) S. 80.

10) Schifferlieder l bis 8: Dtsch. Musenalm, f. 1886. S. 804. â�� Nr. 18) S. 77.

11) Am Hochzeitsmorgen: Dtsch. Musenalm, f. 1837. S. 223. â�� Nr. 13) 8. 87.

12) a. Beim Feste: Rheinisches Odeon f. 1840. S. 68. â�� Nr. 13) S. 17. â��

b. Das seltene Haus: Rhein. Odeon f. 1840. S. 71. â�� Nr. 18) S. 101.

13) Poetischer NachlaB. Herausgegeben von D. A. Assing. Altona, Hammerich

1840. VI, 258 S. 8. Enth. S. l bis 136: Gedichte. S. 137 bis 258: ErzÃ¤hlungen

(Nr. 6. 3 und 4).

4. llaviil ASS ir Assinir, geb. am 12. Dezember 1787 in KÃ¶nigsberg i. Pr.

studierte Medizin und nahm in jÃ¼ngeren Jahren unter seinem zweiten Vornamen

Assiir und seinem eigenen an den Musenalmanachen und TaschenbÃ¼chern teil.

Als er sich 1816 mit Varnhagens Schwester verheiratete, lieB er sich in Hamburg

als praktischer Arzt nieder. Dort starb er am 25. April 1842. Die Eltern tiber-

lebten zwei TÃ¶chter, Ottilie Davide und Rosa Lndmilla, geb. am 22. Februar

1827 in Hamburg, verehl. Grimelli, gest. geisteskrank in Florenz am 25. MÃ¤rz 1880.

Die letztere gab den skandalÃ¶sen NachlaB ihres Oheims heraus.

a Nekrolog 20, 1076.

b. SchrÃ¶der l, 105. 109.

1) Gedichte in Kerners und Chamissos Musenalmanachen, in Isidorus !!>â�¢â�¢-

periden, Chezys Aurikeln, im Morgenblatt u. g. w.

2) NÃ¤nien nach dem Tode Rosa Marias hg. von Dr. D. A. Assing. Hamburg

1840. Als Manuscript gedruckt.

Briefe Gottfried Kellers an Ludmilla Assing nebst einigen Mitteilungen aus

Ludmillas Briefen an Keller sieh J. Baechtold, G. Kellers Leben. Berlin 1894. Band 2.

351 f. â�� FÃ¼r Lndmilla vgl. Feodor W ehl, Zeit und Menschen. Altona 1889. Band 2.

5. Johann Ferdinand Koreff, geb. am 1. Februar 1788 in Breslau, studierte

Medizin, nahm am Rastatter KongreÃ� teil und brachte es nach wunderlichen

Abenteuern zum preuÃ�ischen Obermedizinalrat. 1807 siedelte er nach Paris Ã¼ber

und wurde wÃ¤hrend der Occupation zum Glanzpunkt der Gesellschaft. 1816 Prof.

der Medizin in Berlin, 1818 Geh. Oberregierungsrat in der Kanzlei des Staats-

kanzlers Hardenberg; mit ihm zerfiel er aber und ging wieder nach Paris. Dort

starb er am 15 Mai 1851.

a. Meusel, Gel. Teutschland 18, 414f. [hier wird ihm fÃ¤lschlich die Ã�bersetzung

von Plautus' prahlerischem Krieger. Berlin 1805. 8. zugeschrieben: sie stammt von

Frdr. Karl Mally, vergl. ebenda 14, 482 und GrundriB Â§ 257, 85. 1]. 28, 232f.

b. Nekrolog 29, 1235.

c. Varnhagens TagebÃ¼cher, wo sehr viel, zum Teil sehr UngÃ¼nstiges Ã¼ber

Koreff gesagt wird, das aber Varnhagen in seinen .Biographischen Portraits.

Nebst Briefen von Koreff, Clemens Brentano, Frau von Fouqu4 . â�¢ Leipzig: F. A.

Brockhaus. 1871. 8.' in bestimmter Absicht mÃ¶glichst abzuschwÃ¤chen gesucht hat.

d. Max Mendheim, Die Lyriker und Epiker der klass. Periode. Stuttgart

1893. 8. - Dtsch. Nat.-Litt. 185, Teil 3.

Brief an Ludwig Tieck: Band II. S. 212.

1) Tibulls und der Salpicia Elegien. Paris, Scholl. 1810. 4. Â§ 310, A. 139. 5).
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2) Anteil an dem Neuen Teutschen Merkur, an den Musenalmanachen und

poetischen JahrbÃ¼chern z. B. Loebens Hesperiden 1816.

3) Lyrische Gedichte. Abgedruckt fÃ¼r Freunde. Paris 1815. 4.

4) Don Tacagno. Oper in 2 Akten. Musik von v. Drieberg. Berlin 1819. 8.

AufgefÃ¼hrt in Berlin atu 15. April 1812.

5) Aucassiu und Nicolette oder die Liebe aus der guten alten Zeit. Oper in

4 Akten. Musik von G A. Schneider. Berlin 1822. 8. AufgefÃ¼hrt in Berlin am

26. Februar 1822. Vergl. Gesellschafter 1822. Nr. 41. Zuerst gedruckt im Berliner

Taschenkalender fÃ¼r 1820 S. 221 bis 298 und fÃ¼r 1821 S. 131 bis 190.

H(eine). Aucassin und Nicolette: Symanski's Zuschauer. Berlin 1822. Nr. 82

vom 14. Mftrz. â�� Vergl. Â§ 842, 1579, 30) I = Band III1. S. 1152.

6) In den beiden JahrgÃ¤ngen des Berliner Taschenbuchs auch andere zahl-

reiche Gedichte Koreffs.

6. Friedrich Wilhelm Nenmann, geb. am S.Januar 1781 in Berlin, wid-

mete sich anfangs dem Kaufmannsstande, studierte dann von 1804 an Theologie

in Halle und war seit 1807 Hauslehrer in mehreren angesehenen Familien, 1813

kÃ¶niglicher Beamter, preuÃ�ischer Intendanturrat im Kriegsministerium. Auf einer

Dienstreise starb er nach einem Unwohlsein von wenigen Stunden am 9. Oktober

1834 in Brandenburg a. H. Er gehÃ¶rte dem Berliner Freundeskreise (Bernhardi,

Fonqne, Varnhagen, Hitzig, Cbamisso, Theremin) an und schrieb, um die trÃ¼be

Zeit nach der Jenaer Schlacht zu verwinden, mit den Freunden den Roman: Karls

Versuche und Hindernisse, an dem die VerbÃ¼ndeten kapitelweise nach der Reihe

und ohne daÃ� einer dem Ã¤ndern etwas von seinem Plane mitgeteilt hatte, arbei-

teten. Neumanns Anteil ist der Charakter des bescheidenen Ludwig, in dem er

rieh zum Teil selbst schilderte, sowie die Parodien Jph. MÃ¼llers (Strietzelmeier),

Jean Pauls und des alten J. H. Voll. Auch eine der eingeflochtenen Novellen (die

von Friedrich wÃ¤hrend des Platzregens erzÃ¤hlte), die der italienischen Novellistik

wÃ¼rdig ist, rÃ¼hrte von ihm her. Das Buch wurde nicht vollendet und von G.

Heimer aus besorgter Vorsicht nicht einmal mit seiner Verlagsfirma versehen.

a. Mensel, Gel. Teutschland 14, 656. 18, 833.

b. (Hitzig) Gel. Berlin 1826. S. 187.

c. Der FreimÃ¼thige 1834. Nr. 207 und 228 f.

d. Nekrolog 12, 828.

e. LebensumriÃ� von K. A. Varnhagen von Ense in Nr. 8) I.

f. Allg. dtsch. Biogr. 1886. 23, 536f. (Brummer).

g. Ludwig Geiger, Berlin 1688â��1840. Berlin 1895. Band 2, S. 142f. 246

bis 248. 387 f.

Briefe an Fouque: Br. an Fouque. Berlin 1848. S. 279 bis 282.

Briefe an W. Neumann von Chamisso: Hitzigs Leben und Briefe von Adel-

bert von Chamigso. Â§ 291, 1. Nr. k. in beiden BÃ¤nden.

1) Â§ 292, 1. Nr. 4).

2) ErzÃ¤hlungen und Spiele. Von Karl August von Varnhagen von Ense und

Wilhelm Neumann. Hamburg 1807. Schmidt. 8.

3) Die Versuche und Hindernisse Karl's. Eine Deutsche Geschichte aus

neuerer Zeit. Erster Theil. Berlin und Leipzig [Georg Reimer]. 1808. 8. Sieh

darÃ¼ber den Brief Clemens Brentanos an Ã¼Ã¶rres: Joseph von GÃ�rres Gesammelte

Briefe. MÃ¼nchen 1874. Band 2, S. 88 f. Vergl. Â§ 290, 1. Fouque. Nr. 9); Â§ 292, 1.

Varnhagen. Nr. 6) und Â§ 241, 10 = Band IV. S. 683.

4) Des Nikolaus Machiavelli Florentinische Geschichte. Aus dem Italienischen

Ã¼bersetzt. Berlin 1809. II. 8.

5) Der PreuÃ�ische Vaterlandsfreund (von Neumann redigiert und mit Bei-

tragen versehen in den Monaten Februar bis Ende Juni). Berlin 1811.

6) Die Musen. Eine norddeutsche Zeitschrift. Herausgegeben von Friedrich

Baron de la Motte Fouque und Wilhelm Nenmann. Berlin 1812. 1813. 1814. 8.

Vergl. Â§ 290, 1. 27).

7) Beitrage zu den Berliner JahrbÃ¼chern fÃ¼r wissenschaftliche Kritik, den

BlÃ¤ttern fÃ¼r litterarische Unterhaltung, zu Chamissos und Varnhagens Musen-

almanachen (sieh Â§ 291, 1. 2) 3l und 5), zum Gesellschafter 1827 (sieh Â§ 348,1682

nach Nr. 6) =â�¢ Band III1. S. 1179) und zu Ã¤ndern.
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8) Wilhelm Neumann'e Schriften. In zwei Theilen. Leipzig: F. A. Brock-

hauB. 1835 U. 8.

Inhalt: 1. Lebensuinriti (von Karl August Varnhagen von Enae). Kritiken. â��

II. Kritiken. Gedichte. Die Versuche und Hindernisse. Eine deutsche Geschichte

aus neuerer Zeit.

Julius Eduard Hitzig sieh Â§ 331, 108.

Drittes Kapitel.

Nur in kurzem Ã�berblicke kann hier an die Bewegung erinnert

werden, die sich auf anderen Gebieten der Litteratur, als denen der

Dichtung, gleichzeitig mit der romantischen Schule geltend machte, da sie

mit dem Gegenstande dieses Werkes nur mittelbar in Verbindung steht.

Wie die romantische Dichtung von einer Reaktion gegen die kritische

Philosophie und ihre Ableitungen ausgegangen war und der Vernunft

Phantastik und Obskurantismus entgegengesetzt hatte, so schlug auch die

Philosophie selbst, freilich nicht ohne den krÃ¤ftigsten Widerstand zu finden,

aber ohne bis mm erstrebten Ziele siegreich durchzudringen, Ã¤hnliche

Bahnen ein und gewann Ã¤hnliche Ergebnisse. Es darf nur daran erinnert

werden, daÃ� zur Zeit der romantischen Dichter die Philosophen Fichte

und Schelling, Wagner und Herbart, Solger und Hegel, Baader

und Krause ihre widersprechenden Systeme entwickelten und geringere

Namen anreizten, lebhaft Partei zu nehmen. Auf enger begrenzten Gebieten

bewegten sich gleichzeitig MÃ¤nner wie GÃ¶rres, Rixner und Creuzer,

Adam MÃ¼ller und Gentz, Karl Ludwig von Haller und Ã¤hnliche

KÃ¤mpfer fÃ¼r und wider rÃ¶misch-katholische Hierarchie und absolutistische

Staatsformen, teils theoretisch, teils mit der Theorie die Praxis verbindend,

manche als Kryptokatholiken in protestantischen Staaten thÃ¤tig. DaÃ� auch

die Theologie, die Jurisprudenz und die Naturwissenschaft von diesen

KÃ¤mpfen nicht unberÃ¼hrt blieben, zeigen die Namen Schleiermacher

und Paulus, Daub und Draeseke, die teils fÃ¼r supernaturalistische,

teils fÃ¼r rationalistische Auffassung und BegrÃ¼ndung der theologischen

Wissenschaften rangen; zeigen die Namen Savigny, Thibaut, Eichhorn,

Feuerbach und andere, die das Recht auf ganz neue Grundlagen stellten.

Wie gewaltig die ErschÃ¼tterungen auf den Gebieten der Naturwissen-

schaften waren, lassen MÃ¤nner wie Werner, Bat seh, Humboldt,

Link, Buch, Oken, Eschenmayer und Schubert erkennen, die in der

Erweiterung Vertiefung gewannen oder in dunkeln LehrsÃ¤tzen gern dem

hellen Tage die Augen geschlossen hÃ¤tten. Unter den Historikern dÃ¼rfen

nur Job. von MÃ¼ller, Spittler, Heeren, Luden, Schlosser und vor

allen Niebuhr genannt werden, um ins GedÃ¤chtnis zu rufen, wie ganz

anders in dieser Zeit die Geschichte behandelt wurde Hier besonders

machte sich das kritische VermÃ¶gen geltend. Die VÃ¶lker- und Staaten-

entwickelungen traten an den kritisch gereinigten Quellen in neuer Gestalt

vor Augen. Vieles blieb auch hier noch bloÃ�es Streben, da die Philo-

logie sich eben erst als eine der bedeutendsten geschichtlichen Hilfswissen-

schaften zu erheben begann. Neben der des klassischen Altertums, die

durch BÃ¶ckh erneuert wurde, rang die der deutschen Vorzeit in gewissem

Sinne mit den Naturwissenschaften um den Preis, freilich mehr noch
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unsicher tastend, als klar beweisend; aber die ersten Versuche der GebrÃ¼der

Grimm, die Friedr. Heinr. v. d. Hagen rasch Ã¼berflÃ¼gelten, wurden in

dieser Zeit gewagt.

Ã�berblickt man diese lange Reihe glÃ¤nzender Namen, so kann man,

wie auch das Urteil Ã¼ber die romantischen Dichter und ihre Werke sein

mag, nicht verkennen, daÃ� in dieser tief bewegten Zeit nach allen Rich-

tungen hin GroÃ�es erzeugt und auch in der Krankheit der Ã�bergangsperiode

gesunde Saat gesÃ¤t und reife Frucht geborgen wurde.

Â§ 293.

I. Die Philosophen der Zeit sind bereits bei Schiller und Goethe

(Â§ 247 = Band V. S. l bis 14) genannt worden. Hier verdienen noch

einige MÃ¤nner und StaatsmÃ¤nner besonders hervorgehoben zu werden,

die halb philosophisch, halb praktisch den eigentlichen Kampf der Zeit

darstellen: Gentz, Ad. MÃ¼ller und Haller auf der einen und Kanne,

Creuzer, GÃ¶rres auf der anderen Seite. Diese alle weichen in ihren

Ausgangspunkten, Zielen und Erfolgen nicht eben wie GegensÃ¤tze von

pinander ab, sondern nur durch IndividualitÃ¤t, lokale und historische Ver-

hÃ¤ltnisse, anders entfaltete Ableitungen desselben Prinzips unumschrÃ¤nkter

AutoritÃ¤t, die bei den einen in absolutem Staate, bei den anderen in ab-

soluter Kirche gedacht wurde.

1. Friedrich von Gen t z, geb. am 2. Mai 1764 in Breslau, erhielt seine Bil-

dtrag dort und in Berlin; SekretÃ¤r beim Generaldirektorium; erhielt 1793 den Titel

eines Kriegsrates, ging 1802 in Ã¶sterreichische Dienste Ã¼ber und wurde bei der Hof-

und Staatskanzlei beschÃ¤ftigt, ohne einen bestimmten Dienstzweig zu versehen. Da-

gegen verfaÃ�te er eine Anzahl von Staats- und Denkschriften und fÃ¼hrte als General-

sekretÃ¤r bei allen Kongressen der Zeit das Protokoll. Er starb am 9. Juni 1832 in Wien.

Gentz war ein hochbegabter Publizist, der seine Feder zuerst dem Kampfe

gegen die franzÃ¶sische Revolution und gegen Napoleon widmete und sie dann ganz

in den Dienst der Ã¶sterreichischen Politik stellte, er war der litterarische Gehilfe

Metternichs. Selten hat vielleicht ein diplomatisch thÃ¤tiger Mann so ungeheure

Summen verbraucht wie Gentz, der die GroÃ�mÃ¤chte nach der HÃ¶he ihrer Zahlungen

bediente und die erpreiten Gelder im leichtsinnigsten GenÃ¼sse verschwendete. Mehr

als ein anderer Ã¶sterreichischer Staatsmann der neueren Zeit stellt Gentz den halb

orientalischen Charakter der dortigen ZustÃ¤nde dar. Sieh unten S. 805.

a. Meusel, Gel. Tentschl. 2, 525f. 9, 413. 11, 264. 13, 455. 17, 690. 22", 828.

b. J. v. H o rn, Der Guelphenorden des KÃ¶nigreichs Hannover. LÃ¼nebg. 1822. S.277f.

c. Nekrolog 10, 457.

d. Varnbagen Â§ 292, 1. 28) S. 301 f. und 38) II. r. â�� d'. Sieh unten S. 805.

e. Wolf, Biographische Parallele zwischen J. MÃ¼ller und Gentz: Lloyd 1853.

S. 309.

f. Ersch und Grubers EncyklopÃ¤die 1854. Theil 58, S 324 bis 392 (R. Haym).

g. Robert M o h l, Geschichte nnd Literatur der Staatswissenschaften. Erlangen

1856. Band 2, S. 488.

h. Wnrzbach 1858. 5, S. 136 bis 143.

i. Bluntschli: Deutsches StaatswÃ¶rterbucb 1859. Band 4, 8 172.

k. [Eduard] Schmidt-Weiienfeis, Friedrich Gentz. Eine Biographie.

Prag 1859. II. 8.

1. Gefiner, Friedrich von Gentz. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte der ersten

HÃ¤lfte unseres Jahrhunderts: Deutsche Vierteljahrs-Schrift 1862. 2, S. l bis 46.

m. Karl Mendelssohn-Bartholdy, Friedrich von Gentz. Ein Beitrag zur

Geschichte Oesterreichs im neunzehnten Jahrhundert mit Benutzung handschriftlichen

Materials. Leipzig, Verlag von S Hirzel. 1867. 8.

n. Allg. dtsch Biogr. 1878 8, 577 bis 593 (Beer).
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o. August Fournier, Gentz und Cobenzl. Geschichte der Ã¶sterreichischen

Diplomatie in den Jahren 1801 bis 1805. Nach neuen Quellen. Wien 1880. XII, 311 S. 8.

p. Die Grenzboten 1887. II. S. 57 bis 68. 150 bis 169 o'. Sieh unten S. 805.

q. Ang. Fournier, Gentz und der Friede von SchÃ¶nbrunn: Dtsch. Rund-

schau 1886. 49, 102 bis 115.

r. L. v. Ranke. Zur eigenen Lebensgeschichte. Hg. von A. Dove. Leipzig 1890.

8. Vergl. E. Guglia, Aus Rankes Jugendzeit: Frankfurter Zeitung 1891. MÃ¤rz 5

und 6 (behandelt Rankes VerhÃ¤ltnis zu Gentz)

s. Aug. Fournier, Stadion Ã¼ber Gentz: Bettelheims Biogr. Blatter 1895.

Bd. 1. S. 233 f.

t. GrÃ¤fin Elise von Bernstorff, geborene GrÃ¤fin von Dernath. Ein Bild aus der

Zeit von 1789 bis 1835. Aus ihren Aufzeichnungen. Berlin 1896. Ernst Siegfried

Mittler und Sohn. 8. l, 164f.

u. Grillparzers SÃ¤mmtliche Werke 15, 123 f. August Sauer, Zwei nngedruckte

Fragmente aus Grillparzers NachlaÃ�: Dem HochwÃ¼rdigen Herrn P. Hugo Mareta

zum 40j. DienstjubilÃ¤um von alten SchÃ¼lern. Wien 1892. 8. 14f. Eine Satire

Grillparzers auf Gentz.

Briefe an Â«. Ancillon sieh Nr. 29) 1867 I, f. â�� Ã�. (63) K. A. BÃ¶ttiger aus

den J. 1795 bis 1810 liegen in der Dresdner Kgl. Ã¶ffentlichen Bibliothek; drei davon

sind abgedruckt in der Zsch. f. Geschichte und Politik 1888. S. 294 bis 304. Sieh

auch Nr. 26) IV, S. 303f. â�� y. K. G. v. Brinkmann: (Dorow) Denkschriften und

Briefe. Berlin 1840. 4, 32 f. Sieh auch Nr. 26) IV, d - <f. Graf Ferd. Bubna

von Littitz: Dtsch. Rundschau 1886. 49, 106 bis 110. 112 bis 114. â�� f. Chateau-

briand sieh Nr. 26) I, g. â�� f. Heinrich von Collin sieh Nr. 29) 1867. I, c. - n.

Baron von Cotta sieh Nr. 26) V, u. â�� *. GrÃ¤fin Eleonore Fuchs: Neue Freie Presse

1891. Juli 10 und 11. Nr. 9651/52. - t. Herrn v G. in KÃ¶nigsberg i. Pr.: (Dorow)

Denkschriften und Briefe. Berlin 1838. 2, S. 118. - x Chn. Garve 1789â��1798, hg.

von SchÃ¶nborn. Breslau 1857. 109 S. 8. â�� l. GÃ¶rres: Joseph von GÃ¶rres GesammeltÂ«

Briefe. Bd. 2, S. 470 f. â�� ft. Goethe sieh Nr. 26) V, w. â�� v. Elisabeth Graun

sieh Nr. 26) I. a. â�� S. Erzherzog Johann aus den Jahren 1804/5: Allg. Ztg. 1878.

Nr. 262. â�� o. Amalie v. Helwig sieh Nr. 26) V. cc. â�� n. Alex. v. Humboldt sieh

Nr. 26) V. y. â�� p. James Makintosh sieh Nr 26) l. e. und IV. c. â�� a. (47) Joh.

v. MÃ¼ller. Hg. von Maurer-Conntant. Schaffhausen. 1839. Band I, S. l bis 222.

Sieh die verbesserte u. vermehrte Ausgabe in Nr. 26) IV. S. l bis 299. â�� T. Briefe

von Friedrich von Gentz an Pilat. Ein Beitrag zur Geschichte Deutschlands im

XIX. Jahrh. Hg. von Karl Mendelssohn-Bartholdy. Leipzig 1868. H. 8. Vergl. Die

Grenzboten 1868. I. S. 449 bis 467. â�� Eugen Guglia, Neue Briefe von Gentz [an

Joseph Anton Pilat]: Deutsche Rundschau 1892. 70, 103 bis 110. â�� Â». Rahel:

Nr. 2i>) I. b. â�� <f>. RÃ¼hle von Lilienstern sieh Nr. 26) I. f. - *. S. (Bruder der

Bemardine): (Dorow) Denkschriften und Briefe. Berlin 1838. 2, S. 130. â��/'.Stanhope:

Nr. 26) V. 1. â�� v. Varnhagen: Nr. 26) I. d. â�� Â«u. Panline Wiesel sieh Nr 26) I. c.

Â«o. Briefwechsel zwischen Friedrich Gentz und Adam Heinrich MÃ¼ller. 1800

bis 1829. Stuttgart. J. G. Cotta'scher Verlag. 1857. 8. Sieh auch (Dorow) Denk-

schriften und Briefe. Berlin 1838. 2, S. 134. 4, S. 35. Die beiden ersten auch

in Nr. 26) IV, S. 359 f.

Ã�Ã�. Aus dem Nachlasse des Grafen Frokesch-Osten, k. k. Ã�sterreich. Bot-

schafter (!) und Feldzeugmeiater (!). Briefwechsel mit Herrn von Gentz und

FÃ¼rsten Metternich. Wien 1881. II. X, 423 und 415 S. 8.

yy. Ungedruckte Briefe von Gentz (an Graf Bubna): Neue Freie Presse.

1887. August 81.

Briefe an Gentz von Lord Aberdeen: Nr. 26) V. c. â�� Gustav v. Brinkmann:

Nr. 26) IV. d. â�� Clancarty: Nr. 26) V. d. â�� Baron von Cotta: Nr. 26) V. u. â��

Goethe: Nr. 26) V. w. â�� Heeren: Nr. 26) V. aa. - Wilh. v. Humboldt: Nr. 26) V. z. -

Rahel: Nr. 26) V. bb. â�� Frau v. StaÃ¶l: Nr. 26) V. x. - Lord Stanhope: Nr. 26) V. 1.

1) a. Ueber den Ursprung und die obersten Principien des Rechts: Berliner

Monatsschrift 1791. St. 4, S. 334 bis 396. â�� b. Nachtrag zu dem Raisonnement

des Prof. Kant Ã¼ber das VerhÃ¤ltnis zwischen Theorie und Praxis: ebenda 1793.

St. 12, S. 518 bis 554.

2) Betrachtungen Ã¼ber die franzÃ¶sische Revolution. Nach dem Englischen des

Herrn Burke neu bearb. mit einer Einleitung, Anmerkungen, politischen Abhandlungen

und einem critischen Verzeichnis der in England Ã¼ber diese Revolution erschienenen
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Schriften von Friedrich Gentz. Berlin 1793, bei Friedrich Vieweg dem Aelteren.

H. 8. - Neue Auflage. Berlin 1794. 8. â�� Dritte Auflage. Braunschweig 1838. II. 8.

,Ein Wendepunkt in der Geschichte unserer politischen Bildung: H. v.

Treitechke, Deutsche Geschichte l, 117.

8) Mallet Du Fan Ã¼ber das Charakterische der franzÃ¶sischen Revolution und

die Ursachen ihrer Dauer. Obersetzt, mit einer Vorrede und Anmerkungen ver-

sehen von Friedrich Gentz. Berlin 1794, bei F. Vieweg d. Aelteren. XL, 206 S. 8.

4) Ã¼eber die Grundprincipien der jetzigen franzÃ¶sischen Verfassung, nach

Robespierre's und St. Jiist's Darstellung derselben: von Archenholtzens Minerva

1794. April und Mai.

5) Mouniers Entwickelung der Ursachen, welche Frankreich gehindert haben,

sur Freiheit zu gelangen. Mit Anmerkungen und ZusÃ¤tzen versehen von Friedrich

Gente. Berlin 1794 bis 1795. IV. 8.

6) Gentz gab 1794 bis 1798 die Neue Deutsche Monatsschrift, Berlin, heraus.

7) Edmund Burke's Rechtfertigung seines Politischen Lebens. Gegen einen

Angriff des Herzogs von Bedford und des Grafen Lauderdale bei Gelegenheit einer

ihm verliehenen Pension. Uebersetzt mit einer Vorrede und einigen Anmerkungen

von Friedrich Gentz. Berlin 1796. bei Friedrich Vieweg dem altern. 8.

8} Geschichte der franzÃ¶sischen Finanzverwaltnng im Jahre 1796. Nach dem

FranzÃ¶sischen des Ritters d'Ivernois, mit einer Vorrede und ZusÃ¤tzen von Fr. Gentz.

Berlin 1797. 8.

9) Seiner KÃ¶niglichen MajestÃ¤t Friedrich Wilhelm dem III. Bei der Thron-

besteigung allerunterthanigst Ã¼berreicht. Berlin, den 16. November 1797. 26 S. 8.

Vergl. unten Nr. 22).

10) Politische Paradoxien. Ein Lesebuch fÃ¼r denkende StaatsbÃ¼rger. Leipzig

1799. 8.

11) Historisches Journal. Herausgegeben von Friedrich Gentz. 1799 und 1800.

Zwei JahrgÃ¤nge von je 12 Heften. Der erste Band erschien in Berlin, bei Fried-

rich Vieweg dem altern, der zweite in Berlin. 1800. bei Heinrich FrÃ¶lich. 8.

EnthÃ¤lt ausfÃ¼hrliche BeitrÃ¤ge zur Geschichte und Politik damaliger Zeit.

12) Maria Stuart, KÃ¶nigin von Schottland. Historisches GemÃ¤lde von Friedrich

Gentz: Taschenbuch und Kalender fÃ¼r 1799. Braunschweig. 8. â�� besonders er-

schienen : Braunschweig bei Vieweg 1827. 12. Vergl. Â§ 255, 2) # = Band V. S. 221.

13) Essai sur Telat actuel de 1'administration des finances et de la richesse

nationale de la Grande-Bretagne, par Frederic Uentz. Londres, Hambourg, Paris 1800. 8.

14) Geschichte der Unruhen in Frankreich wÃ¤hrend der Gefangenschaft des

KÃ¶niges Johann von Valois. Von Friedrich Gentz: Taschenbuch fÃ¼r 1801. Hg. von

Friedrich Gentz, Jean Paul und Johann Heinrich V OB. Braunschweig. S. l bis 72.

15) Von dem Politischen Zustande von Europa vor und nach der FranzÃ¶sischen

Revolution. Eine PrÃ¼fung des Buches: De IVisit de la France Ã¤ la fin de l'an

VIII. Von Friedrich Gentz. Berlin 1801 bei Heinrich FrÃ¶lich. Heft l und 2.

XXVIII, 386 S. 8.

16) Ueber den Ursprung und Charakter des Kriegs gegen die franzÃ¶sische

Revolution. Berlin 1801 bei Heinrich FrÃ¶lich. 8.

17) Fragmente aus der neusten Geschichte des Politischen Gleich-

gewichts in Europa. Leipzig, 1804. 8. â�� St. Petersburg, 1806. LIV, 274 S. 8.

18) Darstellung der RechtmÃ¤Ã�igkeit des Oesterreichischen Krieges gegen

Frankreich. 1805. 8.

19) Authentische Darstellung des VerhÃ¤ltnisses zwischen England und Spanien

vor und bei dem Ausbruche des Krieges zwischen beiden MÃ¤chten von Friedrich

von Gentz. St Petersburg bei Johann Friedrich Hartknoch 1806. 8.

20) An die Deutschen FÃ¼rsten. Und an die Deutschen vom Kriegsrath Gentz.

o. 0. u. J. (Leipzig 1814). 8. 22 S. 8.

20x) (Gentz?) Ideen Ã¼ber das politische Gleichgewicht von Europa, mit be-

sonderer RÃ¼cksicht auf die jetzigen ZeitverhÃ¤ltnisse. Leipzig 1814. in der Baum-

gÃ¤rtnerischen Buchhandlung.

21) Gentz beteiligte sich auch lebhaft an den Wiener JahrbÃ¼chern, die er

mit Varnhagen von Ense grÃ¼ndete.
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22) (Friedrich von Gentz) Seiner KÃ¶niglichen MajestÃ¤t Friedrich Wilhelm

dem Dritten, bei der Thronbesteigung allerunterthÃ¤nigst Ã¼berreicht. (Am 16. Nov.

1797.) Neuer wÃ¶rtlicher Abdruck nebst einem Vorwort Ã¼ber das Damals und Jetzt

von einem Dritten geschrieben am 16. November 1819. BrÃ¼ssel bei C. Franck

a. C. und Leipzig in Commission bei F. A. Brockhaus. 1820. XXXXIV, 48 S. 8.

Verfasser des Vorworts ist Friedrich Chn. Aug. Hasse Â§ 302, 80.

23) Bemerkungen Ã¼ber die ersten Vorgange in der Baierisehen StÃ¤nde-

Versammlung. Geschrieben am 20. Februar 1819: Deutsche Ztschr. fÃ¼r Geschichts-

wissenschaft. Bd. X, Jahrgang 1893. 2. S. 332 bis 389.

24) Reflections on the Liberty of the Press in Great Britain, translated from

the German of the celebrated F. von Gentz. London 1819. 8. Sieh Nr. 26) H. b.

25) AusgewÃ¤hlte Schriften. Herausgegeben von Wilderich Weick (t am

31. Juli 1852 inRastattt Stuttgart 1836 bis 1838. V. 8. Enth I 1836: Nr. 2). â��

II. 1837: Politische Abhandlungen - III. 1837: Nr. 19). - IV. und V. 1838:

Politische AufsÃ¤tze.

26) Schriften von Friedrich von Gentz. Ein Denkmal. Von Gustav Schlesi er.

Mannheim. Verlag von Heinrich Hoff. 1838 bis 1840. V. 8.

Enth. I. 1838: Briefe und vertraute Blatter. Einleitung zu den Schriften

von Gentz VII bis L1I. â�� Vorwort. 8. l bis 8. - a: An Elisabeth [Graun, geb.

Fischer, spÃ¤ter verehel. von StÃ¤gemann]. S. 9 bis 92. - b: ^85) An Rahel. S. 98

bis 240. Vergl. Â§ 292. 2. und Band V, bb. c: An Pauline Wiesel. â�� d: An

Varnhagen von linse. â�� e: An James Mackintosh. Sieh Band IV, c. â�� f: An

R(Ã¼hle) v(on) L(ilienstern) â�� g: An Chateaubriand.

II. 1838. a: Sendschreiben an Friedrich Wilhelm III. (Sieh Nr. 9>. â�� b:

Ueber die PreBfreiheit in England und die Briefe von Junius. Zuerst: Wiener Jahr-

bucher der Literatur 1818 Nachtrag S 432 â�� c: Beitrag zur geheimen Geschichte

des Anfangs des Krieges von 1806. Aus ungedruckten Papieren des Herrn von

Gentz. Zuerst in einer englischen Zeitung, dann aus dem Engl. Ã¼bers : Minerva 1836

und 1837. â�� d: Ã�sterreichisches Manifest vom J. 1809. â�� e: Oesterreichisches Mani-

fest vom J. 1818. Oesterreichische Manifeste von 1809 und 1813. Mit Einleitung

und Anmerkungen hg. von E. Guglia. Wien 1889. XV, 44 S. 8. = GrÃ¤sers

Schulausgaben Nr. 39. â�� f: Ueber die Deklaration der acht MÃ¤chte gegen Napoleon

vom 18. MÃ¤rz 1815. â�� g: Ueber den zweiten Pariser Frieden und gegen GÃ¶rres.

III. 1839. a: Schreiben des Ritters Prokesch von Osten an den Herausgeber. â��

b: Vorrede. â�� c: Ueber die NeutralitÃ¤t der Schweiz. ErklÃ¤rung der Aliirten im

J. 1813. â�� d: Am SchlÃ¼sse des Wiener Kongresses. â�� e: Ueber den Beitritt zum

heiligen Bunde. â�� f: Ueber das Wartburgfest. â�� g: Gegen die Bremer Zeitung. â��

h: Ueber die GerÃ¼chte vom bevorstehenden KongreÃ� zu Aachen. â�� l: Deklaration

vom 15. November 1818. â�� k: Gegen die Beurtheilung des Kongresses von Aachen

in der franzÃ¶sischen Minerva. â�� l: Ueber de Pradt's GemÃ¤lde von Europa nach dem

KongreÃ� von Aachen. â�� m: Eingang zu den Karlsbader BeschlÃ¼ssen. â�� n: Fran-

zÃ¶sische Kritik der deutschen BundesbeschlÃ¼sse von 1819. - o: Als Gregoire's Auf-

nahme in die Deputirtenkammer verweigert worden. â�� p: Ueber den letzten neapo-

litanischen Feldzng. â�� q: Ueber Benjamin Constant's Schrift: Du triomphe ine"vi-

table etprochaindes principes constitutionnelsen Prusse. â�� r: Lafayette im J. 1821. â��

s: Gegen Friedr. Lndw. Lindner. â�� t: Beim Tode des FÃ¼rsten Hardenberg. â�� u:

Ueber Asyle Gegen den Konstitutionnel. â�� v: Anhang. â�� w: Ueber eine plÃ¶tz-

liche Tilgung des Ã¶sterreichischen Papiergeldes. â�� i: Ueber die Ã¶sterr. Bank. â��

y: Ungedrucktes Memoire Ã¼ber das Wesen und die Behandlung des Papiergeldes.

IV. 1840. Vorwort a: Briefwechsel zwischen Gentz und Johannes von MÃ¼ller,

mit Beilagen S. l bis 299. â�� b: Gentz an BÃ¶ttiger S 303 bis 306. â�� c: Nach-

trag zu den Briefen von Mackintosh S. 307 bis 817. â�� d: Gustav von Brinckmann

an Gentz S. 818 bis 358. â�� e: Gentz an Adam MÃ¼ller S. 359 bis 370.

V. 1840. Ungedruckte Denkschriften. TagebÃ¼cher und Briefe. Vorwort, a:

Gentz's Abgang von Berlin und Anstellung in Ã�sterreich. Nebst einer Uebersicht

seines Umgangs und Briefwechsels in diesen und den nÃ¤chsten Jahren. BiographischeÂ«

Fragment von dem Herausgeber. â�� b: Gentz und Dalberg in der sÃ¤chsischen Frage,

1814. â�� c: Lord Aberdeen an Gentz, 1818. â�� d: Clancarty an Gentz, 1814. â��

e: Papier-Monnoie Autriehien de 1811 Ã¤ 1816. â�� f: Zwei Briefe an Adam MÃ¼ller,

1819. 1324. â�� g: Konnten die VerbÃ¼ndeten 1815 Italien in ein Reich verschmelzen?

Gegen das Journal des De'bats 1822. â�� h: Nochmals gegen de Pradt. â�� i: Memoire
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ober die Colonialfrage 1824 (in Betreff Munroe's). â�� k: Biographische Nachrichten

Ã¼her das Haue Rothschild. â�� l: Briefe an Lord Stanhope. Mit AuszÃ¼gen aus den

Briefen von Stanhope an Gentz. â�� m: Vertrauliche Bemerkungen Ã¼ber den Stand

und die nÃ¤chste Zukunft der russisch-tÃ¼rkischen Angelegenheiten, 1829. â�� n: Beim

FriedensschluB von Adrianopel. â�� o: Argumente fÃ¼r die Wahrscheinlichkeit des

Friedens. Schreiben von Wien, 5. Dezember 1830. â�� p: Bemerkungen Ã¼ber das

Interventionsrecht, MÃ¤rz 1831. â�� q: Cormenin und seine Widersacher. â�� r: In der

niederlÃ¤ndisch-belgischen Frage, Januar 1882. â�� s: Betrachtungen Ã¼ber die politische

Lage von Europa. Nach dem Fall von Warschau. â�� t: An Herrn von Pilat.

18. Dezember 1831. â�� u: An Baron von Cotta, die kriegprovocirende Richtung

(H. Heine) der Allgemeinen Zeitung betreffend. Nebst Antwort von Cotta an Gentz. â��

v: Journal der Arbeiten und LektÃ¼ren. Aus den Jahren 1826 und 1827. â�� w: An

und von Goethe. â�� x: Frau von Stae'l an Gentz, 1815. â�� y: An Alezander von

Humboldt, 1821. â�� z: Briefe Wilhelms von Humboldt an Gentz. â�� aa: Heeren an

Gentz. â�� bb: Rahel an Gentz. â�� cc: An Amalie v. Helwig, geb. Imhoff Okt. 1827.

27) M6moires et lettres inedits du Chevalier de Gentz. Publi^s par G(ustave)

Schleaier. Stontgart 1841. L. Hallberger, libraire. 8. XXIV, 454 S.

Inhalt, a: MÂ£moire sur la necessite de ne pas reconnaitre le titre iniperial de

Bonaparte. Adresse au Comte de Cobentzl etpresente le 6 Juin 1804. â�� b: Projet

d'une declaration de Louis XVin contre le titre imperial usurpe par Bonaparte.

1804. â�� c: Observations sur un Article du Moniteur de Paris du 14 AoÃ¼t 1804. â��

d: MÃ¶moire sur la reunion de GSnes. Adresse1 Ã¤ Mr. le Comte de Cobentzl. Vienne,

le 15 Juillet 1805. â�� e: Mdmoire adresae a Mr. le Comte de Cobentzl. (Kcrit nu

moia d'AoÃ¼t 1800). â�� f: Lettre Ã¤ Sa MajestÃ¶ le Roi de Suede. Le 25 Juin 1805. â��

g: Observations sur la negociation entre l'Angleterre et la France en 1806. Fonde'es

anr les pieces officiellea publiÃ¶es par la France et la Grande-Bretagne. â�� h: Journal

de ce qui m'est arrive de plus marquant dans le voyage que j'ai fait au quartier-

/ent:ral de S. M. le Roi de Prusse. Le 2 d'Octobre 1806 et jours suivans. â�� i:

Memoire sur les droits maritimes. Nr. I. â�� j: Memoire snr les droits maritimes. Nr. II.

28) Aus dem NachlaÃ� Varnhagen's von Ense. TagebÃ¼cher von Friedrich von

Gentz. Mit einem Vor- und Nachwort von E. A. Varnhagen von Ense. Leipzig:

F. A. Brockhans. 1861. XI, 369 8. 8.

Das ist ein Auszug von Nr. 31).

Friedrich Gentz und die heutige Politik. Von Josef Gentz. Zweite Auflage.

Wien, 1861. Wallishauaser'sche Buchhandlung (Josef Klemm). 8. â�� Ueber die Tage-

bÃ¼cher von Friedrich Gentz, und gegen Varnhagen's Nachwort. (Ein Nachtrag zu

der Schrift Friedrich Gentz und die heutige Politik.) Von Josef Gentz. Wien, 1861.

Wallishauaser'sche Buchhandlung (Josef Klemm). 8.

29) Aus dem Nachlasse Friedrichs von Gentz. Wien, Carl Gerolds Sohn. 1867

und 1868. II. 8.

Erster Band. Briefe, kleinere Aufsatze, Aufzeichnungen. 1867. 1. Theil: Briefe.

Einleitung, a: Brief Ludwigs XVIII. an Gentz.â�� b: Brief des Grafen Blacas an Gentz. â��

c: Drei Briefe Gentzens an Heinrich von (Jollin. â�� d: Briefe an Herrn von Pilat. â��

e: Z-wei Briefe Ã¼ber Chateaubriand. â�� f: Brief an Ancillon. â�� g: Zwei Briefe

an den FÃ¼rsten Witt genstein. â�� h: Briefe an Baron Salomon von Rothschild.

2. Theil: Kleinere AufsÃ¤tze nud Aufzeichnungen. Einleitung, i: Ueber Lemontey's

Eaaaiaurl'e'tablissementmonarchique de Louis XIV. 1826. â�� k: Ueber Cotta. 1829.â��

1: Charakteristik der revolutionÃ¤ren Partei in Frankreich nach Cotta. 1829. â�� m:

Ueber die Ordonnanzen von 1830. â�� n: Ueber die Gefahr eiuer Revolution. 1832.

o: Gegen Montesquieu. â�� p: Bemerkungen zu einigen Stellen aus Fox Geschichte

des ersten Regierungsjahres Jacobs II. 1809. â�� q: Ueber Kants Rechtslehre. 1809.

Zweiter Band. Denkschriften. 1868. a: Memoire sur les moyens de mettre un

terme anx malheurs et anz dangers de l'Europe et sur les principes d'une pacification

gene'rale. 1806. â�� b: Gedanken Ã¼ber die Frage: Was wÃ¼rde das Hans Oesterreich

unter den jetzigen UmstÃ¤nden zu beschlieÃ�en haben, um Deutschland auf eine dauer-

hafte Weise von fremder Gewalt zu befreien? 1808. â�� c: Essai historique et politique

sur lea rapports entre la Porte Ottomane et les principales puissances de l'Europe.

1815 et 1816. â�� d: Memoire sur l'insnrrection des Grecs conside're'e dans aes rapports

avcc les puiasances europeennea. 1823. â�� e: Sur la conduite du gonvernement

antrichien relativement au corps de Dwernicki. 1831. â�� f: Observations snr un

m&noire relatif a la position de S. M. le roi des Paya-Bas vis-a-vis de la Conference

Ã¶oedeke, Gmndrin. VI. 2. Aufl.- 13
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de Londres dans les transactions des annees 1830 et 1831. â�� g: Ueber das Ã¶ster-

reichische Geld- und Creditwesen. 1818.

30) Aus der alten Registratur der Staatskanzlei. Briefe politischen Inhalts

von und an Friedrich von Gentz aus den Jahren 1799â��1827. Mit geschichtlichen

Anmerkungen versehen und hg. von Clemens von KlinkowstrÃ¶m. Wien, 1870.

Wilhelm BraumÃ¼ller. 189 S. 8.

Inhalt: Briefe von Gentz an Thugut, Cobenzl, Se. MajestÃ¤t den Kaiser, Stadion,

Graf Kollowrat, Adair, Metternich, Graf Bombelies, Styx, GrafBubna, Baron StÃ¼rmer,

GrafSenfft, GrafWallmoden,JankoCaradja,H.v.Fleischhacke,undBriefe von Cobenzl,

Grafvon GÃ¶tzen, Graf Kollowrat, J. W. Johnson, Nagler, FÃ¼rst Caradja, Maurocordato;

S. 182f. ein Brief von Wieland an Graf Bombelies, Weimar, 17. Mai 1806.

31) Aus dem NachlaÃ� Varnhagen's von Ense. TagebÃ¼cher von Friedrich von

Gentz. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1873 bis 1874. IV. 8.

32) Depeches inedites du Chevalier de Gentz aux Hospodars de Yalachie pour

servir Ã¤ l'histoire de la politique europe'enne (1813 Ã¤ 1828) publides par le comte

Prokesch-Osten fils. Paris 1876 bis 1877. III. 8.

33) Zur Geschichte der orientalischen Frage. Briefe aus dem Nachlasse Fried-

richs von Gentz 1823â��1829. Herausgegeben von Anton Grafen Prokesch-Osten.

Wien, 1877. Wilhelm BraumÃ¼ller. 8. Nachtr. s. S. 806.

2. Karl Ludwig Ton Haller, Enkel Albrechts von Haller, geb. am 1. August

1768 in Bern, 1795 SekretÃ¤r des dortigen tÃ¤glichen Rates, 1800 in Ã¶sterreichischen

Diensten, 1806 Professor der Geschichte in Bern, trat 1808 zur rÃ¶misch-katholischen

Kirche Ã¼ber, ohne den Ã¼bertritt bekannt zu machen, wurde 1814 Mitglied des groÃ�en

Rates und schwur bei der EinfÃ¼hrung den Amtseid, der auch die Aufrechterhaltung

der reformierten Lehre gelobte. Erst 1821 bekannte er sich Ã¤uÃ�erlich und Ã¶ffent-

lich zum Katholizismus, behielt aber seine Ã�mter, bis man sie ihm nahm. Darauf

ging er nach Paris und wurde dort 1824 im Ministerium der auswÃ¤rtigen Ange-

legenheiten angestellt. SpÃ¤ter lebte er einige Zeit in Solothurn, wurde 1830

Professor an der Ecole des chartes in Paris, flÃ¼chtete nach der Juli-Revolution

und lebte fortan in Solothurn. Dort starb er am 20. Mai 1854. â�� Seine .Restau-

ration der Staatswissenschaften', eine lange Reihe von Jahren hindurch die

eigentliche RÃ¼stkammer fÃ¼r die Geistesarmut der Reaktion, stellte den Grund-

besitz als alleinige Rechtsgrundlage und die absolute, durch die Kirche geheiligte

Gewalt als das Prinzip des Staatsrechts auf. DaÃ� diese heiligende Kirche nur

die katholische sein konnte, verstand sich bei ihm von selbst.

a. Mensel, Gel. Teutschl. 9, 503f. 11, 315. 14, 26. 18, 33f. 22", 557f.

b. Theod. Scherer, Revolution und Restauration der Staatswissenschaften,

historisch und kritisch dargestellt. Luzern 1842 bis 1843. 2 Hefte. 8.

c. Le Chroniqueur. Feuille politique, scientifique et litteraire, paraissant le

samedi Ã¤ Fribourg. Premiere Ann6e. Fribourg 1854. Nr. 22 bis 27.

d. David August Rosenthal, Convertitenbilder. Schaffhausen 1866. l, 271bis294.

e. Gallerie berÃ¼hmter Schweizer der Neuzeit. In Bildern von Fr. und H. Hasler.

Mitbiogr. Text von Alfred Hartmann. Band 2. Baden im Aargau. 1871. Fol.Nr.78.

f. Allg. dtsch. Biogr. 1879. 10, 431 bis 436 (BlÃ¶sch).

Brief an Friedrich Wilken: Ad. Stoll, Der Historiker Friedrich Wilken. Progr.

Cassel 1896. 4. S. 85 bis 87.

1) Ueber den Patriotismus, eine vor dem AeuÃ�ern Stand in Bern am 13ten MÃ¤rz

1794 gehaltene Rede. Bern, Hortin. 1794. 8.

2) Projekt einer Constitution fÃ¼r die Schweizerische Republik Bern. AbgefaÃ�t

im MÃ¤rz 1798, auf die Yoraussetung daÃ� solche einstweilen Platz haben kÃ¶nne,

von Carl Ludwig Haller. Bern, in der Typographischen Buchhandlung, 1798. 8.

3) Helvetische Annalen. [Hrsg. von K. L. v. Haller.] Erstes StÃ¼ck. Bern,

den 5*Â«> April 1798 bis Vier und sechzigstes und letztes StÃ¼ck. Bern, den 10Â«"Â«

Wintermonat [Nov.] 1798. [Bern, o. Dr7| 4.

Zu Anfang de* 64. StÃ¼ckes die Notiz des .Verlegers', daÃ� dem B(Ã¼rger) Haller

die fernere Fortsetzung von dem Helvetischen Vollziehungs-Direktorio untersagt

worden sei ... ,Dieses Blatt wird also das letzte der Annalen sein. IndeÃ�, damit

die PrÃ¤nnmeranten nicht unverdient zu Schaden kommen,. . . habe ich dafÃ¼r gesorgt,

daÃ� durch neue Mitarbeiter ein neues Blatt nÃ¤chstens erscheine, welches . . . pro-

visorisch wenigstens bis zu Ende des Jahres in gleichem Format erscheinen wird.'
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Es waren dies die .Helvetischen Nachrichten', die von Nr. l bis 14 noch im J. 1798,

von Nr. 15 bis 46 im J. 1799 herauskamen, ohne daB natÃ¼rlich Haller ferner die

Redaktion fÃ¼hrte.

4) Denkmal der Wahrheit auf Johann Caspar Lavater, von Karl Ludwig von

Haller. Weimar, gedruckt und verlegt bei den GebrÃ¼dern GÃ¤dicke. 1801. 126 S.

8. Vorher im Teutschen Merkur 1801. April bis Juli.

5) Geschichte der Wirkungen und Folgen des Ã�streichischen Feldzugs in der

Schweiz; ein Historisches GemÃ¤lde der Schweiz vor, wahrend und nach ihrer ver-

suchten Wiederbefreyung; mit mancherley unbekannten AufschlÃ¼ssen Ã¼ber die

Ereignisse dieser Zeit von Carl Ludwig von Haller. Weimar, GÃ¤dicke. 1801. II.

8. â�� Weimar, 1802 (ohne Verleger), fl. 8.

6) Litterarisches Archiv der Akademie zu Bern. Hg. von C. Ludwig von Haller.

Bern 1806 und 1807. Meusel 18, 33 f. fÃ¼hrt die einzelnen Beitrage Hallers auf.

7) Handbuch der allgemeinen Staatenkunde. Winterthur 1808. 8.

8) Politische Religion oder biblische Lehre Ã¼ber die Staaten. Zusammen-

getragen und mit erlÃ¤uternden Anmerkungen versehen von Carl Ludwig von Haller.

Winterthur 1811. in der Steiner'schen Buchhandlung. XII, 104 S. 8.

9) Was sind Unterthanen-VerhÃ¤ltnisse? 1814. o. 0. 8.

10) Restauration der Staats-Wissenschaft oder Theorie des natÃ¼rlich-geselligen

Zustands; der ChimÃ¤re des kÃ¼nstlich-bÃ¼rgerlichen entgegengesezt von Carl Ludwig

Haller. Winterthur 1816 bis 1820. IV. 8. â�� Zweite verm. und verb. Auflage 1820

bis 1825. VI. 8. â�� Band V: Makrobiotik der geistlichen Herrschaften oder Priester-

Staaten. 1824. 8. â�� Band VI: Von den Republiken oder freyen CommunitÃ¤ten.

1825. 8. Vergl. Adam MÃ¼ller, Deutsche Staats-Anzeigen II, S. 147 f.

Restauration de la science politique, ou Theorie de l V u t social naturel,

opposee Ã¤ la fiction d'un Ã¤tat factice. Lyon et Paris 1824/25. II. 8.

Karl Ludwig v. Haller's staatsrechtliche GrundsÃ¤tze. Nach dessen Restau-

ration der Staats Wissenschaft bearbeitet und beleuchtet von Karl R i edel. Darm-

stadt. Druck und Verlag von C. W. Leske. 1842. XXX, 258 S 8.

11) Ueber die Constitution der Spanischen Cortes. o. 0. [Winterthnr] 1820. 8.

12) Lettre de Mr. Charles-Louis de Haller, membre de conseil souverain de

Berne, Ã¤ sÃ¤ Familie, pour lui de'clarer son retour Ã¤ l'eglise catholique, apoatolique

et romaine. A Paris et Lyon. 1821. 8. â�� 13 Ausg. 1821. 8. â�� Sendschreiben

des Herrn Karl Ludwig von Haller, Mitglieds des hohen KÃ¤thes zu Bern, an seine

Familie, um ihr seinen Ã�bertritt zur katholischen, apostolischen und rÃ¶mischen

Kirche bekannt zu machen. Aus dem FranzÃ¶sischen Ã¼bersetzt von Andreas R aÃ�

nnd Nicolaus Weis. Mainz, in der Simon MÃ¼ller'schen Buchhandlung 1821. 47 S.

8. â�� wiederh. 1821. 8. â�� Dritte Aufl. 1821. 8. â�� Ã�bersetzt von Franz Geiger.

Luzern 1821. 8. â�� Ã�bersetzt. Wien 1823. 8.

Hrn. C. L. v. Hallers Brief an seine Familie, worinn er derselben seinen

Uebertritt zu der katholischen Religion anzeigt. Aus einer sorgfÃ¤ltig gemachten

Abschrift des ursprÃ¼nglichen Originals neu Ã¼bersetzt, mit allen von dem Verfasser

in der Pariserausgabe spÃ¤terhin beygefÃ¼gten ZusÃ¤tzen und VerÃ¤nderungen. Das

Ganze mit theils berichtigenden theils widerlegenden Anmerkungen auch einigen

Beilagen begleitet von S. Studer, Professor der prakt. Theologie in Bern. Bern,

bey C. A. Jenni, BuchhÃ¤ndler. 1821. VIII, 127 S. 8.

Carl Ludwig von Haller, gewesenen Mitglieds des souverainen Raths zu Bern

Schreiben an seine Familie, zur ErklÃ¤rung seiner RÃ¼ckkehr in die katholische,

apostolische, rÃ¶mische Kirche FranzÃ¶sisch und Teutsch nach der vierten Aus-

gabe, Paris und Lyon 1821. Mit Beleuchtungen von H. E. G. Paulus. Stuttgart,

m der J. B. Metzler'schen Buchhandlung. 1821. 162 S. 8.

Der Uebertritt des Herrn von Haller zur katholischen Kirche, beleuchtet von

H. G. Tzschirner, Professor der Theologie und Superintendent in Leipzig.

PrÃ¼fet die Geister. Leipzig, 1821 bei Fr. Chr. Wilh. Vogel. 40 S. 8.

Sendschreiben des Herrn von Haller an seine Familie, betreffend seinen Ueber-

tritt zur katholischen Kirche, nnd geprÃ¼ft vom Professor [W. T.] Krug in Leipzig,

o. 0. 1821. 23 S. 8. Aus der Leipziger Lit.-Ztg. bes. abgedruckt. [Nachtr. s. 805.

Franz Geiger (yergl. Â§232, 14. 22), Professor Krugs PrÃ¼fung des Briefs von

Haller geprÃ¼ft; mit einem Anhange gegen die Bemerkungen des Prof. Sam. Studer

in Bern, and einer Nachschrift gegen Paulus in Heidelberg. Luzern 1822. 8

13*
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W.T.Krug, Apologie der protestantischen Kirche gegen die Verunglimpfungen

des Herrn v. Haller in dessen Sendschreiben an seine Familie. Leipzig 1822. 8.

(Zwei Auflagen).

Critique de la Lettre de Mr. de Haller Ã¤ sÃ¤ Familie concernant sÃ¤ conversion

Ã¤ l'e'glise catholique; par Mr. Krug, traduite de l'Allemand par Mr. Richard. Paris,

Strasbourg 1821. 37 Â£ 8.

Polemisch-religiÃ¶ser, Licht und Wahrheit verbreitender Federkampf, entstanden

zwischen dem rÃ¶misch-katholischen Herrn Chorherrn Geiger, gew. Professor der

Theologie in Luzern, und dem reformirten Emanuel Friedrich Fuchs, Handels-

Commis in Bern, bei AnlaÃ� des Uebertritts des Herrn Carl Ludw. von Haller von

Bern zur rÃ¶mischen Kirche. Alles zur Ehre des Dreieinigen Gottes, und zum Heil

der Menschheit. Leipzig 1823. In Commission bei C. H. F. Hartmann. 606 S. 8.

13) Theorie der geistlichen Staaten und Gesellschaften. Winterthur 1822. 8.

14) Entwurf eines Bundes der Getreuen zum Schutz der Religion, der Ge-

rechtigkeit und der wahren Freiheit. Winterthur 1833. 8.

15) Satan und die Revolution. Ein GegenstÃ¼ck zu den ParoleÂ« d'nn croyant

(von Lamennais). Luzern 1834. 8.

16) Geschichte der kirchlichen Revolution oder protestantischen Reform des

Kantons Bern und umliegender Gegenden. Luzern 1836. 8.

17) Die Freymaurerey und ihr EinfluÃ� in der Schweiz. Dargestellt und

historisch nachgewiesen von Carl Ludwig von Haller. Schaffhausen, Hurter'sche

Buchhandlung. 1840. 106 S. 8. und Nachtrag dazu 1841. 8.

18) Staatsrechtliche PrÃ¼fung des vereinigten preuÃ�ischen Landtages nebst red-

lichem Rath an den KÃ¶nig zur Behauptung seines guten Rechtes. Schaff hausen 1847. 8.

19) Die wahren Ursachen und die einzig wirksamen AbhÃ¼lfsmittel der allge-

meinen Verarmung und Verdienstlosigkeit. Scbaffhausen 1850. 8.

3. Adam Heinrich MÃ¼ller, geb. am 30. Juni 1779 in Berlin, sollte Theologie

studieren, wÃ¤hlte aber 1798 in GÃ¶ttingen die Jurisprudenz und beschÃ¤ftigte sich

auch mit Naturwissenschaften. Nachdem er 1802 Referendar bei der kurmÃ¤rkischen

Kammer in Berlin geworden war, machte er eine lÃ¤ngere Reise durch Schweden

und DÃ¤nemark und verweilte einige Jahre in Polen, dem damaligen SÃ¼dpreuÃ�en,

auf den GÃ¼tern eines Freundes, des Generals Kurnatowsky. Dann ging er, von

Gentz angezogen, nach Wien. Dort wurde er am 30. April 1805 katholisch, erhielt

aber keine Anstellung. Ober Polen begab er sich nach Dresden, hielt da 1806 Vor-

lesungen Ã¼ber deutsche Litteratur, 1807 Ã¼ber dramatische Poesie, 1808 Ã¼ber die

Idee der SchÃ¶nheit und 1809 Ã¼ber das Ganze der Staatswissenschaften. 1808 gab

er mit Heinrich von Kleist den PhÃ¶bus heraus. Im J. 1809 begab er sich nach

Berlin, hielt dort Vorlesungen Ã¼ber Friedrich den GroÃ�en, wurde mit groÃ�er Aus-

zeichnung behandelt, fand aber keine Anstellung. 1811 ging er nach Wien, lebte

im Hanse des Erzherzogs Maximilian von Este wissenschaftlichen Studien und hielt

1812 Vorlesungen Ã¼ber die Beredsamkeit. In den Jahren 1813 und 1814 war er

als kaiserlicher LandeskommissÃ¤r und Tiroler SchÃ¼tzenhauptmann thÃ¤tig, wurde

dann Regierungsrat und ging 1815 mit Kaiser Franz nach Paris. Von da kam er

als Generalkonsul fÃ¼r Sachsen und GeschÃ¤ftstrÃ¤ger an den HÃ¶fen von Anhalt und

Schwarzburg nach Leipzig, wohnte den Karlsbader und Wiener Ministerialkon-

ferenzen bei und wurde Ã¶sterreichischer Hofrat und Ritter von Nittersdorf. Nach-

dem er 1827 nach Wien zurÃ¼ckberufen worden war, starb er dort am 17. Januar

1829. Er liegt in Enzersdorf am Gebirge neben Zacharias Werner begraben.

a. Mitteilungen Ã¼ber Adam MÃ¼ller in den Briefen Brentanos an Arnim aus

Wien: Reinh. Steig, Achim von Arnim und Clemens Brentano. Stuttgart 1894.

8. Sieh dort das Register. p<

b. Mensel, Gel. Teutschland 14, 601 f. 18, 748 bis 750. - b'. s. unten S. 805.

c. Nekrolog 1829. l, 282.

d. Varnhagen, Galerie 1836: Â§ 292, 1. 33) q.

e. F. Laun Â§ 279, 49. 141) Memoiren 1887. l, 206 f. 2, 161 f.

f. DavidAugustRosenthal.Convertitenbilder. Schaffhausen 1866. I,48bis71.

f. Wurzbach 1868. 19, 322 bis 328.

/i. Allg. dtsch. Biogr. 1885. 22, 501 bis 511 (Mischler).

k. Jul. v. VoÃ� Â§ 279, 100. Nr. 44) = Band V. S. 588.



Karl Ludwig von Haller. Adam MÃ¼ller. 197

Briefe an Â«t. Brinkmann sieh Â§ 291, 3. k. â�� 0. (2) Goethe: Goethe-Jahrb.

1888. 9, 47 f. und dann S. 93 f. â�� y. (2) GÃ¶rres: Joseph von GÃ¶rres Gesammelte

Schriften. MÃ¼nchen 1874. 8, S. 498f. und 583f. â�� <f. Julius Hitzig: (Dorow) Denk-

Â»chriften und Briefe. Berlin 1838. 2, 138 bis 140. â�� s. (5) Joh. v. MÃ¼ller. Hg. von

Maurer-Conatant. Schaffhausen 1839. 3, S. 91 bis 116. â�� C. Grafen Moritz und

Heinrich O'Donnell: Oesterr.-Ã¼ngar. Revue 1890. 8, 283 bis 295. â�� n. Friedrich

Schulz: (Dorow) Denkschriften und Briefe. Berlin 1888. 2, 140 bis 143.

Briefe an Ad. MÃ¼ller von GÃ¶rres: Joseph von GÃ¶rres Gesammelte Schriften.

MÃ¼nchen 1874. 8, S. 558f. und S. 589f. - Goethe: Â§ 234. B. I. 45a) V.

Briefwechsel zwischen Friedrich Gentz und Adam Heinrich MÃ¼ller. 1800â��1829.

Stuttgart, J. G. Cotta'scher Verlag. 1857. 8. Sieh auch Gentz Nr. 1. Briefe Â«<*

und 26) IV. f.

1) Die Lehre vom Gegensatze. 1. Buch: Der Gegensatz. Berlin 1804. 8.

2) Vorlesungen Ã¼ber die deutsche Wissenschaft und Literatur, von Adam H.

MÃ¼ller. Dresden, 1806. in der Arnoldischen Buchhandlung. 8. â�� Zweite verm.

und verb. Auflage 1807. 8. â�� Goethe, Tag- und Jahreshefte 1806: Werke, Weim.

Ausg. l, 35, 261.

3) Amphitryon, ein Lustspiel. Herausgegeben von Adam H. MÃ¼ller. Dresden

o. J. (1807). 8. Sieh Â§ 288, 1. 2).

4) PhÃ¶bus. Vergl. Â§ 288, 1. 3).

5) Von der Idee der SchÃ¶nheit. In Vorlesungen gehalten zu Dresden im

Winter 1807/8 durch Adam MÃ¼ller, Herzogl. Sachs.-Weimarischem (!) Hofrathe.

Berlin, bei Julius Eduard Hitzig, 1809. 241 S. 8.

6) Von der Idee des Staates. Dresden 1809. 8.

7) Die Elemente der Staatskunst. Berlin 1809. U l. 8.

8) Die RÃ¼ckkehr des KÃ¶nigs von PreuBen in seine Hauptstadt. Zur Erinne-

rung an den 239'Â«" December 1809. Berlin 1809. 8. â�� wiederh. in Nr. 15) I. a.

9) Ueber KÃ¶nig Friedrich H. und die Natur, WÃ¼rde und Bestimmung der

PreuÃ�ischen Monarchie. Oeffentliche Vorlesungen, gehalten zu Berlin im Winter

1810, von Adam Maller. Berlin, bei J. D. Sander. 1810. 8. Die erste Vorlesung:

Pantheon 1810. Band 1. Heft 2. S. 179 bis 197; die dritte, am 25. Januar 1810

gehaltene, erschien auch besonders 1810. 8.

10) Zum GedÃ¤chtnis der verewigten KÃ¶nigin (Luise) von PreuÃ�en. Berlin

1810. 4.; wiederh. in Nr. 15) I. b.

11) Mitarbeit an Heinrich von Kleists Berliner AbendblÃ¤ttern 1810 und 1811.

12) Vorstellung an den Staatskanzler von Hardenberg im Namen mehrerer

Edelleute gegen die neuen Gesetzvorschriften i. J. 1811: (Dorow) Denkschriften.

Berlin 1839. 3, 215 bis 234.

13) Agronomische Briefe (1812) sieh Â§ 283, 3. 33) I. e. i. H. o; vergl. IL h. IV. q.

14) Theorie der Staatshaushaltung. Wien 1812. II. 8.

15) Adam MÃ¼llers vermischte Schriften Ã¼ber Staat, Philosophie und Kunst.

Zwei Theile. Wien 1812, in der Camesina'schen Buchhandlung. II. 8. Morgenblatt

1815. Nr. 17. - Zweite Auflage. 1817. II. 8.

Erster Theil enthÃ¤lt I. Gelegenheitsschriften, a: Nr. 8). â�� b: Nr. 10). â�� II.

Vermischte politische und staatswirthschaftliche Schriften. â�� a: Ueber die poli-

tische Meinung in Deutschland. â�� b: Ueber Machiavelli. â�� c: VerhÃ¤ltnis des

Staates zur Wissenschaft. â�� d: Vom Papiergeld. â�� e: Vom Credit der Grund-

stÃ¼cke. â�� f: Von der Gewerbefreyheit. â�� g: Adam Smith. â�� h: Streit zwischen

GlÃ¼ck und Industrie. â�� i: Fragment Ã¼ber den Adel. â�� j: Grenze zwischen dem

Gebnrtsvorzuge und dem Verdienste. â�� k: Vom Geburtsrecht. â�� 1: Bey Gelegen-

heit der Untersuchungen Ã¼ber den Geburtsadel von Buchholz. â�� m: Eggere Schrift

Ã¼ber den franzÃ¶sischen Erbadel. â�� n: Indirekte Abgaben, indirekte Rekrutierung

der Armeen. - o: Von politischer Unparteilichkeit. â�� p: Programm zu Charles

James Fox Geschichte der Stuarte. â�� q: Ueber StÃ¤ndeverfassung. â�� r: Der

poetische Besitz. â�� s: Johann von MÃ¼ller. PhÃ¶bus 1808. Achtes StÃ¼ck S. 39 bis

44. â�� t: Von der Intrigue. â�� u: Ueber Brandes Zeitgeist. â�� v: Inokulation

der politischen Ungleichheit. â�� w: Der Staat als nÃ¼tzliche Entreprise. â�� z: Staats-

verfassungen. â�� y: Von der Freyheit. â�� z: Theilung der Arbeit.
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aa: Individuum und Corporation im Staate. â�� bb: Die einfachen GrundsÃ¤tze. â��

cc: Taxation des Grundeigentbums. â�� dd: Geldwesen von GroÃ�brittanien. â�� ee:

Von dem Wesen einer politischen Literatur. â�� ff: Edmund Burke. â�� gg: Studium

der positiven Wissenschaften. â�� hh; Die Jesuiten. â�� ii: Idee eines staatswirth-

schaftlichen Seminariums fÃ¼r die Osten-. Staaten [vorher: Hormayr's Archiv 1811.

September]. â��.y: Ueber die Errichtung einer Nationalbank fÃ¼r Ã�sterreich [vorher:

Hormayr's Archiv 1811. Oktober]. â�� kk: Um die Ã¶ffentliche Meinung zu regieren, muÃ�

die Regierung selbst Ã¶ffentlich sein. â�� 11: Anmerkungen zur brittischen Staatsver-

fassung. â�� mm: Gesetzgebung und Administration. â�� nn: Der Marquis de Bonald. â��

oo: Von der Diplomatie des 17ten Jabrh. â�� pp: Ueber Fichtes geschloÃ�nen Handels-

staat [vorher: Berlin. Monatsschrift 1801. Dez.S.436 bis 458]. â�� Ul.BeytrÃ¤ge zur Philo-

sophie der Sitten und der Natur, a: Theologische Moral. â�� b: VersÃ¶hnung des

Egoismus mit der Religion. â�� c: VersÃ¶hnung der Sinnenwelt mit der Geisterwelt. â��

d: Von den Modulationen des Schmerzes. â�� e: Die Subordination der Liebe. â��

f: Die moralische Person als Autor. â�� g: Der EntschluÃ� der Tugend. â�� h: Bey-

fall der Welt. â�� i: Wissen und Glauben. â��j: Vernunft und Offenbarung. â�� k:

Denkfreyheit â�� 1: Der christliche Kalender. â�� m: Globularform aller Wissen-

schaft. â�� n: Exegese: â�� o: DaÃ� es keine PrivatlektÃ¼re der Bibel gebe. â�� p: Be-

trachtungen bey GÃ¶thes und Runges Farbentheorie. â�� q: Wetterkunde.

Zweyter Theil. I. Ueber die dramatische Kunst (Vorlesungen gehalten zu

Dresden 1806). Viele von ihnen sind vorher im PhÃ¶bus gedruckt. â�� II. Philoso-

phische Miscellen. a: Prolegomena einer Kunstphilosophie (PhÃ¶bus Nov. u. Dec.

S. 3). â�� b: Vom Organismus in Natur und Kunst. â�� c: Vom Antorganismus. â��

d: Einheit in der Zweyheit. â�� e: Vom Wesen der Definitionen. â�� f: Die absolute

IdentitÃ¤t als Begriff und als Idee, oder der Philosoph im Hafen. â�� III. Kritische

Miscellen. a: Ueber den schriftstellerischen Charakter der Frau von StaSl-Holstein

(PhÃ¶bus Januar S. 54). â�� b: Ueber die Corinna der Frau von Stae'l (PhÃ¶bus Februar

8. 42). â�� c: Ueber Betty Koch, verewigte Roose. â�� d: Etwas Ã¼ber Landschafta-

malerey (PhÃ¶bus April u. Mai S. 71).

16) Versuche einer neuen Theorie des Geldes mit besonderer RÃ¼cksicht auf

GroÃ�britannien. Von Adam MÃ¼ller. Leipzig und Altenbnrg: F. A. Brockhaus. 1816.

VIII, 308 S. 8.

17) Franz I-, Kaiser von Ã�sterreich. Wien und Leipzig, bei Carl Gerold und

F. A. Brockhaus. 1816. 59 S. 8. =â�¢ Der erste Aufsatz in den .Zeitgenossen'.

18) Deutsche Staats-Anzeigen. Hg. von Adam MÃ¼ller. Leipzig, 1816 bis 1818.

In Commission der G. VoÃ�'schen Buchhandlung. III. 8. Vergl. Â§ 232, 14. 3) 17.

19) ZwÃ¶lf Reden Ã¼ber die Beredsamkeit und deren Verfall in Deutschland.

Leipzig, G. J. GÃ¶schen. 1817. VI, 280 S. 8.

20) Etwas das Goethe gesagt hat, beleuchtet. Leipzig 1817. 8. Sieh S 284,

D. IV. 67 â�� Band IV. S. 619. Die Antwort schrieb W. Traugott Krug.

21) Aus Speckbachers Leben: Zeitung fÃ¼r die elegante Welt 1817. Nr. 80. 81.

22) Die Fortschritte der nationalÃ¶konomischen Wissenschaft in England.

1. Heft. Leipzig 1817. 8.

23) An den Sprecher der Stadt und Landschaft Coblenz. Von Adam MÃ¼ller.

Leipzig 1818. 8. Sieh Â§ 293,1. 6. Nr. 25). Vorher: Staats-Anzeigen III, 374 bis 406.

24) Franz Horner, Esq. Mitglied des brittischen Parliaments, von Adam MÃ¼ller:

Zeitgenossen 1818. Band 3. Heft 12. S. 125 bis 154.

25) Von der Nothwendigkeit einer theologischen Grundlage der gesammten

Staatswissenschaften und der Staatswirtschaft insbesondere. Leipzig 1819. 8.

26) Sieh Â§ 283, 8. Nr. 34) e. h. = oben S. 26.

4. Thaddeus Anselm Rixner, geb. am 3. August 1766 in Tegernsee, durch

einen Sturz in frÃ¼her Jugend gelÃ¤hmt und deshalb dem Gelehrtenstande gewidmet,

besuchte die Klosterschule und spÃ¤ter in Freysing das Lyzeum, trat 1787 in den

Benediktinerprden und wurde 1789 zum Priester geweiht. Darauf studierte er in

Ingolstadt Kirchengeschichte und Kirchenrecht und wurde 1792 Lehrer der Philo-

sophie am Freysinger Lyzeum. Nach einem Aufenthalte im Kloster 1803 Lehrer

der Philosophie in Amberg, 1805 in Passau, 1806 Prof. der Philos. in Amberg.

Im J. 1834 resignierte Rixner und zog sich zu seinem Freunde Prof. Siber nach

MÃ¼nchen zurÃ¼ck; dort starb er den 10. Februar 1838 am Nervenschlage.
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a. Meusel, Gel. Teutschland 15, 178f. 19, 381.

b. Nekrolog 1838. 16, 195 bis 198.

c. Allg. dtsch. Biogr. 1889. 28. 715 bis 716 (Prantl).

1) Versuch einer neuen Darstellung der uralten Indischen All - Eins - Lehre.

NÃ¼rnberg 1808. 8.

2. Aphorismen aus der Philosophie, als Leitfaden fÃ¼r den ersten Unterricht

der angehenden Wissenschafts-Candidaten. 1. Heft. Landshut 1809. 8.

3) Aphorismen der gesammten Philosophie. Sulzbach 1818. H. 8.

4) Herzog Ernst's von Bayern ErhÃ¶hung, Verbannung, Pilgerschaft und

Wiederkehr. Eine ritterliche MÃ¤hre [von Heinrich von Veldeck]. In verkÃ¼rztem

Auaznge und mit erklÃ¤renden kurzen Anmerkungen von Tb. A. Rizner. Amberg

1818. 8. â�� 1830. 8.

5) Leben und Lehrmeinungen berÃ¼hmter Physiker am Ende des 16. und am

Anfange des 17. Jahrhunderts als BeytrÃ¤ge zur Geschichte der Physiologie in

engerer und weiterer Bedeutung; hg. von ThaddÃ¤ Anselm Rixner und ThaddÃ¤

Biber. Sulzbach 1820 bis 1826. VII. 8.

Entb. l: Theophrastus Paracelsus. [Zweyte vermehrte und verb. Auflage. 1829.]

â�� 2: Hieronymus Cardanus. â�� 3: Bernardinus Telesius. â�� 4: Franciecus Patritius.

â�� 5: Jordanus Brunus. â�� 6: Thomas Campanella. â�� 7: Joh. Bapt. v. Helmont.

6) Handbuch der Geschichte der Philosophie. Sulzbach 1822 bis 1829. III. 8.

7) WeisheitssprÃ¼che und Witzreden aus J. G. Hamanns und Im. Kants

sÃ¤mmtlichen Schriften. Amberg 1828. 8. â�� 8) WeisheitssprÃ¼che und Witzreden

aus Hippeis und J. Pauls Schriften auserlesen und alphabetisch geordnet mit den

einleitenden Charakteristiken beider MÃ¤nner und einem Anhange aus deutschen

Sprnchdichtern des Mittelalters. Amberg 1834. 8. Â§ 276, 4. 49) - Band V. S. 466.

9) Geschichte der Philosophie bei den Katholiken in Altbaiern baierisch

Schwaben und bair. Franken. MÃ¼nchen 1835. 8.

5. Johann Arnold Kanne, geb. im Mai 1773 in Detmold, durchwanderte

mehrere Schulen und wurde, da er einem strengen Lehrer entlaufen war, in die Dorf-

schule zu Heidenoldendorf geschickt; bald gewann der dortige Lehrer Begemann sein

Zutrauen. Auf dessen Betrieb und auf BefÃ¼rwortung des Predigers Ludwig Passavant,

der seine religiÃ¶sen KÃ¤mpfe Ã¼berwinden half, kam er auf ein Gymnasium, war

fleiSig und zeichnete sich aus. Bald aber war ihm Wissenschaft und Christi Nach-

folge ein Dienen zweier Herren. Mit seinem Eifer fÃ¼r die Wissenschaft erkaltete

auch die Liebe zu Christo. In GÃ¶ttingen, wo er Theologie studieren wollte, hÃ¶rte er

Eichhorns Vorlesungen Ã¼ber die Genesis, die aber verleideten ihm das Studium der

Theologie. Er warf sich auf die Philologie, und wollte sich dann habilitieren, unter-

liei es aber, weil Heyne meinte, er sei noch zu jung. Von GÃ¶ttingen ging K. nach

Leipzig, war eine Zeit lang in Halle Lehrer und wanderte dann nach Berlin. Seine

Eltern waren gestorben, seine Mittel aufgezehrt; er hatte fortan durch eigene Schuld

und UmstÃ¤nde mit Sorgen und Not zu ringen und fÃ¼hrte ein romanhaft-abenteuer-

liches Leben, wie es kaum ein Gelehrter des 16. Jahrhunderts oder des dreiÃ�igjÃ¤hrig.

Krieges gefÃ¼hrt hatte. In Jena hielt er sich kurze Zeit als Privatgelehrter auf,

schrieb allerlei Werke, fand aber nur schwer Verleger dazu. PlÃ¶tzlich erscheint er

in Osterreich. Kriegsdiensten und dann losgekauft als Heutiger Schriftsteller in WÃ¼rz-

burg; dort schrieb er seine Mythologie. Als er den zweiten Teil begann, ging

ihm beim Lesen des alten Testamentes mit einem Schlage ein neues Licht auf, und

er schrieb in glÃ¼hendem Eifer seine .Ersten Urkunden der Geschichte', sie fanden

indes nicht die Billigung des Leipziger Zensors, da sie die Genesis als blofie Idee

aufstellten und das Christentum angriffen Verzweiflungsvoll wanderte er nach Leip-

zig und erbat mit Berufung auf Jean Paul Richter fÃ¼r seinen neuen Fund die Unter-

stÃ¼tzung des Herzogs August von Gotba, der aber meinte, ,der Richter solle hier

Richter sein.' In Jena suchte er die Vermittelung des Prof. J. J. Wagner aus

WÃ¼rzburg nach, aber erst Jean Pauls persÃ¶nliche RÃ¼cksprache mit dem BuchhÃ¤ndler

LÃ¼beck in Bayreuth machte das Erscheinen des Buches mÃ¶glich. Unruhig wie Kanne

war, suchte er nicht eine seinen ThÃ¤tigkeiten entsprechende Stellung zu gewinnen,

sondern ging wieder nach Berlin und trat im Sommer 1806 in preuBische Kriegs-

dienste, wurde von den Franzosen gefangen und erlitt das bitterste Elend. Wo bei

V ach der Marsch durch ein Holz ging, entsprang er, hatte aber mit Hunger, BlÃ¶Bc
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und KÃ¤lte zu kÃ¤mpfen. Bei den DarmstÃ¤dtern, die ihn aufgriffen, log er sich heraus

und kam nach Meiningen, wo er einige Jahre frÃ¼her mit dem Herzoge spazieren

gefahren war, als Bettler. In Hildburghausen nahm er mit mehreren PreuÃ�en

Ã¶sterreichische Kriegsdienste, wurde aber auf dem Marsche nach Eger krank. In

Linz kam er ins Hospital: ein Traum, den er drei Jahre vorher gehabt, hatte ihm

fÃ¼r diese Zeit den Tod verheizen; da er aber nicht starb, wandte er sich trotzig von.

Gott ab. Mystische BÃ¼cher, die ihm ein mÃ¤hrischer Bruder brachte, wollten ihn

nicht erweichen. Aber er wurde losgekauft und zwar auf Jean Pauls FÃ¼rbitte durch

Fr. H. Jacobi um 160 Gulden. Er kam nach Bayreuth, wurde von seinem Verleger

mit 100 Gulden beschenkt und eilte zu Jean Paul. In Erinnerung an eine frÃ¼here

Liebe zu Henriette Herold aus Rudolstadt beschloÃ� er nun zu heiraten, allein die

Existenzmittel fehlten; in GÃ¶ttingen bewarb er sich vergebens, fast wÃ¤re ihm eine

Professur in Moskau zu teil geworden; da sorgte wieder Fr. H. Jacobi fÃ¼r ihn, indem er ihn

als Professor der Geschichte am Realinstitut in NÃ¼rnberg 1809 anstellte. Damals

hatte er sein Pantheum und seine Chronik geschrieben, Werke, die er spÃ¤ter als

unchristlich verwarf. Er schrieb sein Panglossum und erbat zu dessen Heraus-

gabe die UnterstÃ¼tzung des Kaisers Alexander; der Kaiser aber liet ihn ohne Ant-

wort. Von dieser Zeit an wurde sein Zustand, obgleich er in glÃ¼cklicher Ehe lebte,

immer klÃ¤glicher und finsterer, bis endlich ,die rein glÃ¤ubige Erkenntnis den Durch-

bruch gewann'. Bei dieser neuen Entdeckung war ihm ,ein eifriger Christ', der sog.

Rosenbeck Burger zu NÃ¼rnberg, ein SchÃ¼ler aes Mechanikus- Predigers Hahn, durch

religiÃ¶se Schriften und mÃ¼ndliche Erbauungen behilflich. Bis hierher erzÃ¤hlt er

selbst sein Leben. Fortan verlÃ¤uft es einfacher: 1817 wurde er Professor der Philo-

sophie am Gymnasium in NÃ¼rnberg und 1818 Professor der orientalischen Litte-

ratur in Erlangen. Hier lebte er sehr eingezogen und starb am 17. Dezember 1824.

a. Meusel, Gel. Teutschland 10, 57. 11, 409. 14, 262. 18, 301 bis 303. 23, 85f.

b. Selbstbiographie in Nr. 17).

c. Jean Pauls Brief an S. A. Mahlmann (1801 Oktober 5): D. Dichtung 1890. 8, 70.

d. Joseph von GÃ¶rres Gesammelte Briefe 2, 75 bis 76, 261 bis 264 und 268.

e. Nekrolog 2, 1240 bis 1246. â�� e'. sieh unten S. 805.

f. Allg. dtsch. Biogr. 1882. 15, 77f. (Jnlins Riffert). â�� g. sieh u. S. 805.

1) BlÃ¤tter von Aleph bis Kuph von Walther Bergius. Leipsig 1801. 8.

2) Kleine Handreise von Walther Bergius. Penig 1803. 8.

3) Blepsidemus oder Nicolais literarischer Liebesbrief. Eine Drama in fÃ¼nf

AufeÃ¼gen. Leipzig 1803. 8.

4) Ueber die Verwandtschaft der griechischen und teutschen Sprache von

Johann Arnold Kanne. Leipzig, bei Wilhelm Rein. 1804. 270 S. 8.

5) Neue Darstellung und Mythologie der Griechen und RÃ¶mer. Leipz 1805. 8.

6) Erste Urkunden der Geschichte oder allgemeine Mythologie von Johann

Arnold Kanne. Mit einer Vorrede von Jean Paul Friedrich Richter. Baireutli,

1808. bey Johann Andreas LÃ¼becks Erben. II. 8. â�� wiederh. Hof 1815. II. 8.

7) Gianetta, das WundermÃ¤dchen Roms. Bayreuth 1809. 8.

8) Menschliches Elend. Aus dem Englischen des Jacob Beresford Ã¼bersetzt

von Adolf Wagner. Nebst Gegenbeweisen aus den Kupfern von Johann Arnold

Kanne, Prof. in NÃ¼rnberg. Bayreuth 1810. H. 8.

9) Compedia humana oder Blepsidemus Hochzeit und Kindtaufe. Ein Lust-

spiel in zwei AufzÃ¼gen. Bayreuth 1811. 8.

10) Geschichte des Zwillings a pede. Von Johannes Au t ho r. NÃ¼rnberg 1811. 8.

11) Pantheum der Aeltesten Naturphilosophie, die Religion aller VÃ¶lker von

J. A. Kanne. TÃ¼bingen in der Cotta'scnen Buchhandlung 1811. 8.

12) Johann Arnold Kanne's System der indischen Mythe, oder Chronus und

die Geschichte des Gottmenschen in der Periode des Vorruckens der Nachtgleichen.

Nebst einer Uebersicht des mythischen Systems, als Beilage an den Verfasser

von Adolph Wagner. Leipzig, in der Weygandschen Buchhandlung. 1818. 8.

13) Zwanzig kritische Paragraphen und historische Noten zum Text der

Zeit, von Anton von PrenBen. Leipzig 1814. 8.

14) Germanische TrÃ¼mmer: Die Musen, hg. von Fouque und W. Neumann.

Jahrgang 1814. Erstes StÃ¼ck, a. --- Band VI. S. 121.
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15) Lappalien und gekrÃ¶nte Preisschriften. Leipzig 1814. 8.

16) Sammlung wahrer und erwecklicher Geschichten aus dem Reiche Christi

und fÃ¼r dasselbe. NÃ¼rnberg 1815 bis 1822. III. 8.

17) Leben und aus dem Leben merkwÃ¼rdiger und erweckter Christen aus

der protestantischen Kirche von Johann Arnold Kanne. Nebst angehÃ¤ngter Selbst-

biographie des Verfassers. Bamberg und Leipzig, bey Carl Friedrich Kunz, 1816

bis 17. II. 8. â�� Zweite Ausgabe. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1842. II. 8.

I. Vorrede (XXXIV S.). â�� a. Hemme Hayen. â�� b. Aus dem Leben der

FrÃ¤ulein von Hermsdorf, der RÃ¤thin Kellner, der Wittwe Vogel, der Katharina

Dahmin. â�� c. Beata Sturmin, oder die WÃ¼rtembergische Tabea. â�� d. Aus dem

Leben Edmund Jones, M. Lancasters, SÃ¼ssenbachs, der Sabine, Christoph Buchens,

Thomas Hownham. â�� e. Johann Bunjan, unstudirter Prediger in Bedford. â��

f. Johanne Eleonore Petersen, geborne von und zu Merlau. Johann Thamssen. â��

g. Aus dem Leben L. W. B's. â�� h. Johann Philipp Ã�urck. â�� i. Jacob Janaz

Graswinkel aus Delft. â�� k. Aus meinem eigenen Leben.

II. Vorrede (XLVI S.), a. Johann Georg Gichtel. â�� b. August Herrmann

Franke. â�� c. Christian Hoburg.

18) SÃ¤mundis FÃ¼hrungen, ein Roman aus der Geschichte der freien Maurer im

ersten Jahrhundert. Von J. A. Kanne. NÃ¼rnberg, bei Riegel und Wiefiner. 1816. 8.

19) Auserlesene christliche Lieder verschiedener Verfasser der Ã¤lteren und neue-

ren Zeit. Nebst einem Anhang, enthaltend Lieder von D. Martin Luther. Gesammelt

von einer Freundin [der Frau Pastorin Menke in Bremen]. Erlangen 1818. II. 8.

20) Matthes Weyers geistreiche mÃ¼ndliche SprÃ¼che, das inwendige Christen

thum betreffend. Neu bearbeitet. NÃ¼rnberg 1817. 8.

21) Worte der Warnung, nebst gelegenheitlichen Schriftauslegungen, ver-

anlait durch die irrlehrenden Anmerkungen des Herrn Nie. Funk zur privile-

girten neuen Altonaer Bibel. NÃ¼rnberg 1817. 8.

22) Romane aus der Christenwelt aller Zeiten. Erster Theil. Bamberg 1817. 8.

Enth. a: Die zwei Verfolgten. â�� b. Die zwei Verirrten. â�� c. Der entlarvte Heuchler.

23) Christus im alten Testament. Untersuchung Ã¼ber die Vorbilder und

Messianischen Stellen. NÃ¼rnberg 1818. II. 8.

24) Kanne gab heraus: (Job. Frdr. v. Meyer Â§ 274, 8) Weissagungen und Ver-

heisaungen der Kirche Christi auf die letzten Zeiten der Heiden. Nach dem Werk

des P. Lambert Auszugsweise fÃ¼r Christen aller Konfessionen bearbeitet und mit

ZusÃ¤tzen und Anmerkungen begleitet von Jaschem. NÃ¼rnberg 1818. 8. Meusel 18,303.

25) Biblische Untersuchungen oder Auslegungen mit oder ohne Polemik.

Erlangen 1819 bis 1820. II. 8.

26) Ein Recensent und noch einer von Johann Arnold Kanne. NÃ¼rnberg,

bei Johann Leonhard SchrÃ¤g. 1820. 30 S. 8.

27) Die goldnen Aerse der Philister. Eine antiquarische Untersuchung.

NÃ¼rnberg 1821. 8.

28) Zwei BeitrÃ¤ge zur Geschichte der Finsternis in der Reformationszeit

oder Ph. Camerarius Schickaale in Italien, nach dessen eigener Handschrift und

Adolph Clarenbachs Martyrthum nach einer sehr selten gewordenen Druckschrift

von Johann Arnold Kanne. Frankfurt am Main, Verlag der Hermannschen

Buchhandlung. 1822. 232 S. 8.

29) Das Reich des Scherzes von Adolf Wagner [Â§296, 40. 26]. Nebst einem

Anhange von Johann Arnold Kanne. Leipzig 1823. 8.

30) Fortsetzung der Schriften: Leben und aui dem Leben merkwÃ¼rdiger

nnd erweckter Christen, und: Sammlung wahrer und erwecklicher Geschichten.

Viel noch Ungedrucktes enthaltend. Frankfurt a. M. 1824. 8.

6. Johann (nicht Jakob) Joseph von GÃ¶rres, geb. am 25. Januar 1776 in

Koblenz, Sohn eines FloÃ�hÃ¤ndlers, nahm frÃ¼h an der Politik teil und schrieb im

Sinne der Revolutionsideen sein ,rotes Blatt', Ã¤nderte aber, nachdem er an der

Spitze einer Deputation 1799 selbst inParis gewesen war, seine Ansichten. 1800 wurde

er Professor der Physik an der Koblenzer SecpndÃ¤r-Schule, einer Art von Lyzeum,

nnd heiratete dort 1801 die ebenso schÃ¶ne wie geistreiche Katharina von Lasaul x.
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Als die Romantiker nach Heidelberg zogen, siedelte er 1806 dorthin Ã¼ber und hielt

bis 1808 als Privatdozent Vorlesungen. Von 1814 bis Anfang 1816 sah er den

Rheinischen Merkur heraus, ein Blatt, das gutgemeint der Idee der Wiederherstellung

des deutschen Reiches diente. Als aber der Pariser Frieden die Erwartungen der

Deutschen nicht erfÃ¼llte, machte GÃ¶rres dies den preuÃ�ischen UnterhÃ¤ndlern zum Vor-

wnrf. Den darauf bezÃ¼glichen BeschrÃ¤nkungen wollte er sich nicht fÃ¼gen und lieÃ� das

Blatt eingehen. WÃ¤hrend derselben Zeit von 1814 bis 1816 war er Generaldirektor

des Ã¶ffentlichen Unterrichts in den Provinzen des linken Rheinufers, kam 1818 als

Sprecher einer Deputation der Stadt Koblenz nach Berlin und trug dabei dem Staats-

kanzler die WÃ¼nsche der Rheinlande vor. Da er die Geschichte der Audienz in

anmaÃ�ender Weise beschrieb und dabei gehÃ¤ssige Anklagen gegen den preuÃ�ischen

Staat erhob, zog er sich die allerhÃ¶chste Ungnade zu. Dies veranlagte ihn 1819, sich

nach StraÃ�burg und von da im FrÃ¼hjahr 1820 nach der Schweiz zu begeben. Er

kehrte aber bereits im Oktober 1821 nach StraÃ�burg zurÃ¼ck. Von dort wurde er

1827 als Professor nach MÃ¼nchen berufen. Hier nahm er als beredtester WortfÃ¼hrer

der Ultramontanen an den Partei kÃ¤mpfen der Zeit teil, besonders bei Gelegenheit

der KÃ¶lner Wirren im Jahre 1837. Er starb am 29. Januar 1848 in MÃ¼nchen.

a. Meusel, Gel. Teutschland 1808. 13, 481f. 17, 741f. 22", 397f. â��

b. J. v. VoB 1818: Â§ 279, 100. 44). â�� c. Gentz 1815: Â§ 293, 1. 1. 26) II, g.

d. Zeitgenossen. Leipzig 1820. Erste Reihe. Band V, Abthlg. 19, S. 171

bis 184. Von M. â�� d'. sieh unten S. 805.

e. A. v. Schaden, Gelehrtes MÃ¼nchen im J. 1834. S. 38 f.

f. Ernst MÃ¼nch, Erinnerungen, Lebensbilder und Studien aus den ersten

37 Jahren eines teutschen Gelehrten. Carlsruhe 1836. 8. Bd. l, S. 445 bis 452

(Auf persÃ¶nlichem Verkehr in Aarau beruhende Schilderung von GÃ¶rres' Eigenart).

g. Th. Mundt, GÃ¶rres und die katholische Weltanschauung: Der Freihafen.

Altona 1838. Zweites Heft. S. 182 bis 197.

h. K. Immermann, DÃ¼sseldorfer AnfÃ¤nge. MaskengesprÃ¤che. 1840. -- Immer-

mann's Werke. Berlin. G. Hempel. 20, S. 113f.

i. Konrad Schwenck, GÃ¶rres und Borne gegen Goethe: PhÃ¶nix 1836 =

Literarische Charakteristiken und Kritiken. Frankfurt 1847. S. 90 bis 97.

k. Joseph von GÃ¶rres. Eine Skizze seines Lebens. Erste und zweite Auf-

lage. Regensburg 1848 39 S. 8.

1. Zu GÃ¶rres Todtenfeier am 3. Februar 1848 (Gedicht). MÃ¼nchen 1848. 8.

in. Erinnerung an Jos. v. GÃ¶rres. Eine Rede, gehalten von Dan. Haneberg:

Histor.-politische BlÃ¤tter 1848. 21, S. 232 bis 256. Vergl.S.310 bis 315 und 728 bis 733.

n. N. Nekrolog 1848. 26, S. 131 bis 143.

o. Sebastian Brunn er, Einige Stunden bei GÃ¶rres. Regensburg 1848. 43 S. 8.

p. Joseph von GÃ¶rres: Deutsche Vierteljahrs-Schrift. Stuttgart und TÃ¼bingen

1848. S. 126 bis 167.

q. Joseph von GÃ¶rres: Histor.-polit. BlÃ¤tter 1851. 27, S. l bis 41 Das Vater-

haus und die Kinderjahre; S 89 bis 128 Schulbildung und Lebensbildung; S. 272

bis 304 Revolutionsschwindel der Zeit und Selbststudium.

r. J. v. GÃ¶rres. Ein Denkmal aus seinen Schriften auferbaut (von J. A. Moritz

BrÃ¼hl). Aachen 1854. LXXVII, 496 S 8.

s. (E. v. Lasaulz) Joseph von GÃ¶rres aus seinen Schriften. Zwei Monate

nach seinem Tode: Histor.-polit. BlÃ¤tter 1853. Bd. 32, S. 557 bis 594. 637 bis 680.

t. (Balduin Frank) Der alte GÃ¶rres als KÃ¤mpe fÃ¼r Deutschlands Ehre und

Recht: Histor.-politische BlÃ¤tter 1860. Bd. 45, S. 160 bis 176. 249 bis 261.

u. Ersch und Grubers EncyklopÃ¤die 1861. Section 1. Theil 72. S. 125 bis 144

(Heinrich Do ring)

v Cl. Th. Perthes, Politische ZustÃ¤nde. Gotha 1862. I, S. 291 bis 304.

w. Aus dem literarischen Nachlasse Joseph Frhn. von Eichender Ff B.

Paderborn 1866. 8. S. 305 f.

x. J. B. Heinrich, Joseph von GÃ¶rres. Ein Lebensbild. Frankfurt a. M. 1867.

32 S. 8. = ZeitgenÃ¶ssische BroschÃ¼ren 3. Jahrg. Nr. 5. â�� x'. sieh unten S. 805.

y. Aloys Denk, Joseph von GÃ¶rres und seine Bedeutung fÃ¼r den Altkatholi-

zismus. Im Auftrag des Vereins zur UnterstÃ¼tzung der kathol. Reformbewegung

in Mainz verfaÃ�t. Mainz, Verlag von C. G. Kunze's Nachfolger. 1876. 8.

z. Joseph Galland, Joseph von GÃ¶rres. Aus AnlaÃ� seiner hundertjÃ¤hrigen

Geburtefeier in seinem Leben und Wirken dem deutschen Volk geschildert.

Freiburg im Breisgau. 1876. 8. â�� 2. Aufl. Freiburg 1877. 12.
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aa. (Job. Nep.) Sepp, GÃ¶rres und seine Zeitgenossen 1776â��1848. NÃ¶rd-

lingen, Druck und Verlag der C. H. Beck'schen Buchhandlung. 1877. 8.

bb. Allg. dtsch. Biogr. 1879. 9, 378 bis 389 (Friedrich).

cc. Max Koch, A r n im. Kl.'inrns und Bettina Brentano. J. GÃ¶rres â�� Dtach.

Nat.-Litt. Bd. 146.

dd. Julius FrÃ¶bel, Ein Lebenslauf. Aufzeichnungen, Erinnerungen und Be-

kenntnisse. Stuttgart 1890. l, 51.

ee. Ph. A. Segesser, Erinnerungen. Luzern 1891. 8.

ff. Wilh. Schreiber, Geschichte Bayerns in Verbindung mit der deutschen

Geschichte. Freiburg i. B. 1891. 2, 461 512. 539.

gg. Franz Lorinser, Aus meinem Leben. Wahrheit und keine Dichtung.

Regensburg 1891. Bd. 2, S. 48 f.

hh. Rnd. Goette, Das Zeitalter der deutschen Erhebung 1807 bis 15. Gotha

1891. 8.

ii. Heinrich Leo's Urteil Ã¼ber GÃ¶rres (aus Leos Geschichtlichen Monats-

berichten und Briefen): Konservative Monatsschrift 1893 S. 1296.

kk. W. WarnkÃ¶nig, Joseph von GÃ¶rres. Ein KÃ¤mpe fÃ¼r die Freiheit.

Dem freien deutschen Volke geschildert. Berlin 1895. = Katholische Flugschriften

zur Wehr und Lehr Nr. 91.

11. J. N. Sepp, GÃ¶rres. Berlin. Ernst Hofmann und Co. 1896. 8. -> Geiates-

helden. (FÃ¼hrende Geister.) Band 23. mm. und nn sieh unten S. 805.

Die Briefe von GÃ¶rres und an ihn sind in Nr. 61) gesammelt und nach der

in Band 2, S. XIV f. gegebenen Ã�bersicht leicht zu finden.

Briefe an Chph. v. Aretin. â�� Melchior und Sulpiz Boisseree. â�� Clemens

Brentano. â�� Fr. Crenzer. â�� Fr. v. Dalberg. â�� Melchior Diepenbrock. â�� Fabrik-

herr H. J. Dietz in Koblenz. â�� W. Dorow. â�� J. v. Giovanelli. â�� Gneisenau Nr. 60)

4, 660. â�� C. Greith in St. Gallen. - Jnstus v. GrÃ¼ner: Deutsche Revue 1893. 3,

241 bis 252. 354 bis 369. â�� J. und W. Grimm. â�� Fr. Kohlrausch. â�� E, Fr. und

J. Cl. v. Lasanlz. â�� J. v. LaÃ�berg. â�� Generalvikar Liebermann. â�� Liesching. â��

Ad. MÃ¼ller. â�� Fr. Perthes. â�� Bischof RÃ¤B. â�� Jean Paul. â�� D. und 0. Runge. -

Schenk Nr. 60) 4, 670. 677. 686. â�� Stagemann Nr. 60) 4, 653. - Freih. v. Stein;

sieh auch Nr. 60) 4, 682. - Ludwig Tieck. â�� Charles Villers: Hg. von M. hier.

Hamburg 1879. S. 72 bis 97. â�� Pfarrer A. Vock in Aarau. â�� Wangenheim Nr. 60)

4, 647. â�� K. J. H. Windischmann â�� Aug. Zeune. â�� J. G. Zimmer sieh Â§ 282, w.

Vergl. Zsch f. d. Ã¶sterr. Gymn. 1890. S. 529 f.

Briefe an GÃ¶rres von Cbph. von Aretin. â�� Achim und Bettina von Arnim. â��

Baibier. â�� Benzenberg. â�� v. Besserer. â�� Sulpiz Boissere'e. - Clemens Brentano. â��

W. v. Chezy. â�� Cornelius. â�� Fr. Creuzer. â�� Fr. v. Dalberg. â�� Melchior Diepen-

brock. â�� H. J. Dietz. â�� W. Dorow. â�� Ebel. â�� Eichendorff. â�� Folien. â�� FouquÃ¶. â��

Gymn.-Direktor Gall in Lattich. â�� Gehlen. â�� Gentz. â�� J. v. Giovanelli. â�� Gneise-

nau; sieh auch Nr. 60) 4, 656 f. 662. â�� J. und W. Grimm. â�� v. d. Groben. â��

Ebbo v. Groote. - Just. GrÃ¼ner. â�� A. und W. v. Haxthausen. â�� Amal. v. Helwig. â��

Julius. â�� Bischof v. Keller. â�� J. Keiner. â�� J. v. LaBberg. â�� FÃ¼rst Lichnowsky. â��

Liebennann. â�� KÃ¶nig Ludwig 1. von Bayern. â�� J. A. MÃ¶hler. â�� J. F. Molitor. â��

Montalembert. -- G. H. Moser. â�� K. Mosler. â�� Ad. MÃ¼ller. â�� Const. MÃ¼ller. â��

Jean Paul. â�� Fr. Perthes. â�� Andreas RÃ¤B. â�� Rauschenbusch. â�� G. Reimer. â��

Ringseis. â�� D. und 0. Runge. â�� J. M. Sailer. - E. v. Schenk. â�� A. W. und

Fr. Schlegel. â�� Christian und Fr. Schlosser. â�� J. Schulze â�� L. v. Sinner. â��

Stagemann. â�� Staudenmaier. â�� Freih. vom Stein. J. Thibaut. â�� L. Tieck. â��

Ch. de Villers. â�� Wangenheim. â�� J. Widmer. â�� Wilken. â�� K. J. H. Windisch-

mann. â�� A. Winkelmann. â�� A. Zeune. â�� Zimmer.

1) Der allgemeine Friede, ein Ideal von J. GÃ¶rres. Cobleuz im VI. Jahre

der frÃ¤nkischen Republik (1798).

2) Das rothe Blatt, eine Dekadenschrift. Coblenz bei Franz Lasaulx. Jahr

VI (1798). H.

3) Der RÃ¼bezahl (im blauen GewÃ¤nde). Eine Monatsschrift von Vendemiaire

bis Thennidor des VII. Jahres. Coblenz in der Lasaulx'scben Buchdruckerei.

(1798) HI.

(Lampadius) GÃ¶rres als Verfasser des rothen Blattes und des RÃ¼bezahls,

gegenwÃ¤rtig Redacteur des Rheinischen Merkurs, oder der Rheinische Januskopf.

Germanien (Wiesbaden) 1815. 8.
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4) Resultate meiner Sendung nach Paris im Brnmaire des VIII. Jahrea

Koblenz im Floreal J. VIII. (1800). 8.

5) Aphorismen Ã¼ber Kunst, als Einleitung zu kÃ¼nftigen Aphorismen Ã¼ber Orga-

nonomie, Physik, Psychologie und Anthropologie von J. GÃ¶rres. Koblenz Jahr X (1802).

Vergl. Â§ 296, 262 am Ende.

6) Aphorismen Ã¼ber die Organonomie von J. GÃ¶rres. Erster Band. Koblenz

bei Lassauhc. 1808. XIV, 416 S. 8.

Vergl. Goethe an EichstÃ¤dt 1804 April 21 = Weim. Ausg. IV, 17, 126f.

7) Rezensionen in der [Neuen] Jenaischen Allg. Lit.-Ztg. 1804 Nr. 167 f. (Ã¼ber

August Winkelmanns Einleitung in die dynamische Physiologie. GÃ¶ttingen 1803).

1805 Nr. 7 bis 9 (Ã¼ber die GaU'sche Schadellehre). Vergl.

und Goethe an EichstÃ¤dt 1804 April 14. November 21 Â«= Weim. Ausg. IV, 17, 122.

217f., dazu 232, 13. -,

8) Corruacationen (d. s. Aphorismen Ã¼ber Poesie, Philosophie und Politik):

Aretins Zeitschrift Aurora (MÃ¼nchen bei Scherer) 1804. Nr. 71 bis 74 94 96 117

121. 129. 151. 152 und 1805. Nr. 10. 12. 13. 21. 22. 55 und 56.

9) Glauben und Wissen. Von J. GÃ¶rres. MÃ¼nchen, in der Scherer'schen

Kunst- und Buchhandlung. 1805. 148 S., l unbez. S. Druckf. 8.

10) Exposition der Physiologie von J. GÃ¶rres. Organologie. Koblenz 1805.

In der Lasaulx'schen Buchhandlung. XXXII, 344 S. 8.

11) Kindermythen (Prolog. Christkindchen): Taschenbuch der Liebe und

Freundschaft fÃ¼r 1806. S. 219 bis 240. â�� Wieder abgedruckt im Deutschen Haus-

bnche von G. GÃ¶rres. Band 2, S. 166 f.

12) Des Uhrmachers BOGS wunderbare Geschichte . . . Heidelberg 1807. 8.

Sieh Â§ 286, 1. 15 = Band VI. S. 60.

Von Clemens Brentano und GÃ¶rres gemeinschaftlich verfallt, deren Namen

nach ihren Anfangs- und SchluBbuchstaben den Namen B .. 0, G .. S bilden.

13) Religion in der Geschichte: Creuzers Studien 1807. Bd. 3. S. 313 bis 480.

Vergl. unten Nr. 7. 1) m. e.

14) BeitrÃ¤ge zu Arnims Trost Einsamkeit. Heidelberg 1808. 4.

Der gehÃ¶rnte Siegfried und die Nibelungen Nr. 5. 8. 12. 21; Des Dichters

KrÃ¶nung. Beilage S. 33; Doch raunt man von St. Petern und unbekannten VÃ¤tern

8. 35; Das sind nur dumme Jungen S. 39 u. a.

15) Die teutschen VolksbÃ¼cher. NÃ¤here WÃ¼rdigung der schÃ¶nen Historien-,

Wetter- und ArzneybÃ¼cblein, welche theils innerer Werth, theils Zufall, Jahr-

hunderte hindurch bis auf unsere Zeit erhalten hat. Von J. GÃ¶rres, Professor der

Physik an der SecondÃ¤rschule zu Coblenz. Heidelberg bey Mohr und Zimmer.

1807. 6 El, 311 S. 8. Vergl. Â§ 96 = Band I. S. 341, 4. - Widmung, Einleitung

und Nachwort abgedruckt bei Koch Nr. cc. S. l bis 46.

15a) Nachtrag: Heidelbergische JahrbÃ¼cher 1808. 1. Jahrg., 5. Abthlg.,

S. 409 bis 427.

16) Mitarbeit an den Heidelbergischen JahrbÃ¼chern z. B. die Rezension von

Des Knaben Wunderhorn.

17) Schriftproben von Peter Hammer. (Heidelberg) 1808. 4.

Sieh Morgenblatt 1808. Nr. 159 und 160 und Â§ 262, 5. 22) -= Band V.

S. 368 und Â§ 296, 103 =- unten S. 484.

18) Mythengeschichte der asiatischen Welt. Von J. GÃ¶rres. Heidelberg,

bei Mohr und Zimmer. 1810. II. 8.

19) Lohengrin, ein altteutsches Gedicht, nach der Abschrift des Vatikanischen

Manuscriptes von Ferdinand Gloekle. Hg. von J. GÃ¶rres. Heidelberg, bey Mohr

und Zimmer. 1813. 8.

Vergl. Â§ 70, 3. Heidelbergische JahrbÃ¼cher 1813. S. 849 bis 862 (J. Grimm). â��

Ã¼ber Ferdinand GlÃ¶ckle vergl. Nr. 61) Bd. 2 und 8.

20) Sieh Â§ 283, 3. 33) Dritter Band Nr. u. und Ã�. Vierter Bd. Nr. r. s. und v.

21) Rheinischer Merkur. Koblenz bei Heriot. Vom 23. Januar 1814 bis

zum 10. Januar 1816. Im ganzen 357 Nummern, da die Zeitung nur jeden zweiten

Tag erschien. Vergl. Â§ 286, 1. 30) und 7. 31) = Band VI. S. 61 und 75.
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22) Napoleons Proklamation an die VÃ¶lker Europas vor seinem AbzÃ¼ge auf

die Insel Elba. Frankfurt 1814. 8. â�� Vorher im Rheimischen Merkur.

23) Tentschlands kÃ¼nftige Verfassung. Frankfurt 1816.

24) Altdeutsche Volks- und Meisterlieder aus den Handschriften der

Heidelberger Bibliothek. Hg. von J. GÃ¶rres. Frankfurt a. M., 1817. Bey den Ge-

brÃ¼dern Wilmans. LXVII, 336 S. 8.

Vergl. Â§ 91 = Band I. S. 808.

25) Die Uebergabe der Adresse der Stadt Coblenz und der Landschaft an Se.

MajestÃ¤t den KÃ¶nig in Ã¶ffentlicher Audienz bei Sr.Durchl. dem FÃ¼rsten Staatskanzler

am 12. Januar 1818. Als Bericht fÃ¼r die Theilnehmer. (Coblenz) 1818. 2 Bl.,

60 S. 8. â�� Zweite Auflage. Hadamar in Coblenz. Sieh Â§ 293, I. 3. Nr. 23).

26) Teutschland und die Revolution. Teutschland [Coblenz] 1819. 8. Frag-

mente daraus mit einigen Bemerkungen vorher im Literar. Wochenblatte 1819.

November Nr. 42. â�� Zweite Auflage Coblenz 1820. 8. â�� Nachdruck: Teutschland

nnd die Revolution. Von J. GÃ¶rres. Zweite Auflage. Teutschland, 1819. l Bl.

(Titel) und 212 S. 8. Nachdruck: Zweite Auflage. TÃ¼bingen 1819. Osiander. 8.

Vergl. PreuÃ�ische Staatszeitung 1819 Oktober 30; Allg. Zeitung 1819 Nr. 336,

Dezember 2. â�� Knebel an Goethe 1819 Oktober 29 (Briefw. 2, 262). â�� Peter Fed-

dersen Stuhr, Deutschland und der Gottesfriede. Sendschreiben an J. GÃ¶rres

gegen seine letzte Schrift mit AuszÃ¼gen aus derselben. Berlin 1820. 8.

27) Kotzebue und was ihn gemordet: L. Bornes Wage 1819. I, 6, S. 243/54.

Vergl. Deutsche Rundschau 70 (1892), S. 104.

28) Das Heldenbuch von Iran aus dem Schah Nameh des Firdussi von

J. GÃ¶rres. Berlin bei G. Reimer. 1820. II. 8.

29) Europa und die Revolution von GÃ¶rres. Stuttgart, in der J. B. Metzler'schen

Buchhandlung. 1821. 8.

30) In Sachen der Rheinprovinzen und in eigener Angelegenheit von J. GÃ¶rres.

Stuttgart, in der J. B. Metzler'schen Buchhandlung. 1822. 302 S. 8.

31) Die heilige Allianz und die VÃ¶lker auf dem Congresse von Verona. Von

GÃ¶rres. Stuttgart, in der J. B. Metzler'schen Buchhandlung. 1822. 8.

32) Altdeutsche Zeit und Kunst. Herausgegeben von Eberh. v. Groote, CarovÃ¶,

v. d. Hagen, GÃ¶rres, v. Schenkendorf, P. v. Hornthal, Grimm und Prof. Wallraf.

Frankfurt, KÃ¶rner. 1822. 8.

33) Job. H. VoÃ� nnd seine Todesfeier in Heidelberg. StraÃ�burg o. J. (1826).

Vorher im Katholiken erschienen (Band 21, S. 208f. Sieh Â§ 232, 29. c) = Band IV.

S. 406. Die religiÃ¶se Zeitschrift: Der Katholik erschien bei Le lioux in StraBburg.

34) Der heilige Franciscus von Assisi ein Troubadour. StraBburg 1826. 8.

"Vorher im Katholiken erschienen (Band 20, 8. 14 f.). â�� Neue vermehrte Ausgabe.

Regensbnrg. Druck und Verlag von Georg Joseph Manz. 1879. XLIII, 159 S. 8.

35) Der KurfÃ¼rst Maximilian I. an den KÃ¶nig Ludwig von Bayern bei seiner

Thronbesteigung. Frankfurtl826. 8. VorherimKatholiken,Jahrg.l825.Bandl8,S.219f.

Franz Xaver von Baader, Vom Segen und Fluch der Creatur. Drey Send-

achreiben an Herrn Prof. GÃ¶rres. Straiburg 1826. 8. Vergl. Nr. 60) 3, S. 233 f.

36) Der Kampf der Kirchenfreiheit mit der Staatsgewalt in der katholischen

Schweiz am Udligenschwyler Handel im Kanton Luzern dargestellt von J. GÃ¶rreg.

StraBburg 1826. Vorher im Katholiken. Jahrgang 1826. Bd. 19, S. 317 f.

37) Rom, wie es in Wahrheit ist, aus den Briefen eines dort lebenden Land-

mannes. MÃ¤rz 1826. â�� Nachwort zu Chn. Brentanos Aufsatz im Katholiken.

Jahrg. 1826. Bd. 20, S. 93 bis 115.

38) Vermischte Schriften. Ans dem Katholiken abgedruckt. Speyer 1827.

Enth. Nr. 36 (Der Kampf). Nr. 34 (Franc, v. Assissi). Nr. 35 (Maximilian).

Nr. 87 (Rom) und Nr. 33 (VoB).

39) Emanuel Swedenborg, seine Visionen und sein VerhaltniÃ� zur Kirche. Von

J. GÃ¶rres. Strafiburg, Mainz und Speyer, in der Expedition des Katholiken. 1827.

144 S. 8. Vorher im Katholiken. Band 23, S. 302 f.

40) Einleitung zn Melchior Diepenbrocks Ausgabe von Heinrich Suso's Leben

nnd Schriften. Regensburg 1829. 8. â�� wiederh. 1887. â�� 8. Aufl. 1854. Vergl. Â§ 69, 8.
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41) Ueber die Grundlage, Gliederung und Zeitenfolge der Weltgeschichte.

Drei Vortrage, gehalten an der UniversitÃ¤t in MÃ¼nchen von J. GÃ¶rres. Breslau,

im Verlage bei Josef Max und Komp. 1830. 122 S. 8.

42) Joseph GÃ¶'rres, Achim v. Arnim: Menzels Litteraturblatt 1831. Nr. 27 bis 30.

43) Staat, Kirche und Cholera, eine Betrachtung. Speyer 1831. 8. Besonders

abgedruckt aus dem Katholiken 1831.

44) Ministerium, Staatszeitung, rechte und unrechte Mitte. MÃ¼nchen 1832. 8.

45) Vorrede zu Â§ 255, 6) ff. = Band V. S. 226.

46) Rezension von Goethes Briefwechsel mit einem Kinde Â§ 286, S. 3) S. =

Band VI. S. 84.

47) Die christliche Mystik, von J. (v.) GÃ¶'rres. Regensburg und Lands-

hut, 1836 bis 1842. Verlag von G. Joseph Manz. IV. 8. â�� Neue Auflage 1879

in 5 BÃ¤nden mit einem Sach- und Namenregister.

K. Rosenkranz, Studien. FÃ¼nfter Theil. Leipzig 1848. S. 100 bis 126.

48) Athanasius von J. GÃ¶'rres. 0 felix culpa quae talem ac tantum meruit

habere redemptorem. Regensburg 1838. Verlag von G. Joseph Manz. IV, 156 S. 8.

- Zweite Auflage. 1838 XII, 163 S. 8. â�� Dritte Ausgabe. 1838. XXIV, 163 S.

8. â�� Vierte Ausgabe (mit besonderer Bezugnahme auf die pÃ¤pstliche Staatsschrift

und mit drei Vorreden und einem Epiloge). 1838. XLVII, 163 S. 8.

48a) Vorreden und Epilog zum Athanasius. Auf vielfaches Verlangen fÃ¼r

die Besitzer der ersten, zweiten und dritten Auflage besonders abgedruckt. Regens-

burg 1838. Verlag von G. Joseph Manz. 8.

Darlegung des Rechts- und Thatbestandes mit authentischen Documenten, als

Antwort auf die ErklÃ¤rung der kÃ¶nigl.preuBischen Regierung in der Staatszeitung

vom 31. December 1838. Wortgetreue Uebersetzung des zu Rom in der Druckerei

des Staats-Secretariata im April 1839 erschienenen italienischen Originals. Im Ver-

lage der Karl Kollmann'schen Buchhandlung. â�� Heinrich Leo, Sendschreiben an

J. GÃ¶rres. Halle, bei Eduard Anton. 1838. 148 S., l unbez. S. Drnckf. 8. Vergl.

oben Nr. ii. â�� Karl Gutzkow, Die rothe MÃ¼tze und die Kapuze. Zum VerstÃ¤ndnis

des GÃ¶rres'schen Athanasius. Hamburg; bei Hoffmann & Campe 1838. 140 S. 8. â��

Goerres und Athanasius [s. S. 806]. Leipzig, Verlag von K. F. KÃ¶hler. 1838. 65 S.

8. â�� Philipp Marheineke, Beleuchtung des Athanasius von J. GÃ¶rres. Eine

Recension. (Aus den .JahrbÃ¼chern fÃ¼r wissenschaftliche Kritik. 1838' besonders

abgedruckt). Berlin 1838. Verlag von Duncker und Humblot. 61 S. 8. â�� J. G.

Schlemmer, GÃ¶rres in seinem Athanasius als unbedingter Vertheidiger des Erz-

bischofs von Droste-Vischering beleuchtet nach seiner die SelbststÃ¤ndigkeit des

Staates, den Protestantismus und die freie geistige Entwicklung gefÃ¤hrdenden

Richtung. NÃ¼rnberg 1838. Verlag von Bauer und Raspe. (Jul. Merz.) VI, 146 S. 8.

49) Die Triarier H. Leo, Dr. P. Marheinecke, Dr. K. Bruno, von J. GÃ¶rres.

Regensburg, 1838. Verlag von G. Joseph Manz. IV, 188 S. 8.

Der erste Triarier an Joseph von GÃ¶rres. Von J. Ellendorf. Essen, bei

G. D. BÃ¤deker. 1839. 2 Bl., 218 S. 8. Bl. 2': ,dai ich diese meine Schrift ,der

erste Triarier' betitelt habe, kommt daher, weil Herr v. GÃ¶rres nur mit historischen

Waffen bekÃ¤mpft werden kann, die ich zuerst gegen ihn gefÃ¼hrt habe. Mein

.Thomas Becket' ist nach dem Urtheile des In- und Auslandes diejenige Schrift,

die den .Athanasius' widerlegt hat.'

Karl Gutzkow, Leos Sendschreiben an GÃ¶rres 1838: Gesammelte Werke.

Jena [1890]. Band 10, S. 133. â�� derselbe, GÃ¶rres Triarier: ebenda Band 10, S. 138.

50) Zum JahresgedÃ¤chtniK des zwanzigsten Novembers 1837 [WegfÃ¼hrung des

Erzbischofs von KÃ¶ln]. Von J. GÃ¶rres. Regensburg, 1838. Verlag von G. Joseph

Manz. 46 S. 8.

51) P. G. Job. Lechleitner, Von dem UrgrÃ¼nde und letzten Zwecke aller

Dinge. Mit einem Vorwort von J. GÃ¶rres. Regensburg 1839. 8.

52) Zweites JahresgedÃ¤chtniÃ¼ des zwanzigsten Novembers 1837. Von J. GÃ¶rres.

Regensburg 1840. Verlag von G. Joseph Manz. 8.

53) Ueber das medicinische System von Ringseis. Regensburg 1841.

54) Der Dom von KÃ¶ln und das MÃ¼nster von Strasburg. Von J. v. GÃ¶rres.

Regensburg, 1842. Verlag von G. Joseph Manz. 136 S. 8. Vorher in den Heidel-

bergischen JahrbÃ¼chern 1824. Nr. 60 f. und 1825 Nr. 36 f.



Joseph von GÃ¶rres. 207

55) Kirche und Staat nach Ablauf der CÃ¶lner Irrung. Von J. v. GÃ¶rres.

Weiienburg a. S., 1842. C. F. Meyer's Verlagsexpedition. 2 Bl., 230 S. 8.

56) Die Japhetiden und ihre gemeinsame Heimat Armenien (Akademische

Festrede). MÃ¼nchen 1844. â�� Neue Ausgabe.

57) Die VÃ¶lkertafel des Fentateuch. I: Die Japhetiden und ihr Auszug aus

Armenien. Von Joseph v. GÃ¶rres. Regensburg. Im Verlage von G. J. Manz. 1845. 4.

58) Die Wallfahrt nach Trier. Von Joseph v. GÃ¶rres. Regensburg 1845.

Verlag von G. Joseph Manz. 208 S. 8.

59) Spiegel der Zeit. Gesichte des Sehers von Joseph v. GÃ¶rres. Aachen

1848. â�� Leipzig, Verlag von E. Wengler. 1857. 16 S.. 8. FrÃ¼her in Herbsts

Eos, Jahrg. 1828, erschienen.

60) Joseph von GÃ¶rres Gesammelte Schriften. Herausgegeben von Marie GÃ¶rres.

Sechs BÃ¤nde. (Eigenthum der Familie). MÃ¼nchen. In Commission der literarisch-

artistiBchen Anstalt. 1854 bis 1860. VI. 8. Erste Abtheilung. Politische Schriften.

Ausgeschlossen sind die Schriften, die noch nicht lange vorher erschienen, also

noch zu haben waren, die Ã�bersetzungen und alle die Schriften, die durch neuere

Forschungen in ihrer Ganzheit entbehrlich geworden waren.

I. a: Der allgemeine Friede, ein Ideal. 1797. â�� Das rothe Blatt und der

RÃ¼bezahl, als dessen Fortsetzung. Nr. 1) bis 8). â�� b: Resultate meiner Sendung

nach Paris. Im Bruinaire des achten Jahres. 1800. â�� Nr. 4). â�� c: Reflexionen

1. Ueber den Fall Teutschlands und die Bedingungen seiner Wiedergeburt. 1810.

2. Ã¼eber den Fall der Religion und ihre Wiedergeburt 1810.

d. Rheinischer Merkur. Januar bis Juli 1814: I.Vorwort. 2. Stand der

Armeen um die HÃ¤lfte dea Januar 1814. 3. Papst Pius VII. und sein Streit mit

Napoleon. 4. Eine Weissagung aus alten Zeiten her. 5. Eine andere Weissagung

aus gar alter Zeit her. 6. Preufien und sein Heer. 7. Pariser Moden. 8. Paris und

sein Schicksal. 9. Krieg und Frieden. 10. Die eingedrungenen BischÃ¶fe. 11. Ueber-

richt der neuesten Zeitereignisse im Februar 1814. 12. Nachwort zur .Aufforderung

an die MÃ¤nner und JÃ¼nglinge des Mittelrheins zum freiwilligen Kampfe fÃ¼r das alte

gemeinsame tentsche Vaterland'. 13. Die VerhÃ¤ltnisse der Rheinlande zu Frankreich.

14. Uebersicht der neuesten Zeitereignisse im MÃ¤rz 1814. 15. Der Landsturm jen-

seits des Rheins. 16 Der Status quo. 17. Uebersicht... April 1814. 18. Napoleons

Proclamation an die VÃ¶lker Europas vor seinem Abzug auf die Insel Elba. Nr. 22).

19. Der kÃ¼nftige Frieden. 20. Das Lied vom Andreas Hofer. 21. Staats- und

Kirchengut. 22. Politische Literatur der Franzosen. 23. Uebersicht.. . Mai 1814.

24. Spanien und Ferdinand VII. 25. Blick in die Zukunft. 26. Der Frieden von

Paris. 27. Die neue franzÃ¶sische Constitution. 28. Uebersicht .... Juni 1814.

29. An die Leser des Rheinischen Merkur.

H. Rheinischer Merkur (Fortsetzung). Juli 1814 bis April 1815: 30. Die

teutschen Zeitungen. 31. Stimmung des Volks im sÃ¼dwestlichen Teutschland.

32. Verbot des Rhein. Merkur in Bayern. 33. Europa in Bezug auf den Frieden.

Adresse an die Germanen des linken Rheinufers. Im Juni 1814. 84. Sachsens Pflicht

und Recht. 35. Ueber Pius VII. von Alex. v. Rennekampf. 36. BlÃ¼cher und Wrede

87. Uebersicht... Juli 1814. 38. Die ElsaÃ�er. 39. Des russ. General-Feldmarschalls,

FÃ¼rsten Kutusow, vorigjÃ¤briger Aufruf an die Deutschen. 40. Bemerkungen und

Erinnerungen. 41. Politische Ansichten Ã¼ber Teutschlands Vergangenheit, Gegen-

wart nnd Zukunft. 1814. 42. Die kÃ¼nftige teutsche Verfassung. Nr. 23). 43. Das

Nationalconcilium zu Paris i. J. 1811. Von F. A. Melchers. MÃ¼nster 1814. 44. Die

Polizei. 45. Einige Worte Ã¼ber Reichardt. 46. Fragen an die teutsche Nation.

47. Lettres confidentielles sur Mayence.

48. Die Landwehr auf dem linken Rheinufer. 49. Uebersicht. . . August 1814.

50. Der teutsche Reichstag 51. Der Kamaschendienst. 52. Die Feier der Leipziger

Schlacht. 53. Uebersicht . . . September 1814. 54. Ueber einen Aufsatz von den

ReichsstÃ¤dten. 55. Ueber eine Weise den 18. October zu feiern. 56. Ueber das

Parteiwesen in Religionsangelegenheiten. 57. Das Luxemburgische. 58. Die Neutra-

litÃ¤t der Schweiz im December 1813. 59. Ueber das neu zu wÃ¤hlende teutsche

Reichswappen. 60. Die Feier der Leipziger Schlacht am Niederrhein. 61. Wie

lange ist's her mit der guten alten teutschen Zeit? 62. Der Dom in KÃ¶ln. 63. Das

Eimgungs- und Theilungsprincip. 64. BezÃ¼glich auf einen Aufsatz von E. M. Arndt

Ã¼ber die Theilung Sachsens. 65. Uebersicht. .. November 1814. 66. Frage an
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Oesterreichg Politik. 67. Tentsch-franzÃ¶sisches Point d'Honneur. 68. Die Central-

verwaltung der VerbÃ¼ndeten unter dem Freiherrn v. Stein. Teutschland 1814.

69. Krieg und Frieden. 70. Zum teutschen Congrease. 1814. 71. Der provisorische

Zustand. 72. Die ReichsÃ¤mter. 73. Uebersicht . . . December 1814. 74. Zum

SchlÃ¼sse des Jahres.

75. Die ZÃ¼nfte und Innungen. 76. Ueber ein Bild des General v. Gneisenau

und ein Denkmal am Siebengebirg. 77. Der Kaiser und das Reich. Ein GesprÃ¤ch.

78. Das Siegesmal. 79. Mancherlei. 80. Die FÃ¼nfherrschaft. 81. CongreÃ�angelegen-

heiten. 82. Ueber einen Artikel den hannoverischen Adel betreffend. 83. Ueber poli-

tische Tagesliteratur. 84. Guter Rath in alter Zeit. 85. Uebersicht. . . Februar 1815.

86.Schweizer Angelegenheiten. 87. Einige Ã¼berVillersTod. 88. OesterreichsFinanzen

und Papiergeld. 89. Napoleon in Frankreich. I. II. 90. Teutschlands Wehrstand.

91. Napoleon in Frankreich. III. 92. Napoleon in Paris. 93. Uebersicht... MÃ¤rz 1815.

III. 1855 Rheinischer Merkur (SchluÃ�). April 1815 bis 16. Januar 1816:

94. Auf Rath weyl, zur That eil! 95. Eduards IV. RÃ¼ckkehr nach England. 96.

Napoleons neue Politik. 97. Italien. 98. Warnungen. 99. Die kirchlichen Angelegen-

heiten. 100 Die Wiedererneuerung des Vertrags von Chaumont. 101. Die Besitz-

nahme des GroÃ�herzogthumB Niederrhein. 102. Uebersicht . . . April 1815. 108.

Napoleon im Marsfeld. 104. Die Huldigung in Aachen. 105. ErÃ¶rterungen. 106.

Aufforderung. 107. Uebersicht. . . Mai 1815. 108. Die Weltlage um die HÃ¤lfte des

Juni 1815. 109. Kriegesanfang. 110. Die Folgen der groÃ�en Schlacht bei Belle-

Alliance. 111. Fortsetzung des Krieges. 112. Frankreichs IntegritÃ¤t. 113. Der Zug

nach Paris. 114. Uebergabe von Paris. 115. Die ElsaÃ�er. 116. Frankreichs drei

kritische Tage, und wie es sich herausgezogen. 117. Uebersicht . . . Juli 1815.

118. Die ZurÃ¼cknahme der KunstschÃ¤tze und wissenschaftlichen Werke. 119. Die

Weltlage um den Anfang August 1815. 120. GegenwÃ¤rtiger Stand der diplo-

matischen Verhandlungen in Paris.

121 Ueber einen Bericht des Polizeiministers Fpnche an Ludwig XVIII.

122. Ob Frankreich oder Teutechland seine IntegritÃ¤t wiedergewinnen wird? 123.

Stand der Verhandlungen am 10. September 1815. 124. Bemerkungen Ã¼ber den

zweiten Bericht des Polizeiministers Fouche. 125. Die zweite Octoberfeier. 126.

Frankreichs Zukunft. 127. Gang der Verhandlungen seit dem 10. September 1815.

128. Zum wÃ¼rtembergischen Landtag. 129. Nach Wien hinÃ¼ber! 130. Die Reaction

in PrenÃ�en. 131. .Zinn SchluÃ� des Jahres 1815. 132. Der Sternenhimmel in der

Neujahrsnacht von 1815 bis 1816. 133. Taschenbuch fÃ¼r Freunde altteutecher Zeit

nnd Kunst. 134. Die Hamburger Bank. â�� Zur Geschichte des Rheinischen Merkur.

e: In Sachen des Coblenzer HÃ¼lfsvereins 1817 und 1818. â�� f: Ueber das

VerhÃ¤ltnis der Rheinlande zu PreuÃ�en (Bisher ungedruckt).

IV. 1856. g: Adresse der Stadt Coblenz vom 18. October 1817 und die Ueber-

gabe der Adresse der Stadt Coblenz und der Landschaft an Se. MajestÃ¤t den KÃ¶nig

in Ã¶ffentlicher Audienz bei dem Staatskanzler FÃ¼rstenHardenberg am 12. Januar 1818.

AuszÃ¼ge. Nr. 25). â�� h: Kotzebue und was ihn gemordet. 1819. Nr. 27). â�� i:

Teutschland und die Revolution. 1819. Nr. 26). â�� k: Europa nnd die Revolution.

Stuttgart 1821. Nr. 29). â�� 1: In Sachen der Rheinprovinzen und in eigener An-

gelegenheit. Stuttgart 1822. â�� Anhang und als ungedruckter Nachtrag ein Vor-

wort der Herausgeberin.

V. 1859. m: Die heilige Allianz nnd die VÃ¶lker auf dem Congresse von Verona.

Stuttgart 1822. Nr. 81). â�� n: Aphorismen. 1822 bis 1823 (Bisher ungedruckt). â��

o: AufsÃ¤tze: Glossen (Katholik 1824 und 1825: 1. Unglauben und Aberglauben

unserer Zeit. 2. Ueber die Gefangennehmung der Jesuiten in Macao i. J. 1792. â��

8. Ueber die pÃ¤pstliche Circumscriptionsbulle der rheinischen DiÃ¶cesen: De salute

animarum. â�� 4. Ueber Beamtenhierarchie. â�� 5. Ueber eine Recension von Alu i s

MÃ¼llers kirchenrechtlichen ErÃ¶rterungen. â�� 6. Ueber die .Statuta almae Dioecesis

Transilvanicae'. â�� 7. Zur Geschichte der teutsch-katholischen Kirchen Verfassung. â��

8. Ueber Lehrfreiheit und Lehrzwang. â�� 9. De haeresi abjuranda quid statuat

Ecclesia catholica. â�� 10. Ueber die Worte des heiligen Augustin: ,Evangelio non

crederem etc.' â�� 11. Die Bischofswahl im GroÃ�herzogthum Baden. â�� 12. Ueber die

Lang'sche Behauptung einer gesetzlichen SÃ¼ndenanbefeblung unter den Jesuiten. â��

18. Von geheimen Gesellschaften. â�� 14. Der KurfÃ¼rst Maximilian der Erste an den

KÃ¶nig Ludwig von Bayern bei seiner Thronbesteigung. Nr. 35). â�� 15. Stromata:

a. Fragment eines authentischen Manuscripts von einem ehemaligen Pater Venerabilis

der Loge zu Bruchsal. b. Der Sieg des Kreuzes, c. Die Metamorphosen des Teufels. â��
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16. Die Kirchenverfolgung in Holland. â�� 17. Ueber Kirchenfreiheit in besonderer

Beziehung auf die Schweiz. Nr. 36). â�� 18. Quodlibeta. â�� 19. Signalement eines

Jetzigen nebst einigen LebensumstÃ¤nden von ihm und seinem besten Freunde.

FÃ¼r Statistiker und Biographen (Vorher in der Eos 1828). â�� 20. Der Spiegel der

Zeit. - 21. Aus Vetter Michels Leben (Wahrheit und Dichtung). â�� 22. Krieg

oder Frieden? An die Kriegspartei in Frankreich (1831. Bisher ungedruckt).

VL 1860. 23. Vier Sendschreiben an Hrn. Culmann, SecretÃ¤r der Stande-

versammlung: a. Ueber die Congregation in Bayern, b. Ueber den Fortgang der

gegen die Congregation eingeleiteten Untersuchung, c. Ueber die endlicheEntdeekung

der Camarilla und der Congregation und ihre schlieÃ�liche Inhaftirung. d. Wie der

Abgeordnete Culmann auf das vierte Sendschreiben endlich zur Antwort sich ent-

schlossen und den verkappten Verfasser derselben abgefertigt. â�� 24. Erster Send-

briefanden Abgeordneten Frhrn. v. Rottenhan, Ã¼ber Geist und Inhalt der bayerischen

Verfassung. â�� 25. Ministerium, Staatszeitung, rechte und unrechte Mitte. Nr. 44). â��

26. Kurze Weltchronik. â�� 27. Neujahrspredigt des verneinenden Geistes bei der 5559.

Jubelfeier des SÃ¼ndenfalles. â�� 28. Malbergische Glossen zum Weltlauf. - 29. KÃ¶nig

Friedrich Wilhelm 111. und sein Nachfolger. â�� 30. Kirche und Staat, nach derneuesten

Schrift des Erzbischofs von CÃ¶ln, Clemens August Frhrn. Droste zu Vischering. â��

31. Der Gastav-Adolphs-Verein und die Irische Sache. â�� 32. Die Moral aus den

VorgÃ¤ngen in der Schweiz. â�� 33. DerLeipzigerHandel. â�� 34. Mane, Thecel, Phares. â��

35. Ministerium, Reichsrath, rechte und unrechte Mitte. â�� 36. Zeitgeschichtliche

Glossen. â�� 37. Die Aepecten an der Zeitenwende. Zum neuen Jahre 1848.

61) Joseph von GÃ¶rres Gesammelte Briefe. Drei BÃ¤nde. Herausgegeben von

Marie GÃ¶rres und (Bd. 2 und 3) von Franz Binder. (Eigenthum der Familie.)

MÃ¼nchen. In Commission der litterarisch-artistischen Anstalt. 1858 bis 1874. III.

8. Auch mit dem Titel als Zweite Abtheilung von Nr. 60) Band 7 bis 9.

Band 1: Familienbriefe. Bd. 2 und 3: Freundesbriefe.

7. Georg Friedrich Creuzer. geb am 10. MÃ¤rz 1771 in Marburg, studierte

dort and in Jena Theologie und Philologie, wurde dann Lehrer an einer Privat-

anstalt in GieÃ�en, spÃ¤ter in Leipzig, 1802 Professor in Marburg, 1804 in Heidel-

berg. Nachdem Creuzer 1799 trotz des Abratens seiner Freunde die Witwe des

Professors Leske geheiratet hatte, entspann sich spÃ¤ter mit der GÃ¼nderode ein

LiebesverhÃ¤ltnis, das aussichtslos war. weil die Frau nicht in eine Scheidung

willigte. Vom Juli bis Oktober 1809 hielt er sich in Leyden auf, ohne sich zur

fÃ¶rmlichen Ã�bernahme der schon angenommenen Professur entschlieÃ�en zu kÃ¶nnen.

Schon in demselben Jahre war er wieder in Heidelberg und bekleidete sein Lehr-

amt bis 1848. Gestorben ist er in Heidelberg am 16. Februar 1858.

S. Â§ 286, 6 und die dort angegebene Litteratur.

a. Mensel, Gel. Teutschland 9, 215. 11, 148. 13, 250. 17, 362f. 221, 543 bis 545.

b. Zeitgenossen. Neue [zweite! Reihe. 1822. Bd. II. Heft 7. S. 2 bis 47.

Selbstbiographie. Neu hg. von W. Dittenberger. 1844.

c. Ans dem Leben eines alten Professors. Von Dr. Friedrich Creuzer in Heidel-

berg. Leipzig und Darmstadt. Druck und Verlag von Carl Wilh. Leske. 1848. =

Friedrich Creuzer's Deutsche Schriften, neue und verbesserte. FÃ¼nfte Abtheilung.

Erster Band. â�� Paralipomena der Lebensskizzen eines alten Professors. Gedanken

und Berichte Ã¼ber Religion, Wissenschaft und Leben. Frankfurt 1858. 8. = Nr. 5) V, 3.

d. F. W. C. Umbreit, Einige Worte am BegrÃ¤bniÃ�tage Friedrich Creuzer's, dem

18.Februarl858: Theolog.Studien und Kritiken. Gothal858. Jahrg.31. S.599bis614.

e. Grenzboten 1858. 2, S. 241 bis 256.

f. K. B. Stark, Friedrich Creuzer, sein Bildungsgang und seine bleibende

Bedeutung Eine Prorektoratsrede nebst Beilagen aus Creuzers handschriftlichem

NachlaJ. Heidelberg 1875. 4. â�� Vortrage und AufsÃ¤tze. Hg. von Gottfried

Kinkel. 1880. 8. S. 390 bis 408.

f. Weechs Badische Biographieen 1875. I, S. 152 bis 156.

. Allg. dtsch. Biogr. 1876. 4, 593 bis 596 (L. Urlichs).

i. W. Menzel, DenkwÃ¼rdigkeiten. Bielefeld 1877. 8. 8. 197f.

k. Edm. Stengel, Private und amtliche Beziehungen der Bruder Grimm zu

Hessen. Marburg 1886. I, S. 78 und 80.

1. Adolf Stoll, Fr. K. v. Savignys SÃ¤chsische Studienreise 1799 und 1800.

Progr. Cassel 1890. S. 5 Anm. 21.

Ooedeke, Grondruz. VI. 2. An/1.* 14
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m. [Senator Seh u l in] Friedrich Creuzer und Raroline von GÃ¼nderode. Mit-

teilung Ã¼ber deren VerhÃ¤ltnis. Heidelberg. UniversitÃ¤tsbuchhandlung von Karl

Groos. 1895. 18 8. 8. Abdruck aus dem Frankfurter Konversationsblatt (Bei-

blatt zur Postzeitung) 1862. Nr. 164 bis 166. Vergl. Euphorien 2, 840f. â�� n. Schiller

in Creuzers Stammbuch: Â§ 253, 30) = Band V. S. 189. â�� o. s. unten S. 806.

Briefe an o. BÃ¶ttiger (64) Leipzig, Marburg, Heidelberg 1798 bis 1835:

Dresdner Kgl. Bibliothek. Exzerpte daraus bei Wilh. Herbst, J. H. Vo8. Band 2,

Abth. 2. Leipzig 1876. S. 112. 179. 282 bis 292. â�� Ã�. GÃ¶rres (52): Joseph von

GÃ¶rres Gesammelte Briefe. Hg. von Franz Binder. MÃ¼nchen 1874. Band 2 und 3

(= Joseph von GÃ¶rres Gesammelte Schriften. Bd. 8 und 9). â�� ;-. die GÃ¼nderode

sind zur Herausgabe vorbereitet: A. Stoll. Nr. 1. S. 5. Sieh auch Euphorien 2,

417 Anm. und unten S. 806. â�� ef. Schelling in dessen NachlaB.

An Creuzer (7) Briefe von GÃ¶rres: Jos. von GÃ¶rres Ges. Briefe. Band 2 und

8. â�� Friedrich Ast: Euphorien, ErgÃ¤nzungsheft zu Band 2. S. 189f. â�� Savigny:

Ludwig Enneccerus, Friedrich Carl v. Savigny und die Richtung der neueren Rechts-

wissenschaft. Marburg 1879. 8. S. 56. 62f. 64 bis 68 und A. Stoll. Nr. 1. S. 6f. â��

Schelling: Aus Schellinga Leben II, S. 445f. und III, S. 4 f. 12f.

Der handschriftliche Nachlall Creuzera befindet sich in der Hof- und Staats-

bibliothek zu Karlsruhe.

1) Studien. Herausgegeben von Carl Daub und Friedrich Creuzer. Frankfurt

und Heidelberg bei J. C. B. Mohr. Jahrg. 1805 bis 1810. VI. 8.

I. 1805. a: Das Studium des Altertnums, als Vorbereitung zur Philosophie.

Creuzer. â�� b: Plotinos von der Natur, von der Betrachtung und von dem

Einen, mit einer Einleitung und mit Anmerkungen. Creuzer. â�� c: Orthodoxie

und Heterodoxie, ein Beitrag zur Lehre von den symbolischen BÃ¼chern. Daub. â��

d: Religion, eine Sache der Erziehung. Schwarz, Prof. in Heidelberg. â�� e: Ueber

Theophrastus Paracelsus von Hohenheim. Dr. Lp o s. â�� f: Ueber die Gewissens-

freiheit im Staate. Heise. â�� g: Udohla, in zwei Acten. Tian. â�� h: Magie und

Schicksal, in drei Acten. Tian. Zu g und h vergl. Â§ 286, 6. 3).

II. Frankfurt und Heidelberg bei Mohr und Zimmer. 1806. a: Die Theologie

und ihre EncyclopÃ¤die im VerhÃ¤ltnis zum akademischen Studium beider. Frag-

mente einer Einleitung in die letztere. Daub. â�� b: Ueber das Leben der Dinge.

Kastner. â�� c: Ueber die Gestaltung des Universums. Kastner. â�� d: Von

einem Hauptbildungsmittel zur Religion in der protestantischen Kirche. A b egg. â��

e: Ueber die Erscheinung des Kohlenstoffs in den Gebirgen. Dr. Zimmermann. â��

f: Die Turniere. Wilken. â�� g: Idee und Probe alter Symbolik. Crenzer. â��

h: Das GeschÃ¤ft des Psychologen. Dr Weidenbach. â�� i: Versuch einer Griechen-

Symmetrie des menschlichen Angesichts Johann P Ã¤s t er.

ni. Heidelberg, bei Mohr und Zimmer. 1807. a: Ueber die Bildung der Welt-

aeele im TimÃ¤oa des Platon. August BÃ¶ckh. â�� b: Ueber den Ursprung und die

Entwickelung der Orthodoxie und Heterodoxie in den ersten drey Jahrhunderten

des Christenthums. Marheinecke. â�� c: Atomistik und Dynamik. Fries. â��

d: Beytrag zur Charakteristik des Hebraismns. de Wette. â�� e: Religion in der

Geschichte. Erste Abhandlung. Wachsthum der Historie. J. GÃ¶rres.

IV. 1808. a: Ueber das elegische Gedicht der Hellenen. Conr. Schneider. â��

b: Ueber die Entstehung der altdeutschen Poesie und ihr VerhÃ¤ltnis zu der nordischen.

W. C. Grimm. â�� c: Ueber die Idee des Staates als absoluter Harmonie. Dresler. â��

d: Ueber die Hermaphroditen der alten Kunst. F. G. Welcker. â�� e: Ueber den

wahren Sinn der Tradition im katholischen Lehrbegriff und das rechte VerhÃ¤ltnis

derselben zur protestantischen Lehre. Marheinecke. â�� f: Von dem Uebergange

der Buchstaben in einander. Ein Beitrag zur Philosophie der Sprache. Aug. BÃ¶ckh.

V. 1809. a: Einleitung in die christliche Dogmatik. Carl Daub. â�� b: Ueber

das wahre VerhÃ¤ltnil des Katholicismus und Protestantismus und die projectirte

Kirchenvereinigung. Nathanaels Briefe an Herrn ConsistorialrathPlanckzu GÃ¶ttingen.

â�� c: Ueber Jakob BÃ¶hme. Bachmann in Belx bey Bern. â�� d: Briefe von und an

Winckelmann. Aus dem literarischen Nachlasse. Mitgetheilt von C. Hartmann in Rom.

VI. 1810. a: Tradition, Mysticismus und gesunde Logik, oder Ã¼ber die Ge-

schichte der Philoapphie. â�� b: Vier bisher ungedruckte Fragmente des stoischen

Philosophen Musonius. Zum erstenmale aus dem Griechischen Ã¼bersetzt; mit einer

Einleitung Ã¼ber aein Leben und seine Philosophie, von G. H. Moser; mit einer Nach-

schrift von Fr. Crenzer. â�� c: Uebersicht der Geschichte der Byzantinischen Kaiser
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von Constantin dem 3tÂ«n bis auf Leo den Isaurier. â�� d: AufsÃ¤tze und Briefe von

und an Winckelmann. Fortsetzung von Band V. d. â�� e: Ueber die parodische

Poesie der Griechen. G. H. Moser? â�� f: Tradition u. s. -w. Zweite Abhandlung

von Band VI. a. â�� g: Versuche von Uebersetzungen aus dem Werke des Giordano

Bruno, von dem Dreifachen, dem Kleinsten und dem Matte.

2) Das akademische Studium des Alterthums. Nebst einem Plane der huma-

nistischen Vorlesungen und des philologischen Seminarium auf der UniversitÃ¤t zu

Heidelberg. Von Friedrich Creuzer. Heidelberg 1807. Bei Mohr und Zimmer. 8. â��

Wiederh. Nr. c. S. 273 bis 343.

8) Symbolik und Mythologie der alten VÃ¶lker, besonders der Griechen. In

Vortragen und EntwÃ¼rfen von Friedrich Creuzer. Leipzig und Darmstadt, 1810

bis 1812 bei Karl Heyer und Wilhelm Leske. IV. 8. â�� Zweite Auflage. 1819

bis 1821. â�� Dritte Aufl. 1836 bis 1843. IV. 8.

Friedrich Creuzer's Symbolik ... im Auszuge von Georg Heinrich Moser.

Mit einer Ã�bersicht der Gesch. des Heidenthums im nÃ¶rdl. Europa von Franz

Joseph Mone. Leipzig 1822. 8.

Dazu als fÃ¼nfter und sechster Teil: Geschichte des Heidenthums im nÃ¶rd-

lichen Europa von Franz Joseph Mone. Darmstadt 1822 und 1823. IL 8.

J. H. VoÃ�, Antisymbolik. Stuttgart 1824 bis 1826. II. 8. Vgl. Â§ 232, 29. 43).

4) Briefe Ã¼ber Homer und Hesiodus vorzÃ¼glich Ã¼ber die Theogonie von Gott-

fried Hermann und Friedrich Creuzer. (Mit bes. Hinsicht auf des Ersteren Dissertatio

de Mythologia Graecorum antiquissima und auf des Letzteren Symbolik und Mytho-

logie der Griechen.) Heidelberg, in August Oswald's Univ.-Buchhandlung. 1818. 8.

5) Friedrich Creuzer's Deutsche Schriften, neue und verbesserte. FÃ¼nf Ab-

theilungen in dreizehn BÃ¤nden. Leipzig, Darmstadt, Frankfurt 1836 bis 1858. 8.

Erste Abtheilung. Band l bis 4. Leipzig und Darmstadt. Druck und Verlag

von Carl Wilhelm Leske. 1837. 1840. 1842. 1843: Dritte verbesserte Ausgabe von

Nr. 3). â�� Zweite Abtheilung. Band l bis 3. Leipzig und Darmstadt. Druck und

Verlag von Carl Wilhelm Leske. 1846. 1846. 1847: Zur ArchÃ¤ologie oder zur Ge-

schichte und ErklÃ¤rung der alten Kunst. Abhandlungen von Creuzer. Besorgt

von Julius Kayser.

Dritte Abtheilung. Band l und 2. Leipzig und Darmstadt. Druck und Ver-

lag von Carl Wilhelm Leske. 1845 und 1847: 1. Die historische Kunst der Griechen

in ihrer Entstehung und Fortbildung. Von Friedrich Creuzer. Zweite und ver-

mehrte Ausgabe, besorgt von Julius Kayser. â�� 2. Zur Geschichte der griechischen

und rÃ¶mischen Literatur. Abhandlungen von Friedrich Creuzer. Besorgt von

Julius Kayser. Darin S. 561 bis 651: Herodot und Thykydides. Versuch einer

nÃ¤heren WÃ¼rdigung einiger ihrer historischen Grundsatze mit RÃ¼cksicht auf

Lukians Schrift: .Wie man Geschichte schreiben mÃ¼sse.' Diese Schrift erschien

zuerst 1798 in Leipzig in der MÃ¼llerschen Buchhandlung.

Vierte Abtheilung. Leipzig und Darmstadt, Leske. 1836: Zur RÃ¶mischen

Geschichte und Alterthumskunde. â�� FÃ¼nfte Abtheilung. Drei BÃ¤nde. 1. Leipzig

und Darmstadt, Leske. 1848: Aus dem Leben eines alten Professors. â�� 2. Frank-

furt a. M. Verlag von Joseph Baer. 1854: Zur Geschichte der classischen Philo-

logie seit Wiederherstellung der Literatur, in biographischen Skizzen ihrer Ã¤lteren

HÃ¤upter und einer literarischen Ã�bersicht ihrer neueren. Von Friedrich Creuzer

in Heidelberg. Besorgt von Julius Kayser. â�� 3. Frankfurt a. M. Baer. 1858:

Paralipomena der Lebensskizzen eines alten Professors. Gedanken und Berichte

ober Religion, Wissenschaft und Leben von Friedrich Creuzer.

II. In der Theologie wirkte der Gegensatz zwischen Verstandes-

AufklÃ¤rung und Orthodoxie in der Weise fort, daÃ� aus jener sich ein

hauptsÃ¤chlich von Paulus vertretener Rationalismus, aus dieser sich eine

supernaturalistische GefÃ¼hlstheologie entwickelte; deren Hauptvertreter und

eigentlicher SchÃ¶pfer war Schleiermacher. Weder die nÃ¼chterne Auf-

fassang der Lehre der AufklÃ¤rung, die ohne viel historisches Material

mit der bloÃ�en individuellen VerstandesmÃ¤Ã�igkeit auszureichen meinte und

nicht selten ihre Zuflucht zu sehr abenteuerlichen Hypothesen nahm, noch

die bei aller scheinbaren Entschiedenheit doch sehr vorsichtige und zurÃ¼ck-

14*
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haltende Lehre der zweiten Richtung, die Voraussetzungen machte und zu-

gab, aus denen sie nicht die Folgen ableiten mochte, sollen hier genauer

erÃ¶rtert werden. Beide hielten sich auf dem Boden der Bibel, aber beide

bewegten sich sehr verschiedenartig innerhalb dieser gezogenen Grenze und

beide mit sehr verschiedenem Erfolge. WÃ¤hrend der Rationalismus in der

folgenden Periode anfÃ¤nglich fast alleinherrschend wurde, bis er seinen Ein-

fluÃ� durch die weitergehenden philosophischen Theologen verlor, hatte neben

diesen der Schleiermacherische Supernaturalismus einige Jahrzehnte die

Herrschaft inne, bis auch er wieder durch die weitergehende konfessionelle

Orthodoxie mehr in den Hintergrund gedrÃ¤ngt wurde.

1. Heinrich Eberhard Gottlob Paulos, geb. am 1. September 1761 in

Leonberg bei Stuttgart, studierte in TÃ¼bingen Theologie und wurde nach Be-

endigung einer Reise 1789 auBerordentlicher Professor der orientalischen Sprachen

in Jena. Er verheiratete sich mit seiner Base Karoline Paulus (Â§ 277, 28 = Band V.

S. 483 f.), erhielt 1793 eine ordentliche Professur der Theologie und stand mit

Goethe und Schiller, die beide ihn sehr schÃ¤tzten, in freundlichem Verkehr, lieft

sich aber, als die UniversitÃ¤t zu sinken begann, nicht in Jena halten, sondern

nahm 1803 einen Ruf als Professor und Konsistorial-Rat nach WÃ¼rzbnrg an.

Nach Aufhebung der dortigen theologischen FakultÃ¤t 1808 kam er als Konsistorial-

und Schulrat nach Bamberg, 1809 nach NÃ¼rnberg und 1811 nach Ansbach. In

demselben Jahre wurde er nach Heidelberg berufen. Dort lehrte er 33 Jahre lang

und beteiligte sich auÃ¼er an den theologischen und kirchlichen Dingen auch an

den politischen Tagesfragen. Mit Titeln und Ehren ausgezeichnet, verlor er, seit

1844 im Ruhestande, in den letzten Jahren seines Lebens an EinfluÃ�, da die Ent-

wickelungen der jungen Hegelischen Theologie ihn und seine Richtung weit Ã¼ber-

holten. Er starb als Geh. Kirchenrat am 10. August 1851.

a. Mensel,Gel.Teutschland6,41 bis 45. 10,401 f. 11.604f. 15,16. 19, 76 bis 78.

b. Zeitgenossen 1827. Zweite Reihe. Band 6, S. 158 bis 167.

c. Sieh Nr. 21).

d. N. Nekrolog 1851. Jahrg. 29. S. 614 bis 627.

e. Karl Alex. v. Reichlin-Meldegg, Heinrich Eberhard Gottlob Paulus

und seine Zeit, nach dessen literarischem Nachlasse, bisher ungedrucktem Brief-

wechsel und mÃ¼ndlichen Mitteilungen dargestellt. Stuttgart. Verlags-Magazin.

1853. II. XXIV, 871 S. 8. (I: 1761 bis 1810. II: 1810 big 1851). Ein Abschnitt

ans dem AufsÃ¤tze .Goethe und Paulus' abgedruckt in: W. v. Biedermann, Goethes

GesprÃ¤che. Leipzig 1889. Band l, S. 206 bis 208.

f. Allg. dtsch. Biogr. 1887. 25, 287 bis 294 (Wagenmann).

g. Seb. Brunner, Die vier GroÃ�meister der AufklÃ¤rungstheologie (Herder,

Paulus, Schleiermacher, StrauÃ�) nach ihrem Schreiben und Treiben verstÃ¤ndlich und

nach MÃ¶glichkeit erheiternd dargestellt. Paderborn, SchÃ¶ningh. 1888. XVI, 634 8. 8.

Briefe an a. BÃ¶ttiger: Dresdner Kgl. Bibliothek. â�� Ã�. SchÃ¼tz: 2, 106 bis 129.

Briefe Schillers an Paulus: Â§ 249. B, 1. 6) II und 64) = Band V. S. 99 und 104.

1) Exegetisch-kritische Abhandlungen. TÃ¼bingen 1784. 8.

2) Einheit, Geistigkeit Gottes und Glaube, als allgemeine Grundbegriffe der

Christuslehiv betrachtet. Eine Reihe von Predigten nebst einem Anhange fÃ¼r ge-

lehrte Leser. Lemgo 1788. 8.

8) Memorabilien. Eine philosophisch-theologische Zeitschrift der Geschichte

and Philosophie der Religionen dem Bibelstudium und der morgenlÃ¤ndischen

Litteratur gewidmet von Heinr. Eberh. Gottlob Paulus. Leipzig, bey Siegfr. Leb-

recht Crnsius. 1791 bis 1796. 8 StÃ¼cke. 8.

4) Introductionis in novum testamentum capita selectiora. Quibus in originem,

scopum et argumentum evangeliorum et actuum apostolicorum de novo inquiritur.

Scnpsit Henr. Eberh. Gottl. Paulus. Jenae. sumptibua Goepferdtii. MDCCIC. 8.

5) Philologisch-kritischer und historischerEommentarÃ¼berdasNeueTestament,

in welchem der griechische Text, nach einer Recognition der Varianten, Interpunc-

tionen und Abschnitte, durch Einleitungen, Inhaltsanzeigen and ununterbrochene

Scholien als Grandlage der Geschichte desUrchristenthums bearbeitet ist von Heinrich
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Eberhard Gottlob Paulus. LÃ¼beck, bey Johann Friedrich Bohn. 1800 bis 1804.

IV. 8. â�� Zweyte, durchaus verbesserte Auflage 1804 bis 05. â�� wiederh.: 1830

bis 1833. III in 5 Abteilungen. 8. â�� wiederh.: 1841 bis 1842.

Vergl. Goethe an Schiller 1802 Februar 19 =- Weim. Ausg. Briefe 16, 43. â��

(Sebast. Ueinr. MÃ¼ller) Kritik des Kommentars Ã¼ber das Neue Testament von

Herrn D. Paulus. Jena 1804. 8. â�� A. SandbÃ¼chler, Eine Stimme des Rufenden

in der WÃ¼ste, oder Bemerkungen zu dem philosophisch-kritischen und historischen

Commentar Ã¼ber das Neue Testament Herrn Heinrichs Eberhards Gottlobs Paulus.

Linz 1805. 1814. 1817. 4 Hefte. 8.

6) Allgemeine GrundsÃ¤tze Ã¼ber das Vertreten der Kirche bey StÃ¤ndeversamm-

lungen, mit bes. Beziehung auf WÃ¼rttemberg. Heidelberg 1816. 4. Sieh unten S. 806.

7) Haupt-Urkunden der WÃ¼rtembergischen Landes-Grundverfassung, hg. von

H. Eberh. GotÃ�. Paulus. Heidelberg, OÃ�wald. 1816. 4 Hefte. 8.

8) Die Heidelberger akadem. SÃ¤kularfeyer der Reformation, nebst GedÃ¤chtniÃ�-

rede Ã¼ber den Ursprung der Reformation aus Wissenschaft und GemÃ¼th. Heidel-

berg, OÃ�wald. 1817T 8.

9) Philosophische Beurtheilnng der von Wangenheimischen Idee der Staats-

verfassung und einiger verwandten Schriften von Heinrich Eberh. Gottlob Paulus.

Heidelberg, auf Kosten des Verfassers. 1817. 85 S. 8.

10) Zur Sicherung meiner Ehre. ActenstÃ¼cke als Mscrpt fÃ¼r Freunde und

unparteyische Beurteiler. Heidelberg, Groos. 1819. 8.

11) Sophronizon oder unpartheyisch-freymÃ¼thige BeytrÃ¤ge zur neueren Ge-

schichte, Gesetzgebung und Statistik der Staaten und Kirchen. Hg. von Dr. Heinrich

Eberhard Gottlob Paulus. Vom 10. Bande an: S. Eine unpartheiisch-freimÃ¼thige

Zeitschrift, das Besserwerden in Kirche, Staat und Wissenschaftlichkeit be-

zweckend. Frankfurt am Main, bei den GebrÃ¼dern Wilmans. 1819 bis 1881.

Dreizehn JahrgÃ¤nge in vier bis acht Heften, im ganzen 72 Hefte und l Supplement-

heft. 8. Vergl. Â§ 232, 14, 22) und 29, 39).

12) Carl Ludwig von Haller, gewesenen Mitglieds des souverainen Raths zu

Bern Schreiben an seine Familie, zur ErklÃ¤rung seiner RÃ¼ckkehr in die katholische,

apostolische, rÃ¶mische Kirche. FranzÃ¶sisch und Teutsch nach der vierten Ausgabe,

Paris und Lyon 1821. Mit Beleuchtungen von H. E. G. Paulus. Stuttgart, in

der J. B. Metzler'schen Buchhandlung. 1821. 162 S. 8. Vergl. Â§ 293, I. 2. 12).

13) Quintessenz aus Anfang, Mitte und Ende der Wnndercurversuche, welche

sÃ¤ WÃ¼rzburg und Bamberg durch Martin Michel, Bauer von Wittighausen und

durch Se. HocbwÃ¼rden und Durchlaucht den Herrn Domherrn, Vicariatsrath und

Prinzen Alexander von Hohenlohe-SchillingsfÃ¼rst unternommen worden sind. Mit

Beleuchtung des Wunderbaren und des Wunderbeweises Ã¼berhaupt. Leipzig:

F. A. Brockhaus. 1822. VIII, 344 S. 8. Vergl. Â§ 319, 69) = Band VIII. S. 209.

14) Der Denkglaubige. Eine allgemein-theologische Jahresschrift. Heidel-

berg 1825 bis 1829 V. 8

15) Lebens- und Todeskunden Ã¼ber Johann Heinrich VoÃ�. Am BegrÃ¤bniÃ�-

tage gesammelt fÃ¼r Freunde von Dr. H. E. G. Paulus. Heidelberg, bey Christian

Friedrich Winter. 1826. 128 S. 8. Vergl. Â§ 232, 29. d. â�� Band IV. S. 406.

16) Privatgutachten Ã¼ber die aufgeworfene Frage: Kann ein teutscher Regent,

wenn er rÃ¶misch-katholisch wird, eine Pflicht oder ein Recht haben, auf eine evan-

gelisch-protestantische Landeskirche unmittelbar und persÃ¶nlich, als Souverain oder

alÂ« oberster Bischof zu wirken? Dessau 1827. Bei Christian Georg Ackermann. 141 S. 8.

17) Das Leben Jesu, als Grundlage einer reinen Geschichte des Urchristen-

thniiis. Dargestellt durch eine allgemein verstÃ¤ndliche GeschichtserzÃ¤hlung Ã¼ber

alle Abschnitte der vier Evangelien. Heidelberg 1828. II in 4 Abtheilungen. 8.

18) Berichtigende Resultate aus dem neuesten Versuche des Supernaturalis-

mns gegen den biblisch-christlichen Rationalismus. Oder zeitgemÃ¤Ã�e Beleuchtung

des Streits zwischen dem Eingebungsglauben und der unchristlichen Denkglaubig-

keit Wiesbaden 1830. 8.

19) Ueber die Principien der PreBfreiheits-Gesetzgebung als Rechtsschutz

rar die Wahrheitsfreiheit. ZeiterwÃ¤gende Bemerkungen und VorschlÃ¤ge praktischen

vnd rechtlichen Inhalts. Heidelberg 1831. 8.
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20) Ueber theologische Lehrfreiheit und Lehrerwahl fÃ¼r Hochschulen. An

alle die, welche im freien Kanton ZÃ¼rich auch eines freisinnigen AuswÃ¤rtigen

gewissenhaft geprÃ¼fte Ueberzeugungen gerne prÃ¼fen wollen. ZÃ¼rich, Orell, Fflili

und Co. 1889. 8. Bezieht sich auf die Berufung von David Friedrich StrauB.'

211 Skizzen aus meiner Bildungs- und Lebensgeschichte, zum Andenken an

mein fÃ¼nfzigjÃ¤hriges JubilÃ¤um. Mit vielen den Zeitgeist charakterisierenden Zu-

schriften. Heidelberg 1839. 8.

22) Neuer Sopbronizon oder Reflexionen und Miscellen Ã¼ber wissenschaft-

liche, kirchliche und allgemeinere Zeiterscheinungen und Denkaufgaben. Von

Dr. H. E. G. Paulus. Darmstadt. Druck und Verlag von Carl Wilhelm Leeke.

1841 bis 1842. Drei BÃ¤nde. 8.

23) Die endlich offenbar gewordene positive Philosophie der Offenbarung

oder Entstehungsgeschichte, wÃ¶rtlicher Text, Beurtheilung und Berichtigung der

v. Schellingischen Entdeckungen Ã¼ber Philosophie Ã¼berhaupt, Mythologie und Offen-

barung des dogmatischen Christenthums. Der allgemeinen PrÃ¼fung dargelegt von

H. E. G. Paulus. Darmstedt 1848. 8. Vergl. Â§ 247, 27. 25) = Band V. S. 12.

2. Karl Daub, geb. am 20. MÃ¤rz 1765 in Kassel, wurde auf dem dortigen

Gymnasium vorgebildet und studierte seit 1786 in Marburg Philosophie uud Theo-

logie. 1791 wurde er Mitaufseher der Stipendiaten und akademischer Dozent, 1794

Lehrer in Hanau. 1795 erhielt er einen Ruf als ordentlicher Professor der Theo-

logie nach Heidelberg, und dort wirkte er 41 Jahre lang. Am 19. November 1836

rÃ¼hrte ihn auf dem Katheder der Schlag: er starb am 22. desselben Monats. Von

Kant war er zu Schelling, von diesem wie sein Zeitalter zu Hegel Ã¼bergegangen oder,

wie seine Verehrer sagen, fortgeschritten. Er war Freund und Vertrauter Grenzers.

a. Allgemeine Kirchenzeitung 1837. Nr. 26.

b. Nekrolog 14, 731 bis 754.

c. K. Rosenkranz, Erinnerungen an Karl Daub. Berlin 1887. 60 S. 8.

d. Weech, Badische Biographien l, 160.

e. Allg. dtsch. Biogr. 1876. 4, 768 (Hltzm.).

Sieh Â§ 282,3. und die dort angegebene Litteratur, worin Briefe Daubs gedruckt sind.

Brief an Daub von LudwigFeuerbach: Deutsche Rundschau 1878.15,156 bis 158.

1) Predigten nach kantischen GrundsÃ¤tzen. KÃ¶nigsberg 1794. 8.

2) Ueber den LebensgenuÃ�: K. Chn. E. Schmidts philos. Journal fÃ¼r Moralit&t 1795.

3) Studien. Herausgegeben von Carl Daub und Friedrich Creuzer. Frankfurt

und Heidelberg bei J. C. B. Mohr. 1805 bis 1810. VI. 8. Sieh oben S. 210 I. Nr. 7,1).

4) Einleitung in das Studium der christlichen Dogmatik aus dem Stand-

punkte der Religion. Heidelberg 1810. 8.

5) Judas Ischariot oder das BÃ¶se im VerhÃ¤ltnis zum Guten betrachtet.

Heidelberg 1816 bis 1819. H. in drei Abtheilungen.

6) Die dogmatische Theologie jetziger Zeit oder die Selbstsucht in der

Wissenschaft des Glaubens und seiner Artikel. Heidelberg 1838. 8.

7) Darstellung und Beurtheilung der Hypothesen in Betreff der Willens-

freiheit. WTI Zustimmung des Verfassers ans dessen Vorlesungen herausgegeben

von J. C. Kroger. Altona 1834. 8.

8) Carl Daub's philosophische und theologische Vorlesungen. Herausgegeben

von Marheineke und Dittenberger. Berlin 1838 bis 1844. VII. 8.

I, 1838: Philosophische Anthropologie. â�� II. 1839: Prolegomena zur Dogmatik.

Kritik der Beweise fÃ¼r das Dasein Gottes. â�� III. 1839: Prolegomena zur theologischen

Moral. Principien der Ethik. â�� IV. 1840. V, 1. 1841. V, 2. 1843: System der

theologischen Moral. â�� VI. 1841. VII. 1844: System der christlichen Dogmatik.

3. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, geb. am 21. November 1768

in Breslau, Sohn eines reformierten Feldpredigers. Der Vater, der 1778 nach PleB

in Oberschlesien und ein Jahr spÃ¤ter nach der Kolonie Anhalt zog, Ã¼bergab im FrÃ¼h-

jahr 1783 den Sohn der Erziehungsanstalt der BrÃ¼dergemeinde Niesky. 1785 kam

dieser mit seinem Freunde Albertini (Â§ 285, 4) auf das BrÃ¼derseminar in Barby.

1787 aber trat Schleiermacher aus der BrÃ¼dergemeinde, studierte in Halle, wurde

1790 Hauslehrer beim Grafen Dohna-Schlobitten, 1794 zum Predigeramte ordiniert

und Hilfsprediger in Landsberg a. d. W., 1796 Prediger am Charite'-Krankenhanse in
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Berlin. Hier lebte er in freundschaftlichem Verkehr mit Henriette Herz, Dorothea

Veit and den beiden Schlegels, namentlich mit Friedrich. In Gemeinschaft mit ihm

wollte er den Plato Ã¼bersetzen (vergl. Â§ 292, 1. 33) Band l, S. 237f.); er unter-

nahm aber dann die Ã�bersetzung allein und hat durch sie und durch seine Ein-

leitungen fÃ¼r die Kenntnis des griechischen Philosophen gewirkt wie kein anderer.

Im Jahre 1802 wurde Schleiermacher als Hofprediger nach Stolpe versetzt und 1804

ala UniversitÃ¤tsprediger und Professor der Philosophie nach Halle berufen, mitten

unter franzÃ¶sischen Bajonetten betrat er nach der Niederlage bei Jena furchtlos die

Kanzel und predigte mit dem Glauben an die Zukunft die Pflicht der Treue und

aufopfernden Gesinnung. 1807 kehrte Schleiermacher nach Berlin zurÃ¼ck, erhielt

1809 eine Stelle als Prediger an der Dreifaltigkeitskirche und wurde 1810 Professor

und zugleich an den Arbeiten fÃ¼r den Ã¶ffentlichen Unterricht im Ministerium des

Innern beschÃ¤ftigt; seit 1814 war er SekretÃ¤r der philosophischen Klasse der

Akademie der Wissenschaften. Hier entfaltete sieh mehr noch durch Predigt und

persÃ¶nlichen Verkehr, als durch seine wissenschaftliche Stellung sein ungeheurer

EinfluÃ� auf die Gesellschaft in Berlin. Er starb am 12. Februar 1834 in Berlin.

A. Biographisches.

a. Selbstbiographie sieh unten Nr. 1).

b. Meusel, Gel. Teutschland 7, 158. 10, 582. 11, 670. 15, 812. 20, 136/8.

c. Zeitgenossen 1818. Zweiter Band. Heft 5, S. 172.

d. L. Jonas, Sendschreiben an den Herrn Verfasser des in der .Evangelischen

Kirchenzeitung' Nr. 97 f. 1829 enthaltenen Sendschreibens Ã¼ber Schleiermacher.

Berlin, G. Reimer. 1830. 8.

e. L. Jonas, Gegen die Rechtfertigung des Sendschreibens Ã¼ber Schleier-

macher. Einige Bemerkungen. Berlin, G. Reimer. 1831. 8.

f. Die letzten Tage und Stunden Schleiermachera. Niedergeschrieben von

seiner Gattin in den nÃ¤chsten Tagen nach seinem Hinscheiden: Niedners Zsch. f.

d. histor. Theologie. Hamburg und Gotha 1851. Band 21, S. 145 bis 150.

g. N. Nekrolog 1834. 12. Jahrg. S. 125 bis 141.

h. Drei Reden am Tage der Bestattung des Predigers Schleiermacher am

15tÂ« Februar 1834 gehalten von Fr. StrauÃ�, F. A. Pischon, H. Steffens. Berlin

1834. Gedruckt und verlegt bei G. Reimer. 8.

i. P.Wilh. Hoibacb, Predigt zum GedÃ¤chtniÃ� Schleiermacbers. Berlin 1884. 8.

j. Ludwig Friedrich Otto Baumgarten-Cruaius, Ueber Friedrich Schleier-

macher, seine Denkart und seine Verdienste. Jena 1834. 8.

k. Karl August RÃ¼tenik, Der christliche Glaube. 2. Theil auch unter dem

Titel: Sittenlehre, mit Zuziehung Schleiermacher'scher Predigten aus dem Begriff

deÂ« Reiches Gottes entwickelt. Berlin 1832. S. 231 bis 352.

1. Alezander Schweizer, Schleiermachers Wirksamkeit als Prediger. Halle,

bei C. A. KÃ¼mmel. 1834. XXIV, 99 S. 8.

m. Friedrich LÃ¼cke, Erinnerungen an Friedrich Schleiermacher: Theolog.

Studien und Kritiken. Hamburg 1834. Jahrgang 7, S. 745 bis 818. m'. = C. 37).

n. Jonas, Fr. E. D. Schleiermacher: Deutscher Volks-Kalender fÃ¼r das

Schaltjahr 1836. Hrg. von F. W. Gubitz. Berlin und KÃ¶nigsberg in der Neu-

mark. 8. S. 43 bis 48.

o. Ferdinand DelbrÃ¼ck, Der verewigte Schleiermacher. Ein Beytrag zu ge-

rechter WÃ¼rdigung desselben seinen Verehrern geziemend dargeboten. Bonn, in

Commission bey Adolph Marcus. 1837. 129 S. 8. â�� Der Freihafen Altona 1838.

Drittes Heft. 8. 231 bis 234. â�� Varnhagen von Ense, DenkwÃ¼rdigkeiten 1846.

N. F. 8, 417.

p. Friedr. Wilh. GeÃ�, Deutliche und mÃ¶glichst vollstÃ¤ndige Uebersicht Ã¼ber

das theologische System Dr. Friedrich Schleiermachern, und Ã¼ber die Beurtheilungen,

welche dasselbe theils nach seinen eigenen GrundsÃ¤tzen, theils aus den Standpunkten

desSupranaturaliam, desRationalism, der Fries'schen und Hegel'schenPhilosophie er-

halten hat. 2. stark verm. und verb. Auf lÃ¤ge Reutlingen, EnÃ�lin und Laiblin. 1837. 8.

q. K. W. Rhenius, Friedrich Schleiermachers Predigtweise. FÃ¼r Theologen

und Nieht-Theologen dargestellt. Magdeburg [Leipzig, Klinkhardt]. 1837. 8.

r. Schleiermacher, ein Lebensbild. Von G. KÃ¼hne: BÃ¼chners Deutsches

Taschenbuch vom J. 1888.

g. Schleiermacher und Fr. Schlegel: Varnhagen von Ense, DenkwÃ¼rdigkeiten.

1838. 4, 267.
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t. F. von Gentz, Schriften. Mannheim 1839. Band 3, S. 24 bis 44; sieh

g 293, L I. 26) III. f.

u. Johann Wilhelm Hanne, Friedrich Schleiermacher als religiÃ¶ser Genius

Deutschlands. Braunschweig, Verlag von Oehme und MÃ¼ller. 1840. XXII, 138 S. 8.

v. Henrich Steffens, Was ich erlebte. Breslau 1842. Band 5 und 6. Sieh

auÃ�erdem das Register dort im zehnten Bande.

w. Julius Schauer, Vorlesungen Ã¼ber Schleiermacher. Halle 1844. 8.

x. Schleiermacher's christliche Lebensanschauungen, in einer BlÃ¼thenlese aus

seinen Kanzelvortragen fÃ¼r die Gegenwart dargebracht von Prediger Albert

Bauer. Weimar, Landes-Industrie-Comptoir. 1846. â�� Neue [Titel-] Ausgabe.

Leipzig, GÃ¼nther. 1868. XXIII, 224 S. 8.

y. W e iÃ� e n b o r n, Ã�ber Schleiermacherai Dialektik undDogmatik.Hallel847. II. 8.

z. Erinnerungen an Scbleiennacher in Bettina Ilius Pamphilius. â�� Sieh

auch das Gedicht ihres Sohnes auf seinen Tod, oben S. 86, 10.

aa. Ferd. Fischer, Die Schleiermacher'sche Trennung der Theologie von

der Philosophie, verglichen mit der spinozischen. Ein Beitrag zur Charakteristik

Schleiermachers und Spinozas so wie ihrer Schriften: Theologische Studien und

Kritiken. Hamburg 1848. Jahrg. 21, S. 632 bis 674.

bb. K. H. Sack, Mittheilungen aus Briefen Fr. Schleiermacher's: Theolo-

gische Studien und Kritiken. Hamburg 1848. Jahrg. 21, S. 927 bis 942.

cc. Franz VorlÃ¤nder, Schleiermachers Sittenlehre ausfÃ¼hrlich dargestellt

und beurtheilt mit einer einleitenden Exposition des historischen Entwicklungs-

ganges der Sittenlehre Ã¼berhaupt. Eine von der KÃ¶nigl. DÃ¤n. Gesellschaft zu

Kopenhagen gekrÃ¶nte Preisschrift. Marburg 1851. X, 348 S. 8.

dd. Carl Georg Seibert, Schleiermacher's Lehre von der VersÃ¶hnung. In

ihrem Zusammenhang mit der Schleiermacher'schen Christologie Ã¼berhaupt, sowie

in ihrem VerhÃ¤ltnil) zur rationalistischen, altorthodoxen und rein biblischen Lehre

dargestellt und beleuchtet. Wiesbaden, Kreidel und Niedner. 1855. 39 S. 8.

ee. C. A. Auberlen, Schleiermacher. Ein Charakterbild. Basel, Bahnmaier's

Buchhandlung (C. Detloff). 1859. 2 Bl., 102 S. 8.

ff. Carl Schwarz, Schleiermacher, seine PersÃ¶nlichkeit und seine Theologie.

Ein Vortrag. Gotha, E. F. Thienemann. 1861. 29 S. 8.

gg. Cosack, Schleiermachers Jugendleben: VortrÃ¤ge fÃ¼r das gebildete

Publikum. Elberfeld 1861. 8.

hh. M. Baumgarten, Schleiermacher als Theologe fÃ¼r die Gemeinde der

Gegenwart. Vier (in Rostock gehaltene) VortrÃ¤ge. Berlin 1862. Verlag von

Julius Springer. VIII, 148 S. 8.

ii. Wilhelm Dilthey, Schleiermachers politische Wirksamkeit: PreuB. Jahrb.

1862. 10, 234 bis 277.

jj. A. Immer, Schleiermacher als religiÃ¶ser Charakter. Ein Vortrag, gehalten

in Bern, den 18. Februar 1859. Bern (ZÃ¼rich, Fr. SchultheÃ�.) 1864. 63 S. 8.

kk. Rudolf Baxmann, Schleiermacher's Anfange im Schriftstellern. Eine

historische Skizze. Bonn, bei Adolph Marcus. 1864. 8 Bl., 58 S. 8.

11. K. Schneider, Schleiermacher und Harms. Ein Vortrag im Saale des kgl.

Friedrich-Wilhelms-Gymnasiums zu Posen gehalten. Berlin, G.Reimer. 1865. 40S. 8.

mm. Willibald Beyschlag, Schleiermacher als politischer Charakter. Rede,

gehalten beim Antritt des Rektorats der UniversitÃ¤t Halle-Wittenberg den 12. Juli

1866. Berlin, Rauh. 1866. 40 S. 8.

nn. K. H. Sack, Geschichte der Predigt. Heidelberg 1866.

oo. Richard Frh. von Kittlitz, Schleiermacher's Bildungsgang. Leipzig,

Verlag von Wilh. Engelmann. 1867. 3 Bl., 193 S. 8

pp. Emil Schflrer, Schleiermacher's Religionsbegriff und die philosophischen

Voraussetzungen desselben. Diss. Leipzig 1868. 63 S. 8.

qq. D(aniel) Schenkel, Friedrich Schleiermacher. Ein Lebens- und Charakter-

bild. Elberfeld 1868. Verlag von R. L. Friederichs. VIII, 606 S. 8.

rr. Rudolf Baxmann, Friedrich Schleiermacher. Sein Leben und sein Wirken

fÃ¼r das deutsche Volk. Elberfeld 1868. Verlag von R. L. Friderichs. 160 S. 8.

ss. Theodor Hossbach, Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, sein Leben und

Wirken. Berlin 1868. 788. 8. â�� Vierte Aufl. 1869. - Nach Nr. qq. Schenkel gearbeitet.

tt P. Schmidt, Spinoza und Schleiermacher. Die Geschicke ihrer Systeme

und ihr gegenseitiges VerhÃ¤ltnis. Ein dogmengeschichtlicher Versuch. Berlin,

G. Reimer. 1868. VIII, 199 S 8.
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uu. L. Schultze, Friedrich Schleiermacher als Bekenner des Wunderglaubens

und Zeuge der Auferstehung. Zwei Predigten. Posen, Behr. 1868. 24 S. 8.

vv. Aus den Festreden, Festschriften und Festgaben zur Feier der 100. Wieder-

kehr von Schleiermachers Geburtstage, am 21. November 1868, seien hervor-

gehoben :

1. M. Baumgarten, Schleiermacher, eine ihrer ErfÃ¼llung entgegengehende

Weissagung der deutschen Volkskirche. Eine Festrede, gebalten zu Berlin. Berlin,

G. Reimer. 1869. 24 S. gr. 8.

2. Rud. Benfey, Schleiermacher und seine Bedeutung fÃ¼r das deutsche

Volk. Eine Festschrift. Berlin, Albrecht. 1869. 28 S. gr. 8

3. Georg Dreydorff, Schleiermacher. Festrede. Leipzig, Verlag von

Doncker und Humblot. 1869. 27 S. 8.

4. H. W. Erbkam, Festrede, gehalten in der UniversitÃ¤t zu KÃ¶nigsberg.

KÃ¶nigsberg, Grafe und Unzer. 1868. 24 S. 8.

5. Gustav Fricke, Ueber Schleiermacher. Ein Vortrag. Leipzig, Vogel.

1869. 38 S. gr. 8.

6. L. George, Rede bei der akadem. Feier gehalten in der Aula der Univ.

Greifswald. Berlin, GÃ¤rtner. 1869. 19 S. gr. 8.

7. K. R. Hagenbach, Festrede, gehalten am Vorabend der Sacularfeier

von Schleiermachers Geburtstag in der Aula der UniversitÃ¤t Basel. ZÃ¼rich,

Meyer n. Zeller. 1868. 31 S. 8.

8. E. L. Th. Henke, Schleiermacher und die Union. Festrede in der Aula

in Marburg. Marburg, Elwert. 1869. 38 S. gr. 8.

9. Karl Fr. Aug. Kahms, Rede zum GedÃ¤chtnis Schleiermacher's. Leipzig,

DÃ¶rffling und Franke. 1868. 30 S. 8.

10. Palmer, Zu Schleiermachers GedÃ¤chtniB: Der SÃ¼ddeutsche Schulbote

1868. Nr. 15 bis 18. S. 168 f.

11. August Petersen, Schleiermacher als Reformator der deutschen Bildung.

Festrede. Gotha, Gust. SchloeÃ�mann. 1869. 36 S. gr. 8.

12. Hermann Reuter, Rede zur Feier .... gehalten. Breslau, MÃ¤lzer.

1869. 24 8. 8.

13. K. H. Sack, Rede zum GedachtniÂ« Schleiermacher's. Bonn, Weber.

1869. 19 S. 8.

14. E. 0. Schellenberg, Schleiermacner. Ein Lebensbild zur 100.J Geburts-

tagsfeier vorgetragen in den Protestanten-Vereinen zu Karlsruhe und Elberfeld

and am 21. November in Mannheim. Mannheim, Bender. 1868. 32 S. 8.

15. Daniel Schenkel, Friedrich Schleiermacher. Eine akademische Rede.

Heidelberg, J. C. B. Mohr. 1868. 77 S. 8.

16. Christoph Sigwart, Zum GedÃ¤chtniÃ� Schleiermachers. Rede: Kleine

Schriften. Erste Reihe. Freiburg i. B. und TÃ¼bingen. Akademische Verlags-

bnchhandlung von J. C. B. Mohr. o. J. [1881]. 2. Aufl. 1889. 8. S. 221 bis 255,

vorher JahrbÃ¼cher fÃ¼r dtsch. Theologie 1869.

17. Hermann SpÃ¶rri, Zur hundertjÃ¤hrigen Feier der Geburt Schleiermachers.

Vortrag gehalten vor dem Verein fÃ¼r Kunst und Wissenschaft in der Aula des

Johanneums zu Hamburg. Hamburg, Mauke SÃ¶hne. 1868. 30 S. gr. 8.

18. Karl Steffensen, Die wissenschaftliche Bedeutung Schleiermacher's:

Gesammelte AufsÃ¤tze von Karl Steffensen. Mit einem Vorwort von Rudolf Eucken.

Basel, C. Detloffs Buchhandlung. 1890. S. 293 bis 332.

19. Thomas, Rade am ... Schleiermachers ... gehalten. Berlin, G. Reimer.

1869. 19 S. 8.

20. Nicol. Thomsen, Academische Festrede am . . . Schleiennachers . . .

gehalten. Kiel, Univ.-Buchhandlung. 1869. 248. 4.

21. A. Twesten, Zur Erinnerung an F. D. E. Schleiennacher. Vortrag an

der Berliner UniversitÃ¤t. Berlin, Verlag von Wilhelm Hertz. 1869. 38 S. 8.

22. Th. Wolteradorf, Schleiermachers Predigten Ã¼ber die augsburgische

Confession. Ein Vortrag, gehalten im Verein fÃ¼r wissenschaftliche VortrÃ¤ge zu

Greifswald. Greifswald, Bamberg 1868. 58 S. 8.

23. Friedrich Zach l er, Friedrich Schleiermacher. Kurzer AbriÃ� seines Lebens

und Wirkens. Breslau, MÃ¤lzer. 1869. 39 S. 8.

24. Friedrich Schleiermacher. Eine Festgabe. Heidelberg, Emmerling. 1868.

2 B!., 125 S. gr. 8.

ww. A. BrÃ¶mel, Homiletische Charakterbilder. Berlin 1869. l, 151 f.
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xx. Karl Beck, Schleiermacher ein deutscher Mann. Neujabrsgabe an das

deutsche Volk aus seinen Briefen und Schriften. Reutlingen, Rupp. 1869. 91 und

66 S. 8.

yy. Hermann Gerlach, Die letzten Dinge unter besonderer BerÃ¼cksichtigung

der Eschatologie Schleiermachers nach der Lehre der heil. Schrift dargestellt.

Berlin, Hertz. 1869. 2 Bl., 163 S. 8.

zz. Wilhelm Dilthey, Leben Schleiermachers. Erster Band. Berlin, Druck

und Verlag von Georg Reimer. 1870. XIV, 542 S. und 142 S. Denkmale der

innern Entwicklung Schleiermachers, erlÃ¤utert durch kritische Untersuchungen. 8.

R. Haym, Die Diltheysche Biographie Schleiermachers: PreuÃ�. JahrbÃ¼cher

1870. Bd. 26, 556. â�� Wilhelm Scherer, Friedrich Schleiermacher: Vortrage und

AufsÃ¤tze zur Geschichte des geistigen Lebens in Deutschland und Oesterreich.

Berlin 1874. S. 373 bis 388. â�� Hermann Grimm, FÃ¼nfzehn Essays. Erste Folge.

3. Aufl. 1884. S. 350 bis 361.

aÂ«. Gustav B au r, Scbleiermacher als Prediger in der Zeit von Deutschlands

Erniedrigung und Erhebung. Leipzig 1871. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. 20 S. 8.

aÃ�. Friedrich Brandes, Geschichte der kirchlichen Politik des Hauses Branden-

burg. Erster Band. Zweiter Teil. Gotha, Friedrich Andreas Perthes. 1873. 8.

a,y. Sieh % 282, o) = oben S. 3.

atf. Wilhelm B ender, Schleiermachers Theologie mit ihren philosophischen

Grundlagen dargestellt. NÃ¶rdlingen 1876 und 1878. Druck und Verlag der

C. H. Beck'schen Buchhandlung. II. 8.

at. August Nebe, Zur Geschichte der Predigt Charakterbilder der be-

deutendsten Kanzelredner. Wiesbaden 1879. Band III, S. l bis 65.

af. Christlieb: Herzogs Real-Encyclopadie. Leipzig 1880. VI, S. 289f.

1888. XVIII, S. 609 bis 612.

aij. Richard Rothe, Geschichte der Predigt von den Anfangen bis auf Schleier-

macher. Hg. von August TrÃ¼pelmann. Bremen 1881. 8. S. 479f.

a*. Bernhard Tod t, Ueber Schleiermachers Platonismus. Progr. Wetzlar

1882. 14 S. 4.

a*. W. Gau: Herzogs Real-Encyclopadie. Leipzig 1884. XIII, S. 525 f.

a*. Hermann Petrieb, Pommersche Lebens- und Landesbilder. 2. Theil.

Stettin 1884. S. l bis 65.

ai. Gustav von Rhoden, Darstellung und Beurteilung der PÃ¤dagogik

Schleiermachers. Dies. Leipzig 1884. 96 S. 8.

a/*. A. Frohne, Der Begriff der EigentÃ¼mlichkeit oder IndividualitÃ¤t bei

Schleiermacher. Halle, Max Niemeyer. 1884. VI, 86 S. 8.

af. Gerhard von Zezschwitz: Otto ZÃ¶cklers Handbuch der theologischen

Wissenschaften. NÃ¶rdlingen 1885. Bd. IV, S. 341 f.

af. G. Bauer, Schleiermacher: SchmidsEncyklopÃ¤die des gesamten Erziehungs-

und Dnterrichtswesens. Zweite verb. Aufl. Leipzig 1886. Band 7, Teil 2. S. l bis 55.

ao. Seb. Brunn er, Die 4 GroÃ�meister der AufklÃ¤rungstheologie (Herder,

Paulus, Schleiermacher, StrauÃ�) nach ihrem Schreiben und Treiben verstÃ¤ndlich und

nach MÃ¶glichkeit erheiternd dargestellt. Paderborn, SchÃ¶ningh. 1888. XVI, 634 S. 8.

an. 0. Ritschi. Studien Ã¼ber Schleiermacher: Theolog. Studien und Kritiken

1888. 61, S. 300 f. 687 f.

ap. S. Lommatzsch, Geschichte der Dreifaltigkeitskirche. Berlin 1889.

a<r. Leopold von Ranke, Zur eigenen Lebensgeschichte. Hg. von A. Dove.

Leipzig 1890. S. 266.

ar. Allg. dtsch. Biographie 1890. 81, 422 bis 457 (Wilhelm Dilthey).

au. Heinrich Rinn, Schleiermacher und seine romantischen Freunde. Hamburg

1890.308.8. = SammlunggemeinverstÃ¤ndlicher VortrÃ¤ge. N.F. FÃ¼nfte Serie. Heftlll.

tup. W. Lttthgert, Die Methode des dogmatischen Beweises in ihrer Ent-

wicklung unter dem EinfluÃ� Schleiermachers. Diss. Greifswald 1892. 8.

a^. Ferd. Kattenbusch, Von Schleiermacher zu Ritschi. Zur Orientierung

Ã¼ber den gegenwÃ¤rtigen Stand der Dogmatik. GieÃ�en 1892. 8.

oÂ»-. Wilhelm Schrader, Geschichte der Friedrichs -UniversitÃ¤t zu Halle.

Berlin 1894. 8. I, S. 614 bis 634 u. o.

au. Paul Diebow, Die PÃ¤dagogik Schleiermachers im Lichte seiner und

unserer Zeit. Halle, Max Niemeyer. 1894. XXVHI, 177 S. 8.

bo. M. Fischer, Schleiermacher und die kirchliche Gegenwart: Protestan-

tische Kirchenzeitung 1894. Nr. 33 bis 42.
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bÃ�. Karl Lachmann Ã¼ber Schleiermacher: Sitzungsberichte der kgl. preuÃ�.

Akad. der Wissensch. zu Berlin 1894. XXXIII, 660 f.

by. Otto Geyer, Friedrich Schleiermachers .Psychologie' nach den Quellen

dargestellt und beurteilt. Progr. Leipzig 1895. 4.

b<f. Ludwig Geiger, Berlin 1688â��1840. Geschichte des geistigen Lebens

der preufiischen Hauptstadt. Berlin 1895. II, 261 f. u. o.

bÂ«. B. Becker, Schleiermacher und die BrÃ¼dergemeine: Monatshefte der

Comeninsgesellsch. Band 3, Heft 2,3.

bf. Kieser, Ueber Schleiermachers Religionsbegriff: Zeitschrift fÃ¼r wissen-

schaftliche Theologie 1895. Jahrgang 38. Heft 1.

bij. Otto Kirn, Schleiermacher und die Romantik. Basel 1895. 40 S. 8.

b*. A. Neuberg, Friedrich Schleiermacher, ein deutscher Patriot. Zum

12. Februar: Wissenschaftliche Beilage zur Leipziger Zeitung 1895. Nr. 17.

bÂ«. Rudolf Hirzel, Der Dialog. Ein literarhistorischer Versuch. Leipzig 1895.

8. Theil l und 2.

B. Briefe.

a. Aus Schleiermachers Leben. In Briefen (an die Familie, Henriette Herz;

sieh auch Nord und SÃ¼d 1893. 63, 58f.; Eleonore Grunow, Henriette von Willich

u. a.). Vier Bande. Berlin 1860 bis 1863. IV. 8. 1. Band: Von Schleiermachers

Kindheit bis zu seiner Anstellung in Halle. Zweite Auflage. 1860. â�� 2. Band:

Von Schleiermachers Anstellung in Halle bis an sein Lebensende Zweite Auflage.

1860. â�� 3. Band. 1861: Schleiermachers Briefwechsel mit Freunden bis zu seiner

Uebersiedelung nach Halle, namentlich der mit Friedr. und Aug. Wilh. Schlegel.

(Sieh Nr. rf.) Zum Druck vorbereitet von L. Jonas, nach dessen Tode herausg.

Ton W. Dilthey. â�� 4. Band. 1863: Schleiermachers Briefe an Brinckmann. Brief-

wechsel mit seinen Freunden von seiner Uebersiedelung nach Halle bis zu seinem

Tode. Denkschriften. Dialog Ã¼ber das AnstÃ¤ndige. Recensionen. Vorbereitet von

L. Jonas, heransg. von W. Dilthey. Sieh Grenzboten 1858. 2, 293 bis 307. â��

Gustav Baur, Schleiermacher. Mit Beziehung auf ,Aus Schleiermachers Leben.

In Briefen': Theologische Studien und Kritiken. Gptha 1859. Jahrgang 32, S. 555

bis 620 und 767 bis 800. â�� Ã�. Schleiermachers Briefe an die Grafen zu Dohna.

Hg. von J. L. Jacobi. Halle 1887. Verlag von Eugen Strien. 95 S. 8. â�� an y. (13)

E. M. Arndt: E. M. Arndt, Nothgedrungener Bericht aus seinem Leben. Leipzig 1847.

II, 8. 115 bis 127 und 315 bis 334. â�� <f. (25 ungedruckt) Wilhelm von Schlegel in

der Kgl. Ã¶ffentlichen Bibliothek in Dresden. Vergl. vorhin Nr. Â«. Band 8. â�� s. (3)

Ludwig Tieck: Briefe an L. Tieck 3, 851 bis 353. Vergl. dort l, 43. â�� C. ? Berlin

1811 September 18: (Dorow) Denkschriften und Briefe. Berlin 1838. 2, 35 bis 38. â��

f. unten S. 806. â�� i. Fr. Schl.'s Briefwechsel mit Jfoachim] Christian] G ad [geb. in

Leopoldshagen beiAnclam in Pommern am 26. Mai 1766, talsProfessor der Theologie

in Breslau 19. Februar 1831]. Mit einer biograph. Vorrede hg. von W. Gai.

Berlin, Druck und Verlag von Georg Reimer. 1852. XC, 232 S. 8. â�� Â». K. H. Sack,

Briefwechsel zwischen dem Bischof (Friedrich Samuel Gottfr.) Sack und (Frdr.)

Schleiermacher: Theologische Studien und Kritiken. Hamburg 1850. Jahrg. 23,

S. 145 bis 162. â�� i. B. G. Niebuhr: Mitteilungen aus dem Literaturarchive in Berlin.

1894. S. ?? â�� x. Oehlenschlager: Â§ 291, 7. s. Mynster. â�� L Prof. Schmidt: Zeit-

geist 1891. November 30. â�� fi. Friedrich Tieck: Holtei, 300 Br. H, 3, 106f. â��

v. Ungedruckte Briefe an Luise v. Willich: Nr. ax. Mittheilungen aus v. Willich-

schen ITamilienpapieren: Anzeiger fÃ¼r deutsches Alterthnm und deutsche Litteratur

1896. Band 22, S. 210f. - f. Briefwechsel mit Twesten: August Twesten nach

TagebÃ¼chern und Briefen. Von C. F. Georg Heinrici. Berlin 1889. 8. S. dort das

Register. â�� o. Varnhagen: W. Dorow, Reminiscenzen. Leipzig 1842. S. 90f.

Briefe an Schleiermacher von Goethe: Goethes Werke. Weim. Ausg. IV, 16,

313f. - Dorothea Veit [Â§ 283, 4]: Euphorien 1894. l, 608/12. â�� a. unten S. 806.

C. Schleiermachers Werke.

1) Selbstbiographie (1794): Niedners Zschr. fÃ¼r die histor. Theologie. Ham-

burg und Gotha 1851. Band 21, S. 135 bis 145. Wiederholt in B. Nr. a. Aus

Schleiennachers Leben, Bd. 1.

2) Anteil an den Fragmenten des AthenÃ¤um Â§ 283, 1. 9) I, 2, f). AnBer den

dort genannten Beitragen Schleiermachers sind noch zwei hervorzuheben: II. 2,

S. 289 bis 306 Kants Anthropologie; wiedergedruckt: Ans Schleiermachers Leben 4,
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533f., vergl. 3, 141. â�� III, l, S. 129 bis 139 Garves letzte, Hoch von ihm selbst

herausgegebene Schriften; wiedergedruckt unten in Nr. 36) III, 1. Vergl. Â§ 222,16. d).

[Christoph] Sigwart, Schleiermacher in seinen Beziehungen zu dem AthenÃ¤um

der beiden Schlegel. Zur Charakteristik seiner inneren Entwicklung. Progr. Blau-

beuren 1861. 26 S. 4.

Wilhelm Dilthey, oben Nr. zz. Denkmale S. 74 bis 87.

3) Ueber die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Ver-

Ã¤chtern. Berlin, Georg Reimer. 1799. 8. â�� wiederh.: 1806. â�� Dritte vermehrte

Ausgabe. Berlin 1821. Gedruckt und verlegt bei G. Reimer. XVIII, 462 S. 8. â��

1831. â�� Nr. 36) 1843. I. 1. Band. â�� Siebente Auflage. Berlin, Georg Reimer. 1878.

8. â�� Mit Einleitung hg. von D. Carl Schwarz. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1868. 8.

= Bibliothek der Dtsch. Nationalliteratur Bd. 1. â�� Friedrich Schleiermachers Reden

Ueber die Religion. Kritische Ausgabe. Mit Zugrundelegung des Textes der ersten

Auflage besorgt von G. Ch. Bernhard PÃ¼njer. Braunschweig, G. A. Schwetschke

und Sohn. (M. Bruhn.) 1879. V, 306 S. 8. â�� Mit einer Einleitung von S. Lom-

matzsch. Gotha 1888. 8. =. Bibliothek theologischer Classiker. Bd. 4.

Schiller Ã¼ber die Reden sieh Band V. S. 73. â�� Fr. Schlegel: AthenÃ¤um 1799. â��

J. G. Ratze (Â§ 247, 10), Ansicht von dem NatÃ¼rlichen und UebernatÃ¼rlichen in der

christlichen Religion. Nebst einer Beurtheilnng der Schrift: Ueber die Religion . . .

Zittan und Leipzig 1803. 8. â�� Katechismus der wahren Religion fÃ¼r die VerÃ¤chter

der positiven Religion. Aus den Reden Ã¼ber die Religion entworfen und mit

kurzen ErlÃ¤uterungen und Fingerzeigen versehen von Chn. Timotheus. Leipzig

1818. 8. â�� Neander: Zeitschrift fÃ¼r christliche Wissenschaft. Jahrg. 1850. S. l F. â��

Albrecht Ri t schl, Schleiermachers Reden Ã¼ber die Religion und ihre Nach Wirkungen

auf die evangelische Kirche Deutschlands. Bonn 1874. 8. â�� 0. Ritschi, Schleier-

machers Stellung zum Christentum in seinen Reden Ã¼ber die Religion. Ein Bei-

trag zur Ehrenrettung Scbleiermachers. Gotha 1888. 8.

4) Briefe bei Gelegenheit der politisch-theologischen Aufgabe und des Send-

schreibers jÃ¼discher HausvÃ¤ter. Von einem Prediger auÃ�erhalb Berlin. 1799. 8.

5) Vertraute Briefe Ã¼ber Friedrich Schlegels Lucinde. LÃ¼beck und Leipzig,

bei Friedrich Bohn. 1800. 2 BI., 152 8. 8. Sieh Â§ 283, 3. 20). Die Eleonore

darin ist Eleonore Grunow. â�� Schleiermachers Vertraute Briefe Ã¼ber die Lucinde,

Mit einer Vorrede von Karl Gutzkow. Stuttgart, In Commission der Christ.

Hausmannuchen Antiquariats-Buchhandlung. 1835. XXXVI, 124 S. 8.

6) Monologen. Eine Neujahrsgabe. Berlin, Georg Reimer. 1800. 12. â��

wiederh. 1810. 12. â�� Dritte Ausgabe. Berlin 1822. Gedruckt und verlegt bei

G. Reimer. 3 Bl. (Titel, Vorreden zur zweiten und dritten Ausgabe), 126 S. 12. â��

1829. 16. â�� 1836. 12. â�� Sechste Auflage. Berlin, Georg Reimer. 1843. 8. â��

1846. 104 S. 16. â�� 1849. 16. â�� Neue (Miniatur-) Ausgabe. Berlin, G. Reimer.

1860. VII, 120 S. 16. â�� Neue Ausgabe. Berlin 1868. 16. â�� Zugleich mit Nr. 12)

mit Einleitung hg. von D. Carl Schwarz. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1869. 8. Â«â��

Bibl. der Dtsch. iNationalliteratur Bd. 27. â�� Friedrich Schleiermacher's Monologen.

Hrsg., erlÃ¤utert und mit einer Lebensbeschreibung Schleiermacher's versehen von

J. H. v. Kirchmann. Berlin, Heimann. 1869. VI, 100 S. 8. = Philosophische

Bibliothek oder Sammlung der Hauptwerke der Philosophie alter und neuer Zeit.

Hg. ... von Kirchmann. Heft 7. â�� Bremen, KÃ¼htmann und Co. 1870. 2 Bl.,

132 S. 16. - Reclams Univ.-Bibl. Nr. 502.

Ins FranzÃ¶sische Ã¼bersetzt von Louis Segond. Geneve 1837. 12.

B. Pansch, Fichtes Bestimmung des Menschen' und Schleiermachers .Mono-

logen'. Beilage zum Programm des Realprogymnasiums zu Buztehnde. Buxte-

hude. Druck von J. Vetterli. 1885. 27 S. 4.

7) Predigten von Dr. F. Schleiermacher. Berlin. Bei G. Reimer. Erste Samm-

lung 1801. 1816. â�� Zweite Sammlung 1808. 1820. â�� Dritte Sammlung 1814.

1820. 1822. â�� Vierte Sammlung 1820. 1826. â�� FÃ¼nfte Sammlung 1826. â�� Sechste

Sammlung 1881. â�� Siebente Sammlung 1833. - Nachdruck: Predigten von Dr.

F. Schleiermacher. Erste bis Siebente Sammlung. Neue, nach der vollstÃ¤ndigen

und unverÃ¤nderten dritten Berliner Original-Ausgabe gedruckte Auflage. Reut-

lingen, im Verlage der J. N. EnÃ�lin'schen Buchhandlung. 1835. VII. 8. â�� Neue

Ausgabe. Nr. 36) 1834 und 1835. II. Abtheilung. 1. bis 4. Band.

K. H. Sack, Recension Ã¼ber Schleiermachers Festpredigten = FÃ¼nfte Samm-

lung: Studien und Kritiken. Hamburg 1831. Jahrg. 4, S. 350f.
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RienÃ¤ker, lieber das VerhÃ¤ltnis zwischen Schleiermacher's Predigten und

seiner Dogmatik: Theologische Studien und Kritiken. Hamburg 1831. Jahrgang 4.

S. 240 bis 254.

8) Grundlinien einer Kritik der bisherigen Sittenlehre von F. Schleiennacher.

Berlin 1803. Im Verlage der Realschulbuchhandlung. X, 489 S., l unbez. S.

Druckfehler. 8. â�� Zweite Auflage. Berlin, Georg Reimer. 1834. 8.

a. P. Ewh, Die Begriffe Pflicht und Tugend in der Sittenlehre Kants und

Schleiermachers. Eine vergleichende Studie. Diss. Erlangen 1891. 8.

b. Franz Bachmann, Die Entwickelung der Ethik Schleiermachers nach den

.Grundlinien einer Kritik der bisherigen Sittenlehre'. Diss. Leipzig 1892. 54 S. 8.

c. R. Heinrich, Schleiennachers ethische Grundgedanken, nach den von ihm

selbst verÃ¶ffentlichten ethischen Werken und in ihrem Zusammenhange mit der

deutschen Romantik betrachtet. Progr. des Progymn. in Kempen (Posen). 1889. 4.

d. P. Uhlhorn, Schleiermachers Entwurf einer Kritik der bisherigen Sitten-

lehre, dargestellt und nach den bisherigen Ergebnissen untersucht. Leipzig 1894. 8.

e. M. Tuengerthal, Philosophische und christliche Ethik nach Schleier-

macher. Diss. Jena 1894. 8.

9) Zwei unvorgreifliche Gutachten in Sachen des protestantischen Kirchenwesens,

zunÃ¤chst in Beziehung auf den preuÃ�ischen Staat. Berlin, Georg Reimer. 1804. 8.

10) Platon's Werke Ã¼bersetzt von Friedrich Schleiermacher. Berlin, 1804 bis

1809, in der Realschulbuchhandlung. Drei Theile in sechs BÃ¤nden. 8.

I. 1. Band: Einleitung. Phaidros; Lysis; Protagoras; Laches. - 2, Band:

Charmides; Eutyphron; Parmenides; Des Sokrates Verteidigung; Kriton; Ion;

Hippias d. Kl.; Hipparchos; Minos; Alkibiades der Zweite. â�� II. I.Band: Gorgias;

Theaitetos; Menon; Euthydemos. â�� 2. Band: Kratylos; Der Sophist; Der Staats-

mann; Das Gastmahl. â�� S.Band: Phaidon; Philebos; Theages; Dis Nebenbuhler;

Der erste Alkibiades; Menexenos; Hippias; Kleitophon. â�� I. 1. und 2. II. l bis S.

Zweite verbesserte Auflage. 1817. 1818. 1818. 1824. 1826. â�� Dritte Auflage. 1855

bis 1862. 8. â�� Dritten Theiles erster Band. A. u. d. T.: Platons Staat von F.

Schleiermacher. Berlin,1828. Gedruckt und verlegt bei G. Reimer. â�� Zweite Aufl. 1862.

August BÃ¶ckh: Heidelbergische JahrbÃ¼cher 1808. Abtheilung fÃ¼r Philologie,

Historie, Literatur und Kunst I, S. 81 bis 121 = Gesammelte kleine Schriften.

Leipzig, Teubner. 1872. Band 7, S. l bis 38.

lOa) Abhandlungen in den Denkschriften der Berliner Akademie der Wissen-

schaften von 1804 bis 1819.

lOb) Eintrag in August v. Goethes Stammbuch (,Nicht der JÃ¼ngling begehrt

ich zu sein, so sprÃ¤chen wohl Viele') 24. Juli 1805: Dtsch. Rundschau 68 (1891), 248.

11) Predigt bei der ErÃ¶ffnung des akademischen Gottesdienstes der Fried-

richa-Ã¼niversitat. Berlin 1806. 8.

12) Die Weihnachtsfeyer. Ein GesprÃ¤ch. Halle 1806. 8. â�� wiederh. Berlin

1827. 16. â�� Dritte Auflage. Berlin, Georg Reimer. 1837. 8. 1846. 8. â�� Nr. 36)

1843. I. 1. Band. â�� Neue Ausgabe. Berlin 1850. 16. â�� Zugleich mit Nr. 6) mit

Einleitung herausgegeben von D.Carl Schwarz. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1869. 8.

= Bibliothek der Dtsch. Nationalliteratur. Bd. 27. â�� Reclams Univ.-Bibl. Nr. 587.

13) Ueber den sogenannten ersten Brief des Paulos an den Timotheos. Ein

kritisches Sendschreiben an J. C. Gass, Consistorialassessor und Feldprediger zu

Stettin, von F. Schleiermacher. Berlin. In der Realschulbuchhandlung. 1807. 239 S. 8.

Heinrich Planck, Bemerkungen Ã¼ber den ersten Paulinischen Brief an

Timotheus in Beziehung auf das kritische Sendschreiben von . . . Schleiermacher.

GÃ¶ttingen 1808. 8.

14) Gelegentliche Gedanken Ã¼ber UniversitÃ¤ten in Deutschem Sinn. Nebst

einem Anhang Ã¼ber eine neu zu errichtende, von F. Schleiermacher. Berlin 1808.

In der Realschulbuchhandlung. VIII, 176 S. 8.

Savigny, Vermischte Schriften. Berlin 1850. Band 4. Nr. XLH.

15) PredigtÃ¼berdasrechteVerhaltnisdesChristenzuseinerObrigkeit.Berl.1809.8.

16) Zwei Predigten am 22. Juli und am 5. August gesprochen. Berlin 1810. 8.

17) Kurze Darstellung des theologischen Studiums zum Behuf einleitender

Vorlesungen entworfen von F. Schleiermacher. Berlin, 1811. In der Realschul-

bnchhandlung. 2 Bl., 92 S. 8. - wiederh. 1830. 8. â�� Nr. 36) 1843. I. 1. Band.



222 Buch VII. Phantastische Dichtung. Â§ 293, II. 3.

18) Predigt am 22 October in der Dreifaltigkeitskirche in Berlin gehalten.

Berlin 1813. 8.

19) F. Schleiermacher an den Herrn Geheimenrath Schmalz. Auch eine

Recension. Berlin, in der Realschulbuchhandlung im Novbr. 1815. 56 S. 8.

20) Am 28. MÃ¤rz 1813 und am 22. October 1815. Zwei Predigten. Berlin,

G. Reimer. 1863. 8.

21) Ueber die neue Liturgie fÃ¼r die Hof- und Garnison-Gemeine zu Pots-

dam und fÃ¼r die Garnisonkirche in Berlin. Berlin 1816. 8.

22) Deber die fÃ¼r die protestantische Kirche des preuÃ�ischen Staats einzu-

richtende Synodalverfassung. Berlin 1817. 8.

23) Ueber die Schriften des Lukas ein kritischer Versuch von Dr. Fr. Schleier-

macher. Erster Theil. Berlin, bei G. Reimer. 1817. XVI, 302 S. 8.

24) An Herrn Oberhofprediger D. Ammon Ã¼ber seine PrÃ¼fung der Harmsi-

schen SÃ¤ze. Von D. F. Schleiermacher. Mit einer Zugabe. Berlin 1818. in der

Realschulbuchhandlung. 92 S. 8.

24a) Zugabe zu meinem Schreiben an Herrn Ammon. Berlin 1818, in der

Realschulbuchhandlung. 8.

(Ch. F. Ammon) Antwort auf die Zeitschrift des Hrn. Dr. Fr. Schleier-

macher . . . Hannover und Leipzig 1817. 8.; 2. verb. Ausgabe mit einer Nachschrift

an die Leser, ebenda 1818. 8.

25) Predigt am 18. Weinmond 1818. Berlin 1819. 8. und andere Gelegen-

heitspredigten, meist im fÃ¼nften Bande der Predigten (Nr. 7) wiederholt.

26) Theologische Zeitschrift. Herausg. von Fr. Schleiermacher, W. M. L. de

Wette und Fr. LÃ¼cke. Berlin 1819 bis 1822. Drei Hefte. 8.

27) Der christliche Glaube nach den GrundsÃ¤tzen der evangelischen Kirche im

Zusammenhange dargestellt von Friedrich Schleiermacher. Berlin 1821. u. 8. â��

wiederh. 1830. II. 8. â�� FÃ¼nfte unverÃ¤nderte Ausgabe. Zwei BÃ¤nde. Berlin, G.Reimer.

1861. XVHI,1022S. 8. - Sechste unverÃ¤nderte Auf lÃ¤ge. Nr.36) 1884.1. 3.und4.Band.

Vergl. Nr. 32 und 45). â�� J. G. Ratze, ErlÃ¤uterung der Hauptpunkte in

Schleiermachers christlicher Glaubenslehre. Leipzig 1823. 8. â�� Christlieb Julius

Branifi, Ueber Schleiermachers Glaubenslehre. Ein kritischerVersuch. Berlin 1824.

8. â�� F.F.DelbrÃ¼ck, ErÃ¶rterung einiger HauptstÃ¼cke in Schleiermachers christlicher

Glaubenslehre. Bonn 1827. 8. â�� Heinrich Schmid, Ã�ber Schleiermachers Glaubens-

lehre mit Beziehung auf die Religion. Leipzig 18H5. 8. â�� Karl Rosenkranz, Kritik

der Schleiermacherschen Glaubenslehre. KÃ¶nigsberg 1886. 8. Vergl. Â§ 343,1674.17).

28) Predigt, gehalten bei der WiedererÃ¶ffnung der deutach-evangelisch-luthe-

rischen Kirche in der Savoy zu London am 21. September 1821. â�� wiederh. 1830. 8.

29) Magazin von Fest-, Gelegenheits- und Ã¤ndern Predigten und kleinern

Amtsreden. Neue Folge. Herausgegeben von RÃ¶hr, Schleiermacher und Schuderoff.

6 BÃ¤nde. Magdeburg, Heinrichshofen. 1823 bis 29. 8. Vergl. DrÃ¤seke. Nr. 5. 11).

30) Ueber das liturgische Recht evangelischer LandesfÃ¼rsten. Ein theologisches

Bedenken von Pacificus Sincerus. GÃ¶ttingen, Vandenhoeck und Rupprecht. 1824. 8.

31) GesprÃ¤ch zweier selbst Ã¼berlegender evangelischer Christen Ã¼ber die

Schrift: Luther in Bezug auf die neue preuÃ�ische Agende. Ein letztes Wort oder

ein erstes. (Von Schleiermacher.) Berlin, G. Reimer. 1827. 8.

32) Dr. Schleiermacher Ã¼ber seine Glaubenslehre, an Dr. LÃ¼cke: Theolog.

Studien und Kritiken. Hamburg 1829. Band 2, S. 255 bis 284. S. 481 bis 532.

33) Ueber die Zeugnisse des Papias von unsern beiden ersten Evangelien. Von

Fr.Schleiermacher ideologische Studien und Kritiken. Hamburg 1832. S. 735 bis 768.

34) Predigt am Sonntage Septuagesimae (3. Februar), als am Dankfeste nach

der Befreiung von der Cholera, in der Dreifaltigkeitskirche gesprochen. Berlin,

G. Reimer. 1833. 8.

35) Letzte Predigt, gehalten in der Dreifaltigkeitskirche in der FrÃ¼hstunde

des 2. Februar 1834. Berlin, G. Reimer. 1834. 8.

36) Friedrich Schleiermacher"n sÃ¤mmtliche Werke (in drei Abtheilungen).

I. Abth. Zur Theologie. 1. bis 8. (9. und 10. nicht erschienen). 11. bis 13. Band.

H. Abth. Predigten. 1. bis 10. Band. HI. Abth. Zur Philosophie. 1. bis 9. Band.

Berlin, gedruckt und verlegt bei G. Reimer. 1834 f. XXX. B.
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I. Abtheilung. Zur Theologie. 1. Band: Nr. 17). Nr. 3) Religion. â��

Nr. 12) Weihnachtsfeier. â�� 2. Band: Kleine theologische Schriften. â�� 3. und 4. Band:

Nr. 27) Glaube. â�� 5. Band: Kleine theologische Abhandlungen. â�� 6. Band: Lit.

NachlaÃ� 1. Bd. 1864: Das Leben Jesu. Vorlesungen zu Berlin im J. 1832 gehalten.

Hg. Ton K. A. RÃ¼tenik. â�� 7. Band: Lit. NachlaÃ� 2. Bd. 1838: Hermeneutik und

Kritik, mit besonderer Beziehung auf das Neue Testament. Hg. von Fr. LÃ¼cke. â��

8. Band: Lit. NachlaÃ� 3. Bd. 1845: Einleitung ins Neue Testament. Mit einer Vor-

rede von Fr. LÃ¼cke, hg. von G. Wolde. â�� 11. Band: Lit. NachlaÃ� 6. Bd. 1840:

Geschichte der christlichen Kirche. Hg. von E. Bonneil. â�� 12. Band: Lit. Nach-

laÃ� 7. Bd. 1848. (2. Aufl. 1884): Die christliche Sitte nach den GrundsÃ¤tzen der

evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt. Hg. von L. Jonas. â�� 13. Band:

Lit. NachlaÃ� 8. Bd. 1850: Die praktische Theologie nach den GrundsÃ¤tzen der

evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt. Hg. von J. Frerichs.

Darstellung vom Kirchenregiment. Abdruck aus Schleiermacher's sÃ¤mintlichen

Werken, zur Theologie. 13. Bd. Mit einleitendem Vorwort von H. Weis s. Berlin,

G. Reimer. 1881. 8.

II. Abteilung. Predigten. 1. bis 4. Band: Nr. 7). â�� 5. und 6. Band: Lit.

NachlaÃ� 1. und 2. Bd. â�� 7. Band: Lit. NachlaÃ�. 3. Bd. 1836: Predigten in den

Jahren 1789 bis 1810 gehalten. Hg. von A. Sydow. â�� 8. und 9. Band: Lit. Nach-

laÃ� 4. nnd 5. Bd. 1837 und 1847: Homilien Ã¼ber das Evangelium Johannis. Hg.

von A. Sydpw. â�� 10. Band: Lit. NachlaÃ� 6. Bd. 1856: Predigten Ã¼ber die

Apostelgeschichte und Ã¼ber einzelne evangelische Stellen.

III. Abtheilung. Zur Philosophie. 1. Band: Philosophische und ver-

mischte Schriften. 1. Band 1846. â�� 2. Band: Philos. u. verm. Schriften. 2. Band

1838. â�� 3. Band: Lit. NachlaÃ� 1. Bd. 1835: Reden und Abhandlungen, der Kgl.

Akademie der Wissenschaften vorgetragen. Hg. von L. Jonas. â�� 4. Band: Lit.

NachlaÃ� 2. Bd. 1. Abtheilung 1839: Geschichte der Philosophie. Hg. von H. Ritter.

2. Abtheilung 1839: Dialektik. Hg. von L. Jonas. â�� 5. Band: Lit. NachlaÃ� 3. Bd.

1835: Entwurf eines Systems der Sittenlehre. Hg. von A. Schweizer. â�� 6. Band:

Lit. NachlaÃ� 4. Bd. 1862: Psychologie. Hg. von L. George. â�� 7. Band: Lit. Nach-

laÃ� 5. Bd. 1842: Vorlesungen Ã¼ber die Aesthetik. Hg. von Carl Lommatzsch. â��

8. Band: Lit. NachlaÃ� 6. Bd. 1845: Die Lehre vom Staat. Hg. von Ch. A. Brandis. â��

9. Band: Lit. NachlaÃ� 7. Bd. 1849: Erziehungslehre. Hg. von C. Platz.

Friedrich Schleiermachers philosophische Schriften. (Philosophische Biblio-

thek oder Sammlung der Hauptwerke der Philosophie alter und neuer Zeit. Unter

Mitwirkung namhafter Gelehrter hrsg., beziehungsweise Ã¼bersetzt und mit Lebens-

beschreibungen versehen von J. H. von Kirchmann. 43. 45. 48. 52. 57. 58. Heft).

Berlin, Heimann. 1869 bis 1870. X, 595 S. 8.

37) Thiel, Schleiermacher, die Darstellung der Idee eines sittlichen Ganzen

im Menschenleben anstrebend. Eine Rede an seine Ã¤ltesten SchÃ¼ler aus den Jahren

1804â�� 6 zu Halle, von einem der Ã¤ltesten unter ihnen. Berlin 1835. gehÃ¶rt nach A. m'.

38) Friedrich Schleiermachers GrundriÃ� der philosophischen Ethik, mit Vor-

rede von August Twesten. Berlin, G. Reimer. 1841. 8.

39) Nekrolog von Friedrich Samuel Gottfr. Sack: Theologische Studien und

Kritiken. Hamburg 1850. Jahrg. 23, 8. 148 bis 150.

40) Ideen, Reflexionen und Betrachtungen aus Schleiermachers Werken.

Berlin 1854. 8.

41) Predigten Ã¼ber den Christlichen Hausstand von Friedrich Schleiermacher.

Vierte Auflage. Berlin. G. Reimer. 1860. 8.

42) Hausandachten aus Schleiermacher's Predigten, in tÃ¤glichen Betrachtungen

nach der Ordnung des Kirchenjahrs zusammengestellt von Franz Remy. Zwei

Theile. Berlin, G. Reimer. 1861 und 1862. II. 8.

48) Friedrich Schleiermacher. Lichtstrahlen aus geinen Briefen und sÃ¤mmt-

lichen Werken. Mit einer Biographie Schleiermacher's. Von Elisa Maier.

Leipzig: F. A. Brockhaus. 1868. VII, 4 unbez. S., 273 S. 8.

44) Schleiermacher's RÃ¤thsel und Charaden. Berlin, Verlag von Wilhelm Hertz.

18 . . â�� Zweite vermehrte Auflage. 1875. 8. â�� Dritte vermehrte Auflage mit einem

Anhange von RÃ¤thseln und Charaden Ph. Buttmann's. Berlin 1883. 8. â�� Unge-

druckte Gedichte. Zur Feier des 18. Juli 1894 fÃ¼r Gustav- Freytag in Druck

gegeben (von Georg Hirzel). S. 6f.: Drei Charaden von Friedrich Schleiermacher.
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45) Handschriftliche Anmerkungen zum ersten Theile der Glaubenslehre, hg.

von C. ThÃ¶nes. Berlin, G. Reimer. 1873. 8.

46) PredigtentwÃ¼rfe von Friedrich Schleiermacher aus dem Jahre ROO, hg.

von Friedrich Zimmer. Gotha, Friedrich Andreas Perthes. 1887. IV, 75 8. 8.

47) Konfirmationsrede am 31. MÃ¤rz 1831 in der Dreifaltigkeitskirche zu

Berlin bei der Einsegnung des FÃ¼rsten Bismarck gehalten von Friedrich Daniel

Ernst Schleiermacher. Hg. von Siegfr. L o mm atz s eh. Berlin, Druck und Verlag

von Georg Reimer. 1895. 30 S. 8.

4. Heinrich Christoph Wilhelm von Sigwart, geb. am 31. August 1789 in

Remmingsheim im wÃ¼rttembergischen Schwarzwaldkreis, 1813 Repetent der theo-

logischen FakultÃ¤t, 1816 auÃ�erordentlicher und 1818 ordentlicher Professor der Philo-

sophie in TÃ¼bingen, auch evangelischer PrÃ¤lat. Er starb am 16. Nov. 1844 in Stuttgart.

Nekrol. 22, 1038. â�� Allg. dtsch. Biogr. 1892. 34, 306/8 (Liebmann). â�� unten

S. 806.

1) Ueber den Zusammenhang des Spinozismus mit der cartesianiscben Philo-

sophie. Ein philosophischer Versuch. TÃ¼bingen 1816. 8.

2) Handbuch zu Vorlesungen Ã¼ber die Logik. TÃ¼bingen 1818. 8.; 3. A. 1835. 8.

3) Handbuch der theoretischen Philosophie. TÃ¼bingen 1820. 8.

4) Antwort auf die Recension meines Handbuches der theoret. Philos. in der

Jenaer Lit-Ztg. TÃ¼bingen 1821. 8.

5) Die Leibnitzische Lehre von der prastabilirten Harmonie in ihrem Zusammen-

hange mit frÃ¼heren Philosophemen betrachtet. TÃ¼bingen 1822. 8.

6) Der Spinozismus historisch und philosophisch erlÃ¤utert mit Beziehung auf

Ã¤ltere und neuere Ansichten von H. C. W. Sigwart. TÃ¼bingen, bei C. F. Osiander.

1839. 264 S, l Bl. Inhalt. 8.

7) Geschichte der Philosophie. TÃ¼bingen 1844. III. 8.

5. Johann Heinrich Bernhard DrÃ¤seke, geb. am 18. Januar 1774 in

Braunschweig, studierte in Helmstedt, 1795 zweiter, 1797 erster Prediger in MÃ¶lln,

1804 in Ratzeburg, 1814 Pastor an der Ansgarii-Kirche in Bremen, lehnte einen Ruf

nach Koburg ab, erhielt 1829 den Titel eines sachsen-gothaischen Kirchenrates, kam

1832 nach Magdeburg und starb am 13. Dezember 1849 als Domprediger und General-

Superintendent der Provinz Sachsen mit dem Titel eines Bischofs in Potsdam, ver-

hungernd infolge eines schlimm en Halsleidens. Er war einer der bedeutendsten Kanzel-

redner seinerZeit.der mit grÃ¶Ã�ter Unerschrockenheit gegen dieFremdherrschaft sprach.

a. Mensel, Gel. Teutschland 9, 254f. 13, 291. 17, 446 bis 448. 22l, 669f.

b. Georg Funk, Charakteristik DrÃ¤sekes als geistlicher Redner: Hallische

JahrbÃ¼cher fÃ¼r dtsch. Wissensch. und Kunst 1838. Nr. 77. 78.

c. G. v. C. (KÃ¶nig), Der Bischof DrÃ¤seke und sein achtjÃ¤hriges Wirken im

PreuBischen Staate. Bergen 1840. Bei C. H. Bennemann. 70 S. 8.

d. Der Bischof DrÃ¤seke und seine amtliche Wirksamkeit in der Provinz

Sachsen. Ein Wort zu seiner Verteidigung nebst Charakteristik seiner Predigt-

weise. Von einem Geistlichen. Magdeburg 1841. 30 S. 8.

e. Andeutungen und Winke zur richtigen Auffassung und WÃ¼rdigung des

Bischofs D. DrÃ¤seke, als christlich-homiletischen Schriftstellers. Leipzig, Theodor

Thomas. 1841. VI, 110 S. 8.

f. KÃ¶nig, DreiÃ�ig Fragen an die FacultÃ¤ten. 1841.

g. Auch eine und zwar die allernothwendigste Vertheidigung fÃ¼r den Bischof

DrÃ¤seke. Leipzig, Otto Wigand 1841. 30 S. 8. Giebt sieben Schriften gegen

Nr. c. G. v. C. an.

h. Nekrolog 27, 969 bis 979.

L ZÃ¶ckler, Handbuch der theol. Wissenschaften. 4. Band: Praktische Theo-

logie (Harnack).

k. K. H. Sack, Geschichte der Predigt. Heidelberg 1866.

1. Allg. dtsch. Biogr. 1877. 5, 873 bis 382 (Manchot).

m. Herzog, RealencyklopÃ¤die. 3. Band (Tholuck).

n. August Nebe, Zur Geschichte der Predigt. Charakterbilder der bedeu-

tendsten Kanzelredner. Wiesbaden 1879. Band H, S. 286 bis 344.

o. Friedrich Althaus, Theodor Althans. Ein Lebensbild. Bonn 1888. 8.

Sieh im Register S. 463 f. â�� p. s. unten S. 806.
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1) Zur BefÃ¶rderung wahrer ReligiositÃ¤t. FÃ¼nf ReligionsvortrÃ¤ge. Schwerin

und Wiamar 1796. 8.

2) Schilderungen fÃ¼r denkende Christen. LÃ¼neburg 1808. 8.

3) Predigten fÃ¼r denkende Verehrer Jesu. LÃ¼nebnrg, Verlag von Herold

und Wahlstab. 1804 bis 1812. V. 8. â�� 1810. IV. 8. - 1817 bis 1823. V. 8. â��

1826. V. 8. â�� 1836. H. 8.

4) Ueber Ideale und ihre Bedeutung fÃ¼r den GenuÃ� des Lebens. Eine Vor-

lesung, am letzten Jahresabend 1807 in der litterar. Gesellschaft zu Ratzeburg

gehalten: Ratzeburg. litter. BlÃ¤tter 1808. StÃ¼ck 8 bis 11.

5) Glaube, Liebe, Hoffnung. Ein Handbuch fÃ¼r junge Freunde und Freun-

dinnen Jesu. Handbuch fÃ¼r Confirmanden. LÃ¼neburg 1813. 8. â�� 1814. â�� 1815.

- 1817. - 1824. â�� 1834. â�� 1842. 8.

6) Deutschlands Wiedergeburt, verkÃ¼ndigt und gefeiert durch eine Reihe

evangelischer Reden im Laufe des unvergeÃ�lichen Jahres 1813; von Johann Hein-

rich Bernhard DrÃ¤seke. LÃ¼beck, bei M. Michelsen. 1814. Auch unter dem Titel:

Predigten in der Zeit der ErlÃ¶sung Deutschlands. Drei Hefte. 8. â�� Nebst einem

Anhange von Predigten, welche den groÃ�en Gegenstand berÃ¼hren. 2 BÃ¤nde. 2. Auf-

lage. 1817 und 1818. II. 8.

7) Vaterlandsfreude. Eine Dankpredigt zur Feier des Tages von Leipzig.

Bremen 1815. 8.

8) Ueber die Darstellung des Heiligen auf der BÃ¼hne. Bremen 1815. 8.

9) Predigten (20) Ã¼ber die letzten Schicksale unsere Herrn, nach Anleitung des

Evangelium MatthÃ¤i. LÃ¼neburg, bei Herold und Wahlstab. 1815. XV, 499 S. 8.

10) Ueber Ideale und ihre Beziehung auf LebensgenuÃ� und Lebensfrieden.

Eine Vorlesung im Museo zu Bremen am 22ton April 1816 gehalten von J. H.

Bernhard DrÃ¤seke. Bremen, bei J. G. Heyse. 27 8. 8.

11) Neuestes Magazin von Fest-, Gelegenheits- und Ã¤ndern Predigten und

kleinem Amtsreden Hg. von Hanstein, DrÃ¤seke und Eylert. Magdeburg 1816

bis 1818. III. 8. Vergl. Nr. 3. Schleiermacher. 29).

12) Predigten Ã¼ber freigewÃ¤hlte Abschnitte der heiligen Schrift. 2 Jahr-

gÃ¤nge. LÃ¼neburg 1817 bis 1819.

13) Predigt zur Feier der VÃ¶lkerschlacht bei Leipzig am 18. Okt. 1817.

14) Predigten Ã¼ber die letzten Schicksale unsers Herrn. 2 BÃ¤nde. LÃ¼neburg

1816 bis 1822.

15) Christus an das Geschlecht dieser Zeit. 1819 und 1820 mit den Zugaben

Die Gottesstadt und die LÃ¶wengrube; Der FÃ¼rst des Lebens und sein neues Reich

Die hÃ¶chsten Entwicklungen des Gottesreiches auf Erden. 2. Aufl. 1820.

16) GemÃ¤lde aus der heiligen Schrift. LÃ¼neburg, Herold und Wahlstab.

1. Der Weg durch der WÃ¼ste. 1821. 2. Paulus zu Philippi. 1824. 3. Lazarus'

Anferweckung. 1828. 4. Jesus und Nicodemus. 1828.

17) Vom Reich Gottes. Betrachtungen nach der Schrift mit denkenden

Chrwten angestellt. Bremen, J. G. Heyse. 1830. III. 8. â�� 1850. III. 8.

18) Worte der Weihe bei der feierlichen EnthÃ¼llung des Neuen Denkmals

fÃ¼r Gustav Adolph auf dem Schlachtfelde von LÃ¼tzen am 6. November 1837 ge-

gprochen von Job. Heinr. Beruh. DrÃ¤seke. Magdeburg 1837. 8.

19) Einige (8) in der Domkirche gehaltene Predigten von D. Johann Hein-

rich Bernhard DrÃ¤seke. Magdeburg 1839. 100 S. 8.

20) Nachgelassene Schriften. Hg. von Theod. Heinr. Timoth. DrÃ¤seke. Zwei

BÃ¤nde. (A. u. d. Titel: 1. Predigten Ã¼ber die Stufenlieder. 2. Predigten Ã¼ber den

Brief des Jacobus. 2 Abtheilungen.) Magdeburg, Heinrichshofen'sche Buchhand-

lung. 1850 und 1851.

21) Der Bischof DrÃ¤seke als Maurer. Eine Sammlung seiner Vortrage und

Festreden in der Loge. Hg. von Aug. Wilh. MÃ¼ller. Magdeburg, Hemrichs-

bofen'sche Buchhandlung. 1852. XXVIII, 337 S. 8.

6oÂ»deke, GrondriÂ». VI. Â». Aufl.* 15
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6. Friedrich Ehrenberg, geb. am 6. Dezember 1776 in Elberfeld, 1798

Prediger in Plettenburg, 1803 in Iserlohn, 1806 Hofprediger in Berlin; t al* k.

Oberhofprediger und wirklicher Oberkonsistorialrat in Berlin am 9. Dezember 1852.

a. Mensel, Gel. Tentschland 13, 311 bis 313 17, 480 f. 22", 20 f.

b. (Hitzig) Gelehrtes Berlin im J. 1825. S 54 f.

c. Nekrolog 80, 815.

d. Allg. dtsch. Biogr. 1877. 5, 711 (Wagenmann).

1) Reden an gebildete Menschen, Ã¼ber die heiligsten Angelegenheiten des

Geistes und Herzens in unsern Tagen; zur Weckung und Belebung des moralisch-

religiÃ¶sen Sinnes. 1. BÃ¤ndchen. DÃ¼sseldorf 1802 2. BÃ¤ndchen, ebenda 1803.

3. BÃ¤ndchen. Leipzig und Elberfeld 1804. 8. = Nr. 3).

2) Wahrheit und Dichtung Ã¼ber unsere Fortdauer nach flemTode. Leipz.1803. 8.

3) Reden Ã¼ber wichtige GegenstÃ¤nde der hÃ¶heren Lebensknnst. Leipzig und

Elberfeld 1804. 8. Sieh Nr. 1).

4) Reden an Gebildete aus dem weiblichen Geschlechte. Elberfeld 1804. 8.;

wiederh. 1808. â�� Dritte Aufl. 1817. II. 8. â�� Vierte Aufl. 1827 bis 29. II. 8. â��

FÃ¼nfte Aufl. Iserlohn 1858. II. 8.

5) Das Schicksal. Von Friedrich Ehrenberg. Elberfeld und Leipzig, bey

Heinrich Bflschler. 1805. 4 Bl., XXXIX, 248 S. 8.

6) Die praktische Lebensweisheit. Ein Handbuch fÃ¼r AufgeklÃ¤rte von Fried-

rich Ehrenberg. Leipzig, 1805 und 1806, bey Johann Ambrosius Barth. II. 8.

7) Euphranor, Ã¼ber die Liebe. Elberfeld 1805 bis 1806. II. 8. â�� Zweite

Auflage 1809 bis 1817. II. 8.

8) Handbuch fÃ¼r die Ã¤sthetische, moralische und religiÃ¶se Bildung des Lebens.

Elberfeld 1807. 8.

9) Der Charakter und die Bestimmung des Mannes. Elberfeld 1809. 8. â��

Zweite Auflage. 1822. 8.

10) Weiblicher Sinn und weibliches Leben. Berlin 1809. 8. â�� Zweite Auf-

lage. Berlin 1819. II. 8.

11) BlÃ¤tter dem Genius der Weiblichkeit gewidmet. Berlin 1809. 8.

12) Bilder des Lebens. Elberfeld 1811 bis 1814. III. - 1815. III. 8. Aus

dem 3. Teile besonders abgedruckt: Agathes lÃ¤ndliche Stunden. Elberfeld 1815. 8.

18) Â«eelengemÃ¤lde. Berlin 1812. II. 8.

14) Das Volk und seine FÃ¼rsten. Volkswesen und Volkssinn, in Reden.

Leipzig 1815. 8.

15) FÃ¼r Frohe und Trauernde. Leipzig 1818. 8. â�� Zweite Auflage. 1820 8.

16) Zur GedÃ¤chtnisfeier der Entschlafenen. Berlin 1824. 8.

IIT. Ã�bereinstimmend mit den Bewegungen der Philosophie, des groÃ�en

Ã¶ffentlichen Lebens in Staat und Kirche, wurde auch die Jurisprudenz

von verschiedenartigen StrÃ¶mungen beherrscht. Die beiden Parteien, die

historische und die nichthistorische Schule, die sich hier gegenÃ¼berstanden,

waren in der Erstrebung eines nationalen Rechtes einig, uneinig dagegen

Ã¼ber den maÃ�gebenden Grundsatz. WÃ¤hrend Thibaut und seine Ge-

sinnungsgenossen das Recht aus dem Geiste des Volkes entwickelt wissen

wollten, eine Richtung, die in spÃ¤terer Zeit Eduard Gans besonders nach-

drÃ¼cklich verfolgte, wollten die anderen, die sich an Savigny anschlÃ¶ssen,

es auf die geschichtlichen Elemente zurÃ¼ckfÃ¼hren nnd sprachen der Zeit

selbst den Beruf zur Gesetzgebung ab. Um die Erneuerung des Straf-

rechts machten sich Grolman und Feuerbach verdient, namentlich

gewann der letztere entschiedene Bedeutung fÃ¼r die wissenschaftliche Er-

neuerung des Kriminalrechts, das im wesentlichen dreihundert Jahre ge-

stockt hatte. HauptsÃ¤chlich durch das mit der Fremdherrschaft eingefÃ¼hrte,

nach der Restauration mit blindem Eifer wieder abgeschaffte Geschworenen-
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gericht und durch das Ã¶ffentliche und mÃ¼ndliche Verfahren kam es Ã¼ber-

haupt wieder in Bewegung.

Immanuel Bekker, Ueber den Streit der historischen und der filosofischen

Rechtsschule. Akad. Rede. Heidelberg 1886. 4.

1. Gustav Wilhelm Hugo, geb. am 23. November 1764 zu LÃ¶rrach im ba-

dischen Oberlande, studierte 1782 bis 85 in GÃ¶ttingen die Rechte (sieh Â§ 293, V. 16),

wurde 1786 Lehrer des Erbprinzen von Dessau und erwarb sich durch seine Ausgabe

der Fragmente des Ulpian (1788) einen solchen Ruf, daÂ£ er zum auÃ�erordentlichen

nnd vier Jahre spÃ¤ter, 1792, zum ordentlichen Professor in GÃ¶ttingen ernannt

wurde. Er wirkte dort ein halbes Jahrhundert nnd starb am 15. September 1844.

a. Mensel, Gel. Teutschland 3,465. 9,639. 11,388. 14,207. 18,232 f. 22H,874f.

b. Civilist. Magazin 4, 51.

c. Savigny 1838: sieh Nr. 6. 5).

d. N. Nekrolog 1844. 22. Jahrg. S. 655 bis 658.

e. H. Eyssenhardt, Zur Erinnerung an Gustav Hugo. 1845. 8.

f. Allg. dtsch. Biogr. 188). 13, 321 bis 828 (Mejer}.

g. Otto Mejer, Gustav Hugo, der GrÃ¼nder der historischen Juristenschule:

Biographisches. Gesammelte AufsÃ¤tze. Freiburg i. B. 1886. 8. S. 3 bis 57.

Brief von K. F. Eichhorn: unten Nr. 7.

1) Civilistisches Magazin vom Professor (Ritter) Hugo in GÃ¶ttingen. Berlin,

bey August Mylins. 1791.1797.1812.1813. 1814. Auf der 384. S. steht April 1817. V. 8

2) Lehrbuch eines civilistischen Cursus vom Professor Ritter Hugo in GÃ¶ttingen.

Berlin, bey August Mylius. 1798 bis 1822. VII. 8.

1. Achte Aufl. 1835: Juristische EncyclopÃ¤die. â�� II. Vierte Aufl. 1819: Natur-

recht als eine Philosophie des positiven Rechts, besonders des PrivatRechts. â��

'.!l Elfte Aufl. 1832: Geschichte des RÃ¶mischen Rechts bin auf Justinian. Rez.

von Savigny, Vermischte Schriften. Band 5. Berlin 1850. S. l bis 36. â�� IV.

Siebente Aufl. 1826: Pandecten oder das heutige RÃ¶mische Recht. â�� V. Dritte

Aufl. 1820: Chrestomathie von Beweisstellen fÃ¼r das heutige RÃ¶mische Recht. â��

VI. Dritte Aufl. 1830: Civilistische LitterairGeschichte (gelehrte Geschichte). â��

VII. Zweite Ausgabe 1828: Digesten.

8) Â§ 293, V, 12. Spittler. Nr. c.

4) BeytrÃ¤ge zur civilistischen BÃ¼cherkenntniÃ� der letzten vierzig Jahre, aus

den GÃ¶ttingischen gelehrten Anzeigen und den Vorreden, besonders zu den Theilen

des civilistischen Cursus, zusammen abgedruckt und mit ZusÃ¤tzen begleitet vom Ge-

heimenJustizRath Ritter Hugo in GÃ¶ttingen. Beylage zum civilistischen Cursus und

dem civilistischen Magazin. Zwei BÃ¤nde. Berlin, bey August Mylius. 1828und 1829.8.

2. Karl Salomo ZachariÃ¤ von Linsjenthal, geb. am 14. September 1769 in

MeiÃ�en, studierte in Wittenberg und wurde dort 1800 Assessor der Juristen-

faknltÃ¼t und 1802 Professor. Im J. 1807 wurde er als Hofrat und Professor nach

Heidelberg berufen, erhielt 1818 den Titel Geh. Hofrat, wurde 1824 Direktor der

Gesetzgebungskommission, 1825 Geh. Rat und starb am 27. MÃ¤rz 1843.

a. Mensel, Gel. Teutschland 8, 654f. 10, 848. 16, 292f. 21, 746 bis 748.

b. N. Nekrolog 1848. 21. Jahrg. S. 245 bis 251.

c. Karl Salomo ZachariÃ¤ von Lingenthal, biographischer undjuristischerNachlaB.

Heranagegeben von dessen Sohne N. K. ZachariÃ¤ von Lingenthal. Stuttgart 1843. 8.

d. t'ii. Brecher, K. S. Zachariae, sÃ¤ vie et ses oeuvres. Paris 1870.

1) Origines comitiorum, quae in imperio Sacro Romano-Germanico celebrantur.

Wittenberg 1795. 4.

2) Ueber die wissenschaftliche Behandlung des rÃ¶mischen Privatrechts.

Leipzig 1795. 8.

3) Handbuch des ChursÃ¤chsiBchen Lehnrechts. Leipzig 1796. 8. â�� Chn.

Ernst WeiÃ�e und Friedr. Alb. von Langenn besorgten die zweite Auflage: Hand-

buch des KÃ¶nigl. SÃ¤chsischen Lehnrechts. Leipzig 1823. 8.

4) Juris publici Germanici in artis formnm redacti delineatio. Leipzig 1797. 8.

5) Die Einheit des Staates und der K i ehe, mit RÃ¼cksicht auf die Deutsche

Reichsverfassung. Leipzig 1797. 8.

15Â»
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6) Ueber die evangelische BrÃ¼dergemeinde. Ein Nachtrag zu Nr. l). Leipzig

1798. 8.

7) Geist der Deutschen Territorial-Verfassung. Leipzig 1800. 8.

8) Karl Salomo ZachariÃ¤, Prof. des Lehnrechte auf der Univ. Wittenberg,

Ã¼ber die vollkommenste StaatsverfaÃ�sung. Leipzig, bey Gerhard Fleischer dem

JÃ¼ngern. 1800. 316 S. 8.

9) Christian Gottlob GlÃ¤ser. Von Karl Salomo ZachariÃ¤. Wittenberg 1801

Gedruckt mit Meltzerischen Lettern. 16 S. 8.

10) Karl Salomo ZachariÃ¤, Professor des Lehnrechts auf der UniversitÃ¤t

Wittenberg, Ã¼ber die Erziehung des Menschengeschlechts durch den Staat. Leip-

zig, bey Gerhard Fleischer d. JÃ¼ngern. 1802. 310 S. 8.

11) Die Wissenschaft der Gesetzgebung. Als Einleitung zu einem allgemeinen

Gesetzbuche. Von Karl Salomo ZachariÃ¤, Ã¶ffentlichen Rechtslehrer auf der Uni-

versitÃ¤t Wittenberg. Leipzig, bey Gerhard Fleischer, dem JÃ¼ngern. 1806. 358 S. 8.

12) D. Karl Salomo ZachariÃ¤'s off. ord. Rechtslehrers auf der UniversitÃ¤t zu

Heidelberg vierzig BÃ¼cher vom Staate. Stuttgart und TÃ¼bingen, in der J. G.

Cottaschen Buchhandlung. 1820 bis 1832. V. 8. ' Vom dritten Bande (1826) mit

dem Nebentitel: Regierungslehre. Umarbeitung des frÃ¼her von demselben Ver-

fasser unter demselben Titel herausgegebenen Werkes. Heidelberg, akademische

Verlagsbuchhandlung von C. F. Winter. 1839 bis 1843. VII. 8.

13) Lucius Cornelius Sulla, genannt der GlÃ¼ckliche, als Ordner des rÃ¶mischen

Freystaates dargestellt von Dr. K. S. ZachariÃ¤. Erste â�� Zweyte Abtheilung.

Heidelberg, Druck und Verlag von August Ofiwald's UniversitÃ¤ts-Buchhandlung.

1834. 8. â�� Neue Aufl. in zwei Abtheilungen. Mannheim 1850. XII, 370 S. 8.

14) Ueber das Schuldenwesen der Staaten des heutigen Europa. Von D. K.

S. ZachariÃ¤. Leipzig 1830. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. 70 S. 8. (Vorher

in den JahrbÃ¼chern der Geschichte und Staatskunst.)

Kurze Beleuchtung der ZachariÃ¤'schen Schrift Ã¼ber das Schuldenwesen der

Staaten des heutigen Europas. Von Johann Baptist Hisgen, Landgerichts-Aus-

cnltator. Trier, 1882. Bei Carl Troschel. 31 S. 8.

15) Vollgraff's Systeme der praktischen Politik im Abendlande. Recension

von Karl Salomo ZachariÃ¤. Heidelberg 1831. UniversitÃ¤ts - Buchhandlung von

C. F. Winter. 8. Vorher in den Heidelbergischen Jahrb. d. Literatur.

16) Recbtsgutachten Ã¼ber die zwischen den FÃ¼rstlichen HÃ¤usern Lippe und

Schaumburg-Lippe obwaltenden Streitigkeiten, welche durch einen BeschluÃ� der

hohen deutschen Bundesversammlung den 5. August 1830 an das GroÃ�herzogl.-

Badensche Ober-Hofgericht zur austrÃ¤galgerichUichen Entscheidung verwiesen

worden sind. Von K. S. ZachariÃ¤. (Heidelberg 1835.) fol.

17) Ueber den gegenwÃ¤rtigen politischen Zustand der Schweiz. Aus der

Kritischen Zeitschrift fÃ¼r Rechtswissenschaft und Gesetzgebung besonders abge-

druckt. Heidelberg, J. B. C. Mohr. 1838. 8.

18) Abhandlungen aus dem Gebiete der Staatswirthscbaftelehre. Von Dr. K.

S. ZachariÃ¤. Heidelberg, Druck und Verlag von August Ofiwald's UniversitÃ¤ts-

Buchhandlung. 1835. VIII S. Schlachtwort, 206 S. 8.

Inh. a: Ueber die demokratische Tendenz der heutigen europÃ¤ischen Staats-

wirthschaft. â�� b: Ueber Besoldungssteuern. â�� c: Von den Gelddarlehnen, diese im

VerhÃ¤ltnisse zu Ã¤ndern Kapitalien betrachtet. â�� d: Ueber die Regeneration der

bÃ¼rgerlichen Gesellschaft durch eine Umgestaltung des Eigenthumsrechts, d. i. des-

jenigen Rechts, nach welchem bewegliche und unbewegliche Sachen erworben werden

kÃ¶nnen und besessen werden. â�� e: Credit-Gesetze. â�� f: Wirthschai'ts-Politik oder das

BÃ¼chlein vom Reichwerden. â�� g: Auch ein Wort Ã¼ber den PreuÃ�ischen Mauthverein.

19) Der Kampf des Grundeigenthums gegen die Grundherrlichkeit. Von K.

S. ZachariÃ¤. Heidelberg, 1882. gr. 8.

20) Die Aufhebung, AblÃ¶sung und Umwandlung der Zehnten, nach Rechts-

grundsÃ¤tzen betrachtet von K. S. ZachariÃ¤. Heidelberg, 1831. gr. 8.

3. Anton Friedrich Justus Thibaut, geb. am 4 Januar 1772 in Hameln,

studierte in GÃ¶ttingen, 1793 in KÃ¶nigsberg, 1794 bis 1796 in Kiel; hier habilitierte

Â«r sich, wurde 1797 Adjunkt, 1798 auÃ�erordentlicher Professor der Rechte in Kiel,
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1801 T: l,-m lieher Professor daselbst, 1802 in Jena, 1806 Prof. mit dem Titel Justizrat

in Heidelberg, dann Geh. Rat. BerÃ¼hmter Pandektist. Er starb dort am 28. MÃ¤rz 1840.

Allg. dtsch. Biogr. 1894. 87, 737 bis 744 mit ausfÃ¼hrlichen Litteratnrangaben

(Ernst Landsberg).

1) Dissertatio inauguralis de genuina iuris personarum et rerum indole, veroque

huins divisionis pretio auctore A. F. J. Thibaut, i. u. d. Kiloniae 1796. 148 S. 8.

2) Versuche Ã¼ber einzelne Theile der Theorie des Rechts von Anton Friedrich

Jnstns Thibaut. Jena, bey Johann Michael Mauke. 1798 und 1801. II. 8. â��

Zweite verbesserte Ausg. 1817. II. 8.

3) Theorie der logischen Auslegung des RÃ¶mischen Rechts von A. F. J. Thibaut.

Altona 1799. 8. â�� Zweyte vermehrte und verbesserte Ausgabe. Altona, bey Johann

Friedrich Hammerich. 1806. 190 S. 8.

4) BeytrÃ¤ge zur Critik der Feuerbachischen Theorie Ã¼ber die Grundbegriffe

des peinlichen Rechts von Anton Friedrich Justus Thibaut. Hamburg bey Friedrich

Perthes. 1802. 104 S. 8.

5) Ueber Besitz und VerjÃ¤hrung von A. F. J. Thibaut, ord. Prof. d. Rechts in

Jena. Jena, bey Johann Michael Mauke. 1802. X, 202 S. 8.

6) System des Pandekten-Rechts von Anton Friedrich Justus Thibaut. Jena,

bey Johann Michael Mauke. 1803. II. 8. â�� Zweite Ausgabe. Jena 1806. III. 8. â��

Dritte, durchaus vermehrte und verbesserte Ausgabe. Jena, 1809. Bey Johann

Michael Mauke gedruckt und verlegt. III. 8. â�� Vierte Ausgabe. Jena 1814. HI.

8. â�� FÃ¼nfte Ausgabe. Jena 1818. III. 8. â�� Sechste, durchaus vermehrte und ver-

besserte Ausgabe. Erster bis Zweyter Band. Jena, 1823. bey Friedrich Mauke. 8. â��

Siebente Ausgabe. 1828. III. 8. â�� Achte verbesserte Ausg. 1884. II. 8. â�� Neunte

Ausg., besorgt durch Alex. v. Buchholt z. 1846. II. 8.

7) UeberdieNothwendigkeit eines allgemeinen bÃ¼rgerlichen Rechts fÃ¼r Deutsch-

land. Von A. F. J. Thibaut. Heidelberg, bey Mohr und Zimmer. 1814. 67 S. 8.

Sieh Nr. 8) S. 404 bis 466. â�� Neue Ausg. 1840. 8. â�� Vergl. Nr. 6. Savigny. 2).

8) Civilistische Abhandlungen von Anton Friedrich Justus Thibaut. Heidelberg,

bey Mohr und Zimmer. 1814. 4 Bl., 472 S. 8. S. 404 bis 466 ist Nr. 7) in

xweyter vermehrter Ausgabe, wie die Inhaltsanzeige sagt.

9) Ueber die Reinheit der Tonkunst. Heidelberg, J. C. B. Mohr. 1824. 8. â��

Zweyte, vermehrte Ausg. Heidelberg, im Verlag von J. C. B. Mohr. 1826. XII,

221 S. 8. â�� Dritte verm. Ausg. Mit einem Vorwort von K. Bahr. Heidelberg 1851.

XXVII, 230 3. 8. â�� Vierte vermehrte Ausgabe. Mit einem Vorwort von Dr. K. Bahr.

Heidelberg, Akademische Verlagshandlung von J. C. B. Mohr. 1861. XXVII, 218 S.

8. â�� FÃ¼nfte Ausg. 1875. 8. â�� Sechste Auflage 1884. 8.

Verzeichniss der von dem verstorbenen Grossh. Badischen Prof. der Rechte

and Geheimrathe Dr. Anton Friedrich Justus Thibaut zu Heidelberg hinterlassenen

Mnsikaliensammlung, welche als ein Ganzes ungetrennt verÃ¤uÃ�ert werden soll.

Heidelberg 1842. 8. Die ganze Sammlung hat die Kgl. Hof- und Staats-Bibliothek

in MÃ¼nchen angekauft.

10) Ueber die sogenannte historische und nicht-historische Rechtsschule:

Archiv fÃ¼r civilistische Praxis. 1838. 2l, 391 bis 419. Heidelberg 1838. 8.

11) Anton Friedr. Just. Thibaut's Juristischer NachlaÃ�. Hrsg. von Carl Julius

Guyet. Berlin, Verlag von Duncker und Humblot. 1841 bis 1842. II. 8.

Erster Band: Code Napoleon. Lehrbuch des franzÃ¶sischen Civilrechts in steter

Vergleichung mit dem rÃ¶mischen Civilrecht. â�� Zweiter Band: RÃ¶misches Civilrecht.

Lehrbuch der Geschichte und Institutionen des rÃ¶mischen Rechtes. Hermeneutik

and Kritik des rÃ¶mischen Rechtes.

4. Karl Ludwig Wilhelm ron (irolmuii, geb. am 23. Juli 1775 in GieÃ�en.

In seiner Vaterstadt wurde er vorgebildet und studierte die Rechte. Dort habilitierte

Â«r sich auch 1795, wurde 1798 auÃ�erordentlicher und 1800 ordentlicher Professor,

1802 geadelt, 1804 Oberappellationsgerichtsrat, 1815 Kanzler der UniversitÃ¤t, 1819

wirk l Geheimrat, 1820 Staatsminister. Er starb am 14. Februar 1829 als PrÃ¤sident

des Departements des Innern und der Justiz.

a. Meusel, Gel. Teutschland 9, 463 f. 11, 296 f. 13,506. 17, 787 f. 22". 459.

b. Zeitgenossen. Neue Reihe. Bd. 3. Leipzig 1823. S. l bis 46.

c. N. Nekrolog 1829. 7. Jahrg. S. 171 bis 180.
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d. Scriba 1848. 2. Abthlg. S. 275 bis 278.

e. Strieder-Justi 18, 183 f.

f. Ersch und Grubers EncyclopÃ¤die 1872. I. 92, 67 bis 72 (R. Pallmann).

g. Allg. dtsch. Biogr. 1879. 9, 713 bis 714 (Teichmann).

1) GrundsÃ¤tze der Criminalrechtswissenschaft nebst einer systematischen Dar-

stellung des Geistes der deutschen Criminalgesetze von D. Karl Grolman. Gieien

1798 bey Georg Friedrich Heyer. XXIV, 500 S., l Bl. Verbesserungen. 8. â�� Grund-

sÃ¤tze der Criminalrechtswissenschaft von D. Karl Grolman. Zweyte, ganz um-

gearbeitete Auflage. GieÃ�en und Darmstadt, bey Georg Friedrich Heyer. 1805.

XXXII, 861 S. 8.

2) Bibliothek fÃ¼r die peinliche Rechtswissenschaft und Gesetzkunde. Heraus-

gegeben von D. Karl Grolman. Tb. 1. Herborn und Hadamar. In der neuen

Gelehrtenbuchhandlung. 1798. 8. â�� Hggbn. von L. Harscher von Almendingen,

Karl Grolman und PaulJoh. Ans. Feuerbach. Bd. 2. St. 1. GÃ¶ttingen, P. G. SchrÃ¶der.

1800. St. 2. Giesen, Tasche u. MÃ¼ller. 1804. 8. StÃ¼ck 2 a. u. d. Tit.: Bibliothek

des peinlichen Rechts der peinlichen Gesetzgebung und Gesetzkunde. . . . entworfen

und herausgegeben von H. von Almendingen, P. J. A. Feuerbach und K. Grolman.

Theil. 1. Giesen bey TaschÃ¶ und Maller.

3) Magazin fÃ¼r die Philosophie des Rechts und der Gesetzgebung, angelegt

ron D. Karl Grolman. Zwei Hefte. GieBen, 1798 bis 1799. bey Heinrich Gottfried

Stamm, UniversitÃ¤t* Kunst- und BuchhÃ¤ndler. 8.

4) Ueber die BegrÃ¼ndung des Strafrechts und der Strafgesetzgebung, nebst

einer Entwickelung der Lehre von dem Maasstabe der Strafen. GieÃ�en 1799. 8.

5) Theorie des gerichtlichen Verfahrens in bÃ¼rgerlichen Rechtsstreitigkeiten,

nach gemeinem deutschen Rechte entworfen. 1800. â�� Zweite Auflage. 1803. â��

Dritte Auflage. 1818.

6) AusfÃ¼hrliches Handbuch Ã¼ber den Code Napoleon. Zum Gebrauche wissen-

schaftlich gebildeter deutschen GeschÃ¤ftsmÃ¤nner entworfen vom Ober-Appellations-

gerichtsratli D. Grolman. GieÃ�en und Darmstadt, bey Georg Friedrich Heyer

1810 bis 1812. III. 8.

5. Paul Johann Anselm von Feuerbach, geb. am 14. November 1775 in

Hainichen bei Jena, Sohn des Rechtsanwalts Anselm F. in Frankfurt a. M., studierte

in Jena seit 1792 zuerst Philosophie unter Karl Leonhard Reinhold, dann Juris-

prudenz, wurde 1801 ord. Professor des Rechts in Jena, Ostern 1802 in Kiel, 1804

in Landshut. Gegen Ende des J. 1805 wurde er als Geh. Justizreferendar nach

Manchen berufen. 1808 Geheimer Rat. Als Protestant stieÃ� er Ã¼berall auf MiB-

trauen und Ã�belwollen, daher 1814 ,im glÃ¤nzenden Exil' zweiter PrÃ¤sident des

Appellationsgerichts in Bamberg, 1816 erster PrÃ¤sident in Ansbach, 1825 wirklicher

Staatsrat. Er starb auf einer Reise nach Schwalbach am 29. Mai 1833 in Frank-

furt a. M. infolge eines Schlaganfalls.

a. Meusel, Gel. Teutschland 9, 335 bis 337. ll,218f. 13,372. 17,566. 22", 126f.

b. Zeitgenossen 1823. Neue Reihe. Band III. Heft 11. S. 159 bis 174.

c. LÃ¼bker und SchrÃ¶der. Altona 1829. 8. S. 161 bis 163.

d. N. Nekrolog 1833. 11, 932 bis 934.

e. Krsch und Grubers EncyklopÃ¤die 1846. I. 43, 347.

f. Anselm Ritter von Feuerbach's Lehen und Wirken aus seinen ungedruckten

Briefen und TagebÃ¼chern, VortrÃ¤gen und Denkschriften verÃ¶ffentlicht. Leipzig 1852.

II. 8. â�� Zweite vermehrte Ausgabe unter dem Titel: Biographischer NachlaÃ�.

Leipzig 1853. II. 8. â�� g. Allgem. Zeitung 1875. Nr. 818. â�� h. A. Geyer, Paul

Anselm von Feuerbach: Dtsch. Rundschau 1877. 10, 456 bis 487.

i. Allg. dtsch. Biogr. 1877. 6, 731 bis 745 (Marquardsen).

j. E. Holder, Savigny und Feuerbach, die KoryphÃ¤en der deutschen Rechts-

wissenschaft. Vortrag gehalten zu Erlangen. Berlin 1881. 44 S. 8. --- Sammlung

wissenschaftlicher VortrÃ¤ge von Virehow und Holtzendorff. XVI. Serie, Heft 378.

k. August v. Bechmann, Feuerbach und Savigny. Progr. MÃ¼nchen 1894.

1. J. Gensei, Anselm von Fenerbach als politischer Schriftsteller: Grenzboten

1895. III. S. 355 bis 369. [Nachtr. s. u. S. 806.

Brief an Charles de Villers, hg. von M. Isler. Hamburg 1879. S. 62 bis 67.

1) Ueber die einzig mÃ¶glichen BeweisgrÃ¼nde gegen das Daseyn und die GÃ¼ltig-

keit der natÃ¼rlichen Rechte. Leipzig und Gera 1795. 8.
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2) Kritik des natÃ¼rlichen Rechts als PropÃ¤dentik zu einer Wissenschaft der

natÃ¼rlichen Rechte. Altona 1796. 8.

3) Anti-Hobbes, oder Ã¼ber die Grenzen der bÃ¼rgerlichen Gewalt und das

Zwangsrecht der Unterthanen gegen ihre Oberherrn. Erfurt 1798. 8.

4) Philosophisch-juristische Untersuchung Ã¼ber das Verbrechen des Hoch-

verraths. Erfurt 1798. 8.

5) Revision der GrundsÃ¤tze und Grundbegriffe des positiven peinlichen Rechts.

I. Erfurt 1799. Cheinnitz 1800. 8. - 1810. II. 8. - Vergl. Nr. 3. Thibaut. 4).

6) Ueber die Strafe als Sicherungsmittel vor kÃ¼nftigen Beleidigungen des

Verbrechers. Als Anhang zu Nr. 5). Chemnitz 1800. 8. Vergl. Karl Grolman,

GrundsÃ¤tze der Criminalrechtswissenschaft. 2. Aufl. GieÃ�en 1805. S. 2.

7) Sieh Nr. 4. Grolman. 2).

8) Kritik des Kleinschrodischen Entwurfs zu einem peinlichen Gesetzbuche

ffir die Chur-Pfalz-Bayerischen Staaten. GieÃ�en, Tasche 1804. II. 8.

9) Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gÃ¼ltigen Peinlichen Rechts. (lieÃ�en

1801. 8.; Siebente Aufl. 1820 8.; Zehnte Ausg. 1828. 8; Elfte Ausg. 1832. 8.;

ZwÃ¶lfte Originalausg. Hg. von C. J. A. Mittermaier. 1836. 8.; Dreizehnte Ausg.

1840. 8.; Vierzehnte Aufl. 1847. 8. .seinem von Grolmann' gewidmet neben von

Almendingen.

10) Ueber Philosophie und Empirie in ihrem Verhalten zu positiven Rechts-

wissenschaft. Landshut 1804. 8.

11) Blick auf die teutsche Rechtswissenschaft. â�¢= Vorrede zu Unterholzners

juristischen Abhandlungen. MÃ¼nchen 1810. 8.

12) MerkwÃ¼rdige Criminal-Rechtsfalle. GieÃ�en 1808 bin 1811. II. 8. â�� Als

Nachdruck von Feuerbach erklÃ¤rt: 1821. 8. â�� wiederh.; 1839. II. 8.

13) Ueber die UnterdrÃ¼ckung und Wiederbefreiung Europas.

MÃ¼nchen 1813 8 â�� Neueste Aufl. 1814. 8.

14) Betrachtungen Ã¼ber das Geschwornen-Gericht. Landshut 1813. 8. Aus-

gegeben im August 1812. Gegen das franzÃ¶sische System. Vgl. 14a) ErklÃ¤rung

des PrÃ¤sidenten von Feuerbach Ã¼ber seine, angeblich geÃ¤nderte Ueberzengung in

Ansehung der Gescbwornen-Gerichte. Erlangen 1819. 34 S. 8. Sieh dazu den

Brief an Charles de Villers.

15) Was sollen wir? Eine Rede an das baiersche Volk. MÃ¼nchen 1813. 8.

Antwort auf die Schrift des Grafen von Aretin: Was wollen wir?

16) Die Weltherrschaft das Grab der Menschheit, o. 0. (NÃ¼rnberg) 1814. 8.

17) Ueber teutsche Freiheit und Vertretung teutscher VÃ¶lker durch Land-

stÃ¤nde. Deutschland (Leipzig) 1814. 8.

18) Die hohe WÃ¼rde des Richteramts. Rede. NÃ¼rnberg 1818. 4.

19) UnterthÃ¤nige Bitte und Vorstellung der gefangenen Gerechtigkeit an

eine hohe StÃ¤ndeversammlung zu T. Jena 1819. 8.

20) Betrachtungen Ã¼ber die Oeffentlichkeit und MÃ¼ndlichkeit der Gerechtig-

keitspflege. GieÃ�en 1821. 8. Sieh Nr. 22).

21) Eine lÃ¤ngst entschiedene Frage Ã¼ber die obersten Episcopalrechte der

protestantischen Kirche, von neuem erÃ¶rtert von Dr. F*. NÃ¼rnberg 1823.

22) Ueber die Gerichtsverfassung und das gerichtliche Verfahren Frankreichs

in besonderer Beziehung auf die Oeffeutlicbkeit und MÃ¼ndlicbkeit der Ã¼erechtig-

keitapflege. GieÃ�en 1825. 8. Auch als zweiter Band zu Nr. 20) bezeichnet.

23) AktenmÃ¤Bige Darstellung merkwÃ¼rdiger Verbrechen. GieÃ�en 1828 und 29.

II. 8.; 1849. II. 8.

24) Kaspar H an s er. Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen

von Anselm Ritter von Feuerbach. Ansbach, bei J. M. DollfuÃ�. 1832. 8. Vgl.

dazu oben Nr. f. Band 2, S. 319 f

25) Kleine Schriften vermischten Inhalts. NÃ¼rnberg 1833. 8. Enth. Nr. 13);

16); 17); 18); Einige Worte Ã¼ber historische Rechtegelehrsamkeit und einheimische

teutsche Gesetzgebung (1816); Nr. 11); Kann die Gerichtsverfassung eines constitu-

tionellen Staates durch bloÃ�e Verordnungen rechtsgÃ¼ltig geÃ¤ndert werden (vorher
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Nflrnberg 1830); 14a); 21) mit der Ã�berschrift: Ueber die obersten Episcopalrechte der

protestantischen Kirche; Worte des Dr. Martin Luther Ã¼ber christliche Freiheit, sitt-

liche Zucht und Werkheiligkeit (vorher NÃ¼rnberg 1822); Religionsbeschwerden der

Protestanten in Baiern im Jahre 1822; Ist denn wirklich Carl der GroÃ�e i. J. 79S

von Regensborg Ã¤ug, durch den AltmÃ¼hlgraben, zu Schiff nach Wfirzburg gefahren?

6. Friedrich Karl von Sarigny, geb. am 21. Februar 1779 in Frankfurt

a. M., studierte von Ostern 1795 bis Juli 1799 in Marburg, das Wintersemester

1796 auf 97 in GÃ¶ttingen. Darauf unternahm er eine Studienreise an die drei

sÃ¤chsischen UniversitÃ¤ten Halle, Jena und Leipzig. Nach Antritt einer Professur

in Marburg und Verheiratung mit Kunigunde Brentano (1804), der Schwester

seines Freundes Clemens Brentano, unternahm er eine groÃ�e Reise durch Deutsch-

land, Italien und Frankreich. Nach Paria lieÃ� er sich seinen Marburger SchÃ¼ler

Jacob Grimm zur Hilfe bei seinen gelehrten Arbeiten nachkommen. Erst 1808

Ã¼bernahm er von neuem eine Professur in Landshut, wurde aber schon 1810 durch

Wilhelm von Humboldt an die UniversitÃ¤t Berlin berufen. Oberrevisions- und

Staatsrat, unter Friedrich Wilhelm 4. Mitglied der Gesetzgebungskommiggion,

Staatsminister bis 1848, starb er am 25. Oktober 1861 in Berlin.|

a. Meunel, Gel. Teutschland 15, 264. 20, 43f.

b. Lebensnachrichten Ã¼ber B. G. Niebuhr. Hamburg 1838. Bd. l, S. 480f.

und oft im 2. und 3. Bande.

c. Edouard Laboulaye, Essai sur la vie et les doctrines de Frederie-CharleÂ«

de Savigny. Paris 1842. 77 8. 8.

d. v. Scheu r l, Einige Worte Ã¼ber Friedr. Carl v. Savigny. 1850.

e. Arndt, Rede zur Feier des Andenkens an Friedr. Carl von Savigny, ge-

halten am 31. October 1861: Kritische Vierteljahrsschrift fÃ¼r Gesetzgebung IV, S.1.

f. Heidemann, Rede bei der von der juristischen Gesellschaft zu Berlin am

29.November 1861 veranstalteten Sarignyfeier: DeutscheGerichtszeitungl861. Nr.90.

g. Jhering, Friedrich Carl von Savigny: JahrbÃ¼cher fÃ¼r Dogm. V, 7.

h. Adolf Friedrich Rudorff, Friedrich Carl von Savigny, Erinnerung an

sein Wesen und Wirken: Zeitschrift fÃ¼r Rechtsgeschichte 1862. Bd. 2, S. l bii

68. Auch besonders gedruckt: Weimar 1862. 8.

i. (R. Stintzing) Friedrich Carl von Savigny. Ein Beitrag zu seiner WÃ¼r-

digung: PrenB. Jahrb. 1862. Bd. 9, S. 121 bis 168.

j. Reinhold Schmid, Savigny und sein VerhÃ¤ltnis zur neueren Rechtswissen-

schaft: Deutsche Vierteljahrs-Schrift 1862. l, 139 bis 185.

k. Unsere Zeit 1863. 7. 629.

1. J. K. Bluntschli, Savigny: Westermanns Monatshefte 1879. 46, 316f.

m. M. A. v. Bethmann-Holl weg, Erinnerung an Friedrich Carl von Savigny

als Rechtslehrer, Staatsmann und Christ: Zeitschrift fÃ¼r Rechtsgeschichte. 1867.

Jahrg. 6. 8. S. 42 bis 81. Auch besonders erschienen: Weimar 1867.

n. A[lois] von Brinz, Festrede zu F. K. von Savigny's lOOjÃ¤hrigem Geburti-

tage. MÃ¼nchen 1879. 20 S. 8.

0. Karl Esmarch, Friedrich Carl von Savigny. Festgedicht zum Hundert-

jÃ¤hrigen Jubelfest seiner Geburt. Berlin 1879. l Bogen. 8.

p. Ludwig Enneccerus, Friedrich Carl von Savigny und die Richtung der

neueren Rechtswissenschaft. Nebst einer Auswahl ungedruckter Briefe. Marburg 1879.

q. Karl Ritter von Czyhlarz, Rede zur Feier des 100ja.hr. Geburtstages

Friedrich Carl von Savigny's. Prag 1879. 20 S. 8.

r. E. Holder, Savigny und Feuerbach, die KoryphÃ¤en der deutschen Rechts-

wissenschaft. Vortrag gehalten zu Erlangen. Berlin 1881. 44 S. 8. = Sammlang

gemeinverstÃ¤ndlicher wissenschaftlicher Vortrage, hg. von Virchow und Holtzen-

dorff. XVI. Serie. Heft 378.

t. Allg. dtsch. Biogr. 1890. 30, 425 bis 452 (Ernst Landgberg).

t 0. Mejer, Cnlturgeschichtliche Bilder aus GÃ¶ttingen. 1889. 8. 140.

u. Adolf S toi l, Friedrich Karl von Savignys SÃ¤chsische Studienreise 1799

und 1800. Progr. Cassel 1890. 42 S. 4.

v. Joh. Nepom. v. Ringseis, Erinnerungen ... hg. von Emilie Ringseis.

Regensburg und Amberg 1886. Bd. l, S. 97r. u. o. S. Register im 4. Bande.

w. A. v. Bechmann, Feuerbach und Savigny. Progr. MÃ¼nchen 1894.

1. Rudolf KÃ¶iiki'. GrÃ¼ndung der Friodrich-Wilhelms-UniversitÃ¤t zu Berlin

Berlin 1860. 4.
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Briefe an a. Friedrich und Leonhard Creuzer: Nr. p. Enneccerus. S. 56 f. u. o.

und Nr. u. Stoll. S. 6f. â�� p. H. Chn. Bang: Nr. p. Enneccerus. S. 57f. â��

y. 3. v. BÃ¶ steh Nr. p. Enneccerus. S. 56 f. â�� rf. Karl Friedrich Eichhorn: Hugo

Loersch, Briefe v. K. Fr. Eichhorn. Bonn 1881. 8. S. 90. â�� s. BrÃ¼der Grimm:

Briefe Jacob und Wilhelm Grimms Nr. yc. â�� C. Guaita: Magazin fÃ¼r Literatur

1895. Heft 1. â�� i. Karoline von Gflnderode: oben S. 66 e) S. 16 f. â�� Ã�. Meuse-

bach: Briefwechsel Meusebachs mit Jac. und Wilh. Grimm, hg. von Wendeler. Heil-

bronn 1880. 8.342. â��Â«. Henry CrabbRobinson: Eitner, Ein EnglÃ¤nder Ã¼ber deutsches

Geistesleben. 1871. 8.222 bis 225. â�� x. Kreis-Justizrat SchrÃ¶der in Treptow: Neue

Heidelbergische Jahrb. 1895. Jahrg. 5. Heft 1. â�� l. J. G. Zimmer: Â§ 282, w) = oben S. 4.

Briefe an Savigny von A. v. Arnim: Â§ 286, 7. p). â�� Clemens Brentano:

Â§ 286, \. u). â�� Goethe: Lebensnachrichten Ã¼ber B. G. Niebuhr. Bd. 8, S. 367. â��

BrÃ¼dern Grimm: Briefe Jac. und Wilhelm Grimms Nr. yc.

1) Abhandlung von der Lehre vom Besitz. GieÃ�en 1803. 8. â�� Zweite, ver-

mehrte und verbesserte Auflage mit dem Titel: Das Recht des Besitzes. Eine

civilistische Abhandlung von Friedrich Carl von Savigny. GieÃ�en bey Heyer. 1806.

8. â�� Dritte Auflage. 1818. 8. â�� Vierte Auflage. 1823. 8. â�� FÃ¼nfte, vermehrte

und verbesserte Auflage. 1827. 8. â�� Sechste Auflage. 1837. 8. â�� Siebente, aus

dem Nachlasse des Verfassers und durch ZusÃ¤tze des Herausgebers vermehrte Auf-

lage von Adolf Friedrich Rudorff. Wien 1865. VIII, 765 S. 8.

Hallische Litt.-Ztg. 1804. Nr. 40 bis 42 (Thibaut).

Darstellung der Lehre vom Besitz als Kritik des v. Savigny'schen Buches:

â��Das Recht des Besitzes. 6te verbesserte Auflage" von einem preuÃ�ischen Juristen.

Berlin 1840. 122 S. 8.

2) Vom Beruf unserer Zeit fflr Gesetzgebung und Rechtswissen-

schaft. Von Friedrich Carl von Savigny. Heidelberg, bey J. C. B. Mohr. 1814.

8. â�� Zweite, vermehrte Auflage. 1828. 8. â�� Dritte Auflage. 1840. 8. â�� Neu-

druck: Freiburg i. B. 1892. 8. â�� Vergl. oben S. 72 dd.

Gegenschrift gegen Nr. 3. Thibaut. 7).

3) Geschichte des RÃ¶mischen Rechts im Mittel alter. Von Friedrich Carl von

Savigny. Heidelberg, bey Mohr und Zimmer. 1815 bis 1831. VI. 8.

Enth. I bis II. 1815. 1817: Die Zeiten vor der GrÃ¼ndung der Schule zu

Bologna. â�� III. 1822: Die Schicksale des rÃ¶mischen Rechts vom 12. Jahrhundert an:

Das elfte Jahrhundert. â�� IV. 1826: Das zwÃ¶lfte Jahrhundert. â�� V. 1829: Das drey-

zehnte Jahrhundert. â�� VI. 1831: Das vierzehente und funfzehente Jahrhundert.

In der zweiten Ausgabe 1834 bis 1851. Heidelberg bei J. C. B. Mohr sind

die Verbesserungen und ZusÃ¤tze und die Register ala ein VII. Band erschienen.

Histoire du droit romain au moyen-Ã¤ge, par Savigny. Traduite par Ch. Guenoux.

Qaatre tomes. Paris 1839. IV. 8.

Emil Steffenhagen, BeitrÃ¤ge zu v. Savigny's Geschichte des RÃ¶mischen

Rechte im Mittelalter. Aus den Handschriften der kÃ¶niglichen Bibliothek zu

KÃ¶nigsberg mitgetheilt. KÃ¶nigsberg 1859. 8.; Zweite unverÃ¤nderte Titel-Ausgabe,

nebst einer Vorbemerkung. 1861. 8.

4) Beitrag zur Rechtsgeschichte des Adels im neuern Europa. Berlin 1836. 4.

5) Der zehnte Mai 1788. Beytrag zur Geschichte der Rechtswissenschaft.

Berlin, Nicolaische Buchhandlung. 1838. gr. 8. Festschrift zur SOjÃ¤hr. Jubelfeier

von G. Hugo's akadem. LehrthÃ¤tigkeit in GÃ¶ttingen.

6) System des heutigen RÃ¶mischen Rechts von Friedrich Carl von Savigny.

Berlin. Bei Veit und Comp. 1840 bis 1849. IX. 8.

7) Das Obligationenrecht als Theil des heutigen RÃ¶mischen Rechts. Von

Friedrich Carl von Savigny. Berlin. Bei Veit und Comn. 1851 bis 1853. II. 8.

8) Vermischte Schriften von Friedrich Carl von Savigny. Berlin. Bei Veit

und Comp. 1850. V. 8.

In dieser Sammlung sind alle die gedruckten Arbeiten (55) Savignys ent-

halten, die neben seinen grÃ¶Beren Werken erschienen sind. Der erste und zweite

Band enthalten Schriften zur Geschichte des RÃ¶mischen Rechts, der dritte solche

zur juristischen Quellenkunde; der vierte: Geschichte des Deutschen Rechts.

Criminalrecht. Gelehrtengeschichte. Lehranstalten betreffend, der fÃ¼nfte: Recen-

sionen. Verfassung und Gesetzgebung betreffend.

9) Zeitschrift fÃ¼r geschichtliche Rechtswissenschaft. Berlin 1815 bis 1850. XV. 8.

Bd. I bis VIII mit C. F. Eichhorn und J. F. L. GÃ¶schen, Bd. IX mit Eich-

horn und Klenze, Bd. X bis XV mit Eichhorn und Rudorff.
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7. Karl Friedrich Elchboru, geb. am 20. November 1781 in Jena, Sohn

des dortigen Orientalisten und theologischen Professors Johann Gottfried E. (sieh nach-

her V. Nr. 11). Da dieser 1788 nach GÃ¶'ttingen berufen wurde, so studierte Karl Friedrich

dort Jurisprudenz. 1805 ging er als Professor der Rechte nach Frankfurt a. d. O.

und 1811 an die neu gegrÃ¼ndete UniversitÃ¤t Berlin. Er machte als Rittmeister

eines Landwehr-KÃ¼rassier Regimentes die Schlachten bei GroBbeeren, Dennewitz und

Leipzig mit, zog mit in Paris ein und kehrte nach Berlin zurÃ¼ck. 1817 wurde er

nach GÃ¶ttingen, wo sein Vater noch wirkte, berufen, legte aber 1829 wegen seiner

erschÃ¼tterten Gesundheit seine Professur nieder und zog sich auf sein Gut Ammer-

hof bei TÃ¼bingen zurÃ¼ck. Aber schon 1882 folgte Eichhorn einem glÃ¤nzenden Rufe

an die UniversitÃ¤t Berlin; doch das Lesen wurde ihm zu schwer, und deshalb wurde

er Geheimer Obertribunalsrat. 1847 zog er sich ins Privatleben wieder nach Ammern

zurÃ¼ck und starb am 4. Juli 1854 wÃ¤hrend eines Besuches in KÃ¶ln a. Rh.

a. Nekrolog 24, 567 f.

b. Zeitschrift fÃ¼r dtsch. Recht. 1854. Bd. 15, S. 436 bis 454.

c. H. Zachariae, Johann Stephan PÃ¼tter und Karl Friedrich Eichhorn:

QÃ¶ttinger Professoren. Gotha. Fr. A Perthe*. 1872. S. 121 f.

d. Allg. dtsch. Biographie. 1877. 6, 469 bis 481 (Frensdorff).

e. Heinrich Siegel, Zur Erinnerung an Karl Friedrich Eichborn. Wien 1881. 8.

f. Ferd. Frensdorff, Karl Friedrich Eichhorn. GÃ¶ttingen 1881. 8.

g. Job. Friedr. Schulte, Karl Friedrich Eichhorn nach seinen Aufzeich-

nungen, Briefen u. s. w. Stuttgart 1884. 8.

Briefe von Karl Friedrich Eichhorn und zwei an ihn gerichtete Schreiben

zur SÃ¤cularfeier seines Geburtstages hg von Hugo Loersch. Bonn, Verlag von

Adolph Marcus. 1881 XII, 02 S 8. Enth. 47 (triefe aus den J. 1813 und 1814

an seine Frau und seine Eltern, 4 Br. an seinen Sohn Otto aus den J. 1828/29,

l Br. an Gustav Hugo, l Br. an einen Unbekannten (AlbrechtV) in GÃ¶ttingen;

ferner ein BegrÃ¼Ã�ungsschreiben nach Frankreich von den Mitgliedern der Berliner

juristischen FacultÃ¤t und l Br. von Fr. K. von Savigny (Berlin 21./X. 1851).

1) Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte. Von Karl Friedrich Eichhorn.

GÃ¶ttingen bey VandenhÃ¶ck und Ruprecht, 1808 bis 1824. IV. 8. Der erste Band

erschien nochmals 1818; 1821; 1834; 1842; der zweite erschien 1813; 1818; 1821;

1835; 1843; der dritte 1817; 1818; 1821; 1836; 1843; der vierte 1823; 1836 und 1844.

2) Ueber das geschichtliche Studium des deutschen Rechts: Zeitschrift fÃ¼r

geschichtliche Rechts Wissenschaft. 1815. l, S. 124 bis 146.

3) Ueber den Ursprung der stÃ¤dtischen Verfassung in Deutschland: Zsch. fÃ¼r

geschichtl. Rechtswissenschaft 1815. l, 147 bis 247. 1816. 2, 165 bin 237.

4) Einleitung in das deutsche Privatrecht mit EinschluÃ� des Lehenrechts von

Carl Friedrich Eichhorn. GÃ¶ttingen bei Vandenhoeck und Ruprecht. 1823. XXIV.

933 S. 8. - Zweite Aufl. 1825. 8. â�� Dritte Ausg. 1829. 8. - Vierte verb. Ausg.

1835. 8. â�� FÃ¼nfte Aufl. 1845. 8.

5) Ueber die Allodification der Lehen von Karl Friedrich Eichhorn. GÃ¶ttingen,

bei Vandenhoeck und Ruprecht. 1828. 47 S. 8.

0) GrundsÃ¤tze des Kirchenrechts der Katholischen und der Evangelischen

Religionspartei in Deutschland von Karl Friedrich Eichhorn. GÃ¶ttingen, bei

Vandenhoeck und Ruprecht. 1831 und 1833. II. 8.

7) Betrachtungen Ã¼ber die Verfassung des deutschen Bundes in Beziehung

auf Streitigkeiten der Mitglieder desselben unter einander oder mit ihren Unter-

thanen in ihrer jetzigen Ausbildung. Von Karl Friedrich Eichhorn. Berlin, bei

Ferdinand UÃ¼ramler. 1833. 2 Bl., 108 S. 8.

8) PrÃ¼fung der GrÃ¼nde, mit welchen von den Herren KlÃ¼ber und ZachariÃ¤

die RecbtsgÃ¼ltigkeit und StandesmÃ¤Ã�igkeit der von Sr. KÃ¶nigl. Hoheit dem Herzog

von Sussex mit Lady Augusta Murray im Jahr 1793 geschlossenen ehelichen Ver-

bindung behauptet worden ist. Von Karl Friedrich Eichhorn. Berlin, bei Ferdi-

nand DÃ¼mmler. XVI, 172 S. und LXXX S. Beilagen. 8.

9) Rechtsgutachten, betreffend die Succession in die reichsgrÃ¤flich Bentink'-

schen Herrschaften, GÃ¼ter u. s. w., von K. F. Eichhorn. (Als Manuskript gedruckt.)

Heidelberg 1847. 8. Im FrÃ¼hlinge 1829 geschrieben.

AuÃ�erdem Redaction der Zeitschrift fÃ¼r geschichtliche Rechtswissenschaft mit

GÃ¶schen und Savigny (sieh diesen Nr. 6. 9).
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IV. Die Naturwissenschaften muÃ�ten sich ihrer notwendigen Sach-

lichkeit wegen von den Richtungen der Komantiker abwenden und blieben

nÃ¤her bei Kant, als daÃ� sie sich zu den tonangebenden Philosophen der

Schule bekannt hÃ¤tten. In der Medizin fehlte es zwar keineswegs an

SystemkÃ¤mpfen, doch blieben sie innerhalb des Kreises der Fachleute.

Rationellen Richtungen folgten Loder, Reil und Hufeland, von denen

der letztere neben den streng wissenschaftlichen Arbeiten auch mit populÃ¤r

gehaltenen Schriften fÃ¼r die Gesundheitspflege wirkte. Unter den Anatomen

zeichneten sich SÃ¶mmerring und Blumenbach aus, jener indem er die

vergleichende Anatomie schuf, dieser besonders in der Kraniologie durch

Scheidung der Menschenrassen. Blumenbach war auch mit Batsch und

Oken fÃ¼r zusammenfassende Darstellung des Gesamtgebietes der Natur-

geschichte thÃ¤tig, wÃ¤hrend Merrem und Treviranus Einzelforschungen

nachgingen. FÃ¼r die Botanik ist Link zu nennen. Die Mineralogie und

Geognosie wurden von Werner, mehr durch Lehre, als durch Schrift,

neu geschaffen, und auf die PalÃ¤ontologie wurde die Wissenschaft von

L. v. Buch gefÃ¼hrt. Schuberts astronomische Arbeiten waren freilich

weder bahnbrechend, noch nachhaltig, aber unter den deutschen Zeitgenossen

Ã¼bertraf ihn keiner. Durch Reisen in ferne LÃ¤nder und fremde Erdteile

gewannen beide Forster, Langsdorff, Buch, Link und andere neues

Material, sie erweiterten und vertieften dabei die Wissenschaft. Alle

Gebiete der Naturforschung, selbst die vernachlÃ¤ssigten Zweige der Physik

und Chemie umfaÃ�te Alexander von Humboldt mit genialer Kraft

und trug Forschung und Resultat in farbenreichem, glÃ¤nzendem Stile vor.

DaÃ� die krankhaften Elemente der Zeit sich auch auf diesen Gebieten

rÃ¼hrten, zeigt Eschenmayer, dessen DÃ¤monologie sich freilich erst spÃ¤ter

in ihrer ganzen Roheit entwickelte.

1. Abraham Gottlob Werner, geb. am 25. September 1750 zu Wehrau am

Qneil in der Ober-Lausitz, wurde in Bunzlau vorgebildet, besuchte von 17i>9 die

Bergakademie in Freiberg und studierte von 1771 in Leipzig Jurisprudenz und

Naturwissenschaften; 1775 Inspektor des Naturalienkabinetts in Freiberg, 1780

Professor, 1792 Berg-Eommissipusrat, 1799 wirklicher Bergrat. Er starb bei einem

Besuche in Dresden am 30. Juni 1817. Werner wirkte mehr durch Lehre, als durch

Schriften; er stellte die Theorie des Neptunismus auf und war der eigentliche

BegrÃ¼nder der wissenschaftlichen Geognosie.

a. Meusel, Gel. Teutschland 8, 453 bis 455. 16, 197. 21, 496 bis 498.

b. Carl Caesar von Leonhard, Zu Werners Andenken gesprochen in der

Versammlung der Kgl. Akad. der Wissensch. zu MÃ¼nchen am 25. Okt. 1817.

Frankfurt am Mayn, 1817. 33 S. 8

c. K. A. BÃ¶ttiger: Zeitung fÃ¼r die elegante Welt 1819. Nr. 48 bis 53.

d Samuel Gottlob Frisch. Lebensbeschreibung Abraham Gottlob Werners.

Nebst zwei Abbandlungen Ã¼ber Werners Verdienste um Oryktognosie und Geognosie

von Christian Samuel WeiU. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1825. XVIII, 275 S. und

l unbez. S. Verb. 8. Darnach Zeitgenossen N. R. 1826. V, Heft 19 S. 105 f.

e. Luigi Configliachi, Memorie interno ulla vita ed alle opere dei due

naturalisÃ¼ Werner ed HaÃ¼y. Padova 1827. 8.

f. T. L. Hasse, Denkschrift zur Erinnerung an die Verdienste des Bergrath's

Werner. Dresden und Leipzig 1848. 174 S. 4.

g. Werner und das Wernerfest, den 24. bis 26. September 1850. Freiberg,

Carl Julius Frotacher. 23 S. 8.

h. Gotthilf Heinrich Schubert, Der Erwerb aus einem vergangenen und die

Erwartungen von einem zukÃ¼nftigen Leben. Eine Selbstbiographie. Erlangen 1855.

8. Zweiter Band, S. 126 bis 147.

Drei Briefe an E. A. BÃ¶ttiger: Dresdner Egl. Bibliothek.
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1) Von den Ã¤uÃ�erlichen Kennzeichen der FoÃ�ilien, abgefaÃ�t von Abraham

Gottlob Werner. Leipzig, bey Siegfried Lebrecht Crusius, 1774. 302 S. and l Bl.

Druckf. und Inhalt. 8.

2) Neue Theorie von der Entstehung der GÃ¤nge, mit Anwendung auf den

Bergbau besonders den freibergischen von Abraham Gottlob Werner. Freiberg, 1791.

gedruckt und verlegt in der Gerlachischen Bucbdruckerei. XXXX, 256 S. 8.

FranzÃ¶sisch von d'Aubnisson. Freiberg 1802. 8.

3) AusfÃ¼hrliches und sistematisches Verzeichnis des Mineralien-Kabinets des

weiland kurfÃ¼rstlich sÃ¤chsischen Berghauptmans Herrn Karl Eugen Pabst von Ohain

hg. von A. G. Werner. Freiberg und Annaberg, in der Crazischen Buchhandlung,

1791/2. II. 8.

Ins Portugiesische Ã¼bersetzt durch Napione und Eschwege.

4) Oryktognosie, oder Handbuch fÃ¼rdieLiebhaberder Mineralogie. Leipz.1792.8.

5) Kleine Sammlung mineralogischer, berg- und hÃ¼ttenmÃ¤nnischer Schriften.

Erster Band. Leipzig 1811. 8.

6) Die Produktionskraft der Erde oder Ã¼ber die Entstehung des Menschen-

geschlechts aus NaturkrÃ¤ften. Leipzig 1811. 8.

7) Letztes Mineralsystem. Aus Werners NachlaÃ� auf oberbergamtliche An-

ordnung vom Oberbergrat Freiesleben hg. und mit ErlÃ¤uterungen des Inspectors

Breithaupt und des Cnstos KÃ¶hler vergehen. Freiberg und Wien 1818. 8. â�� Nach

den neuesten und letzten Entdeckungen bg. von Chr. May r. Wien 1820. 8.

2. Johann Friedrich Blumenbach, geb. am 11. Mai 1752 in Gotha, studierte

in Jena und in GÃ¶ttingen. Hier wurde er 1776 auÃ�erordentlicher Professor, 1788

Hofrat, 1816 Ober-Medizinalrat und starb am 22. Januar 1840. Durch sein Ã¼bersicht-

liches Handbuch der Naturgeschichte (Zoologie) wirksam und durch die Unter-

suchung Ã¼ber den Bildungstrieb bahnbrechend. Er legte eine Sammlung von

SchÃ¤deln an, die noch heute die reichhaltigste ihrer Art ist. Die Beschreibung

dieses seines .Golgatha' verfaÃ�te er lateinisch.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 221, 289 f. â�� b. N. Nekrolog 18, 124 bis 140.

c. Karl Friedrich Heinrich Marx, Zum Andenken an Johann Friedrich Blumen-

bach. Eine GedÃ¤chtnifi-Rede gehalten in der Sitzung der Kgl. SocietÃ¤t der Wissen-

schaften. GÃ¶ttingen, Druck und Verlag der Dieterichschen Buchhandlung. 1840.53 S. 4.

d. Medicimscher Almanach fÃ¼r das Jahr 1841. Von Johann Jakob Sachs. S. 86f.

e. A. G r iseb ach, Blumenbach: GÃ¶ttinger Professoren. Gotha 1872. S. 139

bis 165.

f. Allg. dtsch. Biogr. 1875. 2, 743 bis 751 (Oscar Schmidt).

Briefe an Â«. Heyne: Erich Schmidt Â§ 286, 3. y. S. 3. â�� /Â». Johann Heinrich

Merck: Briefe, hg. von K. Wagner. Darmstadt 1835. 8. Nr. 197. 218. 250. â��

v. Karl Erenbert von Moll: Mittheilungen aus dessen Briefwechsel. 1829. Abthlg. 1.

S. 56 bis 63. â�� <f. Joh. v. MÃ¼ller: Hg. von Maurer-Constant. Schaffhausen 1840.

Band VI. S. ?? â�� F. Thomas SÃ¶mmerring: Briefe berÃ¼hmter Zeitgenossen an

SÃ¶mmerring. Bei Rud. Wagner, SÃ¶mmerrings Leben. Leipzig 1844. Anhang l,

zweite Abthlg.

Briefe von Goethe, Weim. Ausg., Abthlg. IV. S. Band 18 das Personen-

Register. â�� Joh. v. MÃ¼ller: Â§ 293, V. 10. 83) Thl. 27, S. 388 f. â�� Thom. SÃ¶mmerring:

Briefe berÃ¼hmter Zeitgenossen an S. a. a. 0. S. 311.1

1) Dissertatio de generis humani varietate nativa. Gottingae 1775. â�� Dritte

Ausg. 1795. â�� Deutsche Ã�bersetzung von J. G. Gruber (Â§ 279, 44). Leipzig 1793. 8.

2) Joh. Friedr. Blumenbachs Handbuch der Naturgeschichte. GÃ¶ttingen, bey

Johann Christian Dieterich. 1779. 8. â�� Zweyte durchgenends verbesserte Ausgabe.

1782. 8. â�� Von der Verlagshandlung sind bis 1830 zwÃ¶lf Auflagen ausgegeben

worden. Daneben Nachdrucke und Ã�bersetzungen in fast alle gebildeten Sprachen.

3) Ueber den Bildungstrieb und das ZeugungsgeschÃ¤ft. GÃ¶ttingen 1781. 8. â��

wiederh.: 1789. 8. â�� Neue verm. Aufl. GÃ¶ttingen 1791. 8.

4) Medicinische Bibliothek hg. von Joh. Friedr. Blumenbach. Drei BÃ¤nde.

GÃ¶ttingen, bey Johann Christian Dieterich. 1783. 1785. 1788. III. 8.

5) BeytrÃ¤ge zur Naturgeschichte von Joh. Fr. Blumenbach. GÃ¶ttingen, bey

Johann Christian (Zweyter Theil: Heinrich) Dieterich, 1790 und 1811. II. 8.



Johann Friedrich Blumenbach. Christian von Loder. Reinhold Forster. 237

6) Abbildungen naturhistorischer GegenstÃ¤nde hg. von Joh. Friedr. Blumen-

bach. Nr. l bis 100. GÃ¶ttingen bey Heinrich Dieterich i!796 bis) 1810. 8.

7) Handbuch der vergleichenden Anatomie. GÃ¶ttingen 1805. 8. â�� Zweite

Auflage. 1815. â�� Dritte Auflage 1824.

8) ,Alte Aufschrift in Basel': Zeitung fÃ¼r Einsiedler 1808. Nr. 36.

9) lo. Frid. Blumenbachii specimen historiae naturalis ex autoribus classicis

praesertim poetis illustratae eosque vicissim illustrantis. Gottingae apud Henricum

Dieterich MDCCCXVI. 4.

3. Ferdinand Just Christian von l,oder, geb. am 12. MÃ¤rz 1753 in Riga,

studierte in GÃ¶ttingen Medizin, 1778 Professor in Jena, bereiste 1780 und 1781

Frankreich, die Niederlande und England, grÃ¼ndete darnach in Jena mehrere

medizinische Anstalten, wurde Geh. Hofrat und Leibarzt des Herzogs Karl August,

ging 1803 als preuÃ�ischer Geh. Rat und ord. Prof. der Medizin nach Halle, 1806

nach KÃ¶nigsberg, Leibarzt der preuÃ�ischen KÃ¶nigsfamilie; Ende 1809 wendete

sich Loder nach St. Petersburg, spÃ¤ter nach Moskau, wurde zum kaiserlichen

Leibarzt ernannt. Dort starb er am 16. April 1832. Ausgezeichnet als Anatom

und fÃ¼r BegrÃ¼ndung einer philosophischen Auffassung der Medizin thÃ¤tig.

a. Mensel, Gel. Teutschf. 4,484. 10,218. 11,493. 14,451. â�� b. DÃ¼ntzer, Briefe aus

Knebels NachlaÃ�. I. S. XIV. â�� c. Allg. dtsch. Biogr. 1884. 19, 76 bis 79 (E. Gnrlt).

Briefe Goethes an ihn: Fr. Strehlke, Goethe's Briefe. Berlin 1882. 1. Theil,

S. 416f. Sieh Goethes Werke (W. A.) IV, 11, 289. 13, 105. 14, 4. 15, 254.

1) Anatomisches Handbuch vonJustChristianLoder. Jena, in der akademischen

Buchhandlung. 1788. 8. Erster (einz.) Band. Osteologie, Syndesmologie, Myologie.

2) Anatomische Tafeln zur BefÃ¶rderung der KenntniÃ� des menschlichen

KÃ¶rpers gesammelt und hg. von Just Christian Loder. Weimar im Verlage des

Indnstrie-Comptoirs. 1794 bis 1803. Fol.

8) Tabulae anatomicae quas ao illustrandam humani corporis fabricam collegit

et curavit Justus Christianus Loder. Vimariae MDCCCIII. Fol.

4) GrundriÃ� der Anatomie des menschlichen KÃ¶rpers. Zum Gebrauche bey

Vorlesungen und Secir-Ã�bungen entworfen von Just Christian Loder. Jena, bey

H. W. Ch. Seidler. 1806. Erster (einz.) Theil.

4. J o h an n Reinhold Forster, geb. am 22. Oktober 1729 in Dirschau a. d. Weichsel,

stammte aus einem schottischen Geschlecht. Im sechsten Lebensjahre der Leitung

des Vaters beraubt, den eine LÃ¤hmung heimsuchte, blieb der begabte Knabe sich

selbst Ã¼berlassen; bei einem Oheim lernte er frÃ¼h die Landwirtschaft kennen. Vier-

zehn Jahre alt, besuchte er die Schule zu Marienwerder, zwei Jahre darauf genoÃ� er

in Berlin im Joachimsthalischen Gymnasium einen grÃ¼ndlicheren Unterricht in den

alten Sprachen, die neueren lernte er durch Umgang mit AuslÃ¤ndern kennen. Im

J.1748 studierte er in Halle Theologie, schon 1751 predigte er mit Erfolg als Kandidat

in Danzig, zwei Jahre darauf erhielt er eine Pfarre in Nassenhuben a. d. Mottlau,

eine Meile sÃ¼dÃ¶stlich von dem damals noch polnischen Danzig, und heiratete 1754

seine Base Justine Elisabeth Nicolai. Geistlicher nicht aus innerem Beruf, genÃ¼gte

er seinen Pflichten Ã¤uÃ�erlich und studierte daneben emsig Geschichte und Sprachen.

Als sein erster Sohn Georg heranwuchs, sah er sich genÃ¶tigt, um dessen WiÃ�begier

zu befriedigen, sich die frÃ¼her vernachlÃ¤ssigten Naturwissenschaften anzueignen. Die

Heftigkeit seines Wesens, die ihm bis ins spÃ¤te Alter blieb, zeigte sich in den

Streitigkeiten, in die er mit der Gutsherrschaft durch redliche Parteinahme fÃ¼r die

Bauern geriet. Dazu kam bei dem Mangel an haushÃ¤lterischem Sinn seine bedrÃ¤ngte

Ã¶konomische Lage. Mit Freude ging er daher, auf den Vorschlag des russischen

Residenten in Danzig berufen, im MÃ¤rz 1765 nach St. Petersburg; von dort wurde

er durch den Grafen Orloff zur Untersuchung des Kolonialwesens nach Saratow und

Umgegend entsandt. In sechs Monaten entledigte er sich seiner Aufgabe so gut,

daÃ� er nach seiner RÃ¼ckkehr nach St. Petersburg den Befehl erhielt, eine Art Gesetz-

buch fÃ¼r die Kolonien auszuarbeiten. Um den Lohn seiner aufreibenden ThÃ¤tigkeit

durch die RÃ¤nke des Woiwoden von Saratow gebracht â�� Herder hat im Hinblick

auf ihn in der .Epistel Ã¼ber den Nationenruhm' beklagt, daÃ� Deutsche ihre Kraft

dem AnstÃ¤nde zu widmen genÃ¶tigt seien â�� entschloÃ� sich Forster rasch und segelte

1766 mit seinem Georg nach England. An der Dissenterakademie zu Warrington

in Lancashire wirkte er seit dem Sommer 1767 als Lehrer der Naturgeschichte, wie
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der franzÃ¶sischen und deutschen Sprache und versammelte seine Familie wieder um

sich, die damals auÃ�er Georg aus zwei SÃ¶hnen und vier TÃ¶chtern bestand. Im

nÃ¤chsten Jahr gab er die Stelle wieder auf; seit 1770 in London, muÃ�te er sich und

die Seinigen durch schriftstellerische und gelehrte Arbeiten unterhalten. WieeineEr-

lÃ¶sung war es ihm, als Lord Sandwich ihn aufforderte, Cook auf seiner Entdeckungs-

fahrt als Naturforscher zu begleiten; Georg folgte dem Vater: am 13. Juli 1772

verlieÃ� Cooks Hauptschiff, Resolution' den Hafen vonPlymouth. Erst im Sommer 1775

kehrten beide Forster nach Europa zurÃ¼ck. Mehr noch als durch die Kenntnis der

Flora und Fauna der SÃ¼dseeinseln hat sich Reinhold durch umfassende Vergleichung

und philosophische Ordnung der einzelnen Beobachtungen und Wahrnehmungen

Ruhm und Anerkennung erworben. Er ist der Bahnbrecher geworden fÃ¼r die ver-

gleichende VÃ¶lker- und Landerkunde, wie fÃ¼r wissenschaftliche Reisebeschreibungeii

in Deutschland. Mit Georg gab er zunÃ¤chst 1776 die Sammlung der neuentdeckten

Pflanzen heraus. Die Absicht aber, seine Reise ausfÃ¼hrlich zu erzÃ¤hlen, wurde durch

das Verbot der englischen Minister vereitelt, auch sonstige ihm versprochene Vorteile

wurden ihm entzogen. .Grausam,' so schrieb Georg an F. H. Jacobi, ,und ein Schand-

fleck fÃ¼r England ist es, einem Manne, der nichts in re, sondern in modo fehlte,

seinen verdienten und immer versprochenen Lohn ganz und gar abzusprechen und

ihn auf solche Art ins UnglÃ¼ck zu stÃ¼rzen.' Da trat der Sonn fÃ¼r den Vater ein:

er schrieb seine Reisebeschreibung englisch und spÃ¤ter (s. unten) deutsch mit Be-

nutzung der TagebÃ¼cher Reinholds. 1778 legte dieser selbst in einem englischen

Werke die Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Beobachtungen dem Leser vor. Bald

geriet er in die drÃ¼ckendste Not (wahrscheinlich hat er eine Zeit lang sogar im

Schuldturm gesessen), bis ihn der Sohn rettete, der bei dem Minister Friedrichs d. Gr.,

Zedlitz, fÃ¼r des Vaters Berufung nach Halle thÃ¤tig war. Im Juli 1780 traf Reinhold

in Halle ein, nachdem er von den Verbindlichkeiten in London durch eine Sammlung

befreit worden war, an der sich besonders der Herzog Ferdinand von Braunschweiff

und die Freimaurerlogen beteiligten. Als Professor fÃ¼r Naturgeschichte und Minera-

logie, als Aufseher des botanischen Gartens, wirkte Reinhold in Halle mehr als

18 Jahre. Sein groÃ�es Wissen gestattete ihm, auch Ã¼ber andere Gebiete VortrÃ¤ge zu

halten, z. B. Ã¼ber Landwirtschaft. Durch seine Reizbarkeit machte er sich aber

viele Gegner, an aufrichtigen Verehrern jedoch fehlte es dem eigenartigen Manne

nicht, dem es schwer wurde, sich zu zÃ¼geln und engen VerhÃ¤ltnissen anzubequemen.

Auch die spÃ¤teren Arbeiten, selbst die fÃ¼r den Broterwerb, zum Teil mit Hilfe seines

Schwiegersohnes Matth. Chn. Sprengel verfaÃ�ten, haben einen Zug von GrÃ¶Ã�e; sie

haben anregend gewirkt und den Gesichtskreis des deutschen Publikums erweitert-

Ein Bewunderer Friedrichs, mit dem er sich 1780 zwei Stunden unterhielt, wie er

selbst erzÃ¤hlt, war der religiÃ¶se Mann ein entschiedener Gegner der kirchlichen

Reaktion unter seinem Nachfolger. Das UnglÃ¼ck seines Sohnes hat er gewiÃ�

tiefer empfunden, als es nach seinen harten Ã�uÃ�erungen den Anschein hatte.

Er starb am 9. Dezember 1798 an einer VerknÃ¶cherung der Aorta.

a. Goldbeck, Litterarische Nachrichten von PreuÃ�en. Berlin 1781. I, 152

bis 155 (ungenau).

b. Eigene Angaben Reinholds: Jakob's Annalen der Philos., Philos. Anzeiger

St. 2 und 16. Halle 1795.

c. Neue Schriften der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin 1799.

II, 414 bis 439.

d. Neuer Teutscher Merkur 1799. I, 35 bis 46. 234 bis 244. II, 8 bis 28;

vergl. 1805. II, 261.

e. Schlichtegroll, Nekrolog auf 1798 (aus d). 1802. I, 210 bis 301.

f. Allgemeine geographische Ephemeriden von Gaspari und Bertuch.

Band 12. Weimar 1803. S. 116 bis 119.

f. Baur, Allg. histor. HandwÃ¶rterbuch. Ulm 1803. S. 343 bis 348 (aus d und e).

. Mensel, Gel. Teutschl. 2, 394 bis 402. Lexikon. Leipzig 1804. 3, 430

bis 439.

i. Ersch und Grubers EncyklopÃ¤die 1847. 46, 376 bis 382 (Eckstein).

k. F. Strehlke, Aus der Umgegend von Danzig. Programm der Petri-

schule in Danzig 1862 und 1863 (mit Bildern).

1. Allg. dtsch. Biogr. 1878. 7, 166 bis 172 (Alfred Dove).

m. Schnorrs Archiv 1885. 13, 274 bis 275.

n. Garlieb Merkel, Ã�ber Deutschland zur Schiller - Goethe - Zeit, hg. von J.

Eckardt. Berlin 1887. S. 134.
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Briefe: Ungedruckte Briefe an BuchhÃ¤ndler Spener in Berlin. Die Briefe

von und an Reinhold zum groÃ�en Teil nicht gedruckt; einen an?, datiert Nassen-

hof, l Meile vor Danzig, den 11. Februar 1758, sieh (Dorow) Denkschriften und

Briefe Berlin 1840. 4, 176 bis 182; an Wieland, Halle 1798 Januar 9: Morgenblatt

1855. S. 808. â�� FÃ¼nf Briefe der GebrÃ¼der v. Humboldt an Johann Beinhold

Forster. Nebst einem Anhange. Herausgegeben von Fritz Jonas. Berlin 1889.

(Mit einem Verzeichnis einer Sammlung von Briefen an Beinhold F. und Stellen

aus diesen Briefen; zum SchluÃ� BruchstÃ¼ck eines Aufsatzes in Briefform von Rein-

hold F. Ã¼ber die Bildung der ersten Vorstellungen in der Eindesseele). â�� S. auch

Briefe unter Georg F. n. r. â�� Briefe an SÃ¶mmerring s. diesen.

K. GroÃ�e, Briefe Ã¼ber Spanien, an Job. Beinh. Forster. Halle 1798. II. 8.

Vergl. Â§ 278, 11. 11) = Band V. S. 498.

Ein schÃ¶nes Bildnis des Vaters mit Georg Forster von Rigau, von D. Beyel

gestochen. Ferner ein Bild nach Chodowiecki von Berger gestochen, auch von

Banse, Ã¼ber andere Bildnisse s. Meusel. h. S. 438. Abramson in Berlin prÃ¤gte

1777 eine Medaille nach seinem Kopf. - S. unten S. 806.

1) An Introduction to Mineralogy. London 1768. 8.

2) A Catalogue of British Insects. Warrington 1770. 16 S. 8.

3) Catalogue of the animals of North-America London 1771. 8. â�� Der An-

hang dazu deutsch von Joh. Fet. Velthusen, J R. Forsters Anweisung, wie man

Naturalien von jeder Art sammeln . . . kÃ¶nne; ans dem Engl.: Hannover. Magazin

1771. St. 98.

4) Flora Americae septentrionalis. London 1771. 8.

5) A voyage to China and the East Indies by Peter Osbeck. Together with

a voyage to Suratte by Olof Toreen and an account of the Chinese Husbandry by

captain Charles Gustav u s Eckeberg. Translated from the Gerznan by John Bein-

hold Forster. London 1771. II. 396 und 367 S. 8.

6) Novae species insectorum cent. I. London 1771. gr. 8.

7) Epistolae ad Joannem Davidem Michaelis hujus spicilegium Hebraeorutn

geographiae cxterae jam confirmantes jam castigantes. Gottingae 1772. 38 S. 4.

(vgl. J. D. Michaelis, Spicilegium geogr. Hebr. exterae. Gott. 1768â��70. II. 4.)

8) An easy Method of classing mineral substances. London 1772. 8.

9) Travels through Sicily and that part of Italy Formerly called Magna

Graecia. And a tour through Egypt by M. Granger tranalated from the German

by J. R. Forster London 1773. 383 S. gr. 8. (to Thomas Falconer London

23 Juni 1772.) Ã�bersetzung von Johann Hermann Biedesels Beise durch Sizilien

und GroÃ�griecbenland. ZÃ¼rich 1771. 8. Vignette von 8. Gessner. â�� Erneuerte

Ausgabe. (Jena) 1830. 8.

10) Anmerkungen zu Alfreds angelsÃ¤chsischer Ã�bersetzung des Orosius.

London 1773. 8.

11) Liber singularis de bysso antiquorum. Londini 1776. 188 S. 8. (Vor

der Weltreise geschrieben.)

12) Cbaracteres generum plantarum, quas in itinere ad insulas maris australis

collegit, descripsit, delineavit annis 1772â��1775 adjuvante filio Georgio Forster.

Londini 1776. 4. (cum 78 tabulis aeri incisis). Vgl. Allg. dtsch. Bibliothek 35,

S. 336. Auf eigene Kosten des Verf. herausgegeben. Deutsch mit unrichtigen

Kupfern von Johann Simon Kerner. Stuttgart 1779. 4. Vgl. Kurt Sprengeis

Geschichte der Botanik. II, 342.

13) Die zoologischen Entdeckungen Beinholds hat die Berliner Akademie erst

1844 verÃ¶ffentlicht; vgl. Descriptiones animalinm, quae in itinere ad maris australis

terras per annos 1772â��1774 suscepto collegit, observavit et delineavit Joannes

Reinoldus Forster curante Henrico Lichtenstein academiae socio. Berolini 1844. 8.

14) Observations made during a voyage round the world. London 1778. 4.

Deutsch s. Georg Forster Nr 5. 15). FranzÃ¶sische Ã�bersetzung: Paris 1778. 4.

15) Chemical Observations and Experiments on Air and Fire by C. W. Scheele,

translated [from the Germanlby J E. Forster. London 1780. 8.

Das Original von Karl Wilh. Scheele erschien Upsala und Leipzig 1777. 8.

Vergl. Meusel. Lei. 12, 104.
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16) Tagebuch einer Entdeckungsreise nach der SÃ¼dsee in den Jahren 1776â��80

unter AnfÃ¼hrung der Capitaine Cook, Clerke, Gore und King. Eine Ã�bersetzung

nebst Anmerkungen. Leipzig, verl. Weidmanns Erben und Reich. 1781. 357 S. 8.

Mit Kpf. und einer Karte.

17) Indische Zoologie, lat. und deutsch. Halle 1781. Mit 15 Epf. Zweite

sehr verm. Aufl. Halle 1795. Fol.

18) Von Verbesserung der LohgÃ¤rberey nebst der Ã�bersetzung einer Vor-

schrift, Leder lohgar zu machen, nach einer neuen Art: WÃ¶chentl. Hall. Anzeiger

1781. Nr. 14 bis 15. Auch besonders Halle 1781. 8. Im Anzeiger auch andere

AufsÃ¤tze Ã¼ber Landwirtschaft.

19) BeitrÃ¤ge zur VÃ¶lker und LÃ¤nderkunde. Hggb. von J. R. Forster und

M[atthias] C[hn.j Sprengel. Leipzig, in der Weygandschen Buchhandlung. 1781

bis 84. 1786 bis 1790. 14 Teile mit Kpf. und Karten.

R. Forster war nur bei den ersten drei Teilen 1781 bis 83 Mitherausgeber.

Dann steht nur C.Sprengel als Hg. auf dem Titel. Fortsetzung sieh Georg F. Nr. 38 a).

20) Auf Vernunft und Erfahrung gegrÃ¼ndete Anleitung den Kalch und MÃ¶rtel

zu bereiten. Berlin 1782. 8. â�� Neue Ausg. Berlin 1820. 8.

21) J. Bapt. Fabronis Versuch von Ackerbau. Ã�bers, und mit Anmerkungen.

Berlin 1782. 8.

22) (Karl Renatus Hausen) Historisches Portefeuille zur Kenntniss der gegen-

wÃ¤rtigen und vergangenen Zeit. Fortgesetzt von J. R. Forster, Sprengel und Julius

A. Remer. Frankf. a.O. 1782 bis 88. Mit Kpf. Vergl. Meusel, Gel. Tentschl. 3, 124f.

23) Tableau de l'Angleterre ponr l'annÃ¶e 1780. o. 0. (Dessau). 1783. 8.

Anonym, um sich an den .groÃ�en BÃ¶sewichtern in England* zu rÃ¤chen, zunÃ¤chst

nur fÃ¼r Friedrich 2. bestimmt, mit freimÃ¼tigen Schilderungen und Nachrichten

Ã¼ber Personen und VerhÃ¤ltnisse in England. Vgl. Schlichtegroll e.

24) Sammlung von Abhandlungen Ã¶konomischen und technologischen InhaltÂ«.

Halle 1784. 212 S. 8. (von Hertzberg, Zedlitz u. a. gewidmet.)

25) Allgemeine Geschichte der Entdeckungen und Schiffahrten des Nordens.

Mit neuen Originalkarten verseben. Frankfurt a. 0. 1783. 596 S. 8. Katharina II.

gewidmet. Englisch: History of the voyages and discoveries made in the North,

trauslated from the German. London 1786. 489 S. 4. FranzÃ¶sisch: Histoire des

de"couvertes . . . par M. Broussonet. Paris 1788. II. 399 und 410 S. 8.

26) Heinrich Swinburnes Reisen durch beide Sicilien 1777 bis 80. Ã�bersetzt

und mit Anmerkungen erlÃ¤utert. Hamburg 1785 bis 87. II. 536 und 640 S. 8.

â�� Brief Swinburnes vom 6. September 1788, vgl. Jonas (oben, Briefe) S. 25.

27) Allgemeine Vorschlage und Gedanken, wie das Betteln zu verhÃ¼ten, ein

hinlÃ¤nglicher Fonds zu verschaffen, und die zusammengebrachten Allmosen am

vortheilhaftesten anzuwenden sind, besonders in RÃ¼cksicht auf die Stadt Halle.

Halle 1786. 8.

28) T. Cavallos mineralogische Tafeln. Aus dem ItaliÃ¤n. Ã¼bers. Halle 1786.

Fol. 1790. Fol.

29) Encbiridion historiae naturali inserviens. Halae apud Hemmerde et

Schwetschke 1788; ed. alt. emendatior Edinburgi 1794. 224 S. 8.

30) Reise um die Welt der Capitaine Portlock und Dizon, besonders nach

der nordwestlichen KÃ¼ste von Amerika wÃ¤hrend der Jahre 1785 bis 1788 ... hg.

von dem Capitain Dizon. Ans dem Engl. Ã¼bersetzt und mit Anm. begleitet.

Berlin 1789. 4. Mit Kpf.

31) Wilhelm Patterson's Reisen in das Land der Hottentotten und der Kaffern

wÃ¤hrend der Jahre 1777 bis 79. Ans dem Engl. Ã¼bers. Berlin 1790. 8.

32 Magazin v. merkwÃ¼rdigen neuen Reisebeschreibungen, ans fremden Sprachen

Ã¼bersetzt und mit erlÃ¤uternden Anmerkungen begleitet. Berlin 1790. 8. I. Band.

Vorrede von J. R. Porster. Halle, 17. April 1790. a: Reisen nach Neu-SÃ¼d-Wallis. â��

b: W. Franklins Bemerkungen auf einer Reise von Bengalen nach Persien 1786 und

87 von J.R.F. Auch besond. Berlin 1790. 8.; 1794. 8. â�� c: Saunders Reise nach Butan

und Tibet. â�� U. Band. Le Vaillants Reisen in das Innere von Africa. Auch besonders

Berlin 1790. 8. Vgl. Schiller an Goethe: ,Le Vaillant auf seinen afrikanischen ZÃ¼gen

ist wirklich ein poetischer Charakter' u. s. w. (13. Februar 1798). â�� III. Band.
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Dea Grafen M. A. v. Benjowskys Reisen durch Sibirien und Kamtschatka von J. R. F

Auch besonders Berlin 1790. 8. ,Die Ã�bersetzung ist von Dor. Marg. Liebeskind,

(Â§ 277, 7): Meusel, Gel. Teutschl. 4, 462. Vgl. Aus Knebels NachlaÃ� I, 174. â��

IV. Band, a: Lesaeps Reise durch Kamtschatka und Sibirien. Auch besonders

Berlin 1791. 8. â�� b: Des Grafen von SauvebÃ¶uf Reisen in der TÃ¼rkei, Persien,

Arabien. Auch besonders Berlin 1791. II. 8. - V. Band a: Whites Reise nach

SÃ¼d-Wallis. â�� b: W. Blighs Reise nach Tofoa (Freundschaftsinsel) und Timur. â��

c: Entdeckungen im Innern von Africa. a und b auch besonders Berlin 1791. 8.

â�� d: Norris Reise nach Dahomey. â�� VI. Band. Thomas Anbureys Reisen im innern

Amerika, Ã�bersetzer ist Georg Forster. Auch besonders Berlin 1792. 8. â��

VII. Band, a: Brissots Reise durch die vereinigten Staaten von Nordamerika 1788.

Auch besonders Berlin 1792. 8. â�� b: Thunbergs Reise in Afrika. Auszugsweise

Ã¼bersetzt von Kurt Sprengel. Mit Anmerkungen von J. R. F. Auch besonders

Berlin 1792. 8. â�� VIII. Band. Des Abbe Rochon Reise nach Madagaskar und Ost-

indien. Nebst Thomas Bowyears und Robert Kirsops Nachrichten von Cochin-

china. Aus dem Franz, und Engl. Ã¼bersetzt von Georg Forster. Auch besonders

Berlin 1792. 8. â�� IX. Band. W. Blighs Reise in das SÃ¼dmeer. Aus dem Engl.

nebst Jean Franyois de Surville Reise in das SÃ¼dmeer, Ã¼bersetzt und mit Anmerk.

begleitet von Georg Forster. Mit Kpf. und einer Karte. Auch besonders Berlin

1793. 8. â�� X. Band. Bartrams Reisen durch Nordamerika Ã¼bersetzt von E. A. W.

Zimmermann. â�� XI. Band. John Hunters Reise nach Neu-SÃ¼dwallis. Aus dem

Engl. mit Anmerkungen von J. R. Forster. Auch besonders Berlin 1794. 8. â��

XIL Band. Le Vaillants Zweite Reise in Afrika wahrend der Jahre 1783 bis 85.

Ans dem FranzÃ¶sischen mit Anmerk. von J. R. Forster. 1796. - XIII. Band. Le

Vaillant, Fortsetzung. Vgl. J. R. Forsters Neue BeitrÃ¤ge zur KenntniÃ� von Africa.

Aus dem Englischen. Berlin 1791 bis 94. U. 8. â�� XIV. Band, a: Samuel Hearne's

Reise von der Hudsonsbay bis zu dem Eismeere 1769 bis 72. Aus dem Engl. mit

Anmerk. von J. R. Forster. Auch besonders Berlin 1797. 8. â�� b: H. Wanseys

Tagebuch einer Reise durch die vereinigten Staaten von Nordamerika. S. dazu

S. 806. â�� XV. Band. Des Fra Paolino da San Bartplomeo Reise nach Ostindien.

Ans dem Franz, mit Anmerkungen von J. R. F. Mit einem Kpf. Auch besonders

Berlin 1798. 8. Vgl. Seufferts Vierteljahrschr. 1889. II, S. 568. - XVI. Band.

La Peyrouse's Entdeckungsreise in den Jahren 1785 bis 88, herausg. von Milet-

Mureau. Aus dem Franz, und mit Anmerk. von J. R. Forster und C. L. Sprengel.

Auch besonders Berlin 1799 bis 1800. 8. (Nach R. F.'s Tode).

33) Bengt Bergius Ã¼ber die Leckereyen. Aus dem Schwedischen mit An-

merkungen von J. R. Forster und Kurt Sprengel. Halle 1792 in der Buchhandlung

deÂ« Waisenhauses. II. 382 und 330 S. 8. Vgl. Georg F. unter Nr. 33).

34) Gab mit G. S. KlÃ¼gel heraus: Zweytes naturhistorisches Weyhnachts-

geschenk fÃ¼r artige Kinder, oder Abbildungen merkwÃ¼rdiger VÃ¶lker und Thiere.

Halle 1793. 8. Vergl. Nr. 37). Vorher erschien: G. S. KlÃ¼gel, Naturhistprisches

ABC-Buch. Ein Weyhnachtsgeschenk an folgsame Kinder . . . unter Aufsicht des

Hrn. Prof. FÃ¶rster verfertiget. Halle 1792. 8.

35) G. Hamilton, Capitain Edward's Reise um die Welt. Aus dem Engl. von

J. R. F. Berlin 1794. 8. S. dazu und zu Nr. 36) S. 806.

36) Lafayette als Staatsmann, als Krieger und als Mensch. Aus dem Fran-

zÃ¶sischen. Mit einer Vorrede von J. R. Forster. Magdeburg 1794. 8. Mit Laf.

Bildnis.

87) Beschreibungen zu den Abbildungen merkwÃ¼rdiger VÃ¶lker und Thiere

des Erdbodens. FÃ¼r die Jugend entworfen von J. R. Forster und G. S. KlÃ¼gel.

Drittes Geschenk. Halle 1794. 8. Sieh Nr. 34).

38) Des Herrn Follies Reise in der WÃ¼ste Sahara. Ans dem FranzÃ¶sischen.

Berlin 1794. 8.

39) Onomatologia nova systematis oryctognosiae vocabulis latinis expressa.

Halae 1795. Fol.

40) Charakter, Sitten und Religion einiger merkwÃ¼rdiger VÃ¶lker. Ein Oster-

meigeschenk fÃ¼r Kinder. Halle 1795. 8.

41) Kurze Ã�bersicht der Geschichte Katharinas der II., Kaiserin von RuBland.

Halle 1797. 88 S. 8. Mit Vign.

42) J. R. Forsters Karte von der SÃ¼dspitze Afrikas bis zum Wendekreis des

Steinbocks nach Le Vaillant and Sparrmanns Karte von Afrika und nach eigner

Zeichnung vermehrt. NÃ¼rnberg 1797.

GoedekÂ«, Gmndriaz. VI. a. Ar.fl.' 16
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48) J. C de la Metherie's Theorie der Erde. Aus dem FranzÃ¶sischen. Nebst

Anhang von J. R. Forster. Leipzig 1797. II. 8. Dazu unten S. 806.

44) Kamilla oder ein GemÃ¤lde der Jugend; aus dem Engl. der Frau d'Arblay,

geb. Burney. Mit einer Vorrede von J. R. Forster. Berlin und Stettin 1798. IV. 8.

45) F. le Vaillant's Naturgeschichte der afrikanischen VÃ¶gel. Mit Anmerkungen.

1. BÃ¤ndchen. Mit 18 illum. Kupfern. Berlin 1798. gr. 8.

46) Beobachtungen und Wahrheiten nebst einigen LehrsÃ¤tzen, die einen hohen

Grad von Wahrscheinlichkeit erhalten haben, als Stoff zur kÃ¼nftigen Entwerfung

einer Theorie der Erde. Leipzig 1798. 85 S. 8. â�� Forsters letzte Schrift, .worin

er noch einmal seine alte Flut-Hypothese vortrÃ¤gt, nun in Verbindung mit den

damals modernen geologischen Ideen' (Dove).

47) BeitrÃ¤ge Reinh. Forsters zu Zeitschriften, Vorreden u. Ã¤. verzeichnet

Meusel, Lei. 3, 437 bis 438.

5. Johann George Adam Forster, Sohn des vorigen, geb. am 26.November

1754 in Nassenhuben Vom Vater unterrichtet, betrieb er mit Vorliebe Natur-

kunde, 1765 begleitete er ihn nach RuBland und spÃ¤ter nach England. Bei der

Ã�bersetzung mehrerer Werke ins Englische half Georg, noch nicht siebzehnjÃ¤hrig,

dem Vater und gab dabei franzÃ¶sischen Unterricht in einem Pensionat. Eine Zeit

lang in einem Londoner TuchgeschÃ¤lft thÃ¤tig, wurde er bald wieder Schriftsteller

und Lehrer. Auf der dreijÃ¤hrigen Weltfahrt Cooks vom Juli 1772 bis 1775 stand

er dem Vater eifrig zur Seite; er zeichnete und ordnete die neu entdeckten Tiere

und Pflanzen und genoÃ� die EindrÃ¼cke der Reise mit frischem Geist und ganzer

Seele. Nach der Heimkehr trat der zweiundzwanzigjÃ¤hrige JÃ¼ngling fÃ¼r den un-

gerecht behandelten Vater ein. Auf Grund der von diesem und ihm selbst ge-

fÃ¼hrten TagebÃ¼cher verfaÃ�te er eine Reisebeschreibung, die erst englisch 1777 und

spÃ¤ter in einer nur zum Teil von ihm besorgten deutschen Ã�bersetzung erschien.

Seine schriftstellerische BefÃ¤higung zeigte er in mehreren Streitschriften. Nach

einem Besuch in Paris im Herbst 1777, wo er Buffon kennen lernte, ging er Ã¼ber

Holland nach Deutschland, um Hilfe fÃ¼r seinen Vater zu erbitten. Im November

1778 betrat er den deutschen Boden: er wurde von bedeutenden MÃ¤nnern freund-

lich aufgenommen, z. B. von Fr. H. Jacobi in DÃ¼sseldorf, von Heyne und Lichten-

berg in GÃ¶ttingen, von Lessing und Jerusalem in Braunschweig, von Nicolai und

Biester in Berlin. Als Professor der Naturgeschichte in Kassel, seit 1779, ver-

kehrte er mit Johannes MÃ¼ller und besonders mit dem Anatom SOmmerring, der

ihm innig zugethan war und von dem er Anregung, Rat, Ermunterung zu finden

gewohnt war. Die Beteiligung an dem Rosenkreuzerorden wurde fÃ¼r ihn, dem es,

bei seiner weichen, bestimmbaren Natur schwer war, die reichen, geistigen Gaben

zu sammeln, unheilvoll. Seine Verirrung teilte SÃ¶mmerring; erst 1783 durch-

schauten beide Freunde den fremden Betrug und die eigene schwÃ¤rmerische Thor-

heit. Auch sie hatten durch GeisterbeschwÃ¶rung Kunde vom Jenseits zu gewinnen

gehofft, auch sie die Tinctur gesucht, die unedles Metall in edles wandeln sollte,

auch sie hatten die Wahrheit verkannt, dal! andÃ¤chtig schwÃ¤rmen leichter ist als

gut handeln. Im Jahre 1784 schon konnte Georg an SÃ¶mmerring; schreiben: ,Ich

glaube bei uns conspirirte alles, uns hineinzuziehen, Mangel an Erfahrung, Geist der

WiÃ�- und Neugierde, blindes Zutrauen zu gut und ehrlich scheinenden Charakteren

und Unbestimmtheit unserer eigenen Gedanken vom Wahrscheinlichen und Unwahr-

scheinlichen, vom MÃ¶glichen und UnmÃ¶glichen.' Gern folgte er 1784 einem Ruf als

Professor der Naturgeschichte an die UniversitÃ¤t Wilna. Im Mai des Jahres mit

Therese Heyne (Â§ 277, 26), der 20jÃ¤hrigen Tochter des groÃ�en Philologen verlobt,

reiste er von GÃ¶ttingen gemÃ¤chlich durch Sachsen, BÃ¶hmen, Ã�sterreich â�� in Wien

nahm ihn Kaiser Joseph freundlich auf â�� an seinen Bestimmungsort.

Ohne genÃ¼gende Hilfsmittel zu seinen Studien und zur AusÃ¼bung seiner

Lehrpflicht; zum Vortragen in lateinischer Sprache gezwungen; von Unwissenheit

und Gleichgiltigkeit gegen alle hÃ¶heren Bestrebungen umgeben, sehnte er sich

bald von Wilna hinweg. Dabei geriet er bei dem vom Vater ererbten Mangel an

wirtschaftlichem Sinn in Schulden. Seine Lage war schlimm trotz dem GlÃ¼ck,

das er damals in seiner Ehe mit Therese fand, die seit dem Herbst 1785 mit ihm

vermÃ¤hlt war. Einige Arbeiten gelangen ihm auch damals, so die treffliche Lob-

schrift auf Cook, den Entdecker. Der erst 1794 durch den Druck bekannt ge-

wordene .Blick in das Ganze der Natur', eine .Einleitung zu den AnfangsgrÃ¼nden

der Thiergeschichte* stammt noch aus der Zeit in Kassel.
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Wie eine Befreiung erschien ihm die Einladung zur Teilnahme an einer russischen

Entdeckungsfahrt in den Norden des stillen Oceans. Durch Katharina 2. wurde er

TOD allen Verbindlichkeiten in Polen losgekauft, im September 1787 brachte er seine

Frau und seine Tochter nach GÃ¶ttingen Der Ausbruch des TÃ¼rkenkrieges vereitelte

leider seine Hoffnungen; auch die Aussicht einer Sendung in die spanischen Kolonien

erwies sich als trÃ¼gerisch. So nahm er 1788 eine Stelle als Bibliothekar in Mainz

an: Johannes MÃ¼ller, der frÃ¼here Bibliothekar, war in die Regierung des KurfÃ¼rsten

Friedrich Karl Joseph getreten. Trotz dem Scheine der AufklÃ¤rung waren die Zu-

f tande in Mainz sittlich hohl. Forster wurde in seiner AmtsfÃ¼hrung erst nachlÃ¤ssiger,

als alle BemÃ¼hungen, die Bibliothek Lehrenden und Lernenden wahrhaft nÃ¼tzlich zu

machen, an der Gleichgiltigkeit und Sorglosigkeit der leitenden Stellen scheiterten.

In seinem Hause verkehrten auÃ�er SÃ¶mmerring bedeutende MÃ¤nner; der junge

Wilhelm v. Humboldt weilte 1788 und 1789 als Gast bei ihm. Des Erwerbes wegen

war FÃ¶rster als Obersetzer thÃ¤tig. Kalidasas Sakuntala wurde durch ihn zuerst in

Deutachland bekannt und fand Soethes und Herders begeisterten Beifall. Vom MÃ¤rz

bis Juli 1790 reiste Forster mit A. v. Humboldt â�� ,ich habe vom KurfÃ¼rsten auf

3 Monate Urlaub' schreibt er Herne am 20. MÃ¤rz durch Belgien und Holland

nach England und zurÃ¼ck Ã¼ber Paris. Die .Ansichten vom Niederrhein', aus Briefen an

seine Frau entstanden, verschafften ihm einen Ehrenplatz neben den besten deutschen

Schriftstellern. Seine Kunstbetrachtungen bereicherten, auch nach Heinses voraus-

gegangenen Versuchen, unsere Litteratur als etwas wesentlich Neues, und seine

StÃ¤dtebilder zeigten, daÃ� er mit dem Interesse fÃ¼r Geschichte und mit dem scharfen

Blick des Naturforschers auch das tiefe VerstÃ¤ndnis des Politikers und Volkswirtes

verband. 1791 fanden auch die Abhandlungen Ã¼ber den amerikanischen Norden ver-

dienten Beifall. Der Einbruch Custines in Mainz im Herbste des Jahres 1792 wurde

fÃ¼r FÃ¶rster verhÃ¤ngnisvoll. Die Liebe zur Freiheit war in ihm immer lebendig ge-

wesen: wie so viele Deutsche im vorigen Jahrhundert war er WeltbÃ¼rger, allein die

Parteinahme fÃ¼r die Franzosen ist dadurch allein nicht erklÃ¤rt. HÃ¤usliches UnglÃ¼ck

(Therese hatte sich von ihm abgewandt und ihre Neigung L. F. Huber geschenkt),

erregte Stimmung, vielleicht auch Beeinflussung durch Karoline BÃ¶hmer, die spÃ¤tere

Gattin W. Schlegels und Schellings, sind dabei gewiÃ� mit in Rechnung zu ziehen.

Sommerrings Worte an Therese, lange nach dem Tode des Freundes, sind nicht un-

beachtet zu lassen: ,Den guten Forster brachte sein Nachgeben um Freunde, um

Frau und Kinder, Gesundheit und Leben.'

Mit seinem Freunde Dorsch trat Forster in den Club, wurde VizeprÃ¤sident

der von Custine eingesetzten provisorischen Administration, seit Neujahr 1793 leitete

er die neue Mainzer Zeitung, auch .Volksfreund' genannt, und ward Mitarbeiter an

Wedekinds Patrioten. Im MÃ¤rz war er Abgesandter fÃ¼r Mainz im rheinisch-deutschen

Nationalconvent, am 25. MÃ¤rz ging er als Deputierter des Convents nach Paris, um

die Vereinigung der Mainzer Republik mit Frankreich zu beantragen. Nach der

Einnahme der Stadt durch die PreuÃ�en in Paris zu bleiben genÃ¶tigt, lernte er die

SchreckensmÃ¤nner in der NÃ¤he kennen. Alle unnÃ¼tze Grausamkeit stieÃ� ihn ab, den

Glauben an diese Revolution verlor er, nicht den an eine bessere Zukunft der

Menschheit. Therese und seine Kinder fanden Zuflucht in Neufchatel; Huber begab

sich im Sommer 1793 zu ihrem SchÃ¼tze dorthin. Durch Reichsacht von Deutschland

ausgeschlossen, von allen Freunden verlassen, ohne Familie, ohne Besitz litt Georg F.

unsÃ¤glich. Noch einmal sah er die Seinigen in dem Schweizer Grenzdorf Travers.

Nach seiner RÃ¼ckkehr erkrankte er in Paris und am 10. Januar 1794 ward ihm der

Tod ein ErlÃ¶ser. Goethe schrieb an SÃ¶mmerring am 17. Februar: ,So hat der arme

Forster denn doch seine IrrtÃ¼mer mit dem Leben bÃ¼Ã�en mÃ¼ssen, wenn er schon

einem gewaltsamen Tode entging. Ich habe ihn herzlich bedauert.' Jung-Stilling

fluchte seinem Weibe, Heyne hat ihn immer schmerzlich vermint. so schrieb er an

bÃ¶mmerring und Herder; so noch 1798 an Reinhold Forster: ,Sein Andenken bleibt

mir ewig heilig und unvergeÃ�lich; noch nie habe ich einen Menschen so geliebt, wie

ihn; and noch kann ich nicht ohne Wehmut an ihn und seine Schicksale denken,

worin mir noch manches unerklÃ¤rbar ist.' Als Mensch verdient Georg Forster unsere

Teilnahme und unser Mitleid, als Schriftsteller unsere Hochachtung. Alezander

v. Humboldt nannte ihn im .Kosmos* seinen berÃ¼hmten Lehrer und Freund, durch

den eine neue Ã�ra wissenschaftlicher Reisen begann. ,Nicht etwa bloÃ�,' sagt er, .in

seiner trefflichen Beschreibung der zweiten Reise des Capitan Cook, mehr noch in

den kleinen Schriften liegt der Keim zu vielem GroÃ�en, das die spÃ¤tere Zeit zur

Reife gebracht hat*.

16*
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a. Goldbeck , Litterarische Nachrichten von PreuÃ�en. Bertin 1781. 1, 155. II, 139. 267.

b. Strieder, Hessische Gelehrten-Geschichte. GÃ¶ttingen 1784. 4, 145 bis 159

â�¢nach den von G. F. mir mitgeteilten Nachrichten' (bis 1784).

c. Allg. Literaturzeitung. Intelligenzblatt vom 5. April 1794.

d. Reinhold F.: Jakob's Annalen der Philos. 1795. phil. Anz. St. 2 und 16.

e. Schlichtegroll, Nekrolog auf das Jahr 1794. II, 274 bis 275 (1796).

f. F. Schlegel, Georg Forster. Fragment einer Charakteristik der Teutschen

Klassiker: Reichardt's Lyceum der schÃ¶nen KÃ¼nste. Berlin 1797. l, l, 32 bis 78.

Vgl. Charakteristiken und Kritiken von W. und F. Schlegel I, 88 bis 131. Vgl. Minor,

F. Schlegels Jugendschriften. Wien 1882. II, 119 bis 139. F. Schlegels Verteidigung

Forsters gegen Schillers Xenien: Minor, a. a.O. 32; sieh Erich Schmidt und B. Snphan,

Xenien 1796. Weimar 1893. S. 180 und 215, auch R. Haym, Die romantische

Schule. Berlin 1870. S. 235 f. Leitzmann unten Briefe e).

g. Allgem. geogr. Ephemeriden, sieh Nr. 4. f.

h. Baur, Nr. 4, g. S. 848 bis 353.

i. Meusel, Lex. 3, 419 bis 430.

k. Therese Forster: L. F. Hubers sammtl. Werke. TÃ¼bingen 1806. Vorbericht.

1. Therese vor dem Briefwechsel, hg. von Th. H., geb. H. Leipzig 1829. II.

8. (sieh unten Briefe Â«): Nachrichten von seinem Leben S. l bis 147.

m. Gervinus: VII. Bd. der sÃ¤mtl. Schriften G. Forsters hg. von seiner Tochter.

Leipzig 1843. Vgl. Gervinus, Gesch. der dtsch. Dichtung V4, 78. 300 f. 356f. 378. 662.

n. Ersch und Grubers EncyklopÃ¤die 1847. I, 46, 382 bis 391. (H.)

o. W.Stricker: Ed. Dullers MÃ¤nner des Volkes. Frankfurt 1847. III, 183 f.

p. H. KÃ¶nig, Georg Forsters Leben in Haus und Welt; eine Lebensgeschichte.

Braunschweig 1852. 11. 8. Zweite sehr verb. Aufl. Leipzig 1858. II. 8. (vgl.

Grenzboten 1852. Nr. 27.) Vgl. KÃ¶nigs Roman: Die Klubisten in Mainz. 3. Aufl.

Leipzig 1875. III. 8.

q.J. Moleschott, G. ForsterderNaturforscherdes Volkes. Frankfurta.M.1854 ;

verb. Aufl. Berlin 1862; 3. Aufl. 1874. Neue Volksausgabe mit Bildnis. Halle o. J.

r. Elisa Maier, G. Forster, Lichtstrahlen aus seinen Briefen und Werken. Mit

einer Biographie. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1856. 8. (S. l bis 126 Biogr.)

s. Grenzboten 1858. 3, 17 bis 30. Vgl. 1859. Nr. 19. 20: Ferdinand und

Therese Huber. Vgl. auch 1894. Nr. 7. Sieh Â§ 277, 26.

t. Cl. Th. Perthes, Politische ZustÃ¤nde und Personen in Deutschland zur

Zeit der franzÃ¶sischen Herrschaft. Gotha 1862. I, 32 bis 117. 2. Aufl. 1863.

u. F. Mann, G. Forster ein deutsches Lebensbild. Frauenfeld 1862.

v. Strehlke sieh oben Nr. 4, k.

w. Karl Klein, Georg FÃ¶rster in Mainz 1788 bis 1793. Nebst Nachtragen

zu seinen Werken. Gotha 1863. 8. Kleins andere Schriften Ã¼ber G. Forster fÃ¼hrt

er ebenda S. VI an.

x. Schauenburg : Herrigs Archiv 1865. 87, 141 f. und gegen ihn Klein ebenda

38, 470 f.: G. Forster sei nicht das Vorbild fÃ¼r den JÃ¼ngling in .Hermann und

Dorothea' gewesen.

y. G. KÃ¼hne, Deutsche Charaktere. Leipzig 1866. 16. II*, 181 bis 231.

z. H. Hettner, Geschichte der dtsch. Literat, im 18. Jahrh. III, 3, 2. Abt.

Braunschweig 1870. S. 353 f. Vierte verb. Aufl. Braunschweig 1894. S. 335 bis 354.

aa. H. Uhde, Reichards Selbstbiographie 1877. VerhÃ¤ltnis zu Forster: S. 252f.

275. 280. 285.

bb. Allg. dtsch. Biogr. 1878. 7, 172 bis 181 (Alfred Dove).

cc. Georg FÃ¶rsters literarischer NachlaB von L. Geiger: Zeitschr. fÃ¼r dtsch.

Alterth. 1878. 22, 307 bis 310.

dd. K. G. Bockenheimer, Georg Forster in Mainz. Mainz 1880. 8.

ee. Robert Springer, Georg Forster und S. Th. SÃ¶mmering (so): Essays.

Minden 1885. 8. S. 182 bis 198.

ff. H. Kopp, Die Alchemie in Ã¤lterer und neuerer Zeit. Heidelberg 1886.

u, 45 bis 80. 98 f. 257 f. .FÃ¶rsters VerhÃ¤ltnis zu Therese und zu Huber'; 270 bis

274: , Beeinflussung FÃ¶rsters in seinem politischen Verhalten durch Frauen*.

gg. Lady Blennerhassett, Die Deutschen und die franzÃ¶sische Revolution:

Dtsch. Rundschau 1889. 60, 216 bis 226.

hh. Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft, Wien 1893. S. 132 f. 269 f.

Ã¼. Albert Leitzmann, Georg Forster. Ein Bild aus dem Geistesleben deÂ«

18. Jahrhunderts. Acad. Antrittsvorlesung. Halle 1893. 8.
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kk. G. Westenberger, Georg FÃ¶rster. Ein Gedenklatt zu seinem 100

Todestage: Wissenschaftl. Beilage zur Leipz. Ztg. 1894. Nr. 4.

11. K. G. Bockenheimer, Die Mainzer Clubisten der Jahre 1792 und 1793.

Mainz 1896. 8. Vgl. die Satiren Â§ 281, 15. 16 = Band V. S. 551. Zu Nr. 16

dort sieh auch W. Scherer, VortrÃ¤ge und AufsÃ¤tze. Berlin 1874. S. 370f.

Eine Biographie Georg FÃ¶rsters wird von Alb. Leitzmann vorbereitet.

Ein Trauerspiel von L. Eckardt .WeltbÃ¼rger und Patriot' Wenigen-Jena 1862.

8. behandelt Forsters Schicksale.

Briefe an: Â«. die Eltern, die Schwestern: J. G. Forsters Briefwechsel. Leipzig

1829. Band 1. â�� /Â»'. Bertuch: Im neuen Reich 1881. II, 817 bis 828. â�� Ã�. 3.

H, Campe (5): J. Leyser, J. H. Campe. Braunschweig 1877. II, 237 bis 258. â��

y. Camper: Briefwechsel. Leipzig 1829. Band 1. â�� f. Dohm 1791 April 5 Mainz:

Schnorre Archiv 1884. 12, 572 bis 575. â�� s. Goethe: Seufferts Vierteljahrschrift

1893. VI, 152 bis 156. Vergl. A. Leitzmann, Forsters Beziehungen zu Goethe und

Schiller und seine Verteidigung Schillers: Herrigs Archiv 1892. 88, 129 bis 156.

Ã�ber FÃ¶rsters Zusammentreffen mit Goethe sien oben Band IV. S. 480f. und

W. T. Biedermann, Goethes GesprÃ¤che. Leipzig 1889. l, 52 bis 54. â�� C. Herder:

Aus Herders NachlaÃ�. Frankfurt a. M. 1858. II, 383 bis 426. Vergl. R Haym,

Herder H, 266f und 455f. Sieh Herder und Caroline an Therese Forster: Seufferts

Vierteljahrschrift 1893. VI, 588 bis 591 und den Bericht von Therese Ã¼ber Weimar

und Jena 1783: Eupborion I, 72 bis 78. â�� n. Minister von Herzberg: Forsters Brief-

wechsel. Leipzig 1829. Band 2, 197. - Â». Heyne: Forsters Briefwechsel. Leipzig

1829. Band l und 2 (oft) und Herrigs Archiv 1893. 91, 129 bis 178; 1894. 92,

241 bis 304; 1894. 93, 23 bis 68. â�� Â«. Huber: FÃ¶rsters Briefwechsel. Leipzig 1829.

Band 2 und A. Leitzmann, Aus dem NachlaÃ� G FÃ¶rsters: Kochs Zschr. f. vergl.

Litt.-Gesch. 1892. 5, 401. â�� x F. H. Jacobi (13): Jacobis auserlesener Briefwechsel.

Leipzig 1825 und 1827. Band l und 2; ferner A. Leitzmann, Aus dem NachlaÃ�

G. Forsters: Kochs Zschr. f. vergl. Litt.-Gesch. 1892. 5, 896 bis 403. â�� i. Lichtenberg:

Forsters Briefwechsel. Leipzig 1829. Band l und Lichtenbergs Vermischte Schriften.

Neue Orig.-Ausgabe. GÃ¶ttingen 1846 7, 195 f. â�� .u. J. H. Merck (4): Briefe an

Merck, hg. von K. Wagner. Darmstadt 1835 und Briefe an und von Merck. Dann

Â§tadt 1838. Nr. 124. â�� v. F. L. W. Meyer (Forsters .Assad'): Zur Erinnerung an

Meyer. Braunschweig 1847. l, 180 bis 221. â�� (. J. v. MÃ¼ller: Forsters Briefwechsel

Leipzig 1829. Band l - o. Nicolai: Herrigs Archiv 1892. 88, 287 f. â�� n. Oberlin:

Schnorrs Archiv 1884. 12, 565 f. - p. J. D. ReuÃ�: Herrigs Archiv 1892. 89, 15 bis

32. â�� a. Schiller: Speidel und Wittmaun, Bilder aus der Schillerzeit. Berlin und

Stuttgart o. J. [1884] S. 112 bis 114 und Urlichs, Briefe an Schiller. S. 105f.

Sieh Nr. s. â�� i. S. Th. SÃ¶mmerring: Georg Forster's Briefwechsel mit SÃ¶mmerring.

Hg. von Hermann Hettner. Braunschweig 1877. 8. ,Nicht vollstÃ¤ndige und nicht

sorgfÃ¤ltige Ausgabe', H Kopp Nr. ff S. IV. â�� w. Spener: Herries Archiv 1890. 84,

369 bis 404; 1891. 86, 129 bis 226; 1891. 87, 129 bis 216; 1892. 88, l bis 46;

NachtrÃ¤ge 1893. 90, 27 bis 56. â�� <f. BuchhÃ¤ndler VoÃ�: Forsters Briefwechsel. Leipzig

1829. Band 2 und Hubers FriedensprÃ¤liminarien 1795. S. 176 f. Sehr viele, vielleicht

sÃ¤mtliche Briefe befinden sich in der Kgl. Bibliothek zu Dresden. Vergl. Schnorrs

Archiv 12, 570. â�� %. Wolke: Neue Jahrb. f Philol. und PÃ¤dag. 1893. Bd. 148,

S. 629 bis 630. â�� ^. Job. G. Zimmermann: Ed. Bodemann, Joh. G. Zimmermann.

Hannover 1878. Abthlg. 2, S. 338 bis 366. Z. hatte G. F. an die Kaiserin Katha-

rina empfohlen. Vergl. Abthlg. l, S. 122 bis 132 und R. Ischer, Joh. G. Zimmer-

manns Leben und Werke. Bern 1893. S. 185 f. â�� <o. ? (Mainz 1791 MÃ¤rz 22;

1792 Januar 7): Stargardts 191. Katalog. Berlin 1893. Nr. 25/26.

Briefe und TagebÃ¼cher G. Forsters von seiner Reise am Niederrhein, in

England und Frankreich im FrÃ¼hjahr 1790; hg. von A. Leitzmann. Halle 1893.

8. (Verarbeitet in den .Ansichten' s. unten Nr. 45). Vgl. D. L.-Z. 1894. Nr. 85

(A. Sauer); Anzeiger f. dtsch. Alt. u. dtsch. Litt. 1894. XX, S. 311 bis 317 (R.

M. Meyer); Euphorien I, 400 bis 403 (R. FÃ¼rst).

Briefe an Forster von Camper: Nr. 1. Briefwechsel. â�� Dohm: Nr. 1. Brief-

wechsel. â�� Goethe: Werke, Weim. Ausg. IV, 18, 40. 9, 311 bis 313. â�� Huber:

Nr.l. Briefw. II, 235 u. o. -W. v. Humboldt: Nr. 1. Briefw.; sieh auch W. v. Humboldts

Werke l, 271 bis 300. â�� F. H. Jacobi: Zoeppritz, Ans F. H. Jacobis NachlaÃ�.

Leipzig 1869. Band l, Nr. 2 bis 4. â�� Lichtenberg: Â§ 225, 33 Briefe = Band IV.

8.239. â�� J. G. Schlosser: Nicolovius, Leben Schlossers. Bonn, 1844. S. 179 bis220. â��

Andreas Sparrmann: Nr. 1. Briefw. Anhang. â�� Thnnberg: Nr. l. Briefw. Anhang.
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Bildnisse Georg Forsters mit Reinhold vor 51. Bd. der Allg. dtech. Bibl.

1782, vor dem 3. Bd. von Papst, Entdeckung des fÃ¼nften Welttheils und vor den

allg. geogr. Ephemeriden 1803. Rigaus Bildnis sieh oben bei Reinbold.

1) Travels into North - America by Peter Kalm translated into English.

Warrington 1770; vol. IIâ��III. London 1771. 8. [Lomonossows russische Chrono-

logie, durch Peter v. StÃ¤hlin ins Deutsche Ã¼bersetzt. Kopenhagen und Leipzig

1765. 70 S. 8., soll der 12jÃ¤hrige Georg F. ins Englische Ã¼bertragen habenÂ£

2) Travels through that part of North-America formerly called Lonisiana by

M. Bossu translated from the French. London 1771. II. 8. (Deutsch, nicht

von Forster, I. Teil Frankfurt und Leipzig 1771; II. Teil Helmstadt 1774. 8.)

8) Ã�bersetzung von de Bougainville, Voyage autour du monde par la frepate

du roi la Boudeuse et la Flute, l'Etoile en 1766-1769. Paria 1771. 417 S. 4.

4) A voyage to China und the East Indies by Peter Osbeck . . . sieh Reiuhold

F. Nr. 5).

5) Characteres generum plantarum . . . sieh Rein hold F. Nr. 12).

6) A voyage towards the South Pole and round the world, performed in bis

Majesty's Ships the Resolution and Adventure in tbe years 1772, 1773, 1774 and

1775 written by James Cook, commander of tbe Resolution. In which is inclnded

Captain Furneaux's Narrative of bis proceedings in the Adventnre during the Sepa-

ration of the Ships. London 1777. II. 4. Deutsch (s. S. 242): Johann Reinbold

Fprster's, Doctor der Rechte . . . Reise um die Welt, wÃ¤hrend den Jahren 1772

bis 1775, in dem von Seiner itzt regierenden GroÃ�brittanisehen MajestÃ¤t auf Ent-

deckungen ausgeschickten und durch den Capitain Cook gefÃ¼hrten Schiffe the Reso-

lution unternommen. Beschrieben und herausgegeben von dessen Sohn und Reise-

gefÃ¤hrten George Forster. Vom Verfasser selbst aus dem Englischen Ã¼bersetzt,

mit dem Wesentlichsten aus des Capitain Cooks TagebÃ¼chern und Ã¤ndern ZusÃ¤tzen

fÃ¼r den deutschen Leser vermehrt und durch Kupier erlÃ¤utert. Berlin 1778. I. Bd.

S r. 4. (dem KÃ¶nig von PreuÃ�en gewidmet. London 1. Sept. 1777 Georg Forster.)

. Bd. Berlin 1780. gr. 4. â�� Berlin 1784. II. 4. â�� Berlin, bey Haude und Spener.

1784. III. 8. Vgl. auch Geschichte der Seereisen und Entdeckungen im SÃ¼d-

meer, l V.â��V. Bd. Berlin 1780. 4. â�� Rezensionen sieh bei Strieder b. â�� Wie-

lands Anzeige im deutschen Merkur 1778 und EinfluÃ� auf die deutschen Dichter

vgl. Dessoir: Seufferts Vierteljahrschrift 1889. II, 566 f.

7) Reply to Mr. Wales Remarks by G. Forster Naturalist on the late voyage

round the world. London 1778. 53 S. 4.

8) A letter to the right honourable Earl of Sandwich. London 1778. 25 S-

4. (Percy Street May 20f> 1778.) Mit appendix.

9) Leben Dr. Wilhelm Dodds, ehemaligen KÃ¶nigl. Hof-Predigers in London.

Berlin bey Haude und Spener 1779. 134 S. 8. Vgl. Gott. gel. Anz. 1779. 140 St.

Allg. dtsch. Bibl. 41. Bd. S. 574.

10) Antwort an die GÃ¶ttingschen Recensenten. GÃ¶ttingen 1778. 4.

11) Decas plantarum novarum ex insulis maris australis transmissa a 6.

Forstero, Anglo: von Linnes Sohn eingerÃ¼ckt in Nova acta regiae societatis

scientiarum UpsalienRis HI, 171â��186. Upsaliae 1780. 4.

12) Herrn von Buffons Naturgeschichte der vierfÃ¼Ã�igen Thiere mit Anmer-

kungen und ZusÃ¤tzen aus dem FranzÃ¶sischen Ã¼bersetzt. VI. Band. Berlin bei

Joachim Pauli 1780. 8.

Ã�bersetzer von Band l bis 5. Berlin 1772 bis 1777 war F. H. W. Martini;

von Band 7 und den folgenden. Berlin 1783 f. B. Ch. Otto.

13) BeitrÃ¤ge zur KenntniÃ� GroÃ�brittaniens vom Jahr 1779. Aus der Hand-

schrift eines Ungenannten, herausgegeben von G. Forster. Lemgo 1780. 342 S. 8.

(Der Ungenannte war F. A. Wendeborn).

14) GÃ¶ttingisches Magazin der Wissenschaften und Litteratur, hg. von Georg

Christoph Lichtenberg und Georg Forster. GÃ¶ttingen 1780f. (Der eigentliche Heraus-

geber war Lichtenberg). Von G. Forster: 1. Jahrgang 1780. S. 69 bis 104 und

420 bis 458 O Tahiti; S. 140 bis 157 Ã¼ber Buffons Epochen der Natur; 2. StÃ¼ck

5. 185 bis 206 Versuch einer Theorie Ã¼ber die Ursache, die die BlÃ¤tter der Pflanzen

veranlagt, im Sonnenlicht die faule Luft zn reinigen, im Schatten aber sie zu ver-
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giften; 5. StÃ¼ck S. 293 bis 308 Ã�ber die WÃ¤rme der Thiere und die EntzÃ¼ndung

verbrennlicher KÃ¶rper. Auszug aus Crawford; 6. StÃ¼ck S. 846 bis 351 Beschreibung

des rothen BaumlÃ¤ufers von der Insel 0-Waihi; 7. StÃ¼ck S. 387 bis 428 Ã�ber

Cooks letzte Reise und sein Ende. â�� 2. Jahrgang. 1781. 5. StÃ¼ck S. 268 bis

309 Des Schiffshauptmanns Forrest zerstreute Nachrichten von der Insel Magin-

danao (zwischen China und Borneo); 6. StÃ¼ck S. 437 bis 445 Vorrechte des

spanischen Adels. Ein Auszug; S. 928 bis 929 Georg FÃ¶rster an Lichtenberg. â��

3. Jahrgang. 1783. S. 256 bis i!80 Beschreibung von Batavia; S. 281 bis 288 Ein

Versuch mit dephlogistisirter Luft; S. 829 bis 870 Beobachtungen Ã¼ber das Klima

in Senegal. Ein Auszug.

15) Johann Reinhold Fornter's Bemerkungen Ã¼ber GegenstÃ¤nde iler physischen

Erdbeschreibung, Naturgeschichte und sittlichen Philosophie auf seiner Reise um

die Welt gesammlet. Ã�bersetzt und mit Anmerkungen vermehrt von dessen Sohn

und ReisegefÃ¤hrten Georg Forster. Mit Landcharten. Berlin bey Haude und

Spener. 1783. 22, 556 S. 8. Vergl. Nr. 4. 14).

16) Andreas Sparrmanns Reise nach dem Vorgebirge der guten Hoffnung, den

sÃ¼dlichen PolarlÃ¤ndern und um die Welt 1772 bis 76. Aus dem Schwedischen

flbers. von Ch. G. Groskurd und mit einer Vorrede begleitet von Georg FÃ¶rster.

Berlin 1784. 8.

17) Du 1'ht-jiix: Memoires de la societe des antiquites de Cassel. Cassel 1780.

S. 425 bis 434 (Rezensionen sieh bei Strieder b. Ebenda S. 187 bis 201 Obser-

vations sur le temple de Diane a Ephese. Von Reinhold F.

18) Morozzo Schreiben an Herrn Macquer Ã¼ber die Zerlegung der fixen und

Salpeterluft. Aus dem FranzÃ¶sischen. Stendal 1784. 8.

19) Georg Forster . . . vom Brodbaum Mit 2 Kpfrn. o. 0. (Cassel) 1784.

47 S. 4. Franz.: ebenda 1784.

20) Hessische Beitrage zur Gelehrsamkeit und Kunst von Georg Forster,

SÃ¶mmerring, Tiedemann. Frankfurt a. M. 1785 bis 87. II. 695 und 730 S. 8.

a: Ã�ber die PygmÃ¤en Band l, S. l bis 17. b: sieh Nr. 4. 19) S. 208f. S. 384f.

21) Limites historiae naturalis. Oratio qua lectiones in academia Vilnensi

auspicatus est. 1785. Erst im J. 1796 gedruckt sieh Nr. 67) Kleine Schriften V, e.

22) Georgii Forster de plantis esculentis insularum Oceani australis commen-

tatio botanica. Berolini 1786. 80 S. 8.

23) Florulae insularum australium prodromus. Gottingae apud J. C. Dieterich

1786. 101 8. 8. (scribebam Vilnae).

24) Nenholland und die brittische Colonie inBotany-Bay: Historischer Kalender

vom Jahre 1786.

25) Noch etwas Ã¼ber die Menschenracen: Deutscher Merkur 1786. Okt. S. 67

bis 86. Nov. S. 150 bis 166. Vgl. I. Kant, Bestimmung des Begriffs einer Menschen-

race: Berliner Monatsschrift 1785. Nov. S. 390 bis 418 und MutmaÃ�licher Anfang

der Menschengeschichte: Berl. Monateechr. 1786. Jan. S. l bis 28; Kants Antwort

gegen Forster: Deutscher Merkur 1788. Januar S. 86 bis 52. Vgl. Werke, hg. von

G. Hartenstein. 1867. 4, 471 bis 496.

26) Des CapitÃ¤n Jakob Cook dritte Entdeckungsreise in die SÃ¼dsee und nach

dem Nordpol 1776 bis 1780. Aus dem Englischen Ã¼bersetzt. Mit ZusÃ¤tzen und

(Jharten erlÃ¤utert. Berlin bei Haude und Spener 1787 bis 89. II. 4. Vgl. auch

Geschichte der Seereisen. VII. Band. Berlin 1788. Die schÃ¶ne Lobschrift: Cook

der Entdecker geht voran.

27) Zweifel gegen die Entwicklungstheorie. Ein Brief an Herr (!) Senebier

von L'(ndwig) P*(atrin) aas der franzÃ¶sischen Handschrift Ã¼bersetzt von Georg

Forster. GÃ¶ttingen 1788. 1998. 8. Vorbericht Forsters Wilna Juli 1787. (Blumen-

bach gewidmet vom Ã�bersetzer).

28) Geschichte der englischen Litteratnr vom J. 1788: Arcbenholz, Annalen

der brittischen Geschichte 1788. I, 885 f. Vergl. Nr. 29) und 47).

29) Geschichte der englischen Litteratur vom J. 1789: Archenholz, Annalen

1789. III, 41f. 1790: Archenholz, Annalen V, 184f.

80) Geschichte der Kunst in England: Archenholz, Annalen 1789. S. 96f.
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31) (Dupaty's) Briefe Ã¼ber Italien vom Jahr 1785. Aus dem FranzÃ¶sischen.

Mainz 1789 bis 90. II. 8. â�� 2. Aufl. 1805. II. 8. (Einen nur kleinen Teil der

Briefe hat Huber Ã¼bersetzt.)

32) Nachrichten von den Pelewinseln in der Westgegend des stillen Oceans;

aus dem Englischen Ã¼bersetzt. Hamburg 1789. 8. (Die spater weggelassene Wid-

mung an den Mainzer KurfÃ¼rsten bei Klein w. S. 90 bis 91). Goethes Brief an

G. Forster vom 16. Nov. 1789 = Weim. Ansg. IV, 18, 40. Vgl. Seufferts Viertel-

jahrschrift 1893. VI, 153.

33) Ã�ber Leckereien: GÃ¶ttinger Taschenkalender 1789. S. 81 bis 123. Lotte

an Schiller 22. Oktober 1789. Vgl. Seufferts Viertelj. 1890. III, 506. (Vgl. Rein-

hold F. Nr. 33).

34) Fragment eines Briefes an einen deutschen Schriftsteller Ã¼ber Schiller'Â«

GÃ¶tter Griechenlands: Archenholz, Neue Litteratur-und VÃ¶lkerkunde 1789. I, 373

bis 392 gegen Stolbergs Angriff im Dtsch. Museum von 1788 Augast. Vgl. HerrigÂ«

Archiv 1892. 88, 142f. KÃ¶rners Urteil an Schiller: 5. Juni 1789.

35) Ã�ber Proselytenmacherei: Berlinische Monatsschrift 1789. 14, 548 bis

580 (Der angegriffene Amtmann Bender dankt Forster am 22. MÃ¤rz 1790, vgl.

Briefwechsel 1829. I, 869 bis 873). Sieh Antwort von Biester an Hrn. Hofrath

Forster in Mainz: ebenda 14, 580 bis 602.

36) Leitfaden zu einer kÃ¼nftigen Geschichte der Menschheit: Neues dtech.

Mnseum von Boie. Sept. 1789. I, 269 big 83. l.Km launiger Einfall, den ich auf

Jacobi's Bitte eingeschickt habe'; an Heyne 3. Oktober 1789).

37) Die Kunst und das Zeitalter: Schillers Thalia 17Ã¤9. 9, 91 bia 109.

38) Ã�ber die HumanitÃ¤t des KÃ¼nstlers: Thalia 1790. 11. Heft. S. 83 bis 94.

Vgl. KÃ¶rner an Schiller 24. December 1790. Dieser Aufsatz ist in den ersten

Band der ,Ansichten vom Niederrhein' S. 70 f. aufgenommen.

88a) Gab mit M. Ch. Sprengel heraus: Neue Beytrage zur Lander- und

VÃ¶lkerkunde [vergl. Reinhold F. Nr. 19]. Leipzig 1790 bis 1793. XIII. 8.

39) Des Grafen M. A. von Benjowsky Schicksale und Reisen, aus dem Fran-

zÃ¶sischen Ã¼bersetzt; mit Vorrede von Georg Forster ,Ã¼ber historische GlaubwÃ¼rdig-

keit' und Anmerkungen. Berlin, bei C. F. VoB und Sohn 1790 bis 91. II. 8. Vgl

Reinhold F. Nr. 32). III. Sieh dazu S. 806.

40) Esther Lynch Piozzi, Bemerkungen auf der Reise durch Frankreich, Italien

und Deutschland. Aus dem Englischen [von Dor. Marg. Liebeskind Â§ 277,7] mit einer

Vorrede und Anmerkungen von G. FÃ¶rster. Frankfurt a. M. und Mainz 1790. H. 8.

41) Geschichte des Schiffbruchs und der Gefangenschaft des Herrn von Brisaon.

Aus dem FranzÃ¶sischen Ã¼bersetzt [von D. M. Liebeskind] mit Vorrede. Frankfurt a. M.

1790. 8.

42) Wilhelm Forsyth, Ã�ber die Krankheiten und SchÃ¤den der Obst- und

ForstbÃ¤ume nebst Heilmittel. Aus dem Englischen. Mainz 1791. 8. Mainz 1796. 8.

Mit Anmerkungen von J. L. Christ. Frankfurt a. M. 1801. 8.

43) Sakontala oder der entscheidende Ring, ein indisches Schauspiel von

Kalidas. Aus den Ursprachen Sanskrit und Prakrit ins Englische [von William J o n e s]

und aus diesem ins Deutsche Ã¼bersetzt mit ErlÃ¤uterungen von G. Forster. Mainz

und Leipzig bei J. P. Fischer 1791. XL und 366 S. 8. (Heyne in GÃ¶ttingen ge-

widmet.) ,Ich Ã¼bersetze es mit meinem Freunde Huber': Brief an Spener 23. Juli

1790. â�� Scenen daraus: Schillers Thalia 1791. Heft 10. S. 72 bis 88 - Band V

8.179. â�¢â�� Vgl. Herrigs Archiv 90, 56 und die Anmerkung daselbst von Leitzmann.

Vgl. Seufferte Vierteljahrschrift 1893. VI, 155. Die 2. Auflage ist von Herder.

Frankfurt a. M. 1803 [Â§ 229, C. 49) l = Band IV. S. 291] und Heidelberg 1820.

Sieh Goethe's Werke (G. von Loeper). Berlin, 1882. 8. Bd 1. S. 166 und

402f. und Herder (Hempel) 6, 203 bis 222 und 223 bis 228.

44) Geschichte der Reisen, die seit Cook an der Nordwest- und NordostkÃ¼ste

von Amerika und in dem nÃ¶rdlichsten Amerika selbst von Meares, Dixon, Portlock,

Coxe, Long u. a. m. unternommen worden sind. Aus dem Englischen. Mit vielen

Kpfrn. und Karten. Berlin 1791. III. 4. Berlin 1791. III. gr. 8. Daraus einzeln

Meares und Douglas Reisen . . . Berlin 1796. 4.; ebenso Portlocks und Mortimers

Reisen . . . Berlin 1796. 4.

Sieh.TohannesvonMÃ¼llersÃ¤mmtl.Werke. TÃ¼bingen 1819. Theil27,S.265bis274.
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45) Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und

Frankreich, im April, Mai und Junius 1790. Von George Forster. Berlin 1791.

In der Vossischen Buchhandlung II. 8. Der IILTbeil, Berlin 1794, hg. von L.F.Huber.

Vorrede, datiert Neuburg 1794. Berlin 1793 bis 1794. III. 8. â�� Neue Aufl. I.

Berlin 1800. II. 1804. 8. Lichtenberg hielt die Ansichten ,fÃ¼r eines der ersten

Werke in unsrer Sprache': Brief an Forster (1. Juli 1791). FranzÃ¶sisch: Charles

Pongens nouv. rd. Paris l'an troisieme. II. 8. HollÃ¤ndisch: Haarlem 1792 bis 93.

8. â�� Mit Einleitung und Anmerkungen hg. von Wilhelm Bachner. Leipzig: F.

A. Brockhaus 1868. II 8. Vgl. S. 245 Briefe und TagebÃ¼cher hg. von Leitzmann.

B. M. Meyer: Vossische Ztg. 1890. Sonntagsblatt Nr. 46. â�� Die Widmung der

.Ansichten' wird A. Leitzmann aus ungedruckten Briefen erlÃ¤utern.

46) Thomas Howels Tagebuch seiner Reise nach Indien und von Indien durch

Mesopotamien, Armenien und Natolien nach England: Sprengeis BeitrÃ¤ge (sieh

Reinhold F. Nr. 19) 1791. V. S. 172f.

47) Geschichte der englischen Litteratur im J. 1791: Archenholz, Annalen 1791.

S. 65 f. Vgl. Nr. 28). FÃ¼r 1792 trat Eschenburg ein (9, 209 f.).

48) Ã�ber lokale und allgemeine Bildung: Neues dtsch. Museum 1791. 4, 509f.

49) Brief aus Aachen: Deutsche Monatsschrift 1791. St. 1. S. 81 bis 100 (im

1. Band der Ansichten Nr. 45) abgedruckt). Vergl. Gott. gel. Anz. 1791. S. 667.

50) David Ramsay, Geschichte der amerikanischen Revolution. Aus dem Eng-

lischen Ã¼bers, [von D. M. Liebeskind], mit Anm. von G. Forster. Erster Theil.

Berlin 1791. 8. Berlin 1793. III. 8. Vierter und letzter Theil Berlin 1795. 8.

Auch unter dem Titel: Die Staataverfassungen der vereinigten Staaten von Nord-

amerika. Berlin 1795. 8.

51) Rezension des gÃ¶ttingischen historischen Magazins von Meiners und

Spittler, Bd. 4 bis 7: Allgem. Litteraturzeitung 1791. Nr. 7. 8. Vgl. Brief an Dohm

1791: Schnorrs Archiv 1884. 12, 575.

52) Zehn Rezensionen in den GÃ¶ttingischen gelehrten Anzeigen 1791, fÃ¼r die

G. Forster schon frÃ¼her thÃ¤tig war und noch 1792.

58) Anbureys Reisen sieh R. Forsters Magazin. Vgl. Nr. 32) VI. 1792.

54) Rochons Reise nach Madagaskar. Ebenda. Vgl. Nr. 32) VIII. 1792. Die

Vorrede ,Ã¼ber die Insel Madagaskar' von Georg Forster.

54a) Long Reisen . . . Aus dem Englischen Ã¼bersetzt Nebst einer vor-

lÃ¤ufigen Schilderung des Nordens von Amerika. Berlin 1792. 8.

55) C. F. v. Volney, Die Ruinen oder Betrachtungen Ã¼ber die Revolutionen

der Reiche und das natÃ¼rliche Gesetz. Aus dem FranzÃ¶s. [von D. M. Liebeskind]

mit einer Vorrede G. Forsters Ã¼ber den gelehrten Zunftzwang. Berlin 1792. 8.

7. Auflage verm. mit einem Vorwort Ã¼ber das Leben des Verfassers vom Grafen

Daru. Braunschweig 18Ã�9. 8. Mit Volneys Bildnis und 2 Steintafeln. 8. Anfl.

ebenda 1834. 8. mit Kpfr. â�� S. unten S. 806.

55 a) W. Robertson's historische Untersuchung Ã¼ber die Kenntnisse der Alten

von Indien. Aus dem Englischen [von D. M. Liebeskind]. Mit einer Vorrede und

Anm. von G. Forster. Berlin 1792. 8.

56) Antwort eines freien Mainzer an den Frankfurter, der mit dem Franken

Cnstine gesprochen hat. Mainz 1792. 8.

57) Ã�ber die Fragen des Redakteurs der Mainzer Nationalzeitung vom 20. De-

zember 1792. Im Patrioten Wedekinds. Vgl. auch Leitzmann in Kochs Ztschr.

fÃ¼r vergl. Litt.-GeÂ«ch. V, 396 f. Eine politische Rede Forsters.

58) W. Bligh, Reise in das SÃ¼dmeer sieh R. Forsters Magazin. Vgl. Nr. 32).

IX. 1793. An Heyne 8. Mai 1792: In Zeit von 14 Tagen hoffe ich Bligh's Reise

fertig Ã¼bersetzt zu haben.

59) Erinnerungen aus dem Jahr 1790 in historischen GemÃ¤lden und Bildnissen

von D. Chodowiecki, D. Berger, Cl. Kohl, J. F. Bolt und J. S. Ringck. Berlin, 1793.

In der Vosaischen Buchhandlung. 8. Vgl. Briefwechsel II, 198f. 222f. 311f.

60) Ã�ber das VerhÃ¤ltnis der Mainzer gegen die Franken. Rede vom 15. No-

vember 1792. Mainz 1793. 8.

61) Anrede an die Gesellschaft der Freunde der Freiheit und Gleichheit

Mainz 1793. 8. Bei Klein w. S. 398 bis 404.
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62) Diflcours adresse aux commissaires de la convention nationale . . . Mayence

1793. 4. Bei Klein w. S. 417 bis 420.

63) Entwarf eines Schreibens der allgemeinen Administration von Mainz an

die Kommissarien des Natiooalconvents vom 9. Januar 1793: Friedens-PrÃ¤liminarien.

Bei Klein w. S. 404 bis 416.

64) Parisische umrisse 1793: Friedens-PrÃ¤liminarien 1793 und 1794.

65) Revolutionen und Gegenrevolutionen aus dem Jahre 1790: Habers Friedens-

prÃ¤liminarien 1794. 17. und 18. StÃ¼ck.

66) Ã�ber die Beziehung der Staatskunst auf das Glfick der Menschheit:

Friedens-PrÃ¤liminarien 17-4 (falsch Klein w. 384) St. 23 und 24. S. 373 bis 406.

67) Kleine Schriften. Ein Beytrag zur VÃ¶lker- und Landerkunde, Natur-

geschichte und Philosophie des Lebens gesammlet von Georg Forster. Erster Theil.

Leipzig, bey Paul Gotthelf Kummer, 1789; II. bis VI. Berlin, in der Vossischen

Buchhandlung. 1794 bis 1797. 8.

I. enthalt folgende AufsÃ¤tze, ,mit Sorgfalt und Strenge verbessert' (Vorrede):

a: Cook, der Entdecker. Nr. 26). â�� b: Nenholland. Nr. 24). â�� c: 0-Taheiti.

Nr. 14). â�� d: Ueber Leckereyen. Nr. 33). â�� e: Der Brodbanm. Nr. 19).

II. Hg. von L. F. Huber, wie die spÃ¤teren, a: Die NordwestkÃ¼ste von Amerika.

Nr. 45). - b: Englische Litteratur des J. 1788. Nr. 28). â�� c: MenschenraÃ�en.

Nr. 25). â�� d: Reminiscenzen. Fragment. â�� e: Ans der Brieftasche eines Reisenden.

Fragment. â�� f: Ein Versuch. Nr. 14).

III. 1794. a: Norden von Amerika. Nr. 54a). â�� b: Englische Litteratur des

J. 1789. Nr. 29). â�� c: Proselytenmacherey. Nr. 35). â�� d: Leitfaden. Nr. 36). â��

e: Die Kunst. Nr. 37). â�� f: Ein Blick in das Ganze der Natur. Einleitung zu

AnfangsgrÃ¼nden der Thiergeschicbte. Erster Druck. â�� g: Fragmente ans Georg

Forsters NachlaÃ�. 1. Ueber die Vernunft, in Beziehung auf das GlQck der Mensch-

heit. 2. Ueber die Ã¶ffentliche Meinung.

IV. 1795 a: Forrest. Nr. 14). â�� b: Dodd. Nr. 9). - c: Englische Litteratur des

J. 1790. Nr. 29). â�� d: PygmÃ¤en. Nr. 20). â�� e: Historische GlaubwÃ¼rdigkeit. Nr. 40). â��

f: Ueber den gelehrten Zunftzwang. Nr. 55). â�� g: Fragmente aus dem NachlaÃ�.

V. 1796. a: Madagaskar. Vorrede zu Rochon. Nr. 54). â�� b: Englische

Litteratur des J. 1791. Nr. 47). â�� c: Observations sur Je temple de Diane. Nr. 17). â��

d: Du PhÃ¶nix. Nr. 17). â�� e: Limites historiae. Sieh Nr. 21) zum ersten Male

gedruckt, durch SÃ¶mmerring Ã¼bergeben. â�� f: De plantis esculentis. Nr. 22). â��

g: BaumlÃ¤ufer. Nr. 14). - h: Recensionen (sieh zum Teil 51), 52).

VI. 1797. Mit dem Nebentitel: Georg Forsters Schriften politischen InhaltÂ«.

Mit Kupfern. Auf diesem Titel Motto von Friederike Brun. a: Erinnerungen.

Nr. 57). â�� b: Revolutionen und Gegenrevolutionen. Nr. 63). â�� c: Staatskunst.

Nr. 66). â�� d: Parisische Umrisse. Nr 65).

68) Georg Forster's sÃ¤mmtliche Schriften. Herausgegeben von dessen Tochter

und begleitet mit einer Charakteristik Forster's von G. G. Gervinus. Leipzig:

P. A. Brockhaus. 1843. IX. 12.

I und II: Johann Reinhold Forsters und Georg Forsters Reise um die Welt

in den Jahren 1772 bis 1775.

III. Ansichten vom Niederrhein u. s. w. â�¢

IV. Kleine Schriften. Erster Teil, a: Nr. 45). - b: Nr. 54a). - c: Nr.24). -

d: Nr. 14) (0-Taheiti). - e: Nr. 14) (Forrest). â�� f: Nr. 54). - g: Nr. 25). â��

h: Nr. 67). III. f. - i: Nr. 19). â�� k: Nr. 20). â�� 1: Nr. 14) (BaumlÃ¤ufer.) -

m: Nr. 14). (Ein Versuch . . .) - n: Nr. 21). vgl. 67) V. e â�� o: Nr. 22).

V. Kleine Schriften. Zweiter Teil, a: Nr. 9). â�� b: Nr. 26). â�� c: Nr. 33). â��

d: Nr. 35). - e: Rede beim Antritt in Cassel 1784. - f: Nr. 36). - g: Nr. 37). -

h: Nr. 67) III. g. â�� i: De la fe"licitc des Etres physiqnes (discours) 1782. â�� k:

Nr. 17). â�� 1: Nr. 17). - m: Nr. 40). â�� n: Nr. 55). - o: Nr. 67) IV. g. â�� p:

Nr. 67) V. h.

VI. Kleine Schriften. Dritter Teil, a: Nr. 28). 29). 47). â�� b: Nr. 57). â��

c: Nr. 68). - d: Nr 66). - e: Nr. 65). â�� f: Darstellung der Revolution in Mains

(zum ersten Male gedruckt). â�� g: Nr. 58). â�� h: Nr. 61). â�� i: Nr. 62).

VII. Charakteristik FÃ¶rsters von Gervinus. â�� Briefwechsel 1778 bis 1787.

VIII. Briefwechsel 1788 bis 1793.

IX. Briefwechsel 1793 bis 94. â�� Sakontala.
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69) AusgewÃ¤hlte kleine Schriften von Georg Forster, herausgegeben von

Alhert Leitzmann. Stuttgart 1894. 8.

a: Nr. 67) III. f. - b: Nr. 25). â�� c: Nr. 88). - d: Nr. 84). - e: Nr. 36). â��

f: Nr. 85). - g: Nr. 37). â�� h: Nr. 48). Vgl. Euphorion 1895. 2, 167 bis 175.

6. Samuel Thomas SÃ¶inmerrliig, geb. am 28. Januar 1755 in dem damals

zn Polen gehÃ¶rigen Thorn in WestpreuÃ�en als Sohn eines Arztes, der Albinus,

Boerhaave, Hoffmann zu Lehrern gehabt hatte. Von 1774 studierte er in GÃ¶ttingen

unter Wrisberg, Gmelin und Baidinger, hÃ¶rte auch Lichtenberg und Blumenbach,

die ihm spÃ¤ter befreundet waren Die erste Arbeit des DreiundzwanzigjÃ¤hrigen Ã¼ber

die Gehirnbasis und die UrsprÃ¼nge der Gehirnnerven machte ihn bei den Fach-

genossen bekannt. Anf einer Reise durch Holland lernte er Peter Camper 1778

kennen, in London schloÃ� er mit Georg Forster eine Freundschaft, die iÃ¼r beide

bedeutungsvoll wurde, in Edinburg arbeitete er bei A Monro. Wieder in GÃ¶ttingen,

geriet er in bedrÃ¤ngte Lage: durch G. Forsters BemÃ¼hung bei dem Landgrafen

Friedrich und dem Minister SchlieÃ�en wurde er als Lehrer der Anatomie am Colle-

ginm Carolinum in Kassel mit 400ThalerGehalt angestellt. Beide Freunde lebten aufs

vertrauteste zusammen; 17?3 lernte S. auch Goethe kennen: dieser blieb SÃ¶mmerring

ein treuer Freund, der an dem Forscher einen hÃ¶chst fÃ¤higen, zum Schauen, Bemerken

und Denken aufgeweckten, lebendigen Geist schÃ¤tzte. Auch mit Goethes Freund

Merck und mit F. H. Jacobi trat er in ein nÃ¤heres VerhÃ¤ltnis, da beide Cassel oft

besuchten. Wie FÃ¶rster, beteiligte sich auch SÃ¶mmerring an den Arbeiten der alche-

mistischen Hosenkreuzer: von der Orthodoxie wie von der nÃ¼chternen Verstandes-

theologie abgestoÃ�en, lieÃ� er sich von Mystik und Pietisterei bestricken. Beide hielten

einen Verkehr mit den Toten fÃ¼r mÃ¶glich; beide waren religiÃ¶se SchwÃ¤rmer: durch

inbrÃ¼nstiges Gebethofften sie dasZiel ihreralchemistischen BemÃ¼hungen zu erreichen.

Nach wenigen Jahren erkannten sie ihre Verirrungen: SÃ¶mmerring sah, wie Forster,

auf sie mit Widerwillen zurÃ¼ck, und noch 1820 verbittet er sich in einem Briefe an

Therese Huber nachdrÃ¼cklich, seiner Teilnahme an der Ordensverbindung in Kassel

zn gedenken. Im FrÃ¼hjahr 1784 verlieÃ� Forster Kassel, im Herbst SÃ¶mmerring: er

wurde in Mainz Professor der Anatomie und Physiologie In Kassel hatte er nur

zwei populÃ¤re Arbeiten verÃ¶ffentlicht, aber fÃ¼r die in Mainz 1784 erschienene, die

kÃ¶rperliche Verschiedenheit des Negers vom EuropÃ¤er behandelnde Schrift, die er

.seinem vertrautesten Freunde Georg Forster' widmete, und die groÃ�en Beifall fand,

hatte er schon in Kassel die fleiÃ�igsten Studien gemacht. Der Landgraf nÃ¤mlich

hatte eine kleine Negerkolonie angelegt, und SÃ¶mmerring konnte Neger beiderlei Ge-

schlechts sorgfÃ¤ltig untersuchen und mit dem Bau des EuropÃ¤ers vergleichen. Auf

dieses Werk bezieht sich die Titelvignette in der Schrift F. H. Jacobis ,wider

Mendelssohns Beschuldigungen betreffend die Briefe Ã¼ber die Lehre Spinozas'(Leipzig

1786; vgl. Â§ 222, 7. 16). In Mainz gewann SÃ¶mmerring einen grÃ¶Ã�eren Wirkungs-

kreis und Anregung durch MÃ¤nner wie Heinse, Johannes MÃ¼ller, mit dem er schon

in Kassel verkehrt hatte, Weidmann, vor allen Forster, der im Jahre 1788 nach

Mainz kam. Auch mit den BrÃ¼dern Humboldt verkehrte er: Alezander hat ihm 1797

seine .Versuche Ã¼ber die gereizte Muskel- und Nervenfaser' gewidmet. Zahlreiche

Schriften aus dieser Zeit bezeugen SÃ¶mmerrings Schaffenslust. Von allgemeinem

Interesse ist die von Salzmann in Schnepfenthal mit dem Preise gekrÃ¶nte Schrift

Ã¼ber die SehnÃ¼rbrflste: durch eine beigegebene Kupfertafel zeigt er die schÃ¤dlichen

Folgen der SchnÃ¼rleibchen. Dabei bediente er sich zum ersten Male der Hilfe des

genialen KÃ¼nstlers Christian Kpeck, den er in Mainz ans niederen Volkskreisen

hervorgezogen hatte. Auch in seinem Hauptwerke, dem seit 1791 erschienenen Lehr-

buche ,vom Bau des menschlichen KÃ¶rpers* geht seiner anatomischen Darstellung

die Kunst Koecks zur Seite. Im August 1792 erfreute sich Goethe SÃ¶mmerrings:

dieser hatte einige Monate vorher die Frankfurterin Elisabeth Grunelius geheiratet.

,Mit SÃ¶mmerrings, Huber, FÃ¶rsters', erzÃ¤hlt Goethe aus dieser Zeit, ,verbracht' ich

zwei muntere Abende. Von politischen Dingen war die Rede nicht; man fÃ¼hlte, dai

man sich wechelseitig zu schonen habe.' Aber zu bald wurde auch SÃ¶mmerring

durch die StÃ¼rme der Zeit aus seinen ruhigen Studien aufgescheucht. Er verblieb

in Frankfurt, als Mainz bedroht war; tief schmerzte ihn, daÃ� Forster sich von

Deutschland lossagte, nach der Ã�bergabe der Festung im Juli 1793 ging er zwar

zurÃ¼ck â�� ,auÃ�er entsetzliche Unreinlichkeit in meiner Wohnung, fand ich nichts

weggekommen', schreibt er an Heyne 27. Juli 1793 â�� aber schon. 1795 siedelte er

nach Frankfurt a. M. flber und lieÃ� sich dort unter die praktischen Ã�rzte aufnehmen.
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Zwei Jahre spÃ¤ter nahm er nach kurzem Aufenthalt in Mainz seine Entlassung von

der UniversitÃ¤t In dieser unruhvollen Zeit erschien sein Aufsatz ,Sur je supplice de

la Guillotine' (1795), der mit den Worten schlieÃ�t: ,Des spectacles aussi abominables

ne devoient pas avoir Heu parmi les sauvages: et ce sont des republicains qui lea

donnent et qui y assistent!' Und ein Jahr darauf die Kant gewidmete Schrift .Ã�ber

das Organ der Seele', in der es (Â§ 57) heiÃ�t: ,Die Bedingungen, die Descartes iV.rs

Organ des gemeinsamen Sensoriums forderte, erfÃ¼llt die FlÃ¼ssigkeit der HirnhÃ¶hlen.'

Der Stolz unseres Jahrhunderts â�� Worte SÃ¶mmerrings â�� Kant hatte der Idee Beifall

geschenkt und sie in einem Briefe an SÃ¶mmerring .sogar erweitert und verfeinert';

auch Goethes Erinnerungen gegen die Schrift, die er im Briefe vom 28. August 1796

macht, gingen nur gegen die Zusammenstellung der Teile: aber die erhoffte Aner-

kennung fand SÃ¶mmerring keineswegs, und ein neuerer Forscher nennt die Theorie,

wonach sÃ¤mtliche Nerven an bestimmten Stellen der HirnhÃ¶hlen als offene KanÃ¤le

einmÃ¼nden und die in den HirnhÃ¶hlen abgesonderte FlÃ¼ssigkeit das Organ der Seele

darstelle, Ã¼beraus kraÃ� und des groÃ�en Anatomen unwÃ¼rdig. Als praktischer Arzt

war SÃ¶mmerring fÃ¼r Verbreitung der Entdeckung Jenners thÃ¤tig; mit Dr. Lehr stellte

er 1801 Impfversuche mit Kuhpocken an und verÃ¶ffentlichte die Ergebnisse. In dem-

selben Jahre erschien die .Abbildung des Auges', ein MeisterstÃ¼ck in der Darstellung

und AusfÃ¼hrung nach dem Urteil von August Hirsch. Erst nach dem Tode seiner

trefflichen Gattin im Jahre 1802 verlieÃ� SÃ¶mmerring Frankfurt, besuchte Jena, Halle

und andere StÃ¤dte und nahm 1805 einen Ruf nach MÃ¼nchen an. Dort int er bis

1820 geblieben. In der ersten Zeit seines Aufenthaltes beschÃ¤ftigten ihn anatomisch-

Shysiologische Arbeiten, dann physikalische. Durch eine Unterhaltung mit dem

inister Montgelas veranlaÃ�t, ersann SÃ¶mmerring 1809 den galvanisch-elektrischen

Telegraphen und zeigte seine Erfindung in der Sitzung der Akademie an. Die

Nachfolger verbesserten den Apparat fÃ¼r die Praxis: sein Sohn Wilhelm (1793

bis 1871) hat Ã¼ber des Vaters Erfindung genau berichtet. Daneben fand SÃ¶mmerring

die Zeit zu palÃ¤ontologischen Studien. Nach F. H. Jacobis Tode fÃ¼hlte er sich

einsam, verlieÃ� MÃ¼nchen, das ihm nie ganz behaglich gewesen war, und zog sich nach

Frankfurt zurÃ¼ck; dort lebte er im Hause seines Schwagers Grunelius, auch im

Alter noch wissenschaftlich thÃ¤tig. Der 7. April 1828, der Tag seines 50jÃ¤hrigen

DoctorjubilÃ¤umg, war ein Festtag fÃ¼r ganz Deutschland: Blumenbachs und Goethes

Zuschriften erfreuten ihn besonders. Am 2. MÃ¤rz 1830 starb er, wie er gewÃ¼nscht,

ohne allen Kampf. Kant nannte ihn 1795 den ersten philosophischen Zerglie-

derer des Sichtbaren am Menschen; Haeser nennt ihn den bedeutendsten deutschen

Anatom aus der zweiten HÃ¤lfte des achtzehnten Jahrhunderts.

a. Mensel, Gel.Teutschl. 7, 531 bis 534. 10, 679. 11, 704. 15, 492 f. 20,506 bis 508.

b. J. D Ã¶l linger, GedÃ¤chtniQrede auf S. Th. v. SÃ¶mmerring. MÃ¼nchen 1830. 4.

c. A. W. Otto, Denkrede: Nova acta acad. Leopoldino-Carol. XV.

d. Mappes, Festreden im naturgeach. Museum. Frankfurt a. M. 1842. 8. S. 114f.

e. Rud. Wagner, SÃ¶mmerrings Leben und Verkehr mit seinen Zeitgenossen.

Leipzig 1844. 8. (Bildet auch den ersten Band des unter Nr. 20 genannten Werkes).

f. W. Stricker, Geschichte der Heilkunde in Frankfurt. Frankfurt 1847.

S. 331 bis 334.

g. Wilhelm SÃ¶mmerring, Jahresbericht des physik. Vereines zu Frankf.

1857/58. S. 23 bis 36.

h. J. Hamel, Die Entstehung der galvanischen und elektromagnetischen

Telegraphie: Bulletin de l'acad. de St. Petersbourg. N. F. II, 98. 298.

i. W. SÃ¶mmerring, Der elektrische Telegraph als deutsche Erfindung nach-

gewiesen. Frankfurt 1863. 8.

j. W.Stricker, Neujahrsblatt des Vereins fÃ¼r Gesch. und Alterthumskunde.

zu Frankfurt. 1862 4.: SÃ¶mmerring. Nach seinem Leben und Wirken geschildert.

Mit einem PortrÃ¤t in Steindruck nach dem Ã�lgemÃ¤lde von Thelott (s. unten Bildnis).

k. Heinrich Haeser, Geschichte der Medizin. Jena 1881. II3, 559 bis 560.

1. Friedr. Strehlke, Goethe's Briefe. Zweiter Theil. Berlin 1884. S. 226f.

m. H. Kopp, Die Alchemie in Ã¤lterer und neuerer Zeit. Heidelberg 1886.

II. 8. II, 83. 94. 123. 130.

n. Gurlt und Hirsch, Biogr. Lei. der hervorr. Ã�rzte. 1887. V, 454f.

o. Laquer, S. Th. v. SÃ¶mmerring und sein Denkmal. Frankfurt a. M. 1891.

p. Allg. dtsch. Biogr. 1892. 3t, 610 bis 615 (JÃ¤nnicke).

q. August Hirsch, Geschichte der mediz. Wissenschaften in Deutschland.

MÃ¼nchen und Leipzig 1893. S. 211. 552.



Thomas SÃ¶mmerring.

Briefe an Â«. Blumenbach: Briefe berÃ¼hmter Zeitgenossen an SÃ¶mmerring.

Bei Wagner. Nr. d. Abthlg. l, S. 811. â�� Ã�. Ebel: Abthlg. 2, Anhang S. 214 bis

264. â�� y. Heyne: Abthlg. 2, Anhang S. 189 bis 213 und Forsters Briefw. mit

Th. SÃ¶mmerring. 1877. 8. 575f. â�� rf. Therese Huber 1820 (nicht 1780): Georg

Forster. Briefe Nr. i. 8. 673f. â�� e. Merck: Briefe an Merck, hg. von Karl Wagner.

Darmstadt 1835. 8. and (5): Briefe von und an Merck. Darmstadt 1838. 8. â��

{. Freiherrn v. Moll: Augsburg 1835 (nicht im Buchhandel). Vergl. Stricker

a. a. 0. und Allg. dtsch. Biogr. 22, S. 114.

Briefe an SÃ¶mmerring von Blumenbach (9): Nr. d. Erste Abtheilung. 8. 296

bis 311. â�� Bremser (7): ebenda S. 330 bis 350. â�� Peter Camper (4): ebenda S. 318

bis 329. â�� Coadjutor Dalberg (2): ebenda S. 72 bis 74. â�� G. Forster: ebenda

S. 122 bis 280. 'Sieh Georg Forster. Briefe Nr. T. â�� R. Forster (10): Georg

Forster. Briefe Nr. T. S. 649 bis 670. â�� FÃ¼rstin Gallitzin (3): Nr. d. Erste Ab-

theilnng. 8. 75 bis 78. â�� Goethe (28): ebenda S. l bis 26. â�� Heinse (21): ebenda

S. 851 bis 881. Nach R. Wagner. Nr. d. S. 91 fanden sich 188 Briefe von Heinse

vor. â�� Herder: Nr. d. Erste Abtheilung S. 29 bis 31. â�� Heyne (87): ebenda

S. 79 bis 121. Sieh auch Georg Forster. Briefe. Nr. r. S. 575 bis 647. â�� Hilde-

brandt: ebenda S. 382f. â�� F. H. Jacobi (10): ebenda S. 82 bis 49. â�� Kant (3):

Kants Werke von Hartenstein. Leipzig 1868. 8, 800 bis 803. â�� Lavater (2):

Nr. d. Erste Abthlg. S. 69 bis 71. â�� Lichtenberg (31): Lichtenbergs Vermischte

Schriften. Neue Ong.-Ausgabe. GÃ¶ttingen 1847. 8, 270f. - Merck (8): Nr. d.

Erste Abthlg. 8. 281 bis 295. - Metzger: ebenda S. 384f. â�� J. v. MÃ¼ller (10):

ebenda 8. 50 bis 66. â�� J. Georg MÃ¼ller: ebenda S. 67f. â�� Rudolphi (2): ebenda

S. 812 bis 817. â�� Georg von Sachsen-Meiningen (2): ebenda S. 27f.

Ein Bildnis SÃ¶mmerrings nach Thelot und Bagge, gestochen von G. Barth,

vor R. Wagners Werk. Vgl. auch oben i.

Verzeichnis der medizinischen Schriften fast vollstÃ¤ndig bei Otto Nr. b.

1) De basi encephali et originibus nervorum cranio egredientium libri V.

Cnm 4 tab. aen. Gott. 1778. 4. (Vgl. oben Leben.)

2) Bemerkungen Ã¼ber den Bau des Orang-Utang: GÃ¶tting. Taschenkalender 1780.

3) Beobachtungen an erkrankten Augen, die zurEntdeckuog der Durchkreuzung

der Sehnerven fÃ¼hrten. 1784: Hessische BeitrÃ¤ge zur Gelehrs. und Kunst St. l und 4.

4) Ã�ber die kÃ¶rperliche Verschiedenheit des Mohren vom EuropÃ¤er. Mainz 1784.

8. Frankfurt 1785. 8. Mit 2 Kpfrn. (Ã¼ber die k. V. des Negers v. E.).

5) Vom Hirn und RÃ¼ckenmark. Mainz 1788. 8. â�� Mainz 1792.

6) Ã�ber die SchÃ¤dlichkeit der SchnÃ¼rbrÃ¼ste. Leipzig 1788. 8. â�� Berlin 1793.

Mit einem Kupfer.

7) Ã�ber die Verschiedenheiten der Knochen nach den Nationen: Neues dtsch.

Museum 1790. St. 7.

8) Abbildungen und Beschreibungen einiger MiÃ�geburten. Mainz 1791. Mit

12 Kpfrtafeln.

9) Vom Baue des menschlichen KÃ¶rpers. Frankfurt 1791 bis 1796. V. 8.

Zweite, umgearbeitete Ausg. 1800 bis 1801. Lateinisch: De corporis humani fabrica.

Francofurti 1794 bis 1801. VI. 8. Italienisch: Sulla Struttura del corpo umano.

1818-1819.

10) Sur le snpplice de la gnillotine: Magasin encyclope'dique 1795 und Klio,

Monatsschrift fÃ¼r die franzÃ¶sische Zeitgeschichte 1795. Heft 9. Vgl. Moniteur 1795. Nr.48.

11) Wilhelm Heinse bezeichnet eine grÃ¶fiere Anzahl von AusfÃ¼hrungen anato-

mischer Art Ã¼ber das Ohr und die Ohrwerkzeuge in seiner Hildegard von Hohentbal

(Â§ 230, 13. 19) ausdrÃ¼cklich als von seinem Freunde SÃ¶mmerring ihm mÃ¼ndlich oder

ans dem Manuscripte dargeboten. Am SchlÃ¼sse des Werkes SÃ¶mmerrings ErklÃ¤rung

der von Koeck gestochenen Figuren.

12) Ã�ber das Organ der Seele. KÃ¶nigsberg 1796. 4. Mit Kpfrn. 86 S.

,Unserm Kant gewidmet'. Sieh oben Leben und Briefe Nr. d. 2. Abthlg. 8. 270

bis 279. â�� Epigramme HÃ¶lderlins auf die Schrift SÃ¶mmerrings sieh Seufferte Viertelj.

1889. II. 8. 421.

13) Ã�ber Ursache und VerhÃ¼tung der Nabel- und LeistenbrÃ¼che. Eine

gekrÃ¶nte Preisschrift. Frankfurt, Varrentrapp und Wenner. 1797. 8.
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14) PrÃ¼fung der Schutz- oder Kuhblattern durch Gegenimpfung mit Kinder-

blattern. Frankfurt 1801. 38 S. 8. (Mit Dr Lehr).

15) Abbildungen der menschlichen Sinnesorgane. I: Abbildungen des mensch-

lichen Auges. Frankfurt 1801. gr. Fol 110 S Mit 8 Kpf. (Chr. Koeck ad naturam

pinxit.) - II: Abbildungen des menschlichen HÃ¶rorgans. Frankfurt 1806. gr. Fpl.

Â§6 S. Mit 5 Kpf. ,Durch Lichtenberg angeregt' Vorrede. (Chr. Koeck pinzit;

RÃ¼cker sc.) I. u. II auch neu hg. von J. F. SchrÃ¶ter. Weimar 1810. 1811.â�� III:

Abbildungen der menschlichen Organe des Geschmacks und der Stimme. Frank-

furt 1806. Fol. Mit 4 Kpf. â�� IV: Abbildungen der menschlichen Organe des

Geruchs. Frankfurt 1809. Fol. Mit 9 Kpf.

16) Mit Reisseisen: Ã�ber die Structur, Verrichtung und Gebrauch der Lungen.

Berlin 1808. 8.

17) Ober den elektrischen Telegraphen: MÃ¼nch. Akad. 1809. Vgl. Leben und

Nr. g und i.

18) Ã�ber die schnell und langsam tÃ¶dtlichen Krankheiten der Harnblase und

HarnrÃ¶hre bei MÃ¤nnern im hohen Alter. Frankfurt 1809. 8. Wien 1810. Bd. 69

der auserlesenen med. Bibl. Frankfurt 1822. 8. FranzÃ¶s. 1824. Holland. 1823.

19)Ã�berdiefossilenZÃ¤hnevonElephanten,Rhinoceroten:MÃ¼nch.Akad.l811bis21.

20) S. Th. von SÃ¶mmerring vom Baue des menschlichen KÃ¶rpers. Neue um-

gearbeitete und vervollstÃ¤ndigte Original-Ausgabe. Leipzig 1839 bis 1845. VIIL 8.

I. l bis 2. Abthlg. sieh Nr. d.

H. Lehre von den Knochen und BÃ¤ndern. Nach der II. Auflage und nach den

Handexemplaren des Vf. hg. von R. Wagner. Leipzig 1839.

III. 1. Abt. Lehre von den Muskeln und GefÃ¤Ã�en, umgearb. von Fr. Willi.

Theile. 2. Abt. GefÃ¤Ã�e. Leipzig 1841.

IV. Hirn-und Nervenlehre, umgearb. von G. Valentin. MitKpfr. Leipz. 1841.

V. Lehre von den Eingeweiden und Sinnesorganen, umgearb. u. beendigt von

E. Hu seh k e. Mit 2 Kpfr. Leipzig 1844.

VL Allg. Anatomie, von J. Henle. 1844.

VII. Entwickelungsgeschichte der SÃ¤ugethiere und des Menschen von Th. L.

W. Bischoff. 1842.

VIII. 1. Abt. Pathologie des menschl. KÃ¶rpers, von Jul. Vogel. 1845. 2. Abt.

Allgem. Theil.

7. Johann Christian Beil, geb. am 28. Februar 1758 zu Rhaude in Ost-

friesland, studierte Medizin in GÃ¶ttingen und in Halle, war seit 1783 praktischer

Arzt in Ã�atfriesland, folgte 1787 einem Rufe als Professor nach Halle, 1810 nach

Berlin; 1813 erhielt er die Oberleitung der Lazarette westlich der Elbe. Erstarb

am 22. November 1813 in Halle am Typhus. Vergl. Band IV. S. 558. Ausgezeichnet

als praktischer Arzt drangerdaraufgdieindividuellenKrankheitsursachen zu erforschen.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 6, 272 f. 10, 458. 11, 632. 15, 120. 19, 280 bis 282.

b. H. Steffena, Johann Christian Reil. Eine Denkschrift. Halle 1815. 8.

Â§ 291, 8. 14).

c. Heinrich Haeser, Geschichte der Medizin. Jena 1853. I', 787 f.

d. Allg. dtsch. Biogr. 1888. 27, 700f. (Bandorf).

e. M. Holtzmann, Ludwig Borne. Berlin 1885. S. 46. 48. 59f.

Brief an Reil von Goethe: Werke (W. A.) IV, 16, 269.

1) loannis Christiani Reil exercitationum anatomicarum Fase. I. de structnra

nervorum. Halae Saxonum. 1796. fol.

2) Ueber die ErkenntniÂ« und Cur der Fieber. Halle 1797 bis 1802. IV. 8. â��

Zweyte Auflage. Halle, in der Curtachen Buchhandlung. 1799 bis 1815. V. 8.

L: Allgemeine Fieberlehre. â�� II.: Besondere Fieberlenre. GefaÃ�fieber, Wechsel-

fieber, Saugaderfieber und die EntzÃ¼ndungen. â�� III.: BlutflÃ¼sse und kranke Ab-

und Aussonderungen. â�� IV.: Fieberhafte Nervenkrankheiten. (Dem Obercpnsul

der FranzÃ¶sischen Republik Buonaparte dem Kenner und Freunde der Wissen-

schaften von dem Vf. In der 2. Auflage weggelassen.) â�� V.: Exantheme. â��

Neue Ausgabe Bd. l und 2: 1820. 3: 1822. 4: 1824. 5: 1828.

Ludwig Borne Ã¼ber Reils Fieberlehre: sieh Holtzmann a. a. 0. S. 44.

3) Rhapsodien Ã¼ber die Anwendung der psychischen Curmethode

auf GeisteszerrÃ¼ttungen. Dem Herrn Prediger Wagnitzzugeeignet. Unterder
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Vorrede J. C. Reil. Halle in der Curtschen Buchhandlung. 1803. 504 S. 8. â��

Zweite Aasgabe 1818. 8.

4) Magazin fÃ¼r psychische Heilkunde (mit KayBler) 1803 big 1805.

5) Beitrage zur BefÃ¶rderung einer Curmethode auf psychischem Wege, (mit

J. Ch. Hoff bau er). 1808 bis 1812.

6) Praktische Bemerkungen Ã¼ber GeisteszerrÃ¼ttung. Mit Beilagen Ã¼ber die

Ausstellung von Zeugnissen und Gutachten in FÃ¤llen von Wahnsinn. Von Joseph

Mason Cox. Aus dem Engl. Ã¼bers, und mit Anm. versehen [von A.H.Berteismann].

Nebst einem Anhange Ã¼ber die Organisation der Versorgungsanstalten fÃ¼r unheil-

bare Irre vom Professor Reil. Halle 1811. In der Rengerschen Buchhandlung. 8.

7) Entwurf einer allgemeinen Pathologie von Johann Christian Reil. Halle

in der Curtschen Buchhandlung. 1816. III 8.

8) J. C. Reil's kleine Schriften wissenschaftlichen und gemeinnÃ¼tzigen Inhalts.

Halle, im Verlage der Curtschen Buchhandlung. 1817. 8.

8. Friedrich Theodor von Schubert, geb. am 30. Oktober 1758 in Helm-

stedt, studierte 1773 in GreifswÃ¤ld, dann in GÃ¶ttingen Theologie; er wandte sich

aber spÃ¤ter mathematischen Studien zu und vertiefte sich in astronomische Ilnter-

Buchnngen. Im J. 1783 ging er nach Reval und wurde 1785 an die Akademie der

Wissenschaften nach St. Petersburg berufen. Dort wurde er Direktor der aka-

demischen Sternwarte. Er starb am 21. Oktober 1825.

a Meusel, Gel. Teutschl. 10. 632. 11, 685. 15, 385. 20, 296 f.

b. Nekrolog 1825. S. 1048 bis 1055

c. Recke-Napiersky 1832. 4, S. 129 bis 135.

d. Allg. dtsch. Biogr. 1891. 32, 628 bis 631 (L. Stieda).

1) Theoretische Astronomie von Friedrich Theodor Schubert. St. Petersburg,

1798, gedruckt bey der Kayserlichen Akademie der Wissenschaften; in Riga zu

haben bey Joh. Fr. Hartknoch. III. 4.

SphÃ¤rische, theoretische, physische Astronomie.

Traite d'astronomie th&mque. A St. Petersburg. 1822. III. 4.

ErlÃ¤uterungen zum dritten Theile von Schuberts theoretischer Astronomie

Â»on Graf Georg von Bouquoi. Leipzig 1811. 4.

2) PopulÃ¤re Astronomie. St. Petersburg. Gedruckt bey der Eayserl. Aka-

demie der Wissenschaften. 1804 bis 1810. III. 8.

Enth. I.: Geschichte der Astronomie und SphÃ¤rische Astronomie. â�� II.: theo-

retische, III.: physische Astronomie. â�� Neue Ausgabe. Hamburg 1834. III. 8.

3) Vermischte Schriften von Friedrich Theodor Schubert. Stuttgart und

TÃ¼bingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1823 bis 1826. IV, 8. â��

Neue Folge Breslau und Leipzig. Verlag von Eduard Pelz. 1839. III. 8. Die

,Neue Folge' trÃ¤gt auch den besonderen Titel FÃ¼nfter bis siebenter Band der

Vermischten Schriften.

AuÃ�er den fachwissenschaftlichen, wenn auch populÃ¤r gehaltenen AufsÃ¤tzen

zur Astronomie und zur Physik

1. a: Beytrag zur Gesch. der Erfindungen, b: Pitcairn-Eyland. c: Keplers

Denkmahl, d: Blinde-Kuh. e: Politische Weissagung. â�� 2. a: Ueber den Rus-

sischen Nationalcharakter, b: Ueber die Duelle. â�� 3. a: Ueber die Erfindung des

Papiers, b: Geschichte des Schach-Spieles, c: Anekdoten. â�� 4. Ueber Uhren.â��

5. a: Ueber den Kalender, b: Die Gefahren der AufklÃ¤rung, c: Haben die Alten

den Blitzableiter gekannt? â�� 6. Ursprung und Bedeutung einiger Feste. â�� 7.

a: Ueber den Nutzen der Mathematik, b: Die Inseln des stillen Oceans.

9. Blasins Merrem, geb. am 4. Februar 1764 in Bremen, studierte Natur-

wissenschaften in GÃ¶ttingen, wurde Professor in Duisburg, wo ihn Goethe 1792

besuchte (Band IV. S. 512), 1804 Professor der Ã�konomie, Botanik und Kameral-

wissenschaften in Marburg. Dort starb er am 24. Februar 1824.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 5, 180 f. 10, 285. 11, 531. 14, 551/18, 680 f.

b. Strieder und Justi XVIII, S. 369 bis 383 (Selbstbiogr.).

1) Vermischte Abhandlungen aus der Thiergescbichte von Blasius Merrem.

GÃ¶ttingen, im Verlag bey Victorinus BoÃ�iegel. 1781. 4 Bl., 172 S. 4.

2) Beitrage zur besondern Geschichte der VÃ¶gel. GÃ¶ttingen 1781 bis 1786. II. 4.
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3) GrundriÃ� zur allgemeinen Geschichte und natÃ¼rlichen Eintheilnng der

VÃ¶gel. Leipzig 1788. II. 4.

4) BeitrÃ¤ge zur Geschichte der Amphibien. Leipzig 1790. II. 8. Drittes

Heft 1822. 8.

51 BeitrÃ¤ge zur Naturgeschichte. Duisburg 1792. II. 8.

6) Handbuch der Pflanzenkunde. Marburg 1809. H. 8.

7) Versuch eines Systeme der Amphibien. Marburg 1820. 8.

8) Beitrage zur Naturgeschichte der Schlangen. Essen 1822. 8.

10. August Johann Georg Karl Batsch sieh Â§ 270, 15 = Band V. S. 408.

B. studierte und habilitierte sich in seiner Vaterstadt Jena, 1793 grÃ¼ndete er eine

naturforschende Gesellschaft; durch diese kamen Goethe und Schiller zuerst in

nÃ¤here BerÃ¼hrung mit einander.

a. Meusel, Gel. Teutschl. l, 151 bis 153. 9, 56 f. 11,44. 13,63.

b. Allg. dtsch. Biogr. 1875. 2, 132f. (Jessen).

Brief an Goethe: Goethe-Jahrb 1890. 11, S. 108 f.

Briefe an Batsch von Goethe sieh im Register zu Goethes Werken (W. A.)

IV, 18, 120. L. Graf Paars Autographen-Sammlung. Berlin 1893. Nr. 1173.

Goethe-Jahrb. 1894. 15, S. 322.

1) Dispositio generum plantarum Jeuensium. Jena 1786.

2) Versuch einer Anleitung zur Eenntnifi und Geschichte der Pflanzen fÃ¼r

academische Vorlesungen entworfen und mit den nÃ¶thigsten Abbildungen versehen

von Aug. Joh. Georg Carl Batsch. Halle, bey Johann Jacob Gebauer, 1787 und

1788. II. 8.

I.: Allgemeine Einleitung, KenntniÃ� des PflanzenkÃ¶rpers, seiner Theile und

seines Lebens. Wissenschaftliche Behandlung des Pflanzenreichs.â�� II. MerkwÃ¼rdige

Arten der GewÃ¤chse nach ihren Aehnlichkeiten geordnet. Anbau und Benutzung.

3) Versuch einer Anleitung zur KenntniÃ� und Geschichte der Thiere und

Mineralien. Jena 1788 und 1789. II. 8.

4) Versuch einer historischen Naturlehre zu einer allgemeinen und besondern

Geschichte der kÃ¶rperlichen Grundstoffe fÃ¼r Naturfreunde. Halle 1789 und 1790. II. 8.

L: Chemischer, II.: physikalischer Theil.

5) Botanische Unterhaltungen fÃ¼r Naturfreunde zu eigner Belehrung fiber

die VerhÃ¤ltnisse der Pflanzenbildung entworfen von A. I. G. C. Batsch. Erster

Theil. Jena, im Verlag der CrÃ¶ckerschen Buchhandlung, 1793. 8.

6) BeytrÃ¤ge und EntwÃ¼rfe zur pragmatischen Geschichte der drey Natur-

Reiche nach ihren Verwandtschaften von A. I. G. C. Batsch. Weimar, im Verlage

des Industrie Comptoirs, 1801 bis 1802. III. 8.

L: Thierreich. â�� II.: GewÃ¤chsreich. â�� III.: Mineralreich.

AuÃ�erdem eine groÃ�e Menge von Schriften fÃ¼r den akademischen Gebrauch

und von speciellen Untersuchungen.

11. Christoph Wilhelm Ton Hnfeland, geb. am 12. August 1762 in Langen-

salza, wurde in Weimar erzogen, studierte in Jena und in GÃ¶ttingen Medizin,

1783 Arzt in Weimar, 1793 Professor in Jena, Hofrat, Leibarzt, 1801 preuÃ�ischer

Geheimrat und Direktor des medizinischen Kollegiums, 1809 Professor an der

UniversitÃ¤t, 1810 Staatsrat und Mitglied der Medizinalsektion im Ministerium des

Innern, 1819 Direktor des militÃ¤rischen medizinisch-chirurgischen Kollegiums. Er

starb am 25. August 1836 in Berlin.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 3, 457 bis 460. 9, 636 f. 11, 387. 14, 205 f. 18,

229 f. 22", 869 bis 872.

b. (Hitzig) Gel. Berlin im J. 1825. S. 117 bis 121.

c. N. Nekrolog 1836. 14, 530.

d. J. J. Sachs, Ch. Wilh. Hufeland. Ein RÃ¼ckblick auf sein 70jahriges

Leben und Wirken, beim 12. Aug. 1832. Berlin 1832.

e. Medicinischer Almanach fÃ¼r das Jahr 1837 hg. von J. J. Sachs. Nekro-

logische Erinnerungen S. 39 f.

f. A. de Stourdza, C. W. Hufeland. Esqnisse de sÃ¤ vie et de sÃ¤ mort

tiennes. Berlin 1837. 8.
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g. Friedrich Ludwig Augustin, Chph. Wilh. Hufelands Leben und Wirken

fÃ¼r Wissenschaft, Staat und Menschheit. Potsdam 1837.

h. E. Osan n: EncyclopÃ¤disehes WÃ¶rterbuch der medicin. Wissenschaften.

1838. 17, S. 127 f.

i. Johannes GÃ¼nther, Lebensskizzen der Professoren der Univ. Jena aeit

1558 bis 1858. Jena, Friedr. Mauke. 1858. 8. S. 134 f.

k. A. GÃ¶schen, Christian (!) Wilh. Hufeland. Eine Selbstbiographie:

Deutsche Klinik 1863. Nr. 18 bis 31. Auch besonders erschienen: Berlin. Druck

und Verlag von Georg Reimer. 1863. 64 S. 8.

1. Allg. dtsch. Bfogr. 1881. 13, 286 bis 296 (E. Gurlt).

Vergl. Â§ 290, 1. 150 a).

1) Mesmer und sein Magnetismus: Der Teutsche Merkur 1784. Okt. S. 60

bis 90. Nov. S. 161 bis 178. Die versprochene Fortsetzung folgte nicht.

2) Aussicht zur Vertilgung der Blattern: Der Teutsche Merkur 1786. No-

vember S. 167 bis 181. Dezember 8. 253 bis 265.

3) Ueber die UngewiÃ�heit des Todes und das einzige untrÃ¼gliche Mittel,

sich von seiner Wirklichkeit zu Ã¼berzeugen und das Lebendigbegraben unmÃ¶glich

in machen: N. Teutsch. Merkur 1790 May S. 11 bis 39. Dann besonders: Weimar

1791. 8. Nachdruck: ,Ans dem deutschen Merkur'. Salzburg, gedruckt und ver-

legt bey Franz Xaver Duyle. 1791. 8. â�� Zweite Auflage Halle 1824. 8.

4) Ideen Ã¼ber Pathogenie und EinfluÃ� der Lebenskraft auf Entstehung und

Form der Krankheiten als Einleitung zu pathologischen Vorlesungen von Christ.

Wilh. Hufeland. Jena, 1795. in der academischen Buchhandlung. 8.

5) Ueber die Natur, Erkenntniimittel und Heilart der Skrofel krankheit. Eine

von der Kaiserlichen Academie der Naturforscher gekrÃ¶nte Preisschrift von D.

Christ. Wilh. Hufeland. Jena 1795. in der Academischen Buchhandlung. 8.

6) Journal der praktischen Arzneikunde und Wundarzneikunst. Berlin 1795

biÂ« 1814 XXXIX und Register. 8. Vom 28. Bande an mit K. Himly.

7) Die Kunst, das menschliche Leben zu verlÃ¤ngern von D. Christoph Wil-

helm Hufeland, der Arzneykunst ordentlichem Lehrer zu Jena. Jena, 1797. in der

akademischen Buchhandlung. XXIV, 696 S. 8. â�� Nachdruck: Kempten 1797.

II. 8. u. o. â�� Zweyte vermehrte Auflage. Jena, 1798. in der akademischen Buch-

handlung. 8. â�� Von der 3. Auflage (1805) an unter dem Titel: Makrobiotik.

â�� Sechste rechtmÃ¤Ã�ige Aufl. Berlin, 1842. Gedruckt und verlegt bei G. Reimer. â��

Achte Auflage. 1860. â�� Reclams Univ.-Bibl. Nr. 481/84.

Eine neue Bearbeitung von Steinthal erschien Berlin 1871 u. o.

Ã�bersetzt wurde Nr. 7) ins FranzÃ¶sische, Englische, HollÃ¤ndische, Italienische,

Spanische, Polnische, Ungarische, ja auch ins Chinesische. S. unten S. 806.

Kurze ErklÃ¤rung der Hufelandschen Theorie Ã¼ber die Kunst das menschliche

Leben zu verlÃ¤ngern, sammt einer Anweisung zur AusÃ¼bung dieser Kunst. Von

einem Wienerarzte. Leipzig, 1799. 8. Vergl. Sprengel. S 293, V. 22. 4).

Dan. Collenbusch, Die Kunst, das menschliche Leben zu verlÃ¤ngern, fÃ¼r

den BÃ¼rger und Landmann umgearbeitet . . . hg. von C. W. Hufeland. 1. Theil.

Altenburg 1801. 8.

Gottfried Immanuel Wenzel (Â§ 259, 237), DiÃ¤tetik der menschlichen Seele,

oder Gesundheit des Herzeng, Verstandes und Willens. Ein SeitenstÃ¼ck zu Hufe-

lands Kunst, das menschliche Leben zu verlÃ¤ngern. GrÃ¤tz 1800. 8.

8) Pathologie von Christ. Wilh. Hufeland, zu academischen Vorlesungen.

1. Band. Pathogenie. Jena, 1799. in der academischen Buchhandlung. 8.

9) Guter Rath an MÃ¼tter Ã¼ber die wichtigsten Punkte der physischen

Erziehung der Kinder in den ersten Jahren. Berlin 1799, bei Heinr. Aug. Rott-

mann. 86 8. 8. (dÃ¤nisch mit Anm. von J. C. Tode. Kopenhagen, 1800. 8.) â��

Zweite Auflage: Berlin 1803. 8. - Dritte Aufl. Basel 1830. â�� Vierte Aufl. Basel

1886. â�� FÃ¼nfte Aufl. Leipzig 1844. â�� Sechste Aufl. 1848. â�� Siebente Aufl. 1853.

XTV, 225 8. & â�� ZwÃ¶lfte Aufl. Halle 1875. 8. S. unten S. 806.

10) System der praktinchen Heilkunde. Jena 1800 bis 1806. II. in 3 Abthlg. 8.

11) Die VerhÃ¤ltnisse des Arztes. Berlin 1806. 8. Ans Nr. 6) Bd. 23, St. 8

besonders abgedruckt. â�� Zweite umgearbeitete Auflage. Berlin 1808. 8.

12) Geschichte der Gesundheit nebst einer physischen Charakteristik des

jeteigen Zeitalters. Berlin 1812. 8. â�� Zweite verm. Aufl. 1818. 8. â�� Neuer

Abdruck; 1816.

Ooedeke, GrundriÂ«. VI. t. Aufl.* 17
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18) Ueher die Kriegspest alter und neuer Zeit, mit besondrer RÃ¼cksicht auf

das Aderlassen in derselben. Berlin 1814. Realschulbuchhandlung. 8.

14) Kleine medicinische Schriften. Berlin 1822 bis 1828. V. 8.

15) Immanuel Kant, Von der Macht des GemÃ¼lhs durch den blofien Vorsatz

seiner krankhaften GefÃ¼hle Meister zu sein. Hg. und mit Anm. versehen von G.

W. Hufeland. Berlin 1824. 8. Vergl. Â§ 247, 1. 19). â�� 8. Aufl. 1866. 78 S. 8.

16) Job. Kasp. Lavater's Worte des Herzens. FÃ¼r Freunde der Liebe und des

Glaubens. Hg. von C.W. Hufeland. Berlin 1825. 8. â�� VierteAuflÃ¤ge: Berlin 1842. 8.

17) Sieh Â§ 234. C, III. 54 = Band IV. S. 601.

12. Heinrich Friedrich Link, geb. am 2. Februar 1767 in Hildesheim,

studierte seit 1786 in GÃ¶ttingen Medizin, 1792 Professor der Naturgeschichte,

Chemie und Botanik in Rostock, ging 1797 mit dem Grafen von Hoffmannsegg

nach Portugal, 1811 Professor in Breslau, 1815 Direktor des botanischen Gartens

in Berlin. Er starb am 1. Januar 1851.

a. Meu8el,Gel.Teutschl.4,471bis478.10,218f. 11,491.14,445f. 18,553f. 23,436f.

b. v. Martius, Denkrede auf Heinrich Friedrich Link: MÃ¼nchner Gel. Anzeigen

1851. Bd. 32. Nr. 59 bis 69. Mit ausfÃ¼hrlichen Litteraturangaben. S. unten S. 806.

c. Allg. dtsch. Biogr. 1888 18, S. 714 bis 720 (Wunschmann).

1) Bemerkungen auf einer Reise durch Frankreich, Spanien und vorzÃ¼glich

Portugal von Heinrich Friedrich Link. Kiel, in der neuen Academischen Buch-

handlung. 1801 bis 1804. HI. 8.

2) Grundlehren der Anatomie und Physiologie der Pflanzen. GÃ¶ttingen 1807.

8. Anhang und Register 1809. Nachtrage 1812.

3) Natur und Philosophie. Ein Versuch. Leipzig 1811. 8.

4) Heinrich Friedrich Link's, Professors in Breslau, kritische Bemerkungen

und ZusÃ¤tze zu Kurt Sprengel's Werk Ã¼ber den Bau und die Natur der Ge-

wÃ¤chse. Halle, bei Carl August KÃ¼mmel. 1812. 59 S. 8. Vergl. Â§ 293. V. 22.

5) Ideen zu einer philosophischen Naturkunde. Breslan 1815. 8.

6) Grundwahrheiten der neueren Chemie. Leipzig 1815. 8.

7) Die Urwelt und das Alterthum, erlÃ¤utert durch die Naturkunde. Berlin

1821. II. 8.

8) PropylÃ¤en der Naturkunde von H. F. Link. Berlin, bei Ferdinand DÃ¼mm-

ler. 1836/9. II. 8.

13. Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt, geb. am

14. September 1769 in Berlin, studierte in Frankfurt a. d. Oder und in GÃ¶ttingen

Naturwissenschaften, bildete sich seit 1791 unter Werner in Freiberg ganz besonders

fÃ¼r den Berg- und HÃ¼ttendienst, trat dann auch in Berlin als Assessor beim Berg-

und HÃ¼tten-Departement ein und wurde 1792 Oberbergmeister fÃ¼r die FÃ¼rsten-

tÃ¼mer Ansbach-Bayrenth. Er legte aber sein Amt nieder und bereiste 1795 die

Schweiz und Italien. 1797 begab er sich nach Paris, um nach Egypten zu gehen,

konnte aber der politischen VerhÃ¤ltnisse wegen seine Absicht nicht ausfÃ¼hren.

Nachdem er Airm- Bonpland kennen gelernt und mit ihm weitaussehende PlÃ¤ne

erwogen hatte, ging er nach Madrid, um die Erlaubnis zur Bereisung von SÃ¼d-

amerika und Mexico zn erwirken. Er erhielt sie und trat im J. 1799 mit Bon-

pland die Reise von Corunna aus Ã¼ber Teneriifa nach Cumana an. Erst im August

1804 kehrte er Ã¼ber Philadelphia nach Europa zurÃ¼ck und blieb zunÃ¤chst in

Paris und Rom. Dort arbeitete er seine Reisenotizen aus. LÃ¤ngere Zeit lebte er

dann wieder in Deutschland, ging 1818 nach London und wieder nach Paris, be-

reiste in der Begleitung des KÃ¶nigs von PreuÃ�en 1822 Italien und wurde 1826

zum Kammerherrn ernannt. Auf Veranlassung des Kaisers von RuÃ�land bereiste

er 1827 bis 29 mit Ehrenberg und Gustav Rose den Ural, Altai und das Kaspische

Meer, wurde nach seiner RÃ¼ckkehr zum wirklichen Geheimenrat ernannt und lebte

abwechselnd in Berlin und Paris, bis ihn KÃ¶nig Friedrich Wilhelm 4. zu seinem

fast bestÃ¤ndigen Begleiter machte. Er starb am 6. Mai 1859.

Wie sich in Goethe alle poetischen Quellen sammelten, so umfaÃ�te Humboldt

alle Zweige der Naturwissenschaften und brach vielfach Bahn. Humboldts Per-

sÃ¶nlichkeit war noch groÃ�artiger als seine Leistungen, die doch nur ein an-

nÃ¤herndes Bild von der UniversalitÃ¤t seines Geistes gaben. Sein EinfluÃ� war wie

der Goethes unberechenbar. Nur die hohe sittliche WÃ¼rde Goethes fehlte ihm.
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a. Mensel, Gel. Teutschl. 3, 466f. 9,641. 14, 208 bis 210. 18, 234f. 22",

876 bis 878.

b. Othm. Frank, Persien und Chile als Pole der physischen Erdbreite und

Leitpunkte zur Kenntnifi der Erde. Sendsehreiben an Herrn von Humboldt. Mit

Anhang. NÃ¼rnberg 1813. 8.

c. Sieh FouqnÃ¶ 1829: Â§ 290, 1.149). â�� d. Sieh Varnhageu 1840: Â§ 292,1. 37) V. e.

e. Hermann Klenck e, Alexander von Humboldt. Ein biographisches Denkmal.

Leipzig, Verlag von Otto Spamer. 1851. XI, 252 S. 8. â�� Zweite verbesserte Auf-

lage. 185i. VIH, 224 S. 8. - Vierte vermehrte Auflage. 1859. VI, 282 S. 8. â��

Sechste illustrierte Ausgabe, vielfach erweitert und theilweise umgearbeitet von H.

Th. KÃ¼hne. 1Â»70. VIII, 432 S. 8. - Siebente Aufl. 1875. 8.

f. Alexander von Humboldt. Cassel 1853. 433 S. 16. â�� 1855. 344 S. 16.

g. Autobiographische Skizze: Gegenwart 1853. 8, 749 bis 762.

h. Arm. Ewald, Alexander von Humboldt. Eine Biographie. Zweite Auf-

lage. Caasel 1854, Ernst BÃ¤lde. X, 195 S. 8.

i. W C. Wittwer, Alexander von Humboldt. Sein wissenschaftliches Leben

und Wirken den Freunden der Naturwissenschaften dargestellt. Leipzig, T. 0. Weigel.

1860. 8. = Supplement-Theil zu den Briefen Ã¼ber Alexander von Humboldt's Kosmos,

j. Deutsche Vierteljahrs-Schrift 1860. Jahrg. 23, S. 291 bis 328.

k. HeribertRau, Alexander von Humboldt. Kulturhistorisch-biographischer

Roman in sieben Theilen. Leipzig, Theodor Thomas. 1860 bis 61. â�� Neue (Titel-)

Ausgabe 1861. 8. â�� Dritte Aufl. Berlin, O. Janke. 1878. 636 S. 8.

1. Memoiren Alexander von Humboldt's. Leipzig, Verlag von Ernst SchÃ¤fer.

1861. II. 8. â�� l'. Sieh unten S. 807.

m. Address delivered on the centennial anniversary of the birth of Alexander

von Humboldt, nnder the auspices of the Boston Society of Natural History, by

Louis Aggassiz. Boston: 1869. 8.

n. A. Bastian, Alexander v. Humboldt. Festrede bei der von den natur-

wissenschaftlichen Vereinen Berlins veranstalteten Humboldt-Feier. Gesprochen am

S&culartage, den 14. September 1869. Berlin, Wiegandt und Hempel. 1869. 80 S.

gr. 8. â�� 2. Aufl. 1870. 30 S. gr. 8.

o. Rnd. Benfey, Alexander v. Humboldt und seine Bedeutung fÃ¼r Volks-

bildung. Eine Festschrift zu seinem 100jÃ¤hrigen Geburtstage am 14. September

1869. Berlin, Albrecht. 1869. IV, 83 S. gr. 8.

p. H. W. Dove, GedÃ¤chtniÃ�rede auf Alexander v. Humboldt gehalten in der

Ã¶ffentlichen Sitzung der kgl. preuÃ�ischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin

am 1. Juli, dem Leibnitztage des Jahres 1869. Berlin, DÃ¼mmler's Verlag. 1869.

31 S. gr. 8.

q. Heinr. Glogau, Akademische Festrede zur Feier des hundertjÃ¤hrigen Ge-

burtstages Alexander's v. Humboldt am 14. September 1869 gehalten. Frank-

furt a. M., Auffarth. 1869. 8.

r. A. Bernstein, Alexander von Humboldt und der Geist zweier Jahr-

hunderte. Berlin 1869. â�� Sammlung gemeinverstÃ¤ndlicher VortrÃ¤ge IV, 89.

s. Otto Ule, Alexander von Humboldt. Biographie fÃ¼r alle VÃ¶lker der Erde.

Berlin 1869. 8.

t. Humboldt-Perlen. Ein Demantkranz aus Humboldt's Leben und Schriften.

Nebst einer chronologischen Ã�bersicht seines Lebens, einem Verzeichnis seiner

zahlreichen Werke und einem PortrÃ¤t A. v. Humboldt's nach dem von ihm selbst

Â«ntworfenen Spiegelbilde. Leipzig, Eduard Wartig. 1869. 8.

u. M. 0. M oh l, Alexander von Humboldt. Der Altmeister der neuesten

Natnrforschung. Ein Gedenkbuch zum hundertjÃ¤hrigen Geburtstage Alexander

von Humboldt's. Unter Zugrundelegung einer Lebensskizze aus den .Vorbildern'

erweitert und herausgegeben. Leipzig, Verlag von Otto Spamer. 1870. 8.

v. Adolf Kohut, Alexander von Humboldt und das Judenthum. Ein Beitrag

zur Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts. Leipzig, 1871. Verlag der F. W. Par-

dubitz'schen Buchhandlung. (F. Lorber.) 8.

w. Karl B r u h n s, Alexander von Humboldt. Eine wissenschaftliche Biographie

im Verein mit R. Ave"-Lallemant, J. V. Carus, A. Dove, H. W. Dove, J. W. Ewald,

A. H. R. Grisebach, J. LÃ¶wenberg, 0. Peschel, G H. Wiedemann, W. Wundt bearbeitet

und herausgegeben. In drei BÃ¤nden. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1872. III. 8.

Der zweiteBand enthÃ¤lt eine bibliographische Uebersichtvon Humboldts Werken,

Schriften und zerstreuten Abhandlungen von Julius LÃ¶wenberg auf S. 485 bii 552.

17Â»
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x. Oscar P esc hei, Ueber Alezander Ton Humboldt: Abhandlungen zur

Erd- und VÃ¶lkerkunde. Hg. von J. LÃ¶wenberg. Leipzig, Verlag von Duncker

und Humblot. 1877. l, S. 278 bis 368. UrsprÃ¼nglich in Nr. w.

y. Allg. dtsch. Biographie 1881. 13, 358 bis 383 (Alfred Dove).

z. Jnl. FrÃ¶bel, Ein Lebenslauf. . . Stuttgart 1890. 8. I, 132 bis 144. H, 15.

aa. Wilhelm FÃ¶rster, Ueber das Zusammenwirken von Bessel, Encke und

Alex, v. Humboldt. Rede gehalten in der Aula der UniversitÃ¤t zu Berlin am

3. Aug. 1894: Dtsch. Revue 1894. Oktoberheft. S. 94 bis 104.

bb. P. v. Lind, Immanuel Kant und Alex, von Humboldt: Zschrift f. Philos.

und philos. Kritik. N. F. 1895. Bd. 106, S. 51 bis 79. 1896. 107, S. 28 bis 47.

cc. Th. Wiedemann, Mitteilungen zu Rankes Lebens-Geschichte. II. Alexander

von Humboldt und Leopold von Ranke. Mit zwei Briefen Humboldts: Allg.

Zeitung (MÃ¼nchen) 1895. Beil. Nr. 293.

Briefe an a.? (Paris ungefÃ¤hr 1820): Deutsche Dichtung Band 16. Heft 12.

Ã�. Briefwechsel und GesprÃ¤che Alexander von Humboldt's mit einem jungen

Freunde. Aus den Jahren 1848 bis 1856. Berlin. Verlag von Franz Duncker.

(W. Besaer'e Verlagshandlung.) â�� 1861. X, 141 S. 8. Vorwort ohne Unterschrift

desHg.Friedr.Althaus. Vergl. Friedrich Althaus. Ein Lebensbild. Bonnl889. S.395f.

Hermann Grimm, FÃ¼nfzehn Essays. Erste Folge. 3. Auflage 1884. S. 362f.

Ã�1. KÃ¶nig Maximilian 2. von Bayern, hg. von L. v. Trost: N. Fr. Presse

1894 Sept. 12 und 13.

y. Briefwechsel AI. v. Humboldts mit Heinrich Bergbaus aus den Jahren

1825 bis 1858. Jena, 1863. Costenoble. HI. 8. Wohlfeile Ausg. 1869. III. 8.

Â«f. Bettina: Briefwechsel des Frhrn. von Meusebach mit Jac. und Wilh.

Grimm, hg. von Camillus Wendeler. 1880. S. 295f. Vergl. dazu oben S. 88. f.

t. Bopp: 8. Lefmann, Franz Bopp, sein Leben und seine Wissenschaft.

Berlin 1891. S. 123* bis 126*. - t. Brinckmann: Â§ 291, 3. *.

n. Briefe von Alexander von Humboldt an Christian Carl Josias Freiherr

von Bansen. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1869. 212 S. 8.

Â». Campe: Band IV. 8. 757 zu S. 29.

i. Im Ural und Altai. Briefwechsel zwischen Alexander von Humboldt und

Graf Georg von Cancrin aus den Jahren 1827â��1832. Leipzig: F. A. Brockhaus.

1869. XV, 170 S. 8.

*â�¢ Carus: im Besitze der Literaturarchiv-Gesellschaft zu Berlin; vergl. deren

Jahresbericht fÃ¼r 1894.

l. FÃ¼nf Briefe der GebrÃ¼der von Humboldt an Johann Reinhold Forster.

Nebst einem Anhange. Hg. von Fritz Jonas. Berlin 1889. L. Oehmigke's Verlag

(R. Appelius). 8.

u, Dr. Ghillany in NÃ¼rnberg, spÃ¤ter in MÃ¼nchen: Oesterreich. Badezeituntr

1895. Nr. 14.

v. Briefe zwischen A. v. Humboldt und GauB. Zum hundertjÃ¤hrigen Geburts-

tage von GauÃ� am 30. April 1877 hg. von K. Bruhns. Leipzig, Verlag von Wil-

helm Engelmann. 1877. 8.

f. Goethes Briefwechsel mit den GebrÃ¼dern von Humboldt: F. Th. Bratranek,.

Neue Mittheilungen aus Goethes handschriftlichem Nachlasse. Leipzig 1876. Band 8.

Sieh die Weimarer Ausgabe. Abteilung IV. 10, 270 und 12, 88.

o. Dr. Henning. 1828: AntiquitÃ¤ten-Zeitung III, 10. S. 74. Stuttgart 1895. fol.

n. Henriette Herz: Nord und SÃ¼d 1892. Bd. 63. S. 69 bis 74.

g. Briefe Alexander's von Humboldt an seinen Bruder Wilhelm. Heraus-

gegeben von der Familie von Humboldt in Ottmachau. Stuttgart. Verlag der J.

G. Cotta'schen Buchhandlung. 1880. LXXXV1H (Die BrÃ¼der von Humboldt. Ge-

schichtlicheÃ�bersicht ihres Lebensganges bis zum Jahr 1835 von Gregore vius), 2288. 8.

Sieh Brief Alexanders aus Tegel 1829 April 10: Ztg. f d. elegante Welt 1835. 8. 367.

p'. F. H. Jacobi: R. Zoeppritz, Aus F. H. Jacobis NachlaB, Bd. l, S. 147 bis 154.

a. R. Keil: Vom Fels zum Meer 1890/91. S. lOf.

r. Liszt: Briefe hervorragender Zeitgenossen an Franz Liszt. Hg. von La

Mara [d. i. Maria Lipsius]. Leipzig 1895. Bd. l, S. 87. Bd. 2. S. 60f.

Â«. Moleschott: Jakob Moleschott. FÃ¼r meine Freunde. Lebenserinnerungen.

GieSen 1894. S. 201. 214.

(f. Briefwechsel mit Marc Aug. Pictet: Le Globe 1868. Bd. 8.

r. Literarischer NachlaB von Friedrich von Raumer. Berlin, S. Mittler

and Sohn, 1869. Bd. l, S. 17 bis 86.
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iji. Alex. Frhr. v. Rennenkampff: dessen NachlaÃ�; vergl. Euphorion 1895. 2,

821 Anm. â�� i/>'. Schelling, Aua Schellings Leben. Bd. 2, S. 49. â�� tu. Schlabren-

dorf: Im neuen Reich 1878. II, S. 883f. â�� tu'. Wilh. Schlegel: Â§ 283,1. Â«). â�� <a".

S. u. S. 807. â�� Â«tÂ«. Schubarth: Paul Scholz, Karl Ernst Schubarth. Ein Beitrag zur

Literaturgeschichte dea 19. Jahrh. Progr. Hirschberg i. Schi. 1892. S. 15 f. â�� atf.

Chn. Gtfr. SchÃ¼tz: Leben. Halle 1835. Bd. 2, S. 182F. â�� pÃ�. Spontini: Katalog

der Paar'schen Autographen-Sammlung 1893. Nr. 1266. â�� yy. Uhland: Uhlands

Werke. Hg. von Ludw. Frankel. Leipzig und Wien (1893). Bd. 2, S. 417 bis 420.

<t<f. Briefe von Alexander von Humboldt an Varnhagen von Ense ans den

Jahren 1827 bis 1858. Nebst AuszÃ¼gen aus Varnhagen'a TagebÃ¼chern, und Briefen

von Varnhagen und Ã�ndern an Humboldt. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1860. 8.

Binnen wenigen Monaten fÃ¼nf Auflagen: die erste und zweite hat XV, 400 S.,

die dritte bis fÃ¼nfte Aufl. XXIII, 400 S. Vergl. Â§ 292, 1. 49).

es. Jugendbriefe [16, aus den J. 1788 bis 1790] Alex v. Humboldts an Wilh.

Gabriel Wegener. Hg. von A. Leitzmann. Leipzig 1896.

CC. Frau v. Wolzogen: Im neuen Reich 1871. II, 357 bis 360. â�� in- Zieg-

ler: O. Geilfua, Leben des Geographen Jacob Melchior Ziegler. Winterthur 1884.

S. 112f. â�� 9Â». Leop. Znnz: Zsch. f. d. Gesch. der Juden 1892. 5, 259.

Briefe an Humboldt von BÃ¶ckh: Biogr. BlÃ¤tter 1895. Band l, Heft 1. â��

Chamisso: Â§ 291, 1. a. - Gentz: Â§ 293, I. 1. 26) V. y. â�� Tieck: L. H. Fischer

Â§ 284, 1. ee).

1) Mineralogische Beobachtungen Ã¼ber einige Basalte am Rhein. Braun-

schweig, Vieweg. 1790. 8.

2) FloraeFribergensiaspeciinoi, plantascryptogamicas praesertim subterraneas

exhibens. Berolini, Rottmann. 1793. 8.

3) Friedrich Alexander von Humboldt's Aphorismen aus der chemischen Phy-

aiologie der Pflanzen. Aus dem Lateinischen (Nr. 2, S. 133 bis 182) von Gotthelf

Fischer. Nebst einigen ZusÃ¤tzen von Johann Hedwig und einer Vorrede von

Chr. Fr. Ludwig. Leipzig, Voss. 1794. 8.

4) Die Lebenskraft oder der Rhodische Genius. Eine ErzÃ¤hlung: HÃ¶ren 1795.

Zweiter Band, 5. StÃ¼ck. S. 90 bis 96. Vgl. Bd. V. S. 192.

5) Versuche Ã¼ber die gereizte Muskel- und Nervenfaser nebst Vennuthungen

Ã¼ber den chemischen ProceÃ� des Lebens in der Thier- und Pflanzenwelt von Frdr.

Alexander von Humboldt. Posen und Berlin 1797. II. 8.

6) Versuche Ã¼ber die chemische Zerlegung des Luftkreises und Ã¼ber einige

andere GegenstÃ¤nde der Naturlehre. Braunschweig, Vieweg. 1799. 8.

1} Ueber die unterirdischen Gasarten und die Mittel ihren Nachtheil zu

vermindern. Ein Beitrag zur Physik der praktischen Bergbaukunde, hg. und mit

einer Vorrede von Wilh. von Humboldt. Braunschweig, Vieweg. 1799. 8.

8) Ideen zu einer Physiognomik der GewÃ¤chse, von Alexander von Hum-

boldt. TÃ¼bingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1806. 28 S. 8. Vergl.

Â§ 243, 11) 5; Goethes Werke (W. A.) II, 7, 93 bis 100.

9) Versuche Ã¼ber die electrischen Fische. Erfurt 1806. 8.

10) Ansichten der Natur, mit wissenschaftlichen ErlÃ¤uterungen. Von Alexander

von Humboldt. 1. Bd. TÃ¼bingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1808.

16. â�� Zweite verbesserte und vermehrte Ausgabe. Stuttgart und TÃ¼bingen 1826.

II. 12. â�� Dritte verbesserte und vermehrte Ausgabe. 1849. H. 8. â�� Taschen-

ausg. 1860. II. - Reclams Univ.-Bibl. (1892). Nr. 2948/50.

11) Conspectus longitudinuzn et latitudinum geographicarum, per decursum

annorum 1799 ad 1804 in plaga aequinoxiali ab A. de Humboldt astronomice observa-

tarum calculo subjecit Jabbo Oltmannus. Lutetiae Parisiorum, F. Schoell. 1808. 4.

12) Tables hypsometriquea. Tubingue 1809. Fol.

13) Nivellement barometrique fait dans les re'giona Ã¤quinoxiales du Nouvean

Continent (1799â��1804), par A. de Humboldt. PariÂ» 1809. 4.

14) Versuch Ã¼ber den politischen Zustand des KÃ¶nigreichs Neu-Spanien, ent-

haltend Untersuchungen Ober die Geographie des Landes, fiber seinen FlÃ¤cheninhalt

und seine neue politischeEintheilung, Ã¼ber seineallgemeinephysischeBescbaffenheit,

fiber die Zahl und den sittlichen Zustand seiner Bewohner, Ã¼ber die Fortschritte des

Ackerbaues, der Manufacturen und des Handels, flber die vorgeschlagenen Canal-
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Verbindungen zwischen dem antillischen Meere und dem groÃ�en Ozean, Ã¼ber die

militÃ¤rische Verteidigung der KÃ¼sten, Ã¼ber die StaatseinkÃ¼nfte und die Masse

edler Metalle, welche seit der Entdeckung von America, gegen Osten und Westen,

nach dem alten Continent Ã¼bergestrÃ¶mt ist. von Friedrich Alexander von Hum-

boldt. TÃ¼bingen, in der J. G. Cotta'scben Buchhandlung. 1809 bis 1814. V. 8.

15) Voyage aux regions equinoxiales du Nouveau Continent, fait en 1799,

1800, 1801, 1802, 1803 et 1804 redige par Alexandre de Humboldt et Aime*

Bonpland. Paris et Tubingen 1810 bis 1832. I. bis VI. Sect. â�� Sieh Nr. 19).

Sect. 1: Physique ge'ne'rale, relations historiques et Atlas pittoresque. Geo-

graphie des plantes. â�� Pittoreske Ansicht der Cordilleren. Ideen zu einer Geo-

graphie der Pflanzen der Tropenlander. â�� Sect II: Zoologie et anatomie comparee.

â�� Beobachtungen aus der Zoologie. â�� Sect. III: Essai politique sur la Nonvelle

Espagne. â�� Versuch Ã¼ber den politischen Znstand des KÃ¶nigreichs Neuspanien.

â�� Sect. IV: Recueil d'observations astronomiques. â�� Sect. V: Examen critique

de l'histoire de la gÃ¤ographie du Nouveau Continent. â�� Sect. VI: Botanique:

Plantes equinoxiales. Monographie des Me'lastomace'es.

Humboldts und Bonplands Reise nach den Wendekreisen in den Jahren 1799

bis 1804. Auszug von J. C. Delame'thrie. Erfurt 1806. 8.

Humboldts und Bonplands Reisen um die Welt. Vom Verfasser von Cooks

Reisen. Hamburg 1805 bis 1822. VI. 8. Sieh Nr. w. Bd. 2, S. 515.

(Job. Kasp. Velthusen), BruchstÃ¼cke eines versiegelten Buches. Des Herrn

von Humboldt's Wahrnehmung phÃ¶nizischer Gestirnbenennungen in SÃ¼damerika.

Mit Anzeige Ã¤hnlicher Spuren einer Verbreitung phÃ¶nizischer Phantasien, muth-

maBlich durch eine Kette uralter asiatischer HandelsbÃ¼ndnisse. Bremen 1809. 8.

Des Frhrn. Alexander v. Humboldt und Aime Bonplands Reise in die Aequi-

noctialgegend des neuen Continent'. FÃ¼r die reifere Jugend zu belehrender

Unterhaltung bearbeitet von G. A. Wimmer. Wien 1830. IV. 12 = Bibliothek

naturhistorischer Reisen l bis 4.

Taschenbuch der neueren Entdeckungsreisen fÃ¼r die Jugend bearbeitet.

Band 2. Leipzig 1831. 8. Skizzen nach Humboldt und Bonpland.

Julius Loewenberg, Alexander von Humboldt's Reisen in Amerika und

Asien. Eine Darstellung seiner wichtigsten Forschungen. Berlin, 1835 und 1840-

Bei J. G. Hasselberg. Ã�. 8. â�� Zweite Auflage 1842 und 43. II. 12.

Hermann Kletke, Alexander von Humboldt's Reisen in Amerika und Asien.

Berlin 1855. IV. 8. â�� Zweite Auflage 1855 bis 1856. IV. 8. und Ã¶fter.

16) Pittoreske Ansichten der Cordilleren und Monumente americanischer VÃ¶lker

von Alexander v. Humboldt. TÃ¼bingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1810. 8.

17) De distributione geographica plantarum, secundnm coeli temperiem et

altitudinem montium. Prolegomena. Accedit tabula aenea. Lutetiae Parisiorum

et LÃ¼beck 1817. 8.

18) Essai geognostique sur le gisement des roches dans les denx He'mispheree.

Paris, Levrault, 1823. 8.

Geognostischer Versuch Ã¼ber die Lagerung der Gebirgsarten in beiden Erd-

hÃ¤lften. Von Alexander von Humboldt. Deutsch bearbeitet von Karl CÃ¤sar

Ritter von Leonhard. StraBburg 1823. 8.

19) Reise in die Aequinoctial-Gegenden des neuen Continents, in den Jahren

1799, 1800, 1801. 1802, 1808 und 1804. VerfaÃ�t von Alexander von Humboldt und

A. Bonplandt. Stuttgart und TÃ¼bingen, in der J. G. Cotta'sehen Buchhandlung.

1815 bis 1829. VI. 8. Sieh Nr. 16) und Nr. w. Bd. 2, 8.515. Euphorien 1896. 8,438.

Bearbeitung von Herrn. Hauff. Stuttgart 1859 bis 1860. IV. 8.

20) Synopsis plantarum, quas in itinere ad plagam aequinoctialem orbis

novi collegerunt AI. de Humboldt et Am. Bonpland, auctore C[arolo] S[igis-

mundo] Kunth. Parisiis et Argentorati, Levrault. 1822 bis 1824 III. 8. Kunth

starb am 22. MÃ¤rz 1850. Sieh FreuÂ«. Staatsanzeiger 1851. Nr. 128.

21) Bericht (mit Lichtenstein, Link, Rudolph und Weiss) Ã¼ber die

naturhistorischen Reisen der Herren Ehre nberg und Hern p rieh durch Egypten

in den Jahren 1820 bis 1826. Berlin 1827. 4. H. Lichtenstein, geb. 1780,

gest. 1857; Weiss, geb. 1780, gest. 1856.

22) Ueber die Hauptnrsachen der Temperatur-Verschiedenheit auf dem Erd-

kÃ¶rper: Abhandlungen der Berliner Akademie 1828. 4.
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. 23) Bede, gehalten bei der ErÃ¶ffnung der Versammlung deutscher Naturforscher

nndÃ�rzteinBerlinaml8.Septemberl828. VonAlexandervonHumboldt. Berl.1828. 4.

24) Amtlicher Bericht Ã¼ber die Versammlung deutscher Naturforscher und

Aerzte zu Berlin im September 1828. Erstattet von Alexander v. Humboldt und

H Lichtenstein. Berlin 1829. 4.

25) A. v. Humboldt's Fragmente einer Geologie und Elimatologie Asiens.

Aus dem FranzÃ¶sischen mit Anmerkungen, einer Karte und einer Tabelle vermehrt

von Julius Loewenberg. Berlin, bei J. A. List. 1832. 8.

26) Reise nach dem Ural, dem Altai und dem kaspischen Meere, auf Befehl

des Kaisers von RuÃ�land im Jahre 1829 ausgefÃ¼hrt von A. von Humboldt, G. Ehren-

berg und G. Rose. Berlin, 1837 und 1842. Verlag der Sanderschen Buchhand-

lung. (C. W. Eichhoff.) II. 8.

Enthalt nur Gustav Roses mineralogisch-geognostische Reise.

27) Kritische Untersuchungen Ã¼ber die historische Entwickelung der geo-

graphischen Kenntnisse von der Neuen Welt und die Fortschritte der nautischen

Astronomie in dem 15ton und 16t611 Jahrhundert von Alexander v. Humboldt. Aus

dem FranzÃ¶sischen Ã¼bersetzt von Jul. Ludwig Ideler. Berlin, 1836 bis 1852. In

der Nicolai'schen Buchhandlung. III. 8.

28) Central-Asien. Untersuchungen Ã¼ber die Gebirgsketten und die ver-

gleichende Klimatologie von A. v. Humboldt. Aus dem FranzÃ¶sischen Ã¼bersetzt

und durch ZusÃ¤tze vermehrt hg. von Wilhelm Mahlmann. Berlin. Verlag von

Carl J. Klemann. 1844. II. 8.

29) Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung von Alexander

TOB Humboldt. Stuttgart und TÃ¼bingen. J. G. Cotta'scher Verlag 1845. 1847.

1850/51. 1858. 1862. V. 8. Der FÃ¼nfte Band, der auch ausfÃ¼hrliche Register ent-

hÃ¤lt, ausgearbeitet von Ed. Buschmann.

Atlas zu Alex. v. Humboldt's Kosmos in zweiundvierzig Tafeln mit erlÃ¤uterndem

Texte. Hg. von Traugott Brom m e. Stuttgart. Verlag von Krais u. Hoffmann. Quer-fol.

Briefe Ã¼ber Alexander von Humboldt's Kosmos. Ein Commentar zu diesem

Werke fÃ¼r gebildete Laien. Herausgegeben von Bernhard von Cotta, Julius

Schaller, W. C. Wittwer und H. Girard. Leipzig, T. 0. Weigel. 1848

biÂ« 1859. IV. 8. Sieh oben Nr. i. Der erste Teil erschien 1850 in zweiter ver-

besserter Auflage.

Zu Humboldt's Kosmos. Einige Zugaben zum historischen Theile dieses be-

rÃ¼hmten Werkes. (Aus den neuen JahrbÃ¼chern fÃ¼r Philologie, Supplementband XV.,

besonders abgedruckt.) Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner. 1849.

G. Biedermann, Die spekulative Idee in Humboldt's Kosmos. Prag 1849. 8.

Cosmos. Essai d'une description physique du monde. Traduit par H. Faye.

Paris 184Ã¶.

80) 1849. Sieh Â§ 234, C. 4. 56) = Band IV. S. 605.

31) Kleinere Schriften von Alexander von Humboldt. Erster (einz.) Band.

Geognostische und physikalische Erinnerungen. Stuttgart und TÃ¼bingen. J. G.

Cotta'scher Verlag. 1853. 8.

32) Umrisse von Vulkanen aus den Cordilleren von Quito und Mexico. Ein

Beitrag zur Physiognomik der Natur. Stuttgart 1853. Fol. ZwÃ¶lf Kupfertafeln

und ein Blatt Text = Atlas zu Nr. 31).

83) 1853. Sieh Â§ 293, IV. 17. g. = S. 265.

34) 1858. Sieh Â§ 343, 1615, 82) = Band m1, S. 1169.

14. Adam Karl August von Eschenmayer, geb. am 4. Juli 1770 in Neuen-

bflrg an der Enz in WÃ¼rttemberg, studierte in TÃ¼bingen Medizin, Arzt in Kirch-

beim, dann Professor der Medizin und Philosophie in TÃ¼bingen, starb am 17. No-

vember 1852 in Kircbheim unter Teck.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 9, 807. 11, 205. 18, 347. 22H, 79f.

b. David Friedrich StrauB, Streitschriften. Heft 2: Die Herren Eschen-

mayer nnd Menzel. TÃ¼bingen 1837. 8.

c. Neuer Nekrolog, Jahrg. 1852. 80. II, S. 785 bis 789.

d. Allg. dtsch. Biogr. 1877. 6, 349 bis 351 (Alberti).

Briefe an Oken sieh in dessen Lehrbuch der Naturgeschichte Bd. 2. Vorrede.



264 Buch VII. Phantastische Dichtung. Â§ 293, IV. 14â��17.

1) Versuch, die Geseze magnetischer Erscheinungen aus SÃ¤zen der Natur-

metaphysik mitbin a priori zu entwickeln, von C. A. Eschenmeier. TÃ¼bingen,

bei Jacob Friedrich Heerbrandt. 1798. 8.

2) SpontaneitÃ¤t = Weltseele oder das hÃ¶chste Princip der Naturphilosophie

von K. A. Eschenmayer: Schillings Zeitschrift fÃ¼r speculative Physik. Zweyten

Bandes erstes Heft. 1801. S. l bis 68.

3) Die Philosophie in ihrenUebergÃ¤ngen zur Nichtphilosophie. Erlangen 1803. 8.

4) Der Eremit und der Fremdling. GesprÃ¤ch Ã¼ber die Heiligen und die Ge-

schichte. Erlangen 1805. 8.

5) Einleitung in die Natur und Geschichte. I. Erlangen 1806. 8.

6) Versuch die scheinbare Magie des thierischen Magnetismus aus physiologischen

und psychischen Gesezen zu erklÃ¤ren. Von C. A. v. Eschenmayer, Professor in TÃ¼bingen.

Stuttgart und TÃ¼bingen in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung 1816. 180 S. 8.

7) Archiv fÃ¼r den thierischen Magnetismus (mit D. G. Kieser und F. Nasse).

Leipzig 1817 bis 1827. XII zu je 3 Heften. 8.

8) Psychologie in drei Theilen als empirische, reine und angewandte. Zum

Gebrauch seiner ZuhÃ¶rer von C. A. Eschenmayer. Stuttgardt und TÃ¼bingen, in der

Johann Georg Cotta'schen Buchhandlung. 1817. 8. â�� Zweite Aufl. 1822. 8.

9) System der Moralphilosophie von C. A. Eschenmayer. Stuttgart und

TÃ¼bingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1818. 8.

10) Religionsphilosophie. Von C. A. Eschenmayer. TÃ¼bingen, bei Heinrich

Laupp. 1818 bis 1824. III. 8.

I: Rationalismus. â�� II: Mystizismus. â�� III: Supernaturalismus, oder die

Lehre von der Offenbarung des A. und N. Testaments.

11) Mysterien des inneren Lebens; erlÃ¤utert aus der Geschichte der Seherin

von Prevorst, [Â§ 319, 49) = Band VIII. S. 207 f.] mit BerÃ¼cksichtigung der bisher

erschienenen Kritiken. Von C. A. Eschenmayer. TÃ¼bingen, Verlag: Zu Gutten-

berg. 1830. 8.

12) GrundriÃ� der Natur-Philosophie von C. A. Eschenmayer. TÃ¼bingen, bei

Heinrich Laupp. 1832. 8.

13) Reflexionen Ã¼ber Besessensein und Zauber: Justinus Kerner, Geschichten

Besessener neuerer Zeit. Karlsruhe 1834. 8. â�� Zweite Aufl. 1835. 8.

14) Der Ischariothismus unserer Tage. Eine Zugabe zu dem jÃ¼ngst er-

schienenen Werke: Das Leben Jesu von StrauÃ�. TÃ¼bingen 1837. 8.

15) Conflict zwischen Himmel und HÃ¶lle, an dem DÃ¤mon eines besessenen

MÃ¤dchens beobachtet. Nebst einem Worte an Dr. Stran*. TÃ¼bingen 1887. 8.

16) Charakteristik des Unglaubens, Halbglaubens und Vollglaubens, in Be-

ziehung auf die neueren Geschichten besessener Personen. TÃ¼bingen 1838. 8.

17) GrundzÃ¼ge einer christlichen Philosophie, mit Anwendung auf die evange-

lischen Lehren und Thatsachen. Basel 1841. 8.

18) Betrachtungen Ã¼ber den physischen Weltbau, mit Beziehung auf die

organischen, moralischen und unsichtbaren Ordnungen. Hcilbronn 1852. 8.

15. Georg Heinrich Freiherr von Langsdorff, geb. am 18. April 1774

zu WÃ¶llstein in Rheinhessen, studierte in GÃ¶ttingen, begleitete den Prinzen

Christian von Waldeck als Leibarzt nach Lissabon und auf einer Reise durch

Portugal; nach dessen Tode machte er den Feldzug in Spanien als Arzt mit und

kehrte 1803 nach Deutschland zurÃ¼ck, schloÃ� sich Krusensterns Expedition zur

NordwestkÃ¼ste von Amerika an und machte die Reise von Kamschatka zu Lande

durch Sibirien nach St. Petersburg zurÃ¼ck (1803 bis 1806). Die russische Regierung

sandte ihn darauf als Qeneral-Consul nach Brasilien. 1825 trat er eine natur-

historische Reise ins Innere von SÃ¼damerika an und kehrte 1830 nach Europa

zurÃ¼ck. Durch tropische Fieber war er so entkrÃ¤ftet, daÃ� er geistige Arbeiten

nicht mehr verrichten konnte. Anfangs wohnte er in Lahr, von 1831 in Frei-

burg i. Br. bis zu seinem Tode am 29. Juni 1852.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 18, 482. 23, 359.

b. N. Nekrolog, Jahrg. 1852. SO, 436 bis 442.

c. Allg. dtsch. Biog. 1883. 17, 689f. (RÃ¤tsel).
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1) Plantes recueillies pendant le voyage de Kusses autour du monde. Ex-

pedition dirigÃ¤e par M. de Krusenstern. Publie'es par G. Langsdorff et F. Fischer.

A Tuhingue, chez J. G. Cotta, libraire. 1810. Fol.

2) Bemerkungen auf einer Reise um die Welt in den Jahren 1803 bis 1807

von G. H. von Langsdorff. Frankfurt am Mayn, Im Verlag bey Friedrich Wil-

mang. 1812. II. 4. â�� Wohlfeile Ausg. 1818. II. 8. â�� Auch zwei Bearbeitungen

fÃ¼r die Jagend erschienen: von Heinr. Karl Gut m an n (d. i. Jakob Glatz). Wien

1816 und F. W. v. SchÃ¼tz. Zerbst 1819. 8.

Henrlch Steffens sieh Â§ 291, 8.

16. Gottfried Reinhold Treviranus, geb. am 4. Februar 1776 in Bremen,

studierte in GÃ¶ttingen Medizin und lebte dann ala praktischer Arzt, zugleich von

1797 an als Professor der Mathematik und Medizin am gymnasium illustre in

seiner Vaterstadt. Hier ist er am 16. Februar 1837 gestorben.

a. Mensel Gel. Teutschl. 8, 118. 10, 754. 16, 45. 21, 121 f. â�� b. Allg.dtsch.

Biogr. 1894. 38, 588 (Pagel). â�� S. unten S. 807.

1) Physiologische Fragmente. Hannover 1797 und 1799. H. 8. Der zweite

Theil a. u. d. Tit.: Neue Untersuchungen Ã¼ber Nervenkraft, Consensus und andere

verwandte Gegenstande der organischen Natur.

2) Biologie, oder Philosophie der lebenden Natur fÃ¼r Naturforscher und

Aerzte. Von Gottfried Reinhold Treviranus. GÃ¶ttingen, bey Johann Friedrich

BÃ¶wer. 1802 bis 1822. VI. 8.

8) Vermischte Schriften anatomiechen und physiologischen Inhalts. Von

Gottfried Reinhold Treviranus und Ludolf Christian Treviranus. GÃ¶ttingen, bey

Johann Friedrich RÃ¶wer. 1816. â�� 2. Band: Bremen, Johann Georg Heyse. 1817.

1820 und 1821. IV. 4.

4) Die Erscheinungen und Gesetze des organischen Lebens. Neu dargestellt

Ton Gottfried Reinhold Treviranus. Bremen. 1831 und 1832. Druck und Verlag

Ton Johann Georg Heyse. II. 8.

17. Christian Leopold Ton Buch, geb. am 26. April 1774 auf SchloÃ� Stolpe

in derÃ¼ckermark, studierte auf der Bergakademie in Freiberg, Mitglied der Akademie

der Wissenschaften in Berlin, nach Werner einer der ersten Geognosten, der sich

besonders um die Erforschung des hohen Nordens und in spÃ¤terer Zeit um die

PalÃ¤ontologie sehr verdient machte. Er starb am 4. MÃ¤rz 1853 in Berlin.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 9, 158. 13, 185. 17, 276. 22l, 411.

b. Friedrich Hoffmann, Geschichte der Geognosie. Berlin 1838. S.121bisl56.

c. B. Cotta, Festrede 1853.

d. Rud. von Carnall, L. v. Buch, GedÃ¤chtniÃ�rede: Zsch. der deutschen geo-

logischen Gesellschaft, Bd. V.

e. H. v. De ehe n, L. v. Buch. Vortrag: Verhandlungen des naturforschenden

Vereins fÃ¼r Rheinland und Westfalen. Bd. 10, S. 241 bis 265.

f. v. Haidinger, Zur Erinnerung an L. v. Buch: Jahrbuch der geologischen

Reichsanstalt in Wien 1853. Bd. 4, S. 207 f.

g. AI. v. Humboldt, Ueber Leopold von Buch, unmittelbar nach dessen

Tode: Zach. d. dtsch. geolog. Gesellschaft 1853. V, 261 f.

h. L. v. Buch, sein Leben und seine wissenschaftliche Bedeutung: Die Fort-

schritte der Naturwissenschaften in biographischen Bildern. Berlin 1857. Heft 4.

i. J. Ewald, Leopold von Buch's Leben und Wirken bis zum Jahre 1806:

Nr. 17) Bd. I.

j. Allg. dtsch. Biogr. 1876. 8, 464 bis 475 (GÃ¼mbel).

1) Beobachtungen Ã¼ber den Kreuzstein. Der Linneischen Societat in Leipzig

mitgetheilt von Leopold von Buch. Leipzig, bey Wagner und Compagnie. 1794. 28S.8.

2) Versuch einer mineralogischen Beschreibung von Landeck. Von Leopold

von Buch. Breslau, Hirschberg und Lissa, in SÃ¼dpreuÃ�en. 1797. 52 S. 4.

3) Geognostische Beobachtungen auf Reisen durch Deutschland und Italien

angestellt von Leopold von Buch. Berlin bei Haude und Spener. 1802 und 9. IL 8.

Mit einem Anhange von mineralogischen Briefen aus Auvergne an den Geh. Ober-

Bergrath Karaten von demselben Verfasser.
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4) Ueber das Fortschreiten der Bildungen in der Natnr: Berliner Akad. der

Wissenschaften. 1806. =- Nr. 17) II, S. 4 bis 12.

5) Reise durch Norwegen und Lappland von Leopold von Buch. Berlin bei

G. G. Nauck. 1810. II. 8. = Nr. 17) II, S. 109 bis 563.

5a) Lobrede auf D. L. G. Karaten: Abhandlungen der Akad. d. Wissensch.

zu Berlin aus den J. 1815/15. Berlin 1818. S. 7 bis 23.

6) Physikalische Beschreibung der canarischen Inseln von Leopold von Buch.

Berlin, 1825. 407 S. 4. FranzÃ¶sisch Ã¼bersetzt von Boulanger. Paris und StraB-

bnrg 1836. 8.

7) Ueber Ammoniten, Ã¼ber ihre Sonderung in Familien, Ã¼ber die Arten,

welche in den Ã¤lteren Gebirgs-Schichten vorkommen, und Ã¼ber Goniatiten ins-

besondere. Zwei akademische Abhandlungen. Berlin 1832. 4. = Nr. 17). IV,

1. HÃ¤lfte S. 70f. und 108f

8) Deber Terebrateln mit einem Versuch, sie zu classifizieren. Akademische

Abhandlung. Berlin 1835. 4. = Nr. 17) IV, 1. HÃ¤lfte S. 167 f.

9) Ueber Delthyris, oder Spirifer und Orthis. Akad. Abhdlg. Berlin 1838.

4. = Nr. 17) IV, 1. HÃ¤lfte S. 312f.

10) Ueber den Jura in Deutschland. Akad. Abhdlg. Berlin 1889. 4. = Nr. 17)

IV. 1. HÃ¤lfte S. 388 f.

11) BeitrÃ¤ge zur Bestimmung der Gebirgsformationen in RuÃ�land. Berlin

1840. 8. = Nr. 17) IV, 2. HÃ¤lfte S. 566 f.

12) Ueber Productus oder Leptaena. Akad. Abhdlg. Berlin 1842. 8. =â�¢ Nr. 17)

IV, 2. HÃ¤lfte S. 657 f.

13) Ueber Cystideen, eingeleitet durch die Entwickelung der EigenthÃ¼mlich-

keiten von Caryocrinus ornatus Say. Akad. Abhdlg. Berlin 1846. 4. - - Nr. 17)

IV, 2. HÃ¤lfte S. 750 f.

14) Die BÃ¤ren-Insel nach B. M. Eeilhau geognostisch beschrieben von Leopold

von Buch. Akadem. Abhdlg. Berlin. Bei G. Reimer. 1847. 4.

15) Ueber Ceratiten. Akad. Abhdlg. Berlin 1849. 8. = Nr. 17) IV, 2. HÃ¤lfte

5. 842 f.

16) Betrachtungen Ã¼ber die Verbreitung und die Grenzen der Kreide-

Bildungen. Mit einem Theile der Weltkarte in Mercators Projection. Bonn 1849.

8. = Nr. 17) IV, 2. HÃ¤lfte S. 884f.

17) Leopold von Buch's gesammelte Schriften. Herausgegeben von J. Ewald,

J. Roth und H. Eck. Berlin. Druck und Verlag von Georg Reimer. 1867 bis 1885.

IV. 8. Der 4. Band zerfÃ¤llt in 2 HÃ¤lften.

18. Lorenz Oken sieh Â§ 247, 31 = Band V. S. 13. Vgl. auch unten S. 807

Friedrich Arnold Brockhaus. Sein Leben und Wirken nach Briefen und Auf-

zeichnungen geschildert von seinem Enkel Heinrich Eduard Brockhaus. Leipzig

1876. Theil 2, S. 165 bis 201 u. o.

1) GrundriÃ� der Naturphilosophie von Oken. Frankfurt am Main. 1802. 8.

2) Uebersicht des Grundrisses des Sistems der Naturfilosofie und der damit

entstehenden Theorie der Sinne von Oken. Frankfurt am Main. In Commission

bei P. W. Eichenberg, o. J. [1804]. 22 S. 8.

3) Die Zeugung. Bamberg und WÃ¼rzburg 1805. 8.

4) AbriÃ� des Systems der Biologie, oder Moralphilosophie. GÃ¶ttingen 1805. 8.

5) BeitrÃ¤ge (mit Kieser) zur vergleichenden Zoologie, Anatomie und Phy-

siologie. Bamberg 1807. Vier Hefte. 4.

6) Ueber die Bedeutung der SchÃ¤delknochen. Bamberg 1807. 4.

Vergl. Band IV. S. 564. 616, 26). Goethes Werke (Hempel) 33, CXLIIf. 255.

7) Erste Ideen zur Theorie des Lichts. Jena 1804. 4.

8) Ueber das Universum als Fortsetzung des Sinnensystems. Ein pytha-

goraisches Fragment. Jena 1808. 4.

9) Ueber Licht und WÃ¤rme als das nichtirdische aber kosmische materiale

Element. Jena 1809. 4.
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10) Lehrbuch der Naturphilosophie von Oken. Erster und zweiter Theil.

Jena, bei Friedrich Frommann. 1809. VI, 228 S. Dritter Theil, erstes und zweiteÂ»

StÃ¼ck. 1810. XXII, 180 S.; drittes, letztes StÃ¼ck. 1811. XXIV, 374 S. 8. â��

Zweyte, umgearbeitete Auflage. Jena, Friedrich Frommann. 1811. X, 501 S. 8.

â�� Dritte Aufl. ZÃ¼rich 1843. 8.

11) Grundzeichnung des natÃ¼rlichen Systems der Erze. Jena 1809. 4.

Vergl. Â§ 245, 49) 3, IV =- Band IV. S. 739; Goethes Werke (Hempel) 8, 203.

12) Mitarbeit an den Deutschen BlÃ¤ttern. Hg. von Friedr. Arn. Brockhaus.

Leipzig und Altenburg 1813 bis 1816. Sieh F. A. Brockhaus in Leipzig. Hg.

von Heinrich Brockhaus. Leipzig 1872â��1875. S. 41 f.

13) Okens Lehrbuch der Naturgeschichte. Leipzig bei Carl Heinrich Reclam.

1813 bis 1816. Der 3. Teil mit 1. und 2. Abteilung: Jena, bei August Schmid

and Comp. IV. 8.

14) Neue Bewaffnung neues Frankreich neues Thentschland von Oken. Jena

in der CrÃ¶keriscben Buchhandlung. 1814. 205 S. 8.

15) Isis oder Encyklopadische Zeitung von Oken. Jena, in der Expedition der

Isis (1820 und 1821: Jena, beym Herausgeber, und Leipzig, bey Brockhaus; 1822:

Jena, bey m Herausgeber; 1823bisl827: Jena, in der Expedition; 1828bisl848: Leipzig,

bey Brockhaus) 1817 bis 1848. 32 JahrgÃ¤nge von je 12 Heften. 4. Sieh F. A.

Brockhaus in Leipzig. Hg. von Heinrich Brockhaus. Leipzig 1872â��1875. 8.43 und

16) Okens Dienstentlassung. AktenmÃ¤Ã�iger Bericht darÃ¼ber. Nro. I. Leipzig

im Monat July 1819. F. A. Brockhaus. 48 S. 8. Vergl. Band IV. S. 559 und

715, 17). Chronik des Wiener Goethe-Vereins 1895. Band 9, Nr. 7 bis 10.

17) Okens Naturgeschichte fÃ¼r Schulen. Leipzig, bei Brockhaus 1821. XXXII,

1004 S. 8.

18) Einleitung in die Entomologie, oder Elemente der Naturgeschichte der

Insekten. Von Wilhelm Kirby und Wilhelm Spence. Hrsg. von Oken. Stutt-

gart 1823 bis 1833. IV. 8.

19) Allgemeine Naturgeschichte fÃ¼r alle StÃ¤nde, von Professor Oken. Stutt-

gart 1833 bis 1842. Hoffmann'sche Verlags-Buchhandlung, VII. 8.

I. 1839: Mineralogie und Geognosie, Dearbeitet von F. A. Walchner. â�� II.

1839: Allgemeine und besondere Pflanzenkunde. â�� III. 1841: Mark- und Schaft-

pBanzen, Stamm- und BlÃ¼thenpflanzen, Fvuchtpflanzen. â�� IV. 1833: Allgemeine

Naturgeschichte der Thiere. â��â�¢ V. 1835 bis 1836: Besondere Naturgeschichte der

Thiere. â�� VI. 1836: Fische und Amphibien. â�� VII, 1. 1837: VÃ¶gel. â�� VII, 2.

1838: Saugethiere. â�� Universalregister 1842. â�� Abbildungen dazu in 16 Liefe-

rungen 1834 bis 1844 und 5 ErgÃ¤nzungshefte von Erich Friedeberg und Fr.

Berge. 1843 bis 1845. Fol.

19. Carl Ritter, geb. am 7. August 1779 in Quedlinburg, wurde in Salzmanna

Anstalt zu Schnepfenthal erzogen, wo er besonders der Obhut von J. C. F. Gnthsmuths

anvertraut war. Von 1796 studierte er in Halle, um Erzieher zu werden, 1798 ging

er nach Frankfurt a. M. als Lehrer im Hause des Kaufmanns Bethmann-Hollweg.

Dort besuchte er mit seinen ZÃ¶glingen von 1805 an das Gymnasium, um Griechisch

und Latein zn lernen; spÃ¤ter unterrichtete er am Gymnasium selbst in Geographie,

Geschichte und Naturgeschichte. 1810 bis 1812 lebte er mit seinen ZÃ¶glingen in

Genf und hÃ¶rte da bei Sismondi und Pictet und genoÃ� den Umgang bedeutender

MÃ¤nner. Zuletzt ging er noch nach Italien. Mitte des Sommers 1813 kam Ritter

nach GÃ¶ttingen und blieb dort, um seine Erdkunde zu vollenden. Das Buch ist fÃ¼r

die Entwickelung der Geographie von einschneidendster Bedeutung. Im Jahre 1819

wurde Ritter an Schlossers Stelle Professor der Geschichte am Gymnasium in Frank-

furt, 1820 berief man ihn als Lehrer der Geographie und Statistik an die Kriegs-

Bchnle und als Professor der Erd-, LÃ¤nder-, VÃ¶lker- und Staatenkunde an die

UniversitÃ¤t in Berlin. 1825 ernannte man ihn zum ordentlichen Professor und zum

Studiendirektor an der Kriegsschule. Er starb am 28. September 1859 in Berlin.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 15, 174. 175 (hier unter Elia* R.). 19, 377 f.

b. F. C. MatthiÃ¤, 5. Fortsetzung der Nachrichten vom Frankfurter Gymnasio

(1810) S. 4 bis 15. 14. Fortsetzung (1819) S. 14.

c. (Hitzig) Gelehrtes Berlin 1825. S. 218.

d. (Koner) Gelehrtes Berlin 1845. S. 293 bis 295.
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e. G. Kramer, Zur Erinnerung an Carl Ritter: Ztg. f. allg. Erdkunde. 1859.

N. F. Band 7, S. 209 bis 224.

f. H. BÃ¶gekamp, Karl Ritter. Eine kurze Charakteristik seinen Wirkens.

Berlin, Riegels Verlag. 1860 III, 35 S. 8.

g. G. KrÃ¤mer, Carl Ritter. Ein Lebensbild nach seinem handschriftlichen

NachlaÃ� dargestellt. Halle, Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses. 1864

und 1870. II. 8. â�� Zweite Ausgabe. 1876. - g\ Sieh unten S. 807.

h. Gage, Charles Ritter. London 1867.

i. Oscar Feschel, Ueber Carl Ritter: Abhandlungen zur Erd- und VÃ¶lker-

kunde. Leipzig, Duncker und Humblot. 1877. Band I, S. 369 bis 423.

k. Friedrich Ratzel, Zu Karl Ritters hundertjÃ¤hrigem Geburtstage: Augsb.

Allg. Ztg. 1879. Beilage Nr. 219. 221. 223. 227.

1. Alfred Kirchhoff, Karl Ritter zum GedÃ¤chtniÃ�: Die Gegenwart 1879.

16, Nr. 39.

m. F. Martho, Was bedeutet Karl Ritter fÃ¼r die Geographie? Berlin 1880.

n. G[eorg] Geilfus, Das Leben des Geographen Jakob Melchior Ziegler.

Nach handschriftlichen Quellen. Winterthur 1884. S. 106 f.

o. Allg. dtsch. Biographie 1889. 28, 679 bis 697 (Friedrich Ratzel).

p. Julius FrÃ¶bel, Ein Lebenslauf. Stuttgart 1890. l, 66f.

q. Ernst Deutsch, Das VerhÃ¤ltnis Carl Ritters zu Pestalozzi und seinen

JÃ¼ngern. Diss. Leipzig 1893. 33 8. 8.

Carl Ritter's Briefwechsel mit Joh. Friedr. Lndw. Hausmann. Zur Sacnlar-

feier von C. Ritter's Geburtstag hg. von J. E. WappÃ¤us. Leipzig 1879. J. C.

Hinrichs'sche Buchhandlung. 173 S. 8.

1) Europa ein geographisch-historisch-statistisches GemÃ¤lde fÃ¼r Freunde und

Lehrer der Geographie, fÃ¼r JÃ¼nglinge, die ihren Kursus vollendeten, bey jedem

Lehrbuche zu gebrauchen. Nach den neuesten und besten Quellen bearbeitet

Frankfurt 1804 und 1807. II. 8. â�� Wohlfeile [Titel-] Ausgabe 1811. II. 8.

2) Einige Bemerkungen Ã¼ber den methodischen Unterricht in der Geographie:

Guths Muths, Bibliothek der pÃ¤dagogischen Litteratur. 1806. Bd. 2, 8. 198 bis 219.

3) Die Ruinen am Rhein. Ueber die AlterthÃ¼mer von KÃ¶ln: Rheinisches

Archiv 1810.

4) J. W. Henning, Leitfaden bey m methodischen Unterricht in der Geo-

graphie. Besonders fÃ¼r Eltern und fÃ¼r Lehrer in Elementarschulen bearbeitet

und herausgegeben. Iferten 1812. Unter Beihilfe von Ritter.

5) Die Erdkunde im VerhÃ¤ltnis zur Natur und zur Geschichte des Menschen,

oder allgemeine, vergleichende Geographie, als sichere Grundlage des Studiums

und Unterrichts in physicalischen und historischen Wissenschaften, von Carl Ritter.

Berlin, 1817 und 1818. Bei G. Reimer. 8. Die Einleitung abgedruckt in Nr. 28)

S. 3 bis 62. â�� Sieh Nr. 7).

6) Die Vorhalle EuropÃ¤ischer VÃ¶lkergeschichten vor Herodotus, um den

Kaukasus und an den Gestaden des Pontns. Eine Abhandlung zur Alterthums-

kunde von Carl Ritter, Professor der Geschichte am Gymnasium zu Frankfurt

am Main. Berlin, 1820. Bey G. Reimer. XIV, 479 S. 8.

7) Zweite stark vermehrte und verbesserte (vom 2. Theile an: umgearbeitete)

Auflage von Nr. 5). Berlin, 1822 bis 1859. Gedruckt und verlegt bei Georg

Reimer. XIX. 8.

1.1822: Afrika. XXVIII, 1084S. Allgemeine Bemerkungen Ã¼berdie festen Formen

der Erdrinde daraus abgedruckt Nr. 28) S. 65 bis 99. â�� II bis XVII, 2: Die Erdkunde

von Asien. II. 1832: Der Norden und Nord-Osten von Hoch-Asien. XXXII, 1143 S. â��

III. 1833: Der Nord-Osten und der SÃ¼den von Hoch-Asien. XX, 1206 S. â�� IV. 1834:

Der SÃ¼d-Osten von Hoch-Asien; dessen Wassersysteme und Gliederungen gegen Osten

und SÃ¼den. XX. 1244 S. â�� V. 1835: Die indische Welt. 1. Abthlg. XVIII, 1046 S. -

VI. 1886: Die Indische Welt. 2. Abthlg. XIV, 1248 S. â�� VII. 1837: West-Arien.

Uebergang von Ost- nach West-Asien. XII, 825 S. â�� VIII. 1888: West-Asien. Iranische

Welt. XIV, 952 S. - IX. 1840: West-Asien. Iranische Welt. VIII, 1048 S. â��

X. 1848: West-Asien. Das Stufenland des Euphrat- und Tigrissystems. XVIII,

1150 S. â�� XL 1844: West-Asien. Das Stufenland des Euphrat- und TigrissystemB.

Zweite Abthlg. XIV, 1074 S. - XII. 1846: Die HalbinÂ»el Arabien. XXIX, 1035 S.

â�� XIII. 1847: Die Halbinsel Arabien. Fortsetzung. XIV, 1067 S. â�� XIV. 1848:
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Die Sinai-Halbinsel. XVIII, 11418. â��XV. 1850: Palastina und Syrien. XX, 780 S.â��

XVI. 1852: Fortsetzung von Theil 15. XU, 884 S. â�� XVII. 1. 1852: JudÃ¤a, Samaria,

Galilaa. XXII, 995 S. â�� XVII, 2. 1855: Syrien. SchluÃ�. XX, (996 bis) 2174 S.

Namen- und SachverzeichniÃ� zu Carl Ritter's Erdkunde von Asien. 1. Ost-

Asien, bearbeitet von Julius Ludwig Ideler. Berlin 1841. 8.

Namen- und SachverzeichniÃ� zu Carl Ritter's Erdkunde von Asien. 2. West-

Asien, bearbeitet von Georg Friedrich Hermann MÃ¼ller. Berlin 1849. 8.

8) Ueber geographische Stellung und horizontale Ausbreitung der Erdtheile:

Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften. 1829. -= Nr. 28) S. 103

bis 128.

9) Bemerkungen Ã¼ber Veranschaulichungsmittel rÃ¤umlicher VerhÃ¤ltnisse bei

graphischen Darstellungen durch Form und Zahl: Abhandlungen der Berliner

Akademie der Wissenschaften 1881. = Nr. 28) S. 129 bis 151.

10) Ueber das historische Element der geographischen Wissenschaft: ebenda

1833. = Nr. 28) S. 152 bis 181.

11) Der tellurische Zusammenhang der Natur und Geschichte in den Pro-

dnctionen der drei Naturreiche, oder: Ueber eine geographische Prodnctenkunde:

ebenda 1836 = Nr. 28) S. 182 bis 205.

12) Die Stupa's (Topes) oder die architectonischen Denkmale an der Indo-

Baktrischen KÃ¶nigestraÃ�e und die Kolosse von Bamiyan. Von Carl Bitter. Berlin,

in der Nicolaischen Buchhandlung. 1838. VIII, 272 S. 8.

13) Die ZustÃ¤nde Liberias: Monatsberichte der Gesellschaft fÃ¼r Erdkunde. 1840.

Sieh auch: BegrÃ¼ndung und gegenwÃ¤rtige ZustÃ¤nde der Neger-Republik Liberia an

der WestkÃ¼ste Afrika's: Ztschr. f. Allg. Erdkunde. Berlin 1853. Bd. l, S. 5 bis 49.

14) Die Nestorianer: Monatsberichte der Gesellschaft fÃ¼r Erdkunde 1840.

15) Die Australier am Vincent-Golf: ebenda 1841.

16) Die Reisen der Missionare Krapf und Isenberg in Ost-Afrika: ebenda 1842.

17) Ein Blick in das Nil-Quellland: Monatsberichte Ã¼ber die Verhandlungen

der Gesellschaft fÃ¼r Erdkunde zu Berlin 1844. N. F. Band l, S. 277 bis 286. Vergl.

1847. N. F. Band 5, S. 156 bis 166.

18) H. Abichs Untersuchung deÂ« Ararat: ebenda 1847. N. F. Band 4, S. 28

bis 62. 143 bis 164.

19) Ueber die Quellen des Ozus nnd Jaxartes: ebenda 1847. N. F. Band 6.

20) Ueber Amerikas Handel mit dem Osten: ebenda 1849. N. F. Band 6,

S. 251 bis 267.

21) Ueber die syrisch-jacobitischen Christen in Asien and RuÃ�land: ebenda

1849. N. F. Band 8, 8. 267 bis 281. Vergl. 1847. S. 300.

21') Der Jordan und die Beschiffung des todten Meeres. Berlin 1850. 8.

22) Ueber rÃ¤umliche Anordnungen auf der AuÃ�enseite des Erdballs und ihre

Functionen im Entwicklungsgang der Geschichten: Abhandlungen der Berliner

Akademie der Wissenschaften 1850 = Nr. 28) S. 206 bis 246.

23) Pater Ignaz Knoblechera Reise auf dem weiÃ�en Nil: Monatsberichte Ober

die Verhandlungen der Gesellschaft fÃ¼r Erdkunde zu Berlin 1852. N. F. Band 9,

8. 40 bis 64.

24) Ã�ber die geographische Verbreitung der Baumwolle und ihr VerhÃ¤ltniÃ�

zur Industrie der VÃ¶lker alter und neuer Zeit. 1. Abschnitt. Antiquarischer Theil.

Berlin 1852. 63 S. 4.

25) Ueber den Aral-See: Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissen-

schaften 1852.

26) Ein Blick auf PalÃ¤stina und seine christlichen Bewohner: ebenda 1852.

27) Ueber neue Entdeckungen und Beobachtungen in Guatemala und Yucatant

Monatsberichte 1853, 8. 161 bis 193.

28) Einleitung zur allgemeinen vergleichenden Geographie, und Abhand-

lungen zur BegrÃ¼ndung einer mehr wissenschaftlichen Behandlung der Erdkunde

von Carl Ritter. Berlin, 1852. Druck und Verlag von Georg Reimer. 8.

Kntli. a: Einleitung von Nr. 5). â�� b: Einige Vorbemerkungen aus Theil I

von Nr. 7). â�� c: Nr. 8). â�� d: Nr. 9). â�� e: Nr. 10). â�� f: Nr. 11). â�� g: Nr. 22).
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29) Auffindung der Nordwest-Passage durch Capitain M'Clure: Zschr. f. Allg.

Erdkunde. Hg. von T. E. Gumprecht. Berlin 1853 Bd. l, S. 419 bis 476.

30) Ueberwinterung des Capit.Maguire anfder polaren Nord wcst- KÃ¼ste Amerika'9

und die West-Eskimauxst&mme (1852â��1853): ebenda 1854. Bd. 2, S. 125 bis 167.

31) Ueber Lin's neueste chinesische Geographie, HaikwÃ¶-tu-sche, und die

Charakteristik ihres Verfassers: ebenda 1854. Bd. 3, S. l bis 18.

32) Die Schifffahrts-Expedition der Nord-Amerikaner L. Herndon, Lardner

Gibbon auf dem Amazonenatrome in den Jahren 1852 und 1853: ebenda 1855.

Bd. 4, S. 273 bis 282.

33) Ueber die wissenschaftliche Reise der drei GebrÃ¼der Schlagintweit in

Indien: ebenda 1855. Bd. 5, S. 148 bis 171. Vergl. S. 257 bis 269 und 1856.

Bd. 6, S. 314 bis 329 und 580f.

34) Geschichte der Erdkunde und der Entdeckungen. Vorlesungen an der

UniversitÃ¤t zu Berlin gehalten von Carl Ritter. Hg. von H. A. Daniel. Berlin.

Druck und Verlag von Georg Reimer. 1861. 8. â�� Zweite Auflage 1880. 8.

35) Allgemeine Erdkunde. Vorlesungen an der UniversitÃ¤t zu Berlin gehalten

von Carl Ritter. Hg. von H. A. Daniel. Berlin. Druck und Verlag von Georg

Reimer. 1862. 8.

36) Europa. Vorlesungen an der UniversitÃ¤t zu Berlin gehalten von Carl

Ritter. Hg. von H. A. Daniel. Berlin. Druck und Verlag von Georg Reimer. 1863.8.

37) Ritter schrieb Vorreden zu a. Roons Lehrbuch. â�� b. Hoffmeisters Briefen

aus Indien. â�� c. Tam's portugiesische Besitzungen in SÃ¼dwest-Afrika. â�� d. Barths

und Overwegs Briefen aus der Sahara und dem Sudan. â�� e. Ferd. Werne, Expe-

dition zur Entdeckung der Quellen des Weiten Nil.

Gotthilf Heinrich von Schubert sieh Â§ 247, 32 = Band V. S. 18f.

20. Igiiaz Paul Vitalis Troxler, geb. am 17. August 1780 in BeromÃ¼nster

{Kanton Luzerni, studierte seit 1800 in Jena, GÃ¶ttingen und Wien Medizin und

Philosophie, wirkte dann als Arzt in seinem Heimatsorte, wurde im Herbst 1819

Professor der Philosophie am Lyzeum in Luzern, aber am 17. September 1821 vom

TÃ¤glichen Rate des Kantons wegen seiner freisinnigen politischen Richtung wieder

entsetzt, siedelte 1823 nach Aarau Ã¼ber und war dort beim sog. Lebrverein, einer

Art von Akademie, thÃ¤tig. Am 1. Juni 1830 erhielt er die Professur der Philosophie

an der Baseler Hochschule, verlor diese Stelle aber im August 1831 wegen semer

Beteiligung an den Wirren zwischen Stadt und Landschaft, zog abermals nach Aarau

und trat 1832 in den dortigen GroÃ�en Rat. 1834 Ã¼bernahm er die philosophische

Professur an der neugegrÃ¼ndeten UniversitÃ¤t in Bern; 1853 wurde er auf sein An-

suchen in den Ruhestand versetzt und kehrte nun zum drittenmal auf sein Landgut

in Aarau zurÃ¼ck. Hier starb er am 6. MÃ¤rz 1866. [Italien hat Troxler nicht bereist].

a. Meusel, Gel. Teutschl. 16, 52f. 21, 134 bis 136.

b. J. A. Balthasars Helvetia. ZÃ¼rich 1823.

c. Allg. dtsch. Biogr. 1894. 38, 667 (0. Liebmann).

1) Versuche in der organischen Physik von Dr. Troxler. Jena, in der akademischen

Buchhandlung. 1804. 525 bez. und zwei unbez. S. mit Druckfehlern. 8

2) Ueber das Leben und sein Problem. Vom Dr. Troxler. GÃ¶ttingen, bey Justug

Friedrich Danckwerts 1807. 40 S. 8.

3) Elemente der Biosophie. Leipzig 1808. 8.

4) Blicke in das Wesen des Menschen. Von Dr. Troxler. Aarau 1812. Bei

Heinrich Remigius SauerlÃ¤nder. X, 259 S. 8. Morgenblatt 1812. S. 635.

5) Ueber die Schweiz. Von einem schweizerischen Vaterlandsfreunde. Heraus-

gegeben von E. A. Varnhagen von Ense. Stuttgart und TÃ¼bingen in der J. G.

Cottaschen Buchhandlung. 1815. 26 S. 8. â�� Wieder abgedruckt: EuropÃ¤ische

Annalen 1815. Band l, 'S. 292 bis 314. S. Â§ 292, 1. 17).

6) Troxler gab heraus: Schweizerisches Museum. 1. Jahrgang. Aarau 1816.

Sechs Hefte. Vergl. J. Strickler, Die gemeinnÃ¼tzigen und politischen Zeit-

schriften der Schweiz. 1891.

7) Philosophische Rechtslehre der Natur und des Gesetzes mit RÃ¼cksicht auf

die Irrlehren der LiberalitÃ¤t und LegitimitÃ¤t von Doctor Troxler. ZÃ¼rich 1820. 8.
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8) FÃ¼rst und Volk nach Buchanan's und Milton's Lehre. Von Dr. Troxler.

Aarau, 1821. Gedruckt bei Friedrich Jakob Bek. 141 S. 8. â�� Zweite Auflage

in demselben Jahre.

9) Naturlehre des menschlichen Erkennens, oder Metaphysik. Von Dr. Trox-

ler. Aarau 1828. Bei Heinrich Remigius Sauerlander. 360 S. 8.

10) Logik, die Wissenschaft des Denkens und Kritik aller ErkenntniÃ� zum

Selbststudium und fÃ¼r Unterricht auf hohen Schulen. Von Dr. Troxler. Stuttgart

und TÃ¼bingen, Cotta'sche Buchhandlung, 1829. II. 8.

11) Die Gesammthochschule der Schweiz und die UniversitÃ¤t Basel. Von

Dr. Troxler, Professor der Philosophie an der Hochschule Basel. Trogen. Ge-

druckt und im Verlag bei Meyer und ZuberbÃ¼hler. 1880. 170 S. 8.

12) Vorlesungen Ã¼ber Philosophie, Ã¼ber Inhalt, Bildungsgang, Zweck und

Anwendung derselben aufs Leben als Encyclopadie und Methodologie der philo-

sophischen Wissenschaften von Dr. Troxler, Professor an der Hochschule in Bern.

Bern, Druck und Verlag von C. Fischer und Comp. 1835. X, 382 S. 8. â�� Zweite

Ausgabe 1842.

13) Der Kretinismus und seine Formen als endemische Menschenentartung

in der Schweiz. ZÃ¼rich, bei Orell, FÃ¼Ã�li und Comp. 1836. 4.

14) 1841. Sieh Â§ 234. B, I. 17) Â«. = Band IV. S. 569.

15) Der Kretinismus in der Wissenschaft. Ein Sendschreiben an Herrn Dr.

Maifei, Verfasser der Untersuchungen Ã¼ber den Kretinismus in den Norischen

Alpen von Dr. Troxler. ZÃ¼rich, bei Orell, FÃ¼Ã�li und Comp. 1844. 31 S. 8.

16) Musterproben aus dem Schulunterricht der Jesuiten zu Luzern im acht-

zehnten Jahrhundert. Nachtrag zur Jesuitenfrage von Dr. Troxler. Bern, Verlag

von Huber und Comp. 1844. 11 S. 8.

17) Die Verfassung der Vereinigten Staaten Nordamerika's als Musterbild

der Schweizerischen Bundesreform. Mit Vorwort und ErlÃ¤uterungen von Dr.

Troxler. Zum Neujahr 1848. Schaffhausen. Verlag der Brodtmantfschen Buch-

handlung. 37 S. 8.

18) 1852. Sieh Â§ 240, 6) i = Band IV. S. 678.

21. Karl Georg von Raumer, geb. am 9. April 1783 in WÃ¶rlitz, wurde

durch Privatlehrer vorgebildet, besuchte dann seit 1797 das Joachimsthalsehe

Gymnasium in Berlin, studierte 1801 in GÃ¶ttingen die Rechte, hÃ¶rte 1803 in Halle

bei F. A. Wolf und H. Steffena, 1805 bei Werner in Freiberg. Mit Engelhardt

aus Dorpat ging er 1808 nach Paris, 1809 mit Przystanowski nach Iferten zu

Pestalozzi und wurde 1810 zu Berlin im Oberbergdepartement angestellt, 1811

Prof. der Mineralogie in Breslau, machte die FeldzÃ¼ge 1813 und 1814 als Adju-

tant Gneisenans mit, wurde 1819 Prof. der Mineralogie in Halle, gab diese Stelle

auf und schloÃ� sich 1823 dem Dittmarischen Erziehungsinstitut in NÃ¼rnberg an.

1827 Professor der allgemeinen Naturgeschichte in Erlangen; spÃ¤ter las er Ã¼ber PÃ¤da-

gogik, Ã¼ber Palastina und Ã¼ber Auguetins Konfessionen. Er starb dort am 2. Juni 1865.

a. Mensel. Gel. Teutschl. 19, 253.

b. A, G. Schmidt S. 312 f.

c. Erinnerungen aus den Jahren 1813 und 1814 von Karl von Raumer.

Stuttgart Verlag von Samuel Gottlieb Liesching. 1850. 8.

a. Karl von Raumer's Leben von ihm selbst erzÃ¤hlt. Stuttgart. Verlag von

S. G. Liesching. 1866. VIII, 344 S. 8.

e. G. Thomasius, Rede am Grabe des .. K. v. R: .. Erlangen 1865. 4.

f. A. v. Scheurl, Zum GedÃ¤chtniÃ� Karl von Raumers. Erlangen, Verlag von

Andreas Deichert. 1865. 8. Vorher als Nekrolog in der Augsburger Allg. Ztg.,

hier vermehrt.

g. Adolf von HarleÃ�, Karl von Raumer, ein Erinnerungsblatt: Zeitschrift fÃ¼r

Protestantismus und Kirche. Erlangen 1866. Bd. 51. â�� Neu gedruckt unter dem

Titel: K. v. Raumer und A. v. HarleÃ�. Ein Erinnerungsblatt. Mit einem Vorwort

von Prof. A. v. Scheurl. GÃ¼tersloh. Druck und Verlag von C. Berteismann. 1880. 8.

h. Carl Dreher, Carl von Raumer. Vortrag gehalten in der freien Lehrer-

conferenz der Stadt Carlsruhe. Carlsruhe. Druck und Verlag von Friedrich Gutsch.

1866. 8.

i. Deutsche (Leipziger) Turnzeitung 1867. Nr. l f.
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j. K. A. Schmids EncyklopÃ¤die des gesamten ErziehungÂ«- und Unterrichts-

wesens. Zweite verb. Auflage. Leipzig, Fues's Verlag (R. Reisland). 1885. Band 6,

Seite 671 bis 680 (Palmer). '

k. Allg. dtsch. Biogr. 1888, 27, 420 bis 423 (v. G um bei).

1) Geognostische Fragmente von Karl von Raumer. NÃ¼rnberg, bey Johann

Leonhard SchrÃ¤g, 1811. VIII, 78 S. 8.

2) Der Granit des Riesengebirges und die ihn umgebenden Gebirgs-Familien.

Eine geognoatische Skizze von Karl von Raumer. Berlin 1813. 8.

8) Geognostische Versuche. Von M. v. Engelhardt und K. v. RÃ¤umer. Berlin

1816. 8.

4) Geognostische Umrisse von Frankreich, Grofibritannien, einem Theile

Teutschlands und Italiens. Von Chr. Moritz von Engelhardt und Karl von Raumer.

Berlin 1816. 4. _

5) Das Gebirge Nieder-Schlesiens, der Grafschaft Glatz und eines Theils von

BÃ¶hmen und der Ober-Lausitz, geognostisch dargestellt durch Karl von Raumer.

Berlin 1819. 8.

6) Ueber die Breslauer Tnrnstreitigkeiten. 1818.

7) Vermischte Schriften von Karl von Raumer. Berlin, 1819 und 1822. IL 8.

I. a: Ueberblick Ã¼ber die verschiedenen Arten der Erde oder einzelne

Theile derselben abzubilden. â�� b: Turnen. 1. Duldung und Wehr. 2. Leibes-

ertÃ¶dtung. Leibesbelebung. 3. Reinigung. 4. Sinnenausbildnng. â�� c: Bruch-

stÃ¼cke, das Turnen und die Ausbildung der Sinne betreffend. â�� d: Unterricht in

der Steinkunde. â�� e: Das Turnen und der Staat. â�� f: Die Neuerer. â�� h: Ge-

schichtliches.

II. i: Geschichte meiner Gebirgsforschung. â�� k: Kunde und Kunst. â��

1: Sprache und Naturkunde. â�� m: Dichter und Pflanzenkundige. â�� n: Vor-

lesungen Ã¼ber Naturkunde. â�� o: Unterricht in der Gebirgskunde. â�� p: Bruch-

stflcke.

8) Versuch eines ABC-Buchs der Krystallkunde. Erster Theil. Mit Nach-

trag. Berlin 1820. 8.

9) Ueber den Unterricht in der Naturkunde auf Schulen. Berlin 1823. 8.

10) Beschreibung der Erdoberflache. Eine Vorschule der Erdkunde von Karl

von Raumer. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1832. 8. â�� Zweite unverÃ¤nderte Aufl.

1832. 8. â�� Dritte verbesserte Aufl. 1838. 8. â�� Vierte verbesserte Aufl. 1844.

8. â�� FÃ¼nfte verbesserte Aufl. 1854. IV, 80 S. 8. â�� Sechste verb. Anfl. 1865.

86 S. 8.

11) Lehrbuch der allgemeinen Geographie. Von Karl von Raumer. Leipzig:

F. A. Brockhaus. 1832. XXVIII, 391 S. 8. â�� Zweite vermehrte Auflage. 1835.

XXXII, 488 S. 8. â�� Dritte vermehrte Aufl. 1848. XXXII, 534 S. 8.

12) PalÃ¤stina. Von Karl von Raumer. Mit einem Plan von Jerusalem zur

Zeit der ZerstÃ¶rung durch Titus und dem GrundriB der Kirche des heiligen Grabes.

Leipzig: F. A. Brockhaus. 1835. 8. â�� Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

1838. XVI, 488 8. 8. â�� Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. 1850. XVI,

476 S. 8. â�� Vierte verm. und verb. Aufl. 1860. XVI, 512 S. 8.

13) Der Zug der Israeliten aus Aegypten nach Canaan. Ein Versuch von

Karl von Raumer. Beilage zu des Verfassers .PalÃ¤stina*. Leipzig: F. A. Brock-

haus. 1837. 8.

14) KreuzzÃ¼ge von Karl von Raumer. Stuttgart. Verlag von 8. G. Liesching.

1840 und 1864. II. 8.

I. a: Napoleon und Deutschland. â�� b: Der Dichter als Reisebeschreiber. â��

c: Steigt Schweden oder sinkt die Ostsee? â�� d: Geographie der Englander. â��

e: Abrahams Nachkommen. â�� f: GÃ¶the als Naturforscher. â��g: Geologie? Theo-

logie? Neologie. â�� h: Theologie und Naturwissenschaft. â�� i: GesangbÃ¼cher.

ChoralbÃ¼cher. â�� k: Das protestantische Missionswesen in Deutschland.

II. 1: Zur Geologie. â�� m: Geschichtliche Versuche I.Griechenland. 2. Indien.

â�� n: Johannes Kepler. â�� o: An G. H. v. Schubert. Das Manna. â�� p: Ein Druck-

fehler und ein Hiatus. â�� q: Die Union. â�� r: Brief bei Uebersendung eines neuen

Gesangbuchs. â�� s; Die kleinen deutschen UniversitÃ¤ten. â�� t: Fundationsbrief eines

Volkslehrerseminars vom Grafen G. von Schlabrendorf.

15) BeitrÃ¤ge zur biblischen Geographie von Karl von RÃ¤umer. Nebst einem

HÃ¶hendurchschnitte. Beilage zu des Verfassers .PalÃ¤stina". Leipzig: F. A. Brock-

haus. 1843. 8.
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16) Geschichte der PÃ¤dagogik vom WiederaufblÃ¼hen klassischer Studien bis

auf unsere Zeit. Von Karl von Raumer. Stuttgart. Verlag 'von Sam. Gottl.

Liesching 1843 bis 1854. IV. 8. Der vierte Theil auch unter dem Titel: Die

deutschen UniversitÃ¤ten. â�� Dritte Auflage 1857. IV. 8.

17) Geistliche Lieder. Zweite verheuerte Auflage. Stuttgart, Verlag von

Samuel Gottlieb Liesching. 1845. 8.

18) Franz Pocci und E. v. Raumer: Alte und neue Einderlieder, mit Bildern

and Singweisen. Leipzig o. J. [1852]. 8.

V. Die Historiker blieben zwar von den eigentlich bewegenden Ideen

der Romantiker nicht unberÃ¼hrt; keiner aber von ihnen ging darauf aus,

die RÃ¼ckkehr zur rÃ¶misch-katholischen Kirche unmittelbar /u empfehlen;

nur daÃ� sich manche mit einer durch die ZeitstrÃ¶mung beeinfluÃ�ten Vorliebe

auf die wissenschaftliche Erforschung des Mittelalters warfen und von da

wohl einige absolutistische, aber durchaus nicht hierarchische GelÃ¼ste mit-

brachten. Selbst die katholischen Schriftsteller waren unbefangen genug,

die Berechtigung der Reformation anzuerkennen.

um die Anlange anschaulich zu machen, aus denen sich die Geschicht-

schreibung der Zeit emporrang, sind einige Namen nachzuholen, die in der

vorigen Periode bedeutend, in der gegenwÃ¤rtigen nur noch schwach wirkten.

Die alte Universal- und Reichshistorie wich allmÃ¤hlich einer lebensvolleren

Auffassung und Darstellung der VÃ¶lkergeschichte, und der trockene Stil

der Chronisten und Annalisten, die sich bei der Ermittelung positiver

Daten beruhigten oder sich allenfalls zu einer reichsprozessualischen De-

duktion der politischen KÃ¤mpfe und VerÃ¤nderungen' verstiegen, verwandelte

sich in eine pragmatische, den Ursachen und Wirkungen nachspÃ¼rende Be-

handlung der Geschichte, die von den Dynastien zu den VÃ¶lkern Ã¼berging.

Mehr und mehr wurde der hinter den alten und veralteten Staatsformen

arbeitende und nach Neugestaltung ringende VÃ¶lkergeist, sowohl in der

Vergangenheit wie in der Gegenwart, der anziehende Stoff und die Aufgabe

des Geschichtschreibers. Die Erforschung der Thatsachen ging von durch-

aus anderen Gesichtspunkten aus, als den im achtzehnten Jahrhunderte

maÃ�gebenden, und gelangte zu vÃ¶llig neuen Ergebnissen. Die Kritik Nie-

buhrs wurde, wenn man ihre Resultate auch nicht allgemein fÃ¼r giltig

anerkannte, fÃ¼r alle Forschung bestimmend und fÃ¼r die Darstellung un-

entbehrlich. Ihre Wirkungen dauern bis auf die Gegenwart fort und er-

strecken sich Ã¼ber alle Perioden der Geschichte. Man fragte mit Niebuhr

nach den Quellen der Quellen und erforschte deren VerhÃ¤ltnis zu den That-

sachen, bevor man sie als giltig und beweiskrÃ¤ftig ansah. Dabei kamen

Quellen in Sprache, Sitte, Recht, Glauben und Verfassung zu Tage, denen

bis dahin keine oder wenigstens keine rechte Bedeutung eingerÃ¤umt worden

war. Die Ergebnisse dieser neuen, in diesem Zeitabschnitt wurzelnden

Geschichtsforschung zeigten sich meist erst in der folgenden Periode in

quellenartigen Werken und in einer Menge populÃ¤rer Darstellungen, die

daraus abgeleitet wurden.

Die allgemeine Weltgeschichte behandelten SchlÃ¶zer, Job. v. MÃ¼ller,

J. G. Eichhorn, Spittler, Heeren, Schlosser, Becker; die alte Geschichte:

Heeren, HÃ¼llmann, Bredow, Schlosser, Niebuhr; das Mittelalter in Einzel-

darstellungen: HÃ¼llmann, Manso, Sartorius, Aretin, Frdr. v. Raumer; die

KreuzzÃ¼ge: Spittler, Funck, Wilken; die neuere Geschichte: Eichhorn

Bredow, Schlosser; den 30jÃ¤hrigen Krieg: (Schiller) Curths; den

Ootdeke. Onuidriiz. VI. 2. Aufl.* 18
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7jÃ¤hrigen: Archenholz; die franzÃ¶sische Revolution: Poiselt (Wachs-

nmth); Einzelnes ans der allgemeinen Geschichte: Sartorius (Hansa), Dohm

(DenkwÃ¼rdigkeiten). Die deutsche Geschichte schrieben: M. I. Schmidt,

Heinrich, Posselt (Pfister, BÃ¼lau), Wilken, Luden; die Geschichte Ã�ster-

reichs: F. S. Kurz, Hormayr, Dippold (MailÃ¤th); die PreuÃ�ens: Manso,

Woltmann (Stenzel); die von Bayern: Westenrieder, Mannert, Aretin,

Hormayr; die von WÃ¼rttemberg: Spittler und Pfister; die von

Sachsen: Heinrich (und BÃ¶ttiger); die von Hannover: Spittler; die

von Ostfriesland: Wiarda; die von Hessen: Wenck. Der Geschicht-

schreiber der Schweiz war Joh. v. MÃ¼ller. England fand Geschieht -

Schreiber an Heinrich, Woltmann (J. M. Lappenberg und R. Pauli); Frank-

reich an Heinrich, Woltmann (E. A. Schmidt und Wachsmuth); (Spanien

an Lembke und SchÃ¤fer, Portugal an SchÃ¤fer, Italien an Leo, die

Niederlande an KÃ¤mpen); DÃ¤nemark, Schweden und Norwegen an

SchlÃ¶zer, Spittler, Posselt, HÃ¼llmann (Dahlmann, Geijer, Carlson); RuÃ�land

an SchlÃ¶zer (Strahl und Herrmann; Polen an Roepell). Eine Gesamt-

bearbeitung der Geographie, die sich BÃ¼sching wÃ¼rdig angereiht hÃ¤tte,

fand nicht statt, dagegen erwarb sich Mannert um die alte Geographie die

grÃ¶Ã�ten Verdienste, mit Einzelstudien befaÃ�te sich auch Ukert. FÃ¼r Kunst-

geschichte waren FiorÃ¼lo und Fernow thÃ¤tig. In der Litteratur-

geschichte sind J. G. Eichhorn, Bouterwek und Wachler hervorzuheben;

die Geschichte der Medizin und Botanik schrieb Kurt Sprengel. In der

Kirchengeschichte ist neben Planck nur Spittler zu nennen; dieser Zweig

der Wissenschaft gewann erst durch Gieseler und Neander eine Neu-

gestaltung. Die Geschichte der Rechtswissenschaft ist vorhin, unter Nr. HI,

erwÃ¤hnt, und die Geschichtschreiber der Philosophie sind im vorigen Buche

(Â§ 247) aufgefÃ¼hrt.

Franz X. von Wegele, Geschichte der deutschen Historiographie seit dem

Auftreten des Humanismus. MÃ¼nchen und Leipzig 1885. 8. Viertes und fÃ¼nftes

Buch.

Ottokar von Lorenz, Die Geschichtswissenschaft in Hauptrichtungen und

Aufgaben kritisch erÃ¶rtert. Berlin Verlag von Wilhelm Hertz. 1886. 8.

Ludwig Wachler, Geschichte der historischen Forschung und Kunst seit

der Wiederherstellung der literarischen Cultur in Europa. GÃ¶ttingen, bey Johann

Friedrich RÃ¶wer. 1818. FÃ¼nfte Periode. S. 771 bis 793.

Hermann Wesendonck, Die BegrÃ¼ndung der neueren deutschen Geschichta-

schreibung durch Gatterer und SchlÃ¶zer, nebst Einleitung Ã¼ber Gang und Stand

derselben vor diesen. Eine von der philosophischen FakultÃ¤t der UniversitÃ¤t

Leipzig gekrÃ¶nte Preisschrift. Leipzig, Joh. Wilh. KrÃ¼ger. 1876. XII, 280 und zwei

unbez. S. mit Druckfehlern und Berichtigungen. 8. Sien vorhin Lorenz S. 30 Anm.

1. August Ludwig von SchlÃ¶zer, geb. am 5. Juli 1735 zu Gaggstadt im

Hohenlohischen, bei Kirchberg a. d. Jagst, studierte in Wittenberg Theologie, hielt

sich eine Zeit lang in Stockholm auf, studierte dann in GÃ¶ttingen Medizin, ging

als Hauslehrer nach St. Petersburg und kam 1769 als Professor nach GÃ¶ttingen.

Hier ist er am 9. September 1809 gestorben. Mit groÃ�er RÃ¼cksichtslosigkeit und

Unerschrockenheit deckte er in seinen Staatsanzeigen die Gebrechen der Zeit im

Staatsleben auf und hielt durch seinen Freimut selbst die MÃ¤chtigen in Achtung.

Sein Hauptverdienst als Historiker erwarb er sich durch seine russischen Studien;

die Ã¼brigen Schriften sind meist in rohem Stil hingeworfene Scharteken wie fÃ¼r

kleine Kinder, fÃ¼r die er die Menschen allerdings nicht selten ansehen mochte.

a. August Ludwig SchlÃ¶zers Ã¶ffentliches und privat-Leben, von ihm selbst

beschrieben. Erstes Fragment. Aufenthalt und Dienste in KuÃ�land vom J. 1761

biÂ« 1765. GÃ¶ttingen 1802. 8.

b. Mensel, Gel. Teutechl. 7,166bis 171. 10,584f. 11,671. 15,318 bis 320. 20,148.
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c. Allg. Zeitung 1809. Nr. 294 und 295.

d. Zeitgenossen. Vierter Band 1819 Abtheilung 14. S. 3 bis 48. Unterz. B. A.

e. Christian von SchlÃ¶zer, August Ludwig von SchlÃ¶zers Ã¶ffentliches und

Privatleben aus Originalurkunden und, mit wÃ¶rtlicher BeifÃ¼gung mehrerer dieser

letzteren, vollstÃ¤ndig beschrieben von dessen Ã¤ltestem Sohne. Leipzig, J. C. Hinrichs-

gche Buchhandlung. 1828. II. 8.

Varnhagen von Ense Nr. 27) S. 127.

f. Heinrich DÃ¶ring, Leben A. L. v. SchlÃ¶zer's. Nach seinen Briefen und

Ã¤ndern Mittheilungen dargestellt. Zeitz 1836. Bei Immanuel Webel. 8. = Gallerie

deutscher Historiker. Zweites BÃ¤ndchen.

g. Adolf Bock, SchlÃ¶zer. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte des acht-

zehnten Jahrhunderts. Hannover 1844. Verlag von C. P. Eius. 8.

h. Friedr. Chph. Schlosser, Geschichte des 18. Jahrhunderts. 4. Auflage.

Heidelberg 1853. Band 4 schildert die Wirksamkeit SchlÃ¶zers fÃ¼r seine Zeit und

die Bedeutung seiner Journale.

i. R. v. M oh l, Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften. Erlangen.

1856. Band 2 zeichnet das Bild des Menschen, des Gelehrten und des Publizisten.

k. G. Waitz, GÃ¶ttinger Historiker von KÃ¶hler bis Dahlmann: GÃ¶ttinger

Professoren. Gotha, Friedrich Andreas Perthes. 1872. S. 289f.

1. Theodor Zermelo, August Ludwig SchlÃ¶zer, ein Publizist im alten Reich.

Progr. Berlin 1875. 40 S. 4.

m. Allg. dtsch. Biogr. 1890. 31, 567 bis 600 (F. Frensdorff).

n. F. Frensdorff, Eine Krisis in der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften

zu GÃ¶ttingen: Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu GÃ¶ttingen

1892. Nr. 3. 8. 53 bis 104.

Briefe an Â«. BÃ¶ttiger: Der BÃ¶ttigersche Briefwechsel in der Dresdner KÃ¶nig-

lichen Bibliothek enthÃ¤lt mehrere auf Nr. a. bezÃ¼gliche Briefe SchlÃ¶zers an BÃ¶ttiger

und Loder. â�� Ã�. A. v. Kotzebue: Nachgelassene Papiere. Leipzig 1821. 8. 328

bis 860. â�� y. Loder sieh a. â�� d. 3. D. Michaelis: Michaelis Literarischer Brief-

wechsel, hg. von J. G. Buhle. Leipzig 1794. Thl. l, S. 172 bis 188. S. 193

bis 199. S. 204 bis 232. â�� e. Job. v. MÃ¼ller: Briefe an MÃ¼ller. Hg. von Maurer-

Constant. Schaffhausen 1839. 3, S. 27 bis 56. - t. C. G. SchÃ¼tz: Darstellung seines

Lebens, Charakters und Verdienstes von seinem Sohne F. K. J. SchÃ¼tz. Halle 1835.

Band 2, S. 449.

1) Schwedische Biographie enthaltend eine Sammlung von Lebensbeschreibungen

berÃ¼hmter Schwedischer Kriegs- und StaatsmÃ¤nner hg. von August Ludwig SchlÃ¶zer.

Zwei Theile. Altona und LÃ¼beck 1760 u. 1768. II. 8.

2) Hrn. August Ludwig SchlÃ¶zer aus Hohenlohe RUSS. Kays. ordentlichen

Lehrers der Geschichte in Petersburg, Mitglieds der Kays. Akademie der Wissen-

schaften daselbst, wie auch derKÃ¶nif?l.SÃ¶cietÃ¤t(so!) zu GÃ¶ttingen Abhandlung Ã¼ber die

Aufgabe aus der polnischen Geschichte â��kÃ¶nnte nicht die Ankunft des Lecks in

Polen zwischen den Jahren 550 und 560 u. s. w." welcher von der Naturforschenden

Gesellschaft in Danzig 1766 den 19. August der FÃ¼rstl. Jablonowskische Preis zu-

erkannt worden. Danzig, bei Daniel Ludewig Wedel 1767. 308.4. SchlÃ¶zer weist

darin nach, dal! Lech, der den polnischen Staat gegrÃ¼ndet haben soll, ebensolch

historisches Unding ist wie Czech, der vermeintliche Stammvater der BÃ¶hmen.

3) NeuverÃ¤ndertes RuÃ�land oder Leben CatharinÃ¤ der Zweyten Kayserinn von

RuÃ�land aus authentischen Nachrichten beschrieben. Riga und Leipzig, bei Johann

Friedrich Hartknoch 1767. 8. Die Vorrede ist unterzeichnet Moscau, den 4/15. Jan.

1767. M. Job. Jos. Haigold (d. i. SchlÃ¶zer). â�� wiederh. 1772. 8.

M. Johann Joseph Haigold's Beilagen zum NeuverÃ¤nderten RuÃ�land. Zwei

Theile. Riga und Mietau. Verlegts Johann Friedrich Hartknoch 1769 und 1770. H. 8.

4) Probe russischer Annalen aus dem Sclavonischen Ã¼bersetzt mit Anmerkungen.

Bremen 1768. 8.

Heyne: Gott. gel. Anzeigen 1768 MÃ¤rz. Von SchlÃ¶zer aufgenommen Nr. 30)

n, s. xxii.

5) Geschichte von Corsica. GÃ¶ttingen und Gotha, J. Chr. Dieterich, 1769. 16.

6) Geschichte von RuÃ�land bis auf die Eroberung von Moskau 1147. GÃ¶ttingen

und Gotha 1769. 8.

18'
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7) Allgemeine Nordische Geschichte. Aus den neuesten und besten Nordischen

Schriftstellern und nach eigenen Untersuchungen beschrieben, und als eine Geo-

graphische und Historische Einleitung zur richtigem Kennt nilt aller Skandinavischen,

Finnischen, Slavischen, Lettischen, und Sibirischen VÃ¶lker, besonders in alten und

mittleren Zeiten, hg. von August Ludwig SchlÃ¶zer. Halle, bey Johann Justinus

Gebauer, 1771. 4. =-â�¢ Allgemeine Welthistorie vom Anbeginn der Welt bis auf

gegenwÃ¤rtige Zeit, Theil 31.

8) De la Chalotais Versuch Ã¼ber den Kinderunterricht, mit Anmerkungen und

einer Vorrede, die Unbrauchbarkeit und SchÃ¤dlichkeit der Basedowschen Erziehungs-

projekte. GÃ¶ttingen 1771. 8. Beylage 1771. 8.

Vergl. Â§ 229, C. 30). R. Steig: Seufferts Vierteljahrschrift 1892. 5, 247

spricht Herdern die Rezension ab.

9) August Ludwig SchlÃ¶zers Prof. in GÃ¶ttingen Vorstellung seiner Universal-

Historie. GÃ¶ttingen und Gotha bey Johann Christian Dieterich 1772. 8.; 2. ver-

Ã¤nderte Aufl. 1775. 8. â�� Der zweite Theil (ebenda 1773. 8.) enthalt Herders Beur-

teilung der SchlÃ¶zerischen Universalhistorie mit SchlÃ¶zers Anmerkungen Ã¼ber die

Kunst, Universalhistorien zu beurteilen. Vergl. Frankfurter gelehrte Anzeigen vom

Jahr 1772. Heilbronn 1883. 8. = Dtsch. Litt.-Denkm. Nr. 7 & 8. S. 392 bis 396

und dazu S. XXXIX bis XLI; ferner Herder's Werke. Hg. und mit Anmerkungen

begleitet von Heinrich DÃ¼ntzer. Berlin. Gustav Hempel. o. J. 8. Theil 23, S. 221

bis 225 und Nr. e. I, S. 199 f. Â§ 229, C. 30) = Band IV. S. 289.

10) PÃ¤dagogische NebenStunden. 1. StÃ¼ck. GÃ¶ttingen und Gotha, bei J. Chr.

Dieterich, 1773. 8.

11) IslÃ¤ndische Litteratur und Geschichte. Erster (einz.) Theil. I. SchlÃ¶zer

von der IslÃ¤ndischen Litteratur Ã¼berhaupt, und der Edda insonderheit. II. [Kanzlei-

rat] Ihre von der Upsalischen Edda, mit SchlÃ¶zers ZusÃ¤tzen. III. Drei Anmerkungen

gegen Hrn. Thunmann (gegen Nord. Gesch.). GÃ¶ttingen und Gotha im Verlage

Joh. Christian Dieterichs 1773. 8.

12) Oskold und Dir eine Russische Geschichte kritisch beschrieben von August

Ludwig SchlÃ¶zer. Erste Probe Russischer Annalen. Zugleich eine Beilage zu Hrn.

Schmidts Versuch einer Russischen Geschichte, und Hrn. BÃ¼schings WÃ¶chentlichen

Nachrichten St. 27. GÃ¶ttingen und Gotha im Verlage Joh. Christian Dieterichs

1773. 8 Bl., 108 S., l unbez. S. Inhalt. 8.

Gemeint ist Chph. von Schmidt gen. Phiseldeck, Versuch einer neuen Ein-

leitung in die Russische Geschichte. Erster Theil. Riga 1773. 8.

13) Summarische Geschichte von Nord-Afrika, namentlich von Marocko, Algier,

Tunis, und Tripoli. zum Gebrauch seiner Vorlesungen entworfen von August Ludwig

SchlÃ¶zer. GÃ¶ttingen bey Johann Christian Dieterich 1775. 4 Bl., 93 S. 8. Auf

drei unbez. Seiten folgt ein Verzeichnis einiger BÃ¼cher, die Nord-Afrikanische

Geschichte betreffend.

14) A. L. SchlÃ¶zers Briefwechsel, meist statistischen Inhalts. GÃ¶ttingen 1775.

15) Ueber RuBlands Reichsgrundgesetze. Gotha, K. W. Ettinger, 1775. 8.

â�� Zweite Auflage: Historische Untersuchung Ã¼ber RuBlands Reichsgrundgesetze

von A. L. SchlÃ¶zer. Gotha bey Carl Wilhelm Ettinger, 1777. 4 Bl., 118 S. 8.

Im Nachtrag: SchlÃ¶zers Briefwechsel Nr. 17) Theil 3, S. 61 f. wird die

Frage, ob Peters 1. Ukas wegen der Thronfolge confisziert worden sei, unwider-

leghch bejaht.

16) Kleine Chronik von Leipzig. Erster Theil, bis zum Jahre 1466. Leipzig,

im Schwickertschen Verlage 177<i. X, 100 S. 8.

Drey vorlÃ¤ufige Abhandlungen: 1. Einleitung in die Handelsgeschichte von

Leipzig. â�� 2. Anfang des Handels in Deutschland Ã¼berhaupt. â�� 3. Vom alten

Sorbenlande.

17) August Ludwig SchlÃ¶zer's Briefwechsel meist historischen und politischen

Inhalts. GÃ¶ttingen, im Verlage der Vandenhoekschen Buchhandlung. 1776 bis 82.

Sechzig Hefte nebst ausfÃ¼hrlichen Registern. X Theile. 8. â�� Zwote Auflage der

ersten zwei Theile 1778.

Vergl. (.Ins. Val. Eybel) Der mit einem Buchhandlungs-Lehrjungen Ã¼ber das
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41. Heft des SchlÃ¶zerischen Briefwechsels sich unterredende Buchdruckergesell.

Basel (d. i. Salzbure) 1781. 8.

Zu 1782, 10 S. 250 bis 256 und 279 bis 283 vergl. Zs. fÃ¼r die Gesch. der

Juden 1892. 5, 75 bis 91.

18) Neue Erdbeschreibung von ganz Amerika. Nebst einem Anhange vom

FÃ¼nften Welttheile. Aus dem Englischen [des D. Fenning und I. Collyer]. Hg.

von Augast Ludwig SchlÃ¶zer. GÃ¶ttingen und Leipzig, in der Weygandschen

Buchhandlung. 1777. u. 8.

19) Historische und litterarische ErlÃ¤uterungen des ehemaligen Successions-

Falls der mit Herzog Johannes von Baiern erloschenen Straubingischen Linie.

Mit Beylagen, und einer richtigen genealogischen Tabelle, hg. von Herrn Prof.

SehlÃ¶zer, in GÃ¶ttingen. GÃ¶ttingen 1778. 8

20) Vorbereitung zur Weltgeschichte fÃ¼r Kinder. Erster (einz.) Theil. GÃ¶ttingen

im Verlag der Wittwe Vandenhoek 1779. 6 Bl., 114 S. 8. â�� 2. Aufl. 17 . . . â��

3. Aufl. 1790; 4. Ausg. 1797; 5: 1800. â�� Sechste verbesserte Auflage, auch einen

zweiten Teil enthaltend. GÃ¶ttingen 1806. â�� Lateinisch von L. H. Teuscher. Leipzig,

KÃ¶hler 1791. 8.

21) Staats-Anzeigen, gesammelt und zum Druck befÃ¶rdert von August Ludwig

SchlÃ¶zer. [Fortsetzung des Briefwechsels Nr. 17] GÃ¶ttingen, in der Vandenhoek-

schen Buchhandlung 1782 bis 1793. Zweiundsiebzig Hefte in 18 BÃ¤nden und drei

Registerhefte von Friedrich Ekkard. XXI. 8.

Kritische Untersuchungen Ã¼ber das Geschlechtsregister der berÃ¼chtigten

sogenannten GrÃ¤fin de la Motte; nebst einem aktenmÃ¤Ã�igen Bericht Ã¼ber die Hals-

bandgeschichte. Aus dem 51. und 52. Hefte seiner Staatsanzeigen. Mit nÃ¶thigen

AbÃ¤nderungen und einigen Anmerkungen. Frankfurt und Leipzig 1790. ZweiHefte. 8.

Wiederhall aus der deutschen Lese-Welt auf des Herrn Hofrath SchlÃ¶zers

Ausruf von BÃ¼chern nach einem HÃ¶llen-Plan. Ein dienliches Nebenheft zu den

51. und 528ten Heften der SchlÃ¶zerschen sogenannten Staats-Anzeigen: besonders

in Ansehung der darinnen sehr gemiÃ�bandelten FranzÃ¶sischen GrÃ¤fin de la Motte,

nnd der Halsband-Geschichte. Mit AnkÃ¼ndigung neuer Staats-Anzeigen: einer

Monatschrift in SchlÃ¶zerscher Manier, o. 0. 1790. 142 S. 8.

(Th. J. Schuhbauer) Appellation zur Gerechtigkeit des Publicums wider

die lÃ¼genhafte und unverschÃ¤mte Vertheidigung der JustizmÃ¶rder zu Amberg. Zur

Rechtfertigung des Herrn Hofrath SchlÃ¶zer und seines Ambergischen Corre-

spondenten. Ein nÃ¶thiger Beytrag zum 10. Heft der Staatsanzeigen . . ., 1784.

(A. L. v. SchlÃ¶zer) Briefe nach EichstÃ¤dt, zur Vertheidigung der PublicitÃ¤t

Ã¼berhaupt, und der SchlÃ¶zerischen Staatsanzeigen insonderheit. Frankfurt und

EichstÃ¤dt. 1785. 8.

22) WeltGeschichte nach ihren HauptTheilen im Auszug und Zusammenhange

von August Ludwig SchlÃ¶zer D. Hofrath und Professor in GÃ¶ttingen. Zwei Theile.

GÃ¶ttingen, im Vandenhoek- und Ruprechtschen Verlage 1785 und 1789. U. 8. â��

Zwote. verbesserte, Auflage. GÃ¶ttingen 1792 und 1801. II. 8.

Erster Theil: Einleitung. I. UrWelt II. Dunkle Welt. III. Vor Welt.

Zweiter Theil: IV. Alte Welt; von Kyrus, 500 J. vor Christi Geb. â�� bis auf

Hlodowich, 500 J. nach Christi Geburt.

23) Geschichte von Littauen, als einem eigenen GroÃ�fÃ¼rstenthume bis zum J.

1569. Von August Ludewig SchlÃ¶zer. Halle, bey Johann Jacob Gebaner, 1785. 4.

= Allgemeine Welthistorie Theil 50, mit Ludewig Albrecht Gebhardi.

24) Ludwig Ernst, Herzog zu Braunschweig und LÃ¼neburg, kaiserl. kÃ¶nigl.

und des h. RÃ¶mischen Reichs FeldMarschall &c. Ein ActenmÃ¤Ã�iger Bericht von

dem Verfaren gegen Dessen Person, so lange HÃ¶chstDerselbe, die erhabenen Posten

als FeldMarschall, Vormund und ReprÃ¤sentant des Herrn ErbStatthalters, FÃ¼rst

Wilhelms V von Oranien, in der Republik der Vereinten Niederlande, bekleidet

hat. Zwei Theile. GÃ¶ttingen 1786. II. 8.; Zwote Ausgabe 1787. II. 8.; Dritte

Ausgabe 1787. II. 8.

Die Vorreden sind von SchlÃ¶zer unterzeichnet.

25) Allgemeines StatsRecht und StatsVerfassungsLere. Voran: Einleitung in

alle StatsWissenschaften. EncyklopÃ¤die derselben. Metapolitik. Anhang: PrÃ¼fung

dee (so.') v. Moserschen GrundsÃ¤tze des Allgem. StatsRechts. von August Ludwig

SchlÃ¶zer. GÃ¶ttingen, im Vandenhoek- nnd Ruprechtschem Verlag 1793. XII, 202 S. 8.
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26) Kritische Sammlungen zur Geschichte der Deutschen in SiebenbÃ¼rgen.

GÃ¶ttingen in Vandenhoek-Ruprechtschem Verlage. 1795 big 1797. Drei StÃ¼cke. 8.

Vergl. Â§ 229, C. 87) = Band IV. S. 294.

27) August Ludwig SchlÃ¶zer's kritisch-historische NebenStunden. GÃ¶ttingen,

in Vandenhoek- und Ruprechtschem Verlage. 1797. 8.

a: Originea Oemanicae. â�� b: Mongolen, Erfinder des PapirGeldes, im 13den SÃ¤e.

Vergl. Allg. Litter. Anzeiger 1798. S. 577 bis 581. â�� Â§ 229, C. 87) â�¢â�¢= Band IV.

S. 294 f.

28) MÃ¼nz-, Geld- und Bergwerks-Geschichte des Russischen Kaiserthums, vom

J. 1700 bis 1789. Meist aus Urkunden beschrieben. Unter der Vorrede A. L.

SchlÃ¶/.er. GÃ¶ttingen, im Verlag bei Vandenhoek und Ruprecht. 1797. 8.

SchlÃ¶zers Tochter Dorothea, verehl. Rodde (1770 bis 1825) hatte groÃ�en Anteil

an dem Werke.

29) Handbuch der Geschichte des Kaiserthums RuÃ�land, vom Anfang des

Staats bis zum Tode Katharina's II. GÃ¶ttingen 1802. 8.

30) Nestors russische Annalen in ihrer slavonischen Grund-

sprache verglichen, Ã¼bersetzt und erklÃ¤rt von A. L. SchlÃ¶zer. GÃ¶ttingen

1802 bis 1809. V. 8.

Sieh oben Nr. 4).

81) Theorie der Statistik. Nebst Ideen Ã¼ber das Studium der Politik Ã¼ber-

haupt. Erstes Heft. Einleitung. GÃ¶ttingen, in Vandenhoek- und Ruprechtschem

Verlag 1804. 150 S. 8. Auch unter dem Titel: StatsGelartheit nach ihren Haupt-

Theilen, im Auszug und Zusammenhang. Zweiter Theil. Allgemeine Statistik.

Erstes Heft.

2. Michael Ignaz Schmidt, geb. am 70. Januar 1786 zu Arnstein im Bistum

WÃ¼rzburg, besuchte seit 1749 das Gymnasium in WÃ¼rzburg, trat, um Weltpriester

zu werden, in das bischÃ¶fliche Clericalseminar, wurde spÃ¤ter Kaplan in HaÃ�furt

und dann Erzieher im Hause des GroÃ�hofmeisters von Rotenhan zu Bamberg. Mit

diesem zog er wÃ¤hrend des siebenjÃ¤hrigen Krieges auf dessen GÃ¼ter (Neuhaus) bei

Stuttgart und wurde von da an das Seminar nach WÃ¼rzburg berufen. 1771 Uni-

versitÃ¤tsbibliothekar und Mitglied der neuerrichteten Schulkommission, bald darauf

auch Professor der Reichsgeschichte an der UniversitÃ¤t; 1774 erhielt er eine

KanonikalprÃ¤bende und die WÃ¼rde eines wirklichen geistlichen Rates. Auf die ersten

vier BÃ¤nde seiner Geschichte der Deutschen hin wurde er zum Gustos der Wiener

Hofbibliothek berufen, muÃ�te den Ruf aber ausschlagen, da der Bischof seine Ent-

lassung verweigerte. Es wurde ihm nur gestattet zur Benutzung der Archive nach

Wien zu gehen. AIÂ« er aber dort war und Maria Theresia den Ruf erneuerte,

nahm er ihn ohne weitere RÃ¼cksichten an. Er wurde zum wirklichen Hofrat und

Direktor des Haua- und Staatsarchivs mit 4000 Gulden Gebalt ernannt. Kaiser Joseph

wÃ¤hlte ihn gleich beim Regierungsantritt zum Mitgliede des neu organisierten

Censurkollegiums und zum Lehrer in der Geschichte fÃ¼r seinen Neffen, den Thron-

folger. Schmidt starb in Wien am 1. November 1794. Bei groÃ�em FleiÃ�e zeichnet

seine Geschichte der Deutschen ein ehrenhaftes Streben aus, den Protestanten trotz

des katholischen Standpunktes, den der Verfasser einnimmt, gerecht zu werden.

a. Franz OberthÃ¼r, Michael Ignaz Schmidt's, des Geschichtschreibers der

Deutschen, Lebens-Geschichte. Ein so wichtiger als reichhaltiger Beytrag zur

Kulturgeschichte der Deutschen. Hannover, bey den GebrÃ¼dern Hahn. 1802. 8.

b. JÃ¶rdens 4, S. 593 big 605.

c. Mensel, Lez. 12, S. 297 bis 301.

d. Baader l, 2, 204 bis 207.

e. Archiv des histor. Vereins fÃ¼r die Geschichte von Unterfranken und Asch.

Band 5, Heft 2, 8. 120 f.

f. Wurzbach 1875. 30, S. 808 bis 308.

g. Franz Wegele, Geschichte der UniversitÃ¤t Wirzburg. Wirzburg 1882.

Band 1.

h. Allg. dtsch. Biogr. 1891. 32, 6 bis 8 (Wegele).

Brief an MÃ¶ser: MÃ¶sers Vermischte Schriften 2, 228f.

Brief an Schmidt von MÃ¶ser: Nr. a. OberthÃ¼r S. 232f.
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1) Die Geschichte des SelbstgefÃ¼hlÂ« (Qriech. Motto ans Epiktet). Frankfurt

und Leipzig (d. i. WÃ¼rzburg (1772. 8. Die Vorrede ist unterzeichnet: M. I. Seh.

2) Michael Ignaz Schmidts Geschichte der Deutschen. Elf Theile. Ulm, 1778

bis 1793. In Verlag August Lebrecht Stettins. XI. 8. Nachdr.: Frankenthal und

Mannheim 1783f. 8.

1. Von den Ã¤ltesten Zeiten bis auf Eonrad den ersten, â�� 2. bis auf Friderich

den Zweyten. â�� 3. bis auf den Wenzeslaus. â�� 4. Karin den FÃ¼nften. â�� 5. Von

dem Anfang der Regierung Karl des FÃ¼nften bis auf das J. 1544. â�� 6. Von dem

Schmalkaldischen Krieg bis an das Ende der Regierung Karls V. â�� 7. Von Fer-

dinand dem I. bis Rudolph II. Vom Jahr 1556. bis 1576. â�� 8. bis auf Matthias

(1612). â�� 9. Matthias und Ferdinand II. (1613 bis 1630). â�� 10. Ferdinand H. und

Ferdinand III. (1630 bis 1648). â�� 11. Von den WestphÃ¤lischen Friedenshand-

langen bis zum Tod des RÃ¶mischen Kaiser Ferdinands III. (1643 bis 1657).

(Job. Ferd. Gaurn) VollstÃ¤ndige Register Ã¼ber die von Michael Ignaz Schmidt

herausgegebene Geschichte der Deutschen. Zu (den ersten 5 Theilen) der Ulmer

Original-Ausgabe. Ulm, 1786. Auf Kosten der Stettinischen Buchhandlung. 8.

(Job. Ferd. Gaurn) Verbesserungen und ZusÃ¤ze, welche in der neuen ver-

besserten Ausgabe von Michael Ignaz Schmidts Geschichte der Deutschen ent-

halten sind. FÃ¼r die Besizer der altern Ulmer Original-Auflage. Ulm, 1788.

Auf Kosten der Stettinischen Buchhandlung. 8.

3) Michael Ignaz Schmidts Neuere Geschichte der Deutschen. Von dem

Schmalkaldischen Krieg bis 1686. Wien, mit von Baumeisterischen Schriften.

1785 bis 1797. VII. 8. = Nr. 2) Bd. 6 bis 11. Der 7. Band ist von Joseph Mil-

biller [Â§214, 15] herausgegeben, von dem auch Band 8 bis 17 die Zeit bis 1806.

Wien 1800 big 1808 ausgearbeitet wurden. L. v. Drescb (geb. am 10. MÃ¤rz 1786

in Forchheim, Professor der Geschichte in MÃ¼nchen, t llm 31. Oktob. 1836; vergl.

Allg. dtsch. Biogr. 1877. 5, 395 f.) setzte die Geschichte fort. Band 18 bis 22.

Ulm, 1824 bis 1830. 8.

4) Luther und die Reformation, aus M. I. Schmidts Geschichte der Teut-

schen, mit Anmerkungen von Job. Ferd. Gaurn. Ulm 1785. 178 S. 8.

Wurde ohne Schmidts Vorwissen abgedruckt. Es erschien dagegen: Ehren-

rettung der lutherischen Reformation gegen zwei Capitel von M. I. Schmidts Ge-

schichte der Teutschen, nebst einigen Bemerkungen Ã¼ber gegenwÃ¤rtige katholische

Reformation im Oesterreichischen, von Karl Leonhard Reinhold. Jena 1789.

172 S. 8. Vorher: Teutscher Merkur 1786. Febr. S. 116 bis 142. MÃ¤rz S. 198

bis 229. April S. 43 bis 80.

5) PrÃ¼fung der Ursachen einer Assoziation zur Erhaltung des Reichssystems,

welche in der ErklÃ¤rung Sr. KÃ¶nigl. Maj. von Preufien sind vorgelegt worden.

Wien 1785. 4.

Dagegen erschien [vom Grafen E. F. von Herzberg]: Beantwortung der

zu Wien herausgekommenen sog. PrÃ¼fung . . . Berlin 1785. 4.

3. Helfrich Bernhard Wenck, geb. am 19. Juni 1739 in Idstein, gest. als

Oberschulrat in Dannstadt, am 27. Apnl 1803.

a. Mensel, Gel. Teutschl. 8, 437 bis 439. 10, 818. 11, 740. 16, 185. 21, 464f.

b. Strieder 1812. 16, 528 bis 532.

c. Job. Georg Zimmermann (Â§ 301, 1), Von Wencks groBen Verdiensten

um das Gymnasium zu Darmstadt. Progr. Dannstadt 1803. 4.

d. Goethe, Dichtung und Wahrheit (Hempel) 22, 59. 97. 297f. Vergl. Band

IV. S. 430. 766 und Dtech. Litt.-Denkm. 7/8 Einleitung.

e. Allg. dtech. Biogr. 1896. 41, 703 bis 709 (K. Wenck).

1) Helfrich Bernhard Wenck's Hessische Landesgeschichte. Mit einem Ur-

kundenbuche und geographischen Chartâ�¢. Band l erschien Darmstadt und

Gieien, 1783, Band II und III Frankfurt am Main und Leipzig 1789 bis 1803. IV. 4.

2) Leben und Charakter des verstorbenen Tribunalraths Ludwig Julius

Friedrich HÃ¶pfner von Helfrich Bernhard Wenck. Frankfurt a. M. 1797. 4.

3) Kleinere Lateinische Sprachlehre oder Grammatik fÃ¼r Schulen. Von

Helfr. Bernhard Wenck. Siebente berichtigte Auflage. Frankfurt am Main, bei

Franz Varrentrapp 1810. 8. Die 1. Aufl. erschien 1791. 2. Aufl. 1793.
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4. Johann Wilhelm TOII Arehenbolz, geb. am 8. September 1743 in Lang-

fuhr bei Danzig, machte vom Dezember 1758 an den siebenjÃ¤hrigen Krieg in

Friedrichs Heere mit, nahm als Hauptmann nach dem Hubertusburger Frieden

seinen Abschied, bereiste fast ganz Europa, schriftstellerte, kaufte das Gut Oyen-

dorf bei Hamburg und starb dort am 28. Februar 1812.

a. Mensel, Gel Teutschl. l, 86 bis 88. 8, 355. 9, 32. 11, 18. 18, 29. 17, 87.

b. JÃ¶rdens l, 59 bis 68. 5, 720 bis 722. 6, 556.

c. Gebh. Fr. Aug. Wendeborn's Erinnerungen ans seinem Leben, heraus-

gegeben von C. D. Ebeling. Hamburg 1813. in der Bohn'schen Buchhandlung. 8.

Theil l, S. 358 bis 367.

d. SchrÃ¶der 1851. l, 84 bis 87.

e. Allg. dtsch. Biogr. 1875. l, 511f. (v. Meerheimb).

Briefe an Â«. Brinckmann: Â§ 291, 3, k â�� S. 160. â�� Ã�. Schiller und von ihm:

Â§ 249, B. I, 6) II. 42) wo zu lesen 1828 statt 1838 -= Band V. S. 99. 102; Jonas,

Schillers Briefe 4, 53. 208f. 380f. vergl. 515 zu Nr. 877. - J. Minor. Schiller 2, 431.

â�� y. Chn. Gottfr. SchÃ¼tz: Darstellung Â«eines Lebens. Halle, 1835. 2, 6f. â�� S. 807.

Briefe an Archenholz von Wieland: Â§ 223. A, 2 = Band IV. S. 190.

1) England und Italien von J. W. von Archenholtz, vormals Hauptmann in

K. PreuB. Diensten. Zwei BÃ¤nde in drei Teilen. Leipzig im Verlage der Dykischen

Buchhandlung 1785. III. 8. â�� Nachdruck: Reutlingen 1786. â�� Zweyte gÃ¤nzlich

umgearbeitete und betrÃ¤chtlich vermehrte Ausgabe. FÃ¼nf Theile. Leipzig, im

Verlage der Dykischen Buchhandlung, 1787. V. 8. â�� Nachdruck: Carlsruhe, bey

Christian Gottlieb Schmieder. 1787. V. 8.

C. J. Jagemann, FÃ¼rstl. Sachs. Rath und Bibliothekar, Ehrenrettung Italiens

wider die Anmerkungen des Herrn Hauptmanns von Archenholz: Deutsches Museum

1786. Band l, S. 387 bis 422 und 497 bis 530.

Hauptmann von Archenholtz (Dresden 24. Juni 1786), Rechtfertigung gegen

die Beschuldigungen des Hn. Bibliothekar Jagemann, die in dem Werk England

und Italien enthaltenen Bemerkungen betreffend: Deutsches Museum 1786. Band 2,

8. 852 bis 385.

Vergl. Band IV. S. 489 gegen Ende; Goethe an Herder: Werke (W. A.) IV. 8. 76.

Tableau de l'Angleterre et de l'Italie. Traduit de l'Allemand [par L. F. baron de

Bilderbeck Â§ 277, 24]. A Gotha 1788. III. 8. â�� Neue Ausgabe. Leipzig 1801. in. 8.

Frdr. Wilh. v. SchÃ¼tz (Â§ 265, 14), Briefe Ã¼ber London. Ein GegenstÃ¼ck

zu des Herrn von Archenholtz England und Italien. Hamburg 1792. 8.

2) Vorbericht zu: Heinrich von Watzdorf, Briefe zur Charakterisik von

England gehÃ¶rig; geschrieben auf einer Reise im Jahre 1784. Leipzig 1786. 8.

8) Die EnglÃ¤nder in Indien. Nach Orme von J. W. von Archenholtz. Drei

BÃ¤nde. Leipzig im Verlage der Dykischen Buchhandlung 1786 bis 1788. III. 8.

L'Anglais aux Indes, d'apres Orme, par J. W. Archenholtz, ci-devant Capitaine

d'infanterie an servier de S. M. le Roi de Prusae, Auteur de l'Histoire de la

guerre de sept ans, du Tablean de l'Angleterre, etc. tradnit de l'Anglais. A

Lausanne 1791. III. 8.

4) Annalen der Brittischen Geschichte des Jahrs 1788 (bis 1794). Als eine

Fortsetzung des Werks England und Italien von J. W. von Archenholz. Zwanzig

BÃ¤nde. (1789) bis 1800. Brannschweig auf Kosten des Verfassers und in Commission

bei B. G. Hoffmann in Hamburg. Der 2. Band: Manheim, 1790f. bey Schwan

nnd GÃ¶tz. Der 8. nnd die folgenden BÃ¤nde bis zum 11.: Hamburg, 1790. auf

Kosten des Verfassers und in Commission bey B. G. Hoffmann. Der 12. nnd 18.:

TÃ¼bingen, 1795. 1796 im Verlag der Cottaschen Buchhandlung, der 14. und 15.:

1797; 18. und 17.: 1798; 18. und 19.: 1799; der 20. Band 1800 enthÃ¤lt nur ein

ausfÃ¼hrliches Personen- und Sachregister von J. S. Ersch.

5) Geschichte der KÃ¶nigin Elisabeth: Historischer Kalender fÃ¼r Damen aut

das Jahr 1790. Von Archenholtz und Wieland fÂ§ 223, C. 117]. Leipzig 1789.

S. l bis 189. Vergl. Â§ 255, 2) ij = Band V. S. 221.

Ins FranzÃ¶sische Ã¼bersetzt (von Wilh. Mila). Berlin 1792. 8.

6) Historisches Taschenbuch fÃ¼r das Jahr 1789 enthÃ¤lt die Geschichte des

liebenjÃ¤hrigen Krieges in Deutschland von J. W. von Archenholtz, vormals

KÃ¶nigl. Preuif Hanptmann. Berlin, bey HÃ¤nde und Spener. â�� Geschichte des

siebenjÃ¤hrigen Krieges in Deutschland von J. W. von Archenholtz, vormahls KÃ¶nig-
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lieh PreuBischem Hauptmann. Berlin 1793. bey Haude und Spener. u. 8. â��

Dreizehnte Auflage. Mit dem LebensabriÃ� des Verfas8ers hg. von August Pott-

hast. Leipzig, C. F. Amelangs Verlag, o. J. [18931. 8. â�� Reclams Ã�niv.-Bibl.

Nr. 184/37.

Histoire de la Guerre de Sept ans en Allemagne, de 1756 Ã¤ 1763. Par J.

W. d'Archenholtz. Traduite de l'Allemand. par d'Arnez. Berne, ehe?. E Haller,

libraire. 1789. 8. â�� Traduite par le baron de Bock. Metz et Paris 1789. II. 12.

Higtoria belli septennig, in Germania ab a. MDCCLVI ad a. MDCCLXIII

gesti, auctore Job. Guil. de Archenholz, olim in exercitu borussico centurione.

Latine vertit Henr. Godofr. Reichardus. Baruthi, apud loann. Andr. Lubecci

heredes 1790. 8. â�� editio altera. Baruthi 1792. 8.

7) Kleine Historische Schriften von J. W. v. Archenholz. Zwei BÃ¤nde. Berlin,

1791. Auf Kosten des Verfassers, und in Commission bei Friedrich Vieweg, dem

Ã¤lteren. II. 8.â�� Zweite Ausg. des ersten Bandes: Historische Schriften. TÃ¼bingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1803.

I. a: GemÃ¤lde der PreuÃ�ischen Armee vor und in dem siebenjÃ¤hrigen Kriege.

â�� b: Historische Bemerkungen Ã¼ber die groÃ�e sittliche Revolution im sechs-

zehnton Jahrhundert. â�� c: Geschichte der VerschwÃ¶rung deg Fiesco, im Jahr

1547. â�� d: Geschichte des Papstes Siitus V. â�� II. - Nr. 18)

8) Minerva. Ein Journal Historischen und politischen Inhalts, herausgegeben

von J. W. v. Archenholz. 1792 bis 1812. 59 BÃ¤nde. Im Verlage des HerausgeberÂ«

und in Commission bey B. G. Hoffnmnn in Hamburg. Fortgesetzt von Fr. AI. B r an.

Vergl. Ungar, Joseph II, Vater des Vaterlandes. Ein GegenstÃ¼ck zu dessen

Schilderung im Februar der Minerva 1793 des Herrn Hauptmanns von Archen-

holtz. Prag 1793. 8. Auch u. d. T.: NotlÃ¼ge Beylage zu des Hrn. Hauptmanns

von Archenholtz Minerva Febr. 1793. Als GegenstÃ¼ck der Schilderung Josephs II.

9) (H. S. Pappenheimer) Die Pariser Jakobiner, aufgestellt in ihren

Sitzungen. Ein Auszug aus den TagebÃ¼chern der SocietÃ¤t. Veranstaltet und mit

Anmerkungen versehen von J. W. von Archenholtz. Hamburg 1793. 8.

10) Sobiesky. Ein historisches Fragment: Schillers HÃ¶ren 1795. Band 4,

St. 12, 8. 62 bis 114. â�� Vergl. Schiller an Archenholz 1796 Jenner 8: Jonas 4,

880 f. Sieh Band V. S. 195.

11) Miscellen zur Geschichte des Tages. Herausgegeben von J. W. v. Archen-

holz. Zwei BÃ¤nde. Hamburg, 1795 Auf Kosten des Herausgebers, und in Com-

mission bey J. Ch. Dieterich in GÃ¶ttingen. II. 8.

a: Robespierre's Schweif. Oder die Gefahren der PreÃ�freiheit. â�� b: Der

groÃ�e Schweif des Laurent Lecointre. â�� c: Fox Rechenschaft an seine Wahler, die

BÃ¼rger von Westminster. â�� d: Correspondenz zwischen Camille Deamoulins und

dem General Arthur Dillon. â�� e: Danton. â�� f: Neu-franzÃ¶sischer Ehestands-

Codex. â�� g: Beitrag zur Geschichte der franzÃ¶sischen Revolutions-Processe. â��

h: Ueber Geographie in politischer Hinsicht von Mercier. â�� i: Ueber dag Cha-

rakteristische der frz. Revolution. â�� k: Rede von St. Just, angefangen in der

Convents-Sitzung am Tage vor seiner Hinrichtung. â�� 1: Americanische Staats-

Correspondenz. â�� m: Englische Staatsschriften, die Besitznebmung von Corsica

betr. â�� n: Schreiben an die Franzosen von Gorani Ã¼ber Robegpierre und die be-

rÃ¼chtigte Convents-Revolution im May 1798.

II. o: Die Flucht der Girondisten, von J. B. Louvet, einem der i. J. 1793 ge-

Ã¤chteten frz. Convents Deputirten. â�� p: Robespierre'g letzte Rede, gehalten im

Convent am 26. July 1794, zwey Tage vor seiner Hinrichtung.

12) Geschichte Gustavs Wasa, KÃ¶nigs von Schweden, nebst einer Schilderung

deg Znstandes von Schweden von den Ã¤ltesten Zeiten nn bis Ende des fÃ¼nfzehnten

Jahrhunderts. Von J. W. von Archenholtz. Zwei BÃ¤nde. TÃ¼bingen 1801. In der

J. G. Cottaschen Buchhandlung. II. 8.

Ins FranzÃ¶sische Ã¼bersetzt von J. F. G. [de] Propiac. Paris 1803.

13) Die Geschichte der Flibustier von J. W. von Archenholz. TÃ¼bingen, in

der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1808. XIV, 479 S. 8. = Nr. 7) Zweiter

Band.

Als Quelle fÃ¼r Schillers Fragment: Die Flibustiers nachgewiesen von C.

Fries: Seufferts Vierteljahrschrift 1892. V, 124 bis 185. Vergl. Â§ 255, 18) 7 =

Band V, S. 236.

Histoire des Flibustiers. traduit de l'Allemand de W. <!'Archenholz [par Jean-

Francois baron de Bourgoing] avec quelques notes du Traducteur. A Paris 1804. 8.
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AuBerdem noch Zeitschriften: Litteratur und VÃ¶lkerkunde. Dessau und

Leipzig 1782 bis 91. 10 JahrgÃ¤nge. S. dazu unten S. 807.

Englisch Lyceum, a periodical Work mit seiner Fortsetzung u. d. T.: The

British Mercury, or Annals of History .. . of the British Empire. Hamburg 1787

bis 1791. XI. 8.

5. Tileman Dothias Wiarda, geboren im Oktober 1746 in Emden, starb als

Landsyndikus in Aurich am 7. MÃ¤rz 1826.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 8, 485 f. 10, 822. 16, 212. 21, 535.

b. MÃ¶hlmann, Kritik der Friesischen Geschichtsschreibung. S. 144f.

c. Karl Herquet, Miscellen zur Geschichte Ostfrieslands. Norden 1883.

Vorrede. S. VIII f.

1) Ostfriesische Geschichte. Von Tileman Dothias Wiarda. Aurich, bey

August Friedrich Winter. 10. Band: Leer, bei Johann Conrad Macken d. J. 1791

bis 1817. X. 8.

2) Geschichte und Auslegung des Bauschen Gesetzes und der Malbergiscben

Glossen von T. D. Wiarda. Bremen und Aurich, bei Johann Heinrich MÃ¼ller,

o. J. (1808). 8.

3) WillkÃ¼ren der BrockmÃ¤nner, eines freyen friesischen Volkes. Hg., Ã¼ber-

setzt und erlÃ¤utert von Tileman Dothias Wiarda. Berlin, 1820. Gedruckt und

verlegt bei G. Reimer. XXIV, 182 S. 8.

Jacob Grimm, Kleinere Schriften, 8, 504 bis 507. â�� Karl Frhr. von Ricbr-

hofen, Friesische Rechtsquellen. Berlin 1840. S. XV.

6. Christoph (nicht Christian) Gottlob (nicht Gottlieb) Heinrich, geb. am

14. August 1748 zu Dablen in Sachsen, studierte in Leipzig die Rechte, be-

schÃ¤ftigte sich aber vornehmlich mit historischen Forschungen, 1781 Professor

der Geschichte in Jena (vergl. Band V. S. 38), starb am 24. Mai 1810.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 3, 167. 9, 544. 14, 78. 18, 93.

b. GÃ¶ttingische gel. Anzeigen 1810. Nr. 127. S. 1257 f.

c. Johannes GÃ¼nther, Lebensskizzen der Professoren der UniversitÃ¤t Jena

seit 1558 bis 1858. Jena, Druck und Verlag von Friedrich Mauke. 1858. 8. S. 209.

d. Allg. dtsch. Biogr. 1880. 11, 644f. (Wegele).

1) Geschichte des teutschen Reichs von C. G. H. (auf dem Titel des 3. Bandes:

C. Gr. Heinrich). Riga und Leipzig, bey Johann Friedrich Hartknoch. 1778 bis

1779. III. 8.

2) SÃ¤chsische Geschichte von C. G. Heinrich. Leipzig, bey Weidmanns Erben

und Reich. 1780 bis 1782. II. 8. Vergl. Allg. dtsch. Biogr. 1876. 3, 73 unter

Job. Gottlob BÃ¶hme und 6, 470. â�� Zweite Auflage: Handbuch der SÃ¤chsischen

Geschichte von Christoph Gottlob Heinrich. Leipzig, in der Weidmannischen

Buchhandlung. 1810. 8. Fortgesetzt und ergÃ¤nzt von Karl Heinrich Ludwig

PÃ¶litz. Zweyter Theil. Nebst einem Register Ã¼ber beyde Theile. 1812. U. S.

3) Teutsche Reichggeschichte von Christoph Gottlob Heinrich. Leipzig, bey

Weidmanns Erben und Reich. 1787 bis 1805. IX. 8.

4) Handbuch der teutschen Reicbsgeachichte, von Christoph Gottlob Hein-

rich. Leipzig, in der Weidmannischen Buchhandlung. 1800. 8. â�� Zweyte, be-

richtigte, vermehrte und bis zum Jahr 1819. fortgesetzte, Auflage von Karl Hein-

rich Ludwig PÃ¶litz. 1819. 8.

5) Geschichte von Frankreich, ein Handbuch von Christoph Gottlob Hein-

rich. Leipzig, bey Caspar Fritsch. 1802 bis 1804. HL 8.

6) Geschichte von England, ein Handbuch von Christoph Gottlob Heinrich.

Leipzig, bey Paul Gotthelf Kummer. 1806 bis 1810. IV. 8.

7. Johann Dominicas Florlllo, geb. am 13. Oktober 1748 in Hamburg,

studierte auf der Malerakademie in Bayreuth und seit 1761 in Rom und Bologna

Malerei, wurde nach seiner Heimkehr im J. 1769 Historienmaler in Braunschweig,

ging 1781 nach GÃ¶ttingen und erhielt dort 1784 die Aufsicht Ã¼ber die Kupfer-

atichsammlung, 1799 eine auÃ�erordentliche, 1813 eine ordentliche Professur. Er

starb am 10. September 1821.

a. Job. Stephan PÃ¼tter, Gelehrten-Geschichte von der UniversitÃ¤t zu

GÃ¶ttingen. GÃ¶ttingen 1788 f. II, 198. IH, 370.
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b. Mensel, Gel. Teutschl. 2, 330f. 9, 346. 11. 224. 13, 383. 17, 578. 22H, 141.

c. Allg. dtsch. Biogr. 1878. 7, 27 (Wessely).

Ein Brief Friedrich Schlegels, wie 0. Walzel annimmt, an Fiorillo gerichtet,

irt dem Bande 143 der Dtsch. Nat.-Litt. als Facsimile beigegeben. Sieh Â§ 288, 3. 41).

1) Ueber die Groteske. EinladungsblÃ¤tter zu Vorlesungen Ã¼ber die Geschichte

nnd Theorie der bildenden KÃ¼nste von Johann Dominicas Fiorillo. GÃ¶ttingen, ge-

druckt bei Johann Georg Rosenbusch. 1791. 8.

2) Geschichte der zeichnenden KÃ¼nste von ihrer Wiederauflebung bis auf

die neuesten Zeiten, von J. D. Fiorillo. GÃ¶ttingen, bei Johann Georg Rosenbuach.

Vom 2. Bande an: bei Johann Friedrich RÃ¶wer. 1798 bis 1808. V. 8.

3) Kleine Schriften artistischen Inhalts von Johann Dominicus Fiorillo.

GÃ¶ttingen, bey Heinrich Dieterich. 1803 bis 6. II. 8.

Enth. I. a: Fragmente zur Geschichte der Mahlerey und Bildhauerey in Deutsch-

land, von den Zeiten Carls dee GroÃ�en, bis zum Anfang des fÃ¼nfzehnten Jahrhunderts.

Vergl. Lessing (Hempel) 13, 2, 381 Anm. â�� b: Ueber die Quellen, welche Vasari zu

Beinen Lebensbeschreibungen der Mahler, Bildhauer und Architecten benutzt hat. â��

c: Literarisch-kritische Untersuchungen Ã¼ber die verschiedenen Ausgaben des Vasari.â��

d: Ueber die Notwendigkeit des Studiums der Naturkunde, fÃ¼r den Mahler, Bildhauer

und Architecten. â�� e: Ueber den Dominicaner Francesco Colonna, und sein berÃ¼hmtes

Buch Hypnerototnachia. â�� f: Ueber das Alter der Oehlmahlerey. â�� g: Ueber Plin.

Hist Natur. Lib. XXXV, 10. â�� h: Bemerkungen Ã¼ber die sog. Agrippina in Dresden. â��

i: Ueber die Statue des Arotino in Florenz. â�� k: Ueber die KenntniÃ� der alten KÃ¼nstler

von der Perspective und ihre Wiederauf lebung in neuern Zeiten. â�� 1: Ueber Plin.

Histor. Natur. Lib. XXXV, 10. â�� m: Ueber die alten Mahlereyen in den Kirchen

in Gottingen. â�� II. n: Versuch einer Geschichte der bildenden KÃ¼nste in RuÃ�land.

(Auch besonders erschienen: GÃ¶ttingen. 1806. VIII, 104 S. 8.). â�� o: Ueber einige

Kunstwerke von rothem, grÃ¼nem und schwarzem Porphyr. â�� p: Historische Ueber-

sicht der Versuche, die enkaustische Mahlerey der Alten wieder herzustellen. â�� q:

Ueber den Griechischen und ItaliÃ¤nischen Pyrgoteles. â�� r: Ueber die Kunst ver-

schiedene Steine und Cameen nachzuahmen, den Marmor zu fÃ¤rben und ihn zur

Mahlerey anzuwenden; verbunden mit einer Beschreibung des FuÃ�bodens im Dom

zu Siena. â�� e: Ueber verschiedene RÃ¶mische Monumente, welche in Frankreich aus-

gegraben sind. â�� t: Einige Nachrichten von dem Cardinal Bembo und von Raphael.

â�� n: Ueber die Slavischen AlterthÃ¼mer. â�� v: Ueber H. Hemmelinck. â�� w: Bey-

trÃ¤ge zur Geschichte der Mahlerey in Deutschland. â�� x: Ueber das Wort Camee.

4) Beschreibung der GemÃ¤hide-Sammlung der UniversitÃ¤t zu GÃ¶ttingen. Von

Johann Dominicus Fiorillo. GÃ¶ttingen. 1805. Bei Heinrich Dieterich. XIV, 88 S. 8.

5) Ã�ber einige ItaliÃ¤nische Gelehrte und KÃ¼nstler, welche Matthias Corvinus

KÃ¶nig von Ungarn beschÃ¤ftigte. Ein Versuch von Johannes Dominicus Fiorillo.

GÃ¶ttingen, 1812. 32 S. 8.

6) Geschichte der zeichnenden KÃ¼nste in Deutschland und den vereinigten

Niederlanden von J. D. Fiorillo. Hannover, 1815 bis 1820. Bei den BrÃ¼dern Habn.

IV. 8.

8. Gottlieb Johann Planck, geb. am 15. November 1751 zu NÃ¼rtingen in

WÃ¼rttemberg, studierte in TÃ¼bingen Theologie, 1780 Prediger an der MilitÃ¤r-

akademie, der hohen Karlsschule, in Stuttgart, 1784 Professor der Theologie in

GÃ¶ttingen, 1791 Konsistorialrat, 1805 Generalsuperintendent, 1828 Abt von Burs-

felde (Titel), 1830 Oberkonsistorialrat, starb am 31. August 1833.

a. Job. Steph. PÃ¼tter, Gelehrten Geschichte von der UniversitÃ¤t zu GÃ¶ttingen,

GÃ¶ttingen 1788 f. II, 121. III, 283. IV, 270.

b. Meusel, Gel. Teutschl. 6, 114 bis 116. 10, 417. 11, 614. 15, 49f. 19, 146.

c. N. Nekrolog 1833. II, 581 f.

d. SchlÃ¤ger, Zur Erinnerung an Planck. Hameln 1833.

e. Friedrich LÃ¼cke, Gottlieb Jacob Planck. Ein biographischer Versuch.

GÃ¶ttingen bei Vandenhoek und Ruprecht. 1835. 8.

f. Gottlieb Mobnike: Zsch. f. die histor. Theol. 1836. Band 6. I, 818 bis 315.

g. Ernst Henke: Zsch. f. die histor. Theol. 1843. Band 18 - N. F. Band 7.

IV, 75 bis 88.

h. F[erdinand] Ch[ristian] Baur, Die Epochen der kirchlichen Geschiehtschrei-

bnng. TÃ¼bingen, Druck und Verlag von Ludwig Friedrich Fues. 1852. 8. 8.174 bis 19)
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i. E. Henke: Real-EncyklopÃ¤die fÃ¼r protestantische Theologie und Kirche, be-

gonnen von J. J. Herzog. Zweite Auflage. Leipzig 1883. Band 12, S. 61 bis 68.

k. Allg. dtsch. Biogr. 1888. 26, 224/7 (Wagenmann). â�� 1. unten S. 807.

Vergl. Â§ 293, I, 7. 1) V. b. = oben S. 210.

1) Tagebuch eines neuen Ehemanns. Leipzig, Crusius. 1779. 8. Vergl. Alm.

der dtsch. Musen 1781, 121. â�� Nachdruck: TÃ¼bingen 1779. 8.

2) Geschichte der Entstehung, der VerÃ¤nderungen und der Bildung uneers

protestantischen Lehrbegriffs vom Anfang der Reformation bis zu der EinfÃ¼hrung

der Concordienformel von Gottlieb Jakob Plane. Leipzig, bey Siegfried Lebrecht

Crusius. 1781 bis 1800. VI. 8. â�� Zweyte verbesserte Auflage der ersten drei

Bande 1791 bis 1797. Band IV bis VI auch mit dem Titel: Geschichte der pro-

testantischen Theologie von Luthers Tode bis zur EinfÃ¼hrung der Konkordienformel.

81 Briefe Jonathan Ashleys, in Deutschland geschrieben und aus dem Eng-

lischen Ã¼bersetzt. Bern (d. i. Leipzig) 1782. 8.

4) Neueste Religionsgeschichte fortgesetzt (unter der Aufsicht: vom Zweyten

Theile an weggelassen) von Gottlieb Jakob Planck. Drei Tbeile. Lemgo, im Ver-

lage der Meyerschen Buchhandlung, 1787 bis 1798. III. 8.

Begonnen wurde das Werk von Chn. Wilh. Franz Walch. Lemgo 1771 biÂ«

1783. IX. 8.

5) Einleitung in die Theologische (!) Wissenschaften von G. J. Planck. Zwei

Theile. Leipzig, bey Siegfried Lebrecht Crusius. 1794 und 1795. H. 8.

6) AbriB einer historischen und vergleichenden Darstellung der dogmatischen

Systeme unserer verschiedenen christlichen Hauptpartheyen nach ihren Grund-

begriffen, ihren daraus abgeleiteten Unterscheidungslehren und ihren praktischen

Folgen. Zum Behuf seiner Vorlesungen darÃ¼ber nebst der Einleitung zu diesen

herausgegeben von G. J. Planck. GÃ¶ttingen 1797. 8. â�� Zweyte Auflage. GÃ¶ttingen

bey Vandenhoek und Ruprecht 1804. 157 S. 8.

7) Geschichte der christlich-kirchlichen Gesellschafts-Verfassung. Von G. J.

Planck. FÃ¼nf Bande. Hannover, bey den GebrÃ¼dern Hahn. 1808 bis 1809. VI. 8.

Der erste mit dem bes. Titel: Geschichte der Entstehung und Ausbildung der

christlich kirchlichen Gesellscbafts- Verfassung im RÃ¶mischen Staat, von der GrÃ¼ndung

der Kirche an bis zu dem Anfang des siebenten Jahrhunderts. â�� Der zweite. 1804:

. . . Verfassung in den neuen Staaten des Occidenta, von ihrer Entstehung bis in

die Mitte des neunten Jahrhunderts. â�� Der dritte. 1805: Geschichte des Pabstthums

in den abendlÃ¤ndischen Kirchen von der Mitte des neunten Jahrhunderts an. Erster

Band. â�� Vierten Bandes Erster Abschnitt, 1806: Geschichte des Pabstthnms . . .

Zweyten Bandes Erster Abschnitt. â�� Vierten Bandes Zweyter Abschnitt 1807:

Geschichte des Pabstthums . . . Zweyten Bandes Zweyter Abschnitt. â�� FÃ¼nfter

Band. 1809: Geschichte des Pabstthums in den abendlÃ¤ndischen Kirchen von dem

Anfang des vierzehnten Jahrhunderts big zu der Reformation.

8) Betrachtungen Ã¼ber die neuesten VerÃ¤nderungen in dem Zustand der

katholischen Kirche, und besonders Ã¼ber die Concordate zwischen protestantischen

Souverains und dem RÃ¶mischen Stuhl, welche dadurch veranlagt werden mochten.

Hannover 1808. 8.

9) Ueber Spittler als Historiker. Von G. J. Planck. GÃ¶ttingen, bey Vanden-

hoek und Ruprecht. 1811. 58 S. 8.

10) Planck gab heraus Spittler Nr. 12.6) GrundriÃ�. 5. Auflage. GÃ¶ttingen 1812.

11) Ueber die gegenwÃ¤rtige Lage und VerhÃ¤ltnisse der katholischen und der

protestantischen Parthey in Deutschland und einige besondere zum Theil von dem

deutschen Bundes-Tage darÃ¼ber zu erwartende Bestimmungen. Betrachtungen und

WÃ¼nsche von G. J Planck. Hannover bey den GebrÃ¼dern Hahn 1816. VI, 182 S. 8.

12) Ueber den gegenwÃ¤rtigen Zustand und die BedÃ¼rfnisse unserer protestan-

tischen Kirche bei dem SchlÃ¼sse ihres dritten Jahrhunderts. Betrachtungen, Vor-

schlage und WÃ¼nsche von G. J. Planck. Erfurt, in der Keyserschen Buchhandlung.

1817. VIII, 136 S. 8.

13) Geschichte des Christenthums in der Periode seiner ersten EinfÃ¼hrung

in die Welt durch Jesum und die Apostel. Von G. J. Planck. Zwei BÃ¤nde.

GÃ¶ttingen bei Vandenhoeck und Ruprecht. 1818. II. 8.
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14) Geschichte der protestantischen Theologie von der Eonkordienformel an

big in die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts. Von 6. J. Planck. GÃ¶ttingen bei

Vandenhoeck und Ruprecht. 1831. Xll, 870 S. 8.

9. Konrad Christian Wilhelm ron Dohm, geb. am 11. Dezember 1751 in

Lemgo. studierte in Leipzig Jurisprudenz, wurde Pagenlehrer in Berlin, Professor am

Karolinum in Kassel, 1779 Kriegsrat und Geh. Archivar in Berlin, 1783 Geh. Rat,

verhandelte bei den Vorbereitungen zum deutschen FÃ¼rstenbunde und wurde nach

dessen AbschlÃ¼sse 1786 Kriegsdirektorialrat und preuÃ�ischer Gesandter beim Kur-

fÃ¼rsten von KÃ¶ln; 1797 nahm er am Rastatter Kongresse teil, wurde 18U4 zum

KammerprÃ¤sidenten in Ueiligenstadt befÃ¶rdert und ging in die Dienste des KÃ¶nig-

reichs Westfalen als Staatsrat Ã¼ber und versah auch den Gesandtschaftsposten in

Dresden. Seit 1810 privatisierte er auf seinem Gute Pustleben bei Nordhausen bis

zu seinem Tode am 29. Mai 1820.

Unter seinen historischen Schriften sind seine DenkwÃ¼rdigkeiten die beste,

obgleich nicht fiberall verlÃ¤Ã�lich, da vorgefaÃ�te Meinungen und das BemÃ¼hen,

sich persÃ¶nlich hervorzuheben, der reinen Wahrheit mitunter Abbruch thun.

a. Mensel, Gel. Teutschl. 2, 79 bis 83. 9, 248. 11, 171. 17, 437f. 22l, 660.

b. Wfilhelm] Gronau, Christian Wilhelm von Dohm nach seinem Wollen und

Handeln. Ein biographischer Versuch. Lemgo, Meyersche Hof-Buchhandlung 1824. 8.

b'. unten S. 807. â�� c. Zeitgenossen 1826. band 5, S. 129 bis 194. â�� d. Allg.

dtsch. Biogr. 1877. 5, 297 bis 299 (Falkmann).

Briefe an Â«. J. v. MÃ¼ller: Hg. von Maurer-Constant Bd. 2, S. 251 bis 427. â��

Ã�. Nicolai: Zsch. f. d. Gesch. der Juden 1892. 5, 75 bis 91. - y. Chn. Gottfr. SchÃ¤tz:

Darstellung seines Lebens. Halle, 1835. 2, S. 46 bis 76.

1) Geschichte der EnglÃ¤nder und Franzosen im Ã¶stlichen Indien. Leipzigl776.8.

2) Materialien fÃ¼r die Statistick und neuere Staatengeschichte gesamlet von

Christian Wilhelm Dohm. FÃ¼nf Lieferungen. Lemgo, im Verlag (von der 2. Lieferung

1779 an: Verlage) der Mey ersehen Buchhandlung, 1777 bis 1785. V. 8.

8) Teutsches Museum. Leipzig in der Weygandschen Buchhandlung 1776 bis

1778. V. 8. Mit Boie zusammen. Sieh Â§ 201, 7. und g 232, 9. 8) = Band IV. S. 386.

4) Ueber die bÃ¼rgerliche Verbesserung der Juden von Christian Wilhelm Dohm.

Mit KÃ¶nigl. PreuÃ�ischem Privilegio. Berlin und Stettin, bei Friedrich Nicolai, 1781.

3 Bl. Vorerinnerung, 200 S. 8.

a. A. F. BÃ¼schings WÃ¶ch. Nachrichten 1781. St. 40 und 42; dazu SchlÃ¶zers

Briefwechsel (Nr. 1. 17) 1782. 10, 250 bis 256. 279 bis 288; Zsch. f. d. Gesch. der

Juden 1892. 5, 87 bis 91. Vargl. auch S. 291 f.

b. (Joh. Chph. Unzer Â§ 226, 39) Anmerkungen zu der Schrift des Hrn. Dohm

aber die bÃ¼rgerliche Verfassung der Juden. Altona 1782. 8.

c. Â§ 222, 7. 10). 9. 6) = Band IV. S. 163. 166. â�� c'. unten S. 807. â�� d. (Frdr.

Lndw. Kahle) Anmerkungen zu dem Buche: Ueber die bÃ¼rgerliche Verbesserung der

Juden vom Herrngeheimen Rath von Dohm. Berlin undStralsund 1789. 8. â�� e. Ueber

die Juden weder fÃ¼r noch wider sie. Germanien 1804 30 S. 8. â�� e'. unten 8.807.

f. L. Geiger, Aus Briefen Dolims an Nicolai: Zsch. f. d. Gesch. der Juden

1892. 5, 75 bis 91.

5) Ueber den deutschen FÃ¼rstenbund. Von Christian Wilhelm Dohm. Berlin,

im December 1785. bey dem KÃ¶nigl. Hofbuchdrucker G. J. Decker. 140 8. 8.

Vergl. Bemerkungen bey Gelegenheit des neuesten FÃ¼rstenbundes im Deutschen

Reiche. Berlin und Leipzig, bey George Jacob Decker. 1786. 24 S. 8.

L'Alliance des Princes de l Empire Germanique par Mr. Dohm etc. traduit de

l'Allemand par H. Renfner. A la Haye 1786. 8.

6) Ueber das physiokratische System. Wien 1788. 8.

7) Die Lfltticher Revolution 1789. Berlin 1790. 8.

8) Entwurf einer verbesserten Constitution der Kaiserl. freyen Reichsstadt

Aachen, ihren patriotischen BÃ¼rgern vorgelegt vom ClevischenSubdelegato Christian

Wilhelm von Dohm. Aachen im April 1790. 4.

9) Ueber Volkskalender und Volksschriften Ã¼berhaupt. Leipzig 1796. 8.

10) DenkwÃ¼rdigkeiten meiner Zeit oder Beitrage zur Geschichte vom

letzten Viertel des achtzehnten und vom Anfang des neunzehnten Jahrhunderts 1778

bis 1806. Von Christian Wilhelm von Dohm. Lemgo und Hannover 1814bis 1819. V. 8.
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10. Johannes von MÃ¼ller, geb. am 3. Januar 1752 in Schaffhausen, Sohn

eines Predigers, wurde in seiner Vaterstadt vorgebildet und widmete sich frÃ¼h dem

Studium der Geschichte. Er studierte i769 in GÃ¶ttingen und wurde schon 1771

Professor der griechischen Sprache am stÃ¤dtischen Gymnasium in Schaffhausen.

Enge Freundschaft mit Victor von Bonstetten und Verbindungen mit schweizerischen

und anderen Gelehrten fÃ¶rderten ihn und befeuerten seinen rastlosen HeiÃ�. 1774

nahm er beim Staatsrat Jacob Tronchin-Calendrini in Genf die Stelle eines Haus-

lehrers an, ging aber im Jahre darauf nach Chambeisy am Genfersee zu dem Ameri-

kaner Francis Kinlocb, 1776 zu Charles Bonnet in Genthod bei Genf und lebte seit

1778 auf Bonstettens GÃ¼tern. Immer beschÃ¤ftigte er sich mit dem Studium der

Alten und mit Sammelarbeiten aus Chroniken und Urkunden fÃ¼r seine Schweizer-

geschichte. Als der erste Band erschienen und mit Bewunderung aufgenommen

worden war, ging er nach Berlin, wurde Friedrich dem Grollen vorgestellt, aber

nicht in Dienst genommen. Dagegen erhielt er eine Professur in Kassel, wo sich

damals mehrere ausgezeichnete MÃ¤nner sammelten. 1783 zog ihn Tronchin als Vor-

leser und Gesellschafter nach Genf zurÃ¼ck; er hielt dort Vorlesungen und arbeitete

den ersten Band seiner Schweizergeschichte um. Im Jahre 1786 folgte er einem Rufe

als Hofrat und Bibliothekar des KurfÃ¼rsten nach Mainz; hier nahm er auch an den

Ã¶ffentlichen Angelegenheiten, besonders infolge des FÃ¼rstenbundes Anteil, dann wurde

er in der Kabinettskanzlei angestellt, auch mit einer Sendung nach Rom beauftragt

und 1788 zum Geh. Legationsrat, spÃ¤ter zum Geh. Konferenzrat, Geh. Staatsrat,

Staats-Referendar und Direktor der kurrheinischen Archive ernannt. Als Mainz von

den Franzosen besetzt wurde, forderte ihn Custine auf, die Leitung der Verwaltung

zu Ã¼bernehmen, MÃ¼ller ging jedoch als wirkl. k. k. Hofrat nach Wien, von wo aus

man ihn auf seine Bitte zum Reichsritter und Edlen von MÃ¼ller zu Sylvelden ernannt

hatte. In Wien blieb er auch, als er 1798 zum Mitgliede des helvetischen Tribunals

ernannt worden war, er wurde erster Gustos der Hof bibliothek, doch verleideten

ihn Zensur-BedrÃ¼ckungen und das zudringliche Ansinnen, zur rÃ¶misch-katholischen

Kirche Ã¼berzutreten, den Aufenthalt Im J. 1804 folgte er einem Rufe als Akademiker,

Historiograph des KÃ¶nigshauses und Geh. Kriegsrat nach Berlin. Eben hatte er den

Auftrag, eine Geschichte Friedrichs des GroÃ�en zu schreiben, zu lÃ¶sen den Anfang

gemacht, als durch die Schlacht bei Jena seine Stellung mit dem preuÃ�ischen Staate

zerrÃ¼ttet wurde. Napoleon, der ihn in Berlin zu sich berief, machte einen solchen

Eindruck auf ihn, daÃ� er in der Rede Ã¼ber Friedrichs Ruhm am 29. Januar 1807

gÃ¼nstige Bemerkungen auf den Kaiser einflieÃ�en lieÃ�. Dadurch wurde seine Stellung

m PreuÃ�en unhaltbar. Aus dieser Lage befreite ihn ein Ruf an die UniversitÃ¤t

TÃ¼bingen (21. Okt. 1807). Auf der Reise dahin holte ihn ein franzÃ¶sischer Kurier

in Frankfurt ein mit dem Befehle Napoleons, sofort nach Fontainebleau zu kommen.

Am 12. November traf er dort ein und muÃ�te trotz seines StrÃ¤ubens sogleich die

Stelle als Minister-StaatssekretÃ¤r in dem neuerrichteten KÃ¶nigreiche Westfalen Ã¼ber-

nehmen. Im Dezember kam er nach Kassel. Da er aber der Arbeitslast nicht ge-

wachsen war, muÃ�te er bald um seine Entlassung bitten. Er erhielt sie, doch wurde

er zum Staatsrat und Generaldirektor des Ã¶ffentlichen Unterrichts ernannt. In dieser

Eigenschaft war er fÃ¼r die mÃ¶glichste Erhaltung der westfÃ¤lischen UniversitÃ¤ten und

namentlich fÃ¼r GÃ¶ttingen unermÃ¼dlich thÃ¤tig. Bemerkenswert ist, daÃ� durch seine

persÃ¶nlicheEmpfehlungJacobGrimmim westfÃ¤lischen Staatsdienste zuerst angestellt

wurde. Stete VerdrieÃ�lichkeiten, die ihm Fremde und Deutsche bereiteten und an

denen er teilweise selbst schuld war, rieben seine KrÃ¤fte auf. Er starb am 29. Mai

1809. Heeren versuchte ihn zu wÃ¼rdigen, Roth pries ihn, Gentz kÃ¼ndigte ihm die

Freundschaft auf, Woltmann klagte ihn ob seines schmÃ¤hlichen Abfalls an. KÃ¶nig

Ludwig 1. von Bayern, der Bewunderer seiner Geschichtswerke, setzte ihm 1852 auf

dem alten Kirchhofe in Kassel ein Denkmal.

M Ã¼ll er galt seiner Zeit als der grÃ¶Ã�te Historiker. Bewund erungs wÃ¼rdig erscheint

sein SammelfleiÃ�; er hatte gegen 2000 Schriftsteller exzerpiert und 17000 eng-

geschriebene Folioseiten mit seinen AuszÃ¼gen gefÃ¼llt. Bei der reichsten FÃ¼lle des

Stoffes kam ihm eine groÃ�e Leichtigkeit der Auffassung, eine SchÃ¤rfe der kritischen

Sichtung, eine Gewandtheit des Gruppieren* und eine Klarheit und Anschaulichkeit

der Darstellung zu Hilfe, wie sie bis dahin kein Historiker seit dem Altertume ge-

zeigt hatte. Sein Ideenreichtum, die SchÃ¤rfe seines Blickes, sein VerstÃ¤ndnis der

Zeiten zeichneten ihn vor allen aus. Sein angeborner Freiheitssinn bricht Ã¼berall

durch, und sein redliches Streben nach Wahrheit lÃ¤Ã�t sich ebensowenig verkennen

wie die Unschuld seines Herzens. Neben diesen glÃ¤nzenden Eigenschaften treten
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freilich auch andere hervor, die die Ergebnisse seines bewegten, zwischen den

Weltgeschicken umhergeschleuderten Lebens und unÃ¼berwundene Bestandteile

seiner angeborenen, vielleicht auch anerzogenen Natur waren. Er rang den groÃ�en

Vorbildern des Altertums, dem Thukydides und Tacitus, nach und gewohnte sich

in eine Gedrungenheit des Stiles, die nicht allzuweit von Manieriertheit entfernt

ist. Seine IdeaTbedÃ¼rf'tigkeit verleitete ihn mitunter, sich aus nichtigen und un-

bedeutenden Elementen GrÃ¶Ã�en zu schaffen, und er begeisterte sich dann mehr

fÃ¼r sie, als die Zeit hat galten lassen. Dabei gab ihm eine persÃ¶nliche Befangen-

heit oft den Charakter der SchwÃ¤che, und eingeschÃ¼chtert von der Macht in

alter und neuer und neuester Zeit hielt er sich nicht frei von Menschenfurcht,

auch als Historiker nicht, ja die Triumphe des Franzosenkaisers rissen ihn zu

knechtischer Bewunderung hin, und die Unterjochung Deutschlands durch die

Franzosen sah er als ein groÃ�es GlÃ¼ck an. Aber er rang nach antiker Gesund-

heit auch in seinem Handeln, und die Kleinlichkeit der Ã¼blichen Professoren-

eitelkeit ist ihm immer fremd geblieben. Seine Fehler kamen daher, daÃ� er mit

dem Gelehrten den Staatsmann verbinden muÃ�te und in jener Eigenschaft der

erste, in dieser wenigstens nicht der letzte sein wollte. Seine Neigungen gingen

auf die Stille des Arbeitszimmers, Zeit und Schicksal aber warfen ihn auf die

groÃ�e BÃ¼hne der Welt. Dort versuchte er dann eine Rolle zu spielen, brachte

es indes bei dem hÃ¤utigen Wechsel der Szene nur zu einer bedauernswerten.

A. Biographisches.

a. Hans Jakob Holzhalb, Supplement zu dem allgemeinen helvetisch-eids-

genÃ¶Ã�ischen oder schweizerischen Lexikon, so von weiland Herrn Hans Jacob Leu

in alphabetischer Ordnung behandelt worden. 4. Theil. ZÃ¼rich, im Verlag des

Verfassers. 1789. 4. 8. Â§49 bis 250.

a'. Friedrich Wilhelm Strieder, Grundlage zu einer Hessischen Gelehrten- und

Schriftsteller GeecLichte 9, 309 bis 815. 14, 845 f. 15, 852 f. 16, 546 f. 17,398.

b. Chronologie meines Lebens [Briefe an Bonstetten. Nr. 38. Wien, 10. Nov.

1800]: Nr. 33) 15. Theil. TÃ¼bingen 1812. 8. S. 123 bis 126.

c. Bildnisse jetzt lebender Berliner Gelehrten mit ihren Selbstbiographieen

(hg. von S. M. LÃ¶we), o. 0. u. J. [Berlin 1806.] S. l bis 49. Auch besonders

erschienen: Johannes von MÃ¼ller. Berlin, bei L. Qnien. 1806. 8. Vergl. Isis.

Eine Monatsschrift von Deutschen und Schweizerischen Gelehrten. Bd. 3. ZÃ¼rich

1806. Bei Grell, FÃ¼Ã�li und Compagnie. 8. S. 367 bis 389. â�� Â§243, 11)4; Goethe

(Hempel) 29, 117 bis 121; sieh auch B, ;-.

d. Johannes von MÃ¼ller: Der Neue Teutsche Merkur. 1808. Januar. 1. StÃ¼ck.

S. l bis lÃ¶. Nach Meusel 14, 614 von K. A. BÃ¶ttiger.

e. JÃ¶rdens 1808. Band 3, S. 709 bis 721.

f. Karl Morgenstern, Johannes MÃ¼ller oder Plan im Leben. Nebst Plan

im Lesen und Von den Grenzen weiblicher Bildung. Drey Reden. Leipzig, bey

G. J. GÃ¶schen. 1808. VI, 122 und l ungez. S. Druckfehler. 4. S. l bis 58.

g. Johann von MÃ¼ller: (Friedrich Buchholz) Gallerie PreuÃ�ischer Charaktere.

Aus der FranzÃ¶sischen Handschrift Ã¼bersetzt. Germanien, [Berlin, J. D. Sander],

1808. Zweite Abtheilung. S. 415 bis 445.

h. Adam MÃ¼ller, Vermischte Schriften. ErsterTheil. II. Nr.s. BandVI. S 197.

i. Fr. G. Zimmermann, Johann von MÃ¼ller: Minerva. Ein Journal histo-

rischen und politischen Inhalts. Hg. von J. W. von Archenholz. Dritter Band.

FÃ¼r das Jahr 1809. July, August, September. Im Verlage des Herausgebers und

in Commission bey B G. HofPmann in Hamburg. 8. July 1809. S. l bis 67.

i1. Johannes MÃ¼ller's Todtenfeyer: (Gf. Bentzel-Sternau) Jason 1809. August.

Nr. 1. â�� i*. Chn. G. Heyne, Memoria loannis de MÃ¼ller: Commentationes recen-

tipres Societatis Gottingensis ad a. 1809. 4. Vol. I. â�� i*. Ch. W. Mitscherlich,

Pietaa Academiae Georgiae Augustae in funere loannis de MÃ¼ller. Gottingae 1809.

fol. â�� iÂ«. Frdr. RÃ¼hs, Elegie um Johann von MÃ¼ller. Im Sommer 1809. 8.

S. unten S. 807.

j. Meusel, Gel. Teutschland 5, S. 824 f. 10, S. 331. 11, S. 554. 14, S. 612

bin 614. 16, S. 866. 18, S. 762 f.

j'. Miscellen f. d. neueste Weltkunde 1809. Nr. 84 (Zschokke).

k. Christoph von Bommel, Rede zur GedÃ¤chtnififeyer Johann von MÃ¼ller's

gehalten am 14. Junius 1809 im groÃ�en Auditorium zu Marburg. Marburg o. J.

[1809]. 28 S. 8.
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1. Christianus Godofredus SchÃ¼tz, Memoria loannis MÃ¼lleri v. c. pot. Gueat-

phaliae regis in re publ. gerenda consiliarii, et institutionis publicae sapremi

directoris. Halae 1809. 32 S. 4.

m. Ludwig Wachler, Johann von MÃ¼ller. Eine Ged&chtniBrede, gehalten

im groien U in versitÃ¤ts-HÃ¶rsaale, den 14. Junius 1809. Marburg, in der Akadem.

Buchh. 1809. 70 S. 8.

n. A. U. L. Heeren, Johann von MÃ¼ller, der Historiker. Leipzig, bey 6.

J. GÃ¶schen. 1809. 92 S. 8. â�� Histor. Werke. Theil 6, S. 469 bis 497.

o. Karl Ludwig von Woltmann, Johann von MÃ¼ller (Anhang: MÃ¼llers

Briefe an Woltmann). Berlin, bei Juliua Eduard Hitzig. 1810. S BL, 318 S. und

einem Anhang von LXXI S. 8. â�� Johannes von MÃ¼ller vor dem Richterstuhle

des Hrn. Karl Ludwig von Woltmann zu Berlin. Von Johann Georg MÃ¼ller:

Extra-Beylage zum Morgenblatt 1810. Nr. 5. 24 S. 4. â�� o', unten S. 807.

p. C. 3. Windischmann, Was Johannes MÃ¼ller wesentlich war, und uns

ferner seyn mÃ¼sse. Eine Vorlesung, gehalten am GedÃ¤chtniÃ�tage seines Hingangs

am 29. Mai 1810, im groÃ�en akademischen Saale zu Aschaffenourg. Winterthur,

in der Steinerischen Buchhandlung. 1811. 36 S. 8. (Gemessene und ruhige Wider-

legung Weltmanns).

p'. Schleaische ProvinzialblÃ¤tter 1811. StÃ¼ck 5, S. 393 bis 416 (Manso) =

unten Nr. 15. 15) 8. 137 bis 156.

q. Friedrich Roth, Lobschrift auf Johann von MÃ¼ller, den Geschichtschreiber.

Geleaen in der kÃ¶nigl. Akademie der Wissenschaften zu MÃ¼nchen am 29s'Â»n Mai 1811.

Sulzbach 1811. 46 S. 8. Nachgedruckt: Hormavrs Archiv fÃ¼r Geschichte. Jahrg. 1819.

r. Johann v. MÃ¼ller und Wilh. Heinae. ZÃ¼ge zu ihren CharaktergemÃ¤lden.

1786. Von Matthiason: Morgenblatt 1812. Nr. 119 biÂ» 128; wiederh.: Hormayrs

Archiv fÃ¼r Geschichte 1812. Nr. 79. S. 313 bis 318.

a. Markus Lutz, Nekrolog denkwÃ¼rdiger Schweizer aus dem achtzehnten

Jahrhundert. Aarau 1812 bei Heinrich Remigius Sauerlander. 8. S. 359 bis 362.

â�¢t. Karl Gottfried Siebelia, Job. v MÃ¼ller, ein Muster fÃ¼r atudirende JÃ¼nglinge.

Progr. Bauzen 1813. 4. -= Vier Schulschriften. Dresden 1817. 4. S. 57 bis 66.

t'. Siebeiis, Wie Johannes von MÃ¼ller Ã¼ber die griechischen und rÃ¶mischen

Classiker und ihr Studium urtheilte. Progr. Bauzen 1817. 4. â�� Vier Schul-

achriften. Dresden 1817. 4. S. 91 bis 120.

u. Rudolf H. Bernhard v. Boase: Zeitgenossen. Erste Reihe. Band II. 1818.

Abthl. 8, S. l bis 35.

v. Ludwig Wachler, Johann von MÃ¼ller's Leben und Schriften: L. Wachlers

Philomathie. Frankfurt a. M. 1818 Band l, S. 63 bia 119; wiederh. in den ver-

mischten Schriften. Erster (einz.) Theil. Leipzig 1835. 8. S. 197 bis 260.

w. F. A. Koethe, Johannea MÃ¼ller. GrundzÃ¼ge aua dem Bilde aeinea

Lebeua: Zeitgenossen Band 111. 1818. Heft 1. S. 105 bia 124.

z. Lebensbeschreibungen berÃ¼hmter und merkwÃ¼rdiger Personen unserer

Zeit Hg. von C. Nicolai, Ob. Niemeyer, J. F. KrÃ¼ger u. a. m. Quedlinburg und

Leipzig, 1823. Band 4, S. 5 bia 58.

y. Deutscher Ehren-Tempel. Bearbeitet von einer Gesellschaft Gelehrter und

hg. von W. Hennings, Herzogl. Sachs. Geheimen Legations - Rath. Achter Band.

Gotha, 1826. 4. S. 105 bia 115.

y'. F. K. von Strombeck, Darstellungen aus meinem Leben und aus meiner

Zeit. Zweiter Teil. Braunschweig 1833. S. 51 bis 66.

z. Heinrich DÃ¶ring, Leben Job. v. MÃ¼ller's. Nach seinen Briefen und

Ã¤ndern Mittheilungen dargestellt Zeit z, 1835. Bei Immanuel Webel. 8. Mit

einem Verzeichnis von MÃ¼ller's Schriften und zwar selbstÃ¤ndigen Schriften, Auf-

sÃ¤tzen und Rezensionen und mit einer Zusammenstellung von Quellen zur Bio-

graphie Johannes von MÃ¼ller's.

aa. [Job. Jakob Schalch] Erinnerungen aus der Geschichte der Stadt

Schaffbausen, zunÃ¤chst fÃ¼r die reifere Jugend. Zweytes BÃ¤ndchen. Schatfhausen,

in der Hurterschen Buchhandlung. 1836. 12. S. 168 bis 177.

bb. Charles Monnard, Biographie de Jean Muller. Paris 1839. CCXXXI S.

8. Besonderer Band zu dea Verfaasera franzÃ¶sischer Ã�bersetzung der MÃ¼llerachen

Schweizergeschichte. â�� bb'. Sieh Â§ 293, I. 1. e.

cc. F. Zehender, Aua dem Jugendleben Johann von MÃ¼ller's (1766â��1769):

Westermanna Jahrbuch der Illustrierten Deutschen Monatshefte. 3.Bd. Oktober 1857

bis MÃ¤rz 1858. Brannschweig, Druck und Verlag von George Weatermann. 1858. Nr.14.
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dd. Julian Schmidt, Job. v. MÃ¼ller and seine Zeit: Grenzboten 1858. Nr. 15.

ee. F. Zehender, Johann von MÃ¼ller. Hin Charakterbild: Die Schweiz.

Monatsschrift des litterar. Vereins in Bern. Hg. von L. Eckard und Paul Volmar. Erster

Jahrg. Schaffhausen. Verlag der Brodtmann'schen Buchhandlung. 1858. Nr. 10 bis 12.

ff. J. C. M Ã¶ r i k o f e r, Die Schweizerische Literatur des achtzehnten Jahrhunderte.

Leipzig, S. Hirzel. 1861. 8. S. 459 bis 525.

gg. Gallerie berÃ¼hmter Schweizer der Neuzeit. In Bildern von Fr. und H. Hasler.

Mitbiogr. Text von Alfred Hartmann. 1. Band. Baden im Aargau. 1868. Fol. Nr. 5.

hh. Biograpbieen berÃ¼hmter Schweizer. Bearbeitet von J. H. Meier. ZÃ¼rich,

Druck und Verlag von Friedrich SchultheÃ�. 1862. 16. S. 167 bis 208.

ii. Wurzbach, 1868. 19, 360 bis 372.

jj. Job. v. MÃ¼ller: Die Schaffhauser Schriftsteller von der Reformation bis zur

Gegenwart, biographisch-bibliographisch dargestellt von C. M. [Conrad Mag i s].

(Probe eines biographisch-bibliographischen Lexikons der Schweizer Schriftsteller).

Schaffhausen.DruckundVerlagderBrodtmannschenBnchhandlung. 1869.8. S.51bis57.

kk. Job. MÃ¼llers Testament: Neue ZÃ¼rcher Zeitung 1875. Nr. 19. Sieh Illu-

strierte Zeitung 1846. Nr. 157.

11. Heinrich W. J. Thiersch, Ueber Johannes von MÃ¼ller den Geschicht-

schreiber und seinen handschriftlichen NachlaÃ�. Augsburg, Verlag von Richard

PreyÂ«. 1881. 54 8. 8.

11'. Sieh Â§ 223, B. Â«a) = Band IV. S. 196.

mm. K. Henking, Aus Johannes von MÃ¼llers handschriftlichem Nachlasse.

Beilage zum Osterprogramm des Gymnasiums Schaffhausen. 1884. Ulrich u. Co.

im Berichthaus-ZÃ¼rich. 86 S. gr. 8.

Erweiterung eines an der Jahresversammlung der Allgemeinen geschichts-

forschenden Gesellschaft der Schweiz am 25. Sept. 1883 zu Schaffhausen vorge-

tragenen Referates; ohne die Beilagen auch abgedruckt: Jahrbuch fÃ¼r Schweizerische

Geschichte, hg. auf Veranstaltung der allgemeinen geschichtforschenden Gesell-

schaft der Schweiz. 9. Band. ZÃ¼rich. S. HÃ¶hr. 1884. gr. S. 8. 169 bis 211.

nn. Franz X. von Wegele, Geschichte der Deutschen Historiographie seit

dem Auftreten des Humanismus. MÃ¼nchen und Leipzig 1885. 8. S. 806 bis 848;

auÃ�erdem sieh dort das Register.

oo. Karl Stokar, Johann Georg MÃ¼ller, Doktor der Theologie, Professor und

Oberechulherr zu Schaffhausen, Johannes von MÃ¼llers Bruder und Herders Herzens-

freund. Lebensbild. Basel 1885. 8. S. 93 bis 100 und 257 bis 266.

pp. Allg. dtsch. Biographie 1885. 22, 587 bis 610 (Wegele).

qq. Franz Gu n dl ach, Johannes von MÃ¼ller am landgrÃ¤flich hessischen und

kÃ¶niglicn westfÃ¤lischen Hofe in Cassel: Jahrbuch fÃ¼r Schweizerische Geschichte.

18. Band. ZÃ¼rich 1893. gr. 8. S. 159 bis 288. â�� rr. Georg y. Wyss, Geschichte

der Historiographie in der Schweiz. ZÃ¼rich. Verlag von r asi und Beer (vormals

S. HÃ¶hr). 1895. 8. 8. 805 bis 311. â�� ss. unten S. 807.

B. Briefe.

a. Briefe eines jungen Gelehrten an seinen Freund [K. V. v. Bonstetten].

Zum Besten der Schweizer-Waisen herausgegeben [von Friederike Brun]. TÃ¼bingen,

in der J. G. Cotta'echen Buchhandlung. 1802. 8. Nur die Briefe bis 1779.

Vorher in Eggers' Magazin 1798 bis 1800. â�� Johannes MÃ¼ller's Briefe an Carl

Victor von Bonstetten. Geschrieben vom Jahr 1778 bis 1809. Hg. von Friederika

Brnn, geb. Munter. Zwei Theile. TÃ¼bingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1812. 8. â�� Neue Ausgabe . .. 1828. 8. â�� Sieh auch unten Nr. 33) Theil 27, S. 258f.

Zwanzig von diesen Briefen (Schaffh. 1771 Dezember 20 bis 1772 Dezember 20)

abgedruckt als: AuszÃ¼ge aus den frÃ¼hesten Briefen Johannes von MÃ¼llers an seinen

Ã¤ltesten Freund in der Schweitz: Helvetischer Almanach FÃ¼r das Jahr 1811. ZÃ¼rich

bey Orell FÃ¼Ã�li u. Comp. 16. S. 89 bia 138.

Johannes MÃ¼llers Freundschaftsbnndmit Karl Victor vonBonstetten: Schweizer-

geschichtliche Studien von Jakob Vogel. Bern, Verlag der J. Dalp'schen Bnch-

und Kunsthandlung. 1864. 8. S. l bis 63.

..*. Briefe zwischen Gleim, Wilhelm Heinse und Johann von MÃ¼ller. Ã�ug

Gleims litterarischem Nachlasse, hg. von Wilhelm K Orte. Zwei BÃ¤nde. ZÃ¼rich,

bey Heinrich GeBner. 1806. XL, 464 S. und 608 S. 8.

â�¢/. Lettres de Jean de Muller Ã¤ ses amis de Bonstetten [ = Â«J et Gleim [sieh Ã�],

precedees de la vie et du testament de l'auteur. ZÃ¼rich 1810. Chez Orell, Fussli

. enndruz. VI s. Aufl.* 19
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et Compagnie. XL, 359 8., 3 anbez. 8. Druckfehler. 8. Das Leben ist die Ã�ber-

setzung von c.

<J. Johann MÃ¼ller's Briefe an seinen Ã¤ltesten Freund in der Schweiz (d. i.

Johann Heinrich FÃ¼Bli; vgl. Ign. H. Wessenberg, Job. H FÃ¼Bli, Altrathsherr von

ZÃ¼rich: Verhandlungen der schweizerischen gemeinnÃ¼tzigen Gesellschaft. Des 21.Be-

richtes zweite Abtheilung. Nekrologe. Trogen, gedruckt bei J. SchlÃ¤pfer. 1836.

8. 174 bis 201 und in dem Sonderdrucke: Nekrologe der denkwÃ¼rdigen Schweizer

P. Usteri, J. G. Ebel, H. FÃ¼Ã�li, J. K. Homer. ZÃ¼rich, Orell, FÃ¼Bli und Comp. 1837.

8. 8. 174 bis 201). Geschrieben in den Jahren 1771. bis 1807. Herausgegeben

von J. H. FÃ¼Bli. ZÃ¼rich, bey Orell, FÃ¼Ã�li und Compagnie. 1812. 278 S. u. 4 unbez. S.

Inhalt und Druckfehler. 8.

Briefe an <f'. Bertuch s. unten S. 807. â�� t. (54) K. A. BÃ¶ttiger: Dresdner

Kgl. Ã¶ffentl. Bibliothek; vergl. Frauenzimmer-Almanach zum Nutzen und Ver-

gnÃ¼gen fÃ¼r 1820 S. 6/17. Zeitgenossen 1837. 3. Reihe VI, 3. 4. S. 17 Anm. und

Goethe-Jahrbuch 1880. Band l, S. 321.888. â�� Â«'. K. G. v. Brinckmann: Â§291,8. k.â��

f. H. K. Dippold: Der Gesellschafter 1843. Nr. 99 und 100. - i J. G. Fichte:

Fichte's Leben und litterar. Briefwechsel. Sulzbach 1830 8. Band l, S. 510 bis 517.

Band 2, S. 330 bis 334. â�� Â». (21) Georg Forster: Johann Georg Forster's Brief-

wechsel. Hg. von Th. H., geb. H. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1829. Theil l und 2.â��

i. F. v. Gentz: Â§ 293, I, 1. 26) IV und Briefe an Job. v. MÃ¼ller. Band IV, S. 453

bis 462. Vergl. Frankfurter Konversationsblatt 1859. Nr. 128 bis 130. - .'. Goethe:

unten Nr. 33) Th. 27, S. 349f. â�� x. Franz Ludwig von Haller: Der Schweizerische

Geschichtforscher. Zehnter Band. Bern 1838. Verlag von C. A. Jenni, Sohn. 8.

S. 485 bis 491. Der erste Brief vom 7. Juni 1785 vorher schon gedruckt: Berner

Monatsschrift. 1. Jahrg. Redig, von F. Scharer. Bern 1825. 4. S. 17 bis 23.

Vergl. Franz Ludwig Haller von KÃ¶nigsfelden (1755 Febr. l in Bern bis 1838

Apnl 19). Ein biographischer Versuch: Der Schweiz. Geschichtforscher. Bern 1838.

Bd. 10, 8. 448 bis 484. â�� S. Joseph v. Hammer: unten Nr. 33) Theil 27, S. 280f. â��

>-. Kaiser Joseph: Erneuerte vaterlÃ¤ndische BlÃ¤tter fÃ¼r den Ã¶sterreichischen Kaiser-

staat. Jahrg. 1817. S. 367. â�� p. Kotzebue: Hinterlassene Papiere. Leipzig 1821.

S. 315. â�� ft'. (12) BÃ¼rgermeister Meyer in Schaffhausen und dessen Sohn: [Job.

Maurer-Constant] Erinnerungen an Johann Conrad Maurer. Bilder aus dem Leben

einen Predigers (1771 â�� 1841). GrÃ¶Btentheils nach dessen hinterlassenen Papieren

herausgegeben. Nebst mehreren Briefen Johann v. MÃ¼ller's, Heyne's und Anderer.

Schaffhausen. Hurter'sche Buchhandlung. 1843 8. S. 370 bis 398. - v. Karl

Morgenstern: AltpreuBische Monatsschrift. N. F. 28, S. 108 bis 140 â�� >â�¢'. Der

Briefwechsel der BrÃ¼der J. Georg MÃ¼ller und Job. v. MÃ¼ller 1789-1809. Hg. von

Eduard H au g. Frauenfeld, J. Hubers Verlag. 1898. XII, 440 S. und 134 S. 8.

Grenzboten 50. II, 559. â�� S. Karl MÃ¼ller-Friedberg: Johannes Dieraner, MÃ¼ller-

Friedberg. St. Gallen 1884. 8. S. 452 bis 473.

o. Frdr. Nicolai: Hormayrs Archiv fÃ¼r Geschichte, Statistik, Literatur und

Kunst. Wien. Jahrgang_18)0. Nr. 38 und 84. â�� o'. Posselt: unten Nr. 18. 12)

Vorrede 8. 2f. â�� o". F. V. Reinhard: unten Nr. 33) Theil 27, S. 305f.

n. A. L. v. SchlÃ¶zer: SchlÃ¶zers Ã¶ffentliches und Privatleben beschrieben von

dessen Ã¤ltestem Sohne Chn. von SchlÃ¶zer. Leipzig 1828. Band 2, S. 214 bis 228. â��

G. (10) SÃ¶mmerring: Briefe berÃ¼hmter Zeitgenossen an SÃ¶mmerring. Band l,

Abthlg. 1. â�� a. Ludwig Steckling: Dresdner Morgen-Zeitung. Hg. von Frdr.

Kind und K. C. Kraukling. 1827. Nr. 3. 148 und 149. â�� a1. David Stokar: unten

Nr. 33) Theil 27, S. 297 f. â�� r. (6) Charles de Villers, hg. von M. Isler. Hamburg 1879.

S. 219 bis 235; schon im 18. Bande der sÃ¤mmtlichen Werke, hier aber nach den

Originalen. â�� T'. Friedrich Wilken: Adolf Stoll, Der Geschichtschreiber Friedrich

Wilken. Cassel 1896. Verlag von Th. T. Fischer u. Co. S. 283f. â�� v. Weltmann: sieh

vorhin A. Nr. o. â�� <p. Heinrich Zschokke: Heinrich Zschokke, geschildert nach seinen

vorzÃ¼glichen Lebensmomenten und seinen Schriften, mit seinen Freunden und Feinden.

Von Ernst MÃ¼nch. Haag, bei Gebr. Hartmann. 1831. 16. S. 252 bis 260.

/. Briefe von und Ã¼ber Johannes von MÃ¼l ler an Conrad Meyer. Mitgetheilt von

F. Fiala: Urkundio. BeitrÃ¤ge zur vaterlÃ¤ndischen Geschichtforschung, vornÃ¤mlich

aus der nordwestlichen Schweiz. Hg. vom geschichtforschenden Verein des Kantons

Solothurn. Erster Band. Solothurn. Verlag der Scherer'schen Buchhandlung. 1857.

gr. 8. S. 113 bis 123. Conrad Meyer (Ã¼ber ihn vergl. Wessenberg, Mittheilungen

Ã¼ber die Verwaltung der Seelsorge. Bd. 2, S. 136 bis 147), geb. am 27 Mai 1780

in Solothurn, studierte auf Kosten des Klosters St. Urban in Wien, 1805 Archivar
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und Bibliothekar in St. Gallen, starb am 6. Januar 1813 auf dem Schlosse Herdern

im Thurgau, einer Besitzung St. Urbans. â�� i/>. Beat Fidel Anton Johann Dominik

von Zurlauben (Bessinge pres de Geneve ce 7. Juin 1774): Helvetia. DenkwÃ¼rdig-

keiten fÃ¼r die XXII Freistaaten der Schweizerischen Eidgenossenschaft. 6.Bd. Aarau

bei J. J. Christen. 1830. gr. 8. S. 636 bis 638. â�� <a. Beitrage zur Geschichte

Deutachlands in den Jahren 1805 bis 1809 aus brieflichen Mittheilungen Friedrich

Perthes', Johann von MÃ¼llers, General Freiherrn von Armfelt's, und des Grafen

Antraigues. VerÃ¶ffentlicht durch den Herausgeber der Briefe an Johann von MÃ¼ller

[H. Maurer]. Schaffhausen 1843. 8.

Briefe an Johannes von MÃ¼ller. Herausgegeben von Maurer-Constant.

Mit einem Vorwort von Friedr. Hurter. Schaffhausen 1839 bis 1840. VI. 8.

Enth. Briefe I: von (47) Gentz. Vergl. Â§ 293, I. 1. 26) IV, S. l bis 299

=- Band VI. S. 192; (72) BÃ¶ttiger. â�� II: (145) Heyne; (2) Therese Heyne; (58)

Chn. Wilh. v. Dohm. â�� III: (6) Goethe, sieh auch Fr. Strehlke, Goethe's Briefe.

1. Theil. Berlin 1882. Gustav Hempel. 8. S. 490 bis 492 und Goethe's Werke

(Weim. Ausg.) IV, 18, S. 19; (4) Johannes Falk; (17) SchlÃ¶zer; (22) Niklas Vogt; (5)

Adam H. MÃ¼ller; (3) Job. Ge. Schlosser; (11) Gabr. Gottfr. Bredow; (18) K. Ludw.

v. Woltmann; (10) J. C. v. Pfister; (18) Ludw. Wachler; (10) C. W. F. Breyer; (16)

K. J. Windischmann. - IV: (40) Friedr. Nicolai; (16) C. M. Wieland; (11) Karl

Morgenstern; (33) E. L. Posselt; (8) Diez; (6) F. A. Wolf; (1) Zach. Werner; (2)

Jean Paul; (2) Seume; (1) Iffland; (10) Matthisson; (2) F. RÃ¼hs; (4) H. K. Dipppld;

(1) MÃ¼ller an F. v. Gentz. - V: (?) KÃ¶nig Ludwig v. Bayern benutzt in Ludwig I.

von Bayern als Freund der Geschichte: Historische Vortrage und Studien. Dritte

Folge. Von Karl Theodor Heigel. MÃ¼nchen, 1887. S. 317f.; (?) Fr. v MÃ¼linen,

SchultheiÃ� von Bern; (?) C.MÃ¼ller v. Friedberg ;(?)Pancratius, FÃ¼rstabt von St.Gallen.

â�� VI. Erzherzog Johann v. Oesterreich (vergl. 48 Briefe des Erzherzogs Johann von

Oesterreich an Johann v. MÃ¼ller. Schaffhausen, Hurter. 1848. 107 S. 8. Sieh auch

unten Nr. 33) Theil 27, S 288f.): Herder und seine Frau (vergl. Karoline Herders

Briefw. mit J. MÃ¼ller: Â§ 229, A. 1. e) II); Georg Forster und seine Frau; der letzte

Abt von St. Blasien; Martin Gerbert und Mauritz von Staudlin; F. V. Reinhard;

Blumenbach; Hufeland und seine Frau; Fichte und seine Frau; Planck; Walch; Dissen;

Meiners; Sartorius; Trutpert Neugart; B. G. Niebuhr; Kotzebue und Zach. Werner.

D. A. Fechter, Der Geschichtschreiber Johannes MÃ¼ller in seinem Brief-

wechsel mit Peter Ochs von Basel. 1775 bis 1786: Beitrage zur vaterlÃ¤ndischen

Geschichte. Hg von der historischen Gesellschaft in Basel. Achter Band. Basel,

H. Georg's Verlagsbuchhandlung. 1866. 8. S.' 181 bis 170.

C. Werke.

1) Nihil esse rege Christo ecclesiae metuendum, Gotting. 1770. 62 S. 4.

<Dis8ertatio. Dec). Vergl. Nr. jj. MÃ¤gis S. 53 und Katalog der Stadt-Bibliothek

in Schaffhausen. Schaffhausen, Brodtmann'sche Buchdruckerei. 1870. 8. S. 432.

2) Bellum cimbricum descripsit loannes MÃ¼ller. Graecar. Litterar. Scapbusii

Erofessor. Turici. Litteris Orell, GeÃ�ner, FÃ¼Ã�lin et sociorum 1772. XVI, 132 S. 8.

ieh Nr. 33) Band XII.

3) Die Geschichten der Schweizer. Durch Johannes MÃ¼ller. Motto aus Tor-

quato Tasso 6 Zeilen. Das erste Buch. Boston [d. i. Bern], bey der neuen typo-

graphischen Gesellschaft. 1780. XLVI, 444 S., 4 ungez. S. 8. (30 Kapitel bis 1393)

Die zweite ganz umgearbeitete Auflage erschien in der Weidmannischen

Buchhandlung in Leipzig unter folgenden Titeln:

Der Geschichten Schweizerischer Eidgenossenschaft erstes Buch. 1786. (Vom

Anfang bis 1308). â�� Zweites Buch. 1786. (Von 1308 bin 1415). â�� Des dritten

Buches erste beide Capitel, oder erste Abtheilung. 1788. (Von 1414 bis 1436). -

Des dritten Buches zweite Abtheilung. 1795. (Von 1486 bis 1450).

Von den bisherigen drei BÃ¼chern erschien 1806 in demselben Verlage eine

.Neue verbesserte und vermehrte Auflage', wahrend daneben eine Fortsetzung des

bisherigen Werkes erfolgte: Vierter Theil oder viertes Bucli 1805 (Von 1443 bis

1474). â�� Des fÃ¼nften Theiles erste Abtheilung, oder fÃ¼nftes Buch. 1808. (Von

1476 bis 1489).

Fortgesetzt V, 2 vom Tode des BÃ¼rp'- meistere Waldmann bis zum ewigen

Frieden mit Frankreich von Robert Glutz-1. >zheim. ZÃ¼rich 1816. 8. â�� VI und

"VII von Johann Jacob Hottinger. ZÃ¼rich 1825 und 1829 (Geschichte der Eid-

19*
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genossen wÃ¤hrend der Zeiten der Kirchentrennung). â�� VIII bis X: Geschichte der

Eidgenossen -wÃ¤hrend des 16. u. 17. Jahrhunderts von Lfouis] Vulliemin. ZÃ¼rich

1842 bis 1845. III. 8. â�� XI bis XV: Geschichte der Eidgenossen wÃ¤hrend des 18.

und der ersten HÃ¤lfte des 19. Jahrhunderts (bis 1835) von Charles Monnard [t aâ�¢

12. Januar 1865 in Bonn im 75. Lebensjahre, Prof. der franz. Sprache und Litteratur

daselbst seit 1849]. ZÃ¼rich 1847 bis 1858. V. 8. Die Fortsetzungen von Vulliemin

und Monnard (Band 8 bis 15) erschienen ursprÃ¼nglich franzÃ¶sisch.

Sach- und Personen-Register zu den Geschichten Schweizerischer Eidgenossen-

schaft von Johann von MÃ¼ller und Robert Glutz-Blotzheim. Bern, bey Chr. Albr.

Jenni 1832. 2 Bl., 363 S. 8.

MÃ¼llers Arbeit wurde ins FranzÃ¶sische Ã¼bersetzt (Lausanne 1796. IX. 8. und

Lausanne 1795 bis 1803. XII. 8.), auch mehrfach nachgedruckt: Die Geschichten

schweizerischer Eidgenossenschaft. Frankenthal, im Verlag der Gegelischen Buch-

druckerey und Buchhandlung. 1790 bis 1807. XVIII kl. 8. Bis auf WaldmannB

Tod, 1489. â�� Die Geschichten Schweizerischer Eidgenossenschaft. Reutlingen 1824

bis 1825. V. 8. Reicht bis zum Beginne des Schwabenkrieges. Ein ,Auszug fÃ¼r

Schulen und Liebhaber, hg. von E. Kopp' erschien Luzern 1828.

Allgemeine Weltgeschichte von der SchÃ¶pfung bis auf gegenwÃ¤rtige Zeit; welche

alle bekannte Reiche und Staaten, ihre VerÃ¤nderungen, Staatsverfassungen ... in

sich begreift. Des siebzehnten Bandes erste â�� zweyte Abtheilung, Des siebzehnten

Bandes dritter Abtheilung erster Theil, welche (oder: welcher) die Geschichte der

schweizerischen Eidgenossenschaft von dem Anbau des Landes an enthÃ¤lt, nach

dem Plan Wilhelm Guthrie, Johann Gray und anderer gelehrten EnglÃ¤nder ent-

worfen, ausgearbeitet, und aus den besten Schriftetellerngezogen von Johannes

MÃ¼ller. Mit gnÃ¤digster Freyheit. Leipzig, bey M. G. Weidmanns Erben und

Reich. 1786 bis 1788. III. 8. Reicht bis zum J. 1436. Titelausgabe der ersten

drei BÃ¤nde von Nr. 3. Zweite Auflage.

Die Revolutionskriege der Schweizer, nach Joh. MÃ¼ller. Frankfurt 1795. 8.

Rede an alle Eidgenossen (aus dem 4. Theile der Schweizergeschichte). Aarau

1805. 4. â�� Republikanische Kernworte. Aus J. v. MÃ¼llers Schweizergeschichte

gesammelt. Winterthur 1855. 8.

Heinr. J. v. Collin, SÃ¤mmtliche Werke 1814. 6, 68 f.

Ferd. Schwarz, Johannes von MÃ¼ller und seine Schweizergeschichte. Basel

1884. 56 S. 8.

4) Essais Historiques. Par M. JÂ»** M****Â», Prof. Ã¤ S********* [= Schaffhouse].

Contenant L Vue g^nÃ¤rale de l'Eistoire politique de l'Europe dans le moyen age.

II. Considerations sur le Gouvernement de Bern. 111. Tableau des troubles de la

Republique de Geneve (so!), depuis leur origine jusqu'a nos jours. Orientia tempora

notis Instrait exemplis. Horat. A Berlin, Chez G. J. Decker, Imprimenr du Roi.

MDCCLXXXI. 110 S. 8. â�� Essais historiques. Par M. J. M. Orientia tempora

notis Instruit exemplis. Borat. A Berlin, chez G. J. Decker, Imprimeor du Hoi.

1781. 2 Bl., 137 S. 8. â�� Ã¼bersetzt in Winkopps Bibliothek fÃ¼r Denker und MÃ¤nner

von Geschmack. Band l, StÃ¼ck l, S. 40f. 220f. StÃ¼ck 2, S. 134f.

5) Antrittsrede an dem Geburtsfeste Friedrichs des Zweiten, Landgrafen zu

Hessen nebst einer Anzeige der Vorlesungen. Cassel 1781. 4. â�� Abgedruckt: E. G.

KÃ¼ttner, Neue Miscellaneen. Leipzig 1781. 8. StÃ¼ck 15. Nr. XXXVI. S. 466 bis

476; Wekhrlins Chronologen Â§ 230, 11. 5) Band 9, S. 3 bis 14 and Deutsches

Museum 1782. Band 1. StÃ¼ck 1. JÃ¤nner oder Eismond. S. l bis 8.

6) Briefe Ã¼ber ein schweizerisches Hirtenland. [Von Karl Victor v. Bonstetten.

Hrsg. von Joh. v. MÃ¼ller.] Basel, bey Carl August Serini. 1782. 2 Bl., 135 S. 1Ã� â��

Neue (Titel-) Ausgabe: Carl von Bonnstetten (KO!), Landvogts zu Nyon; Briefe

Ã¼ber ein Schweizer Hirtenland. Nebst der Geschichte dieser HirtenvÃ¶lker von

Johann MÃ¼ller, Verfasser der Schweizergeschichte. Bern, bey der typographischen

Gesellschaft, 1798. 2 Bl., 135 S. 12.

In beiden Ausgaben fÃ¼nfzehn Briefe. â�� Der fÃ¼nfzehnte Brief. Das SchluÃ�

Greyerz. Geschichte dieser HirtenvÃ¶lker steht auf S. 128 bis 135. Die Briefe Bon-

stettens standen vorher im Teutschen Merkur 1781, Mai bis September.

7) Reisen der PÃ¤pste. Agnosco rerum dominos gentemque togatam! Virg.

o. 0. 1782. 55 S. 8. â�� Neu herausgegeben, bevorwortet und erlÃ¤utert von

G. Kloth. Aachen 1831. 8.

Les Voyages des Papes. Agnoseo rerum dominos gentemque togatam! Virg.
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(Tradnits de l'allemand par l'auteur.] o. 0. und J. [1782]. 43 S. 12. â�� Les Voyages

des Papes. Agnosco rerum dominos gentemqne togatam! Virg. o. 0.1782. 54 S. 8.

Vergl. Â§ 222, 22. 38); Â§ 225, 28. 5) und Â§ 228, 5. 7) = Band IV. S. 184,

237 und 273.

8) Darstellung des FÃ¼rstenbnndes. Nimirum fuit semper illustre Germaniae

Prinoipum nomen, et fatna celebris. Ea nondnm eat extincta, aed viget incolumis.

Modo idem aentiamus et velimua omnea, in tuto res erit. Richard ChurfÃ¼rst von

Trier. Leipzig, bey Weidmanna Erben und Reich. 1787. 3 Bl., 340 S. 8. â��

Nachdruck: Darstellung des FÃ¼rstenbundea. Frankfurt und Leipzig 1787. 388 S.

und 6 unbez. S. 8. â�� Zweyte, verbesserte Auflage. Leipzig, in der WeidmÃ¤nni-

schen Buchhandlung. 1788. 3 Bl., 309 S. 8.

Ina FranzÃ¶sische Ã¼beraetzt: Tablean de la Confede'ration Germanique. Traduit

de l'Allemand [par G. A. H. Comte de Callenberg]. Berlin 1789. 8.

9) Briefe Zweener Domherren. Im April und Mai 1787. Frankfurt und

Leipzig, 1787. 77 S. 12. Sieh Nr. 12).

10) Sur la convenance et les moyens d'attacher dea princes ecclesiastiques

d'Allemagne au Systeme de l'union [1787]: Hiator. Zeitschrift 1893. 35, 68 bia 78.

11) Deutachlanda Erwartungen vom FÃ¼ratenbnnd. o. 0. [Leipzig bei J. G.

Guschen] 1788. 8.

12) lieber daa kaiserliche Empfehlung- und AusschlieÃ�ungsrecht bei deut-

schen Bisehofswahlen. Fortsetzung der Briefe zweener Domherren. Frankfurt

und Leipzig 1789. 8.

13) Die preuÃ�ische Mitverwendung fÃ¼r den Reichsfrieden. Ulm 1795 (April).

28 S. 8.

14) Patriotische, aber ehrfurchtsvolle Bemerkungen Ã¼ber die von Sr. Majeat.

dem KÃ¶nige von PreuÃ�en, durch hÃ¶chst dero Minister am Reichstage zu Regens-

burg gemachte ErklÃ¤rung in Betreff des am 5ton April, 1795 mit der franzÃ¶sischen

Republik geschlossenen Friedenstractates. 1795 (Mai). 22 S. 12.

15) Noch einmal Bemerkungen Ã¼ber den weitern preuÃ�ischen Vertrag mit

der Frankenrepublik, vom 171â�¢ May, 1795 in Betreff der Demarkationalinie, und

der NeutralitÃ¤t. 1795 (Mai). 32 S. 12.

16) ErklÃ¤rung Sr. Majest. von PreuÃ�en in Betreff des zu Basel geschlossenen

Friedena, mit Anmerkungen. 1795 (Mai). 91 S. 8.

17) Fernere Beleuchtung dea zu Basel geschlossenen Friedens. 1795 (Juni).

79 S. 8. â�� 18) Die Ã¼ebereilungen. 1795 (Juni). 27 S. 12. â�� 19) Der Eleicha-

friede. 1795 (Juli). 26 S. 8. â�� 20) Die Gefahren der Zeit. August 1796. 34 S.

8. â�� 21) Mantua. 1796. 16 S. 8. â�� 21') Eine Ausbeute von Ã�orgoforte. o. 0.

[Wien] 1796. 24 S. 8. Vergl. Nr. Ã¼. Wurzbach S. 369 und nachher Nr. 38)

Band XVIII. b.

22) Daa siebente Mittel zum Frieden. Wien, April 1797. 14 S. 8.

23) Ueber die Geschichte Friedrichs des Zweyten. Eine Vorlesung in der

Ã¶ffentlichen Sitzung der KÃ¶nigl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, am 249'911

Januar 1805. Von Johann von MÃ¼ller, KÃ¶niglich-PreuÃ�ischem Geheimen Eriegs-

rath und Hiatoriographen. Berlin, bei J. D. Sander, 1805. 24 S. 8. Auf der

RÃ¼ckseite des Titels: Aus der Zeitschrift Eunomia, Februar [S. 81 bis 98; dazu

ein Anhang MÃ¤rz S. 161 bia 170] 1805, einzeln abgedruckt. Vgl. Schiller an

Goethe 1805 Febr. 28 =- Jonas 7, 217. J

24) Christian Thomasius, nach seinen Schicksalen und Schriften dargestellt

von H. Luden. Mit einer Vorrede von Johann von MÃ¼ller, KÃ¶niglich PreuÃ�ischem

geheimen Kriegsrath und Historio^raphen. Berlin 1805. Bei Johann Friedrich

Ã�nger. XVI, 311 S. 12.

25) Der Cid. Nach Spanischen Romanzen besungen durch Job. G. v. Herder.

Mit einer historischen Einleitung durch Jobannes von MÃ¼ller. TÃ¼bingen 1805. 8.

26) MÃ¼llers Anteil an der Herausgabe von Herders sÃ¤mtlichen Werken.

TÃ¼bingen 1805 f. sieh Â§ 229, C. 106).

27) Selbstbiographie sieh oben Nr. c.

28) (Jos. v. Hammer-Purgstall) Die Posaune des heiligen Kriega aua dem

Munde Mohammed Sohns Abdallah des Propheten. Herausgegeben durch Johann
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von MÃ¼ller. Leipzig bey Johann Friedrich Gleditsch. 1806. 88 8. 8. Mit Vorrede

und Anmerkungen MÃ¼llers.

29) De la Gloire de Frederic. Discours prononce Ã¤ la Seance publique de

l'Academie des Sciences, Ã¤ l'occasion de l'anniversaire de Frederic II. le 29 Janiver, 1807.

Par Jean de Muller, historiographe A Berlin, chez I. D. Sander. 1807. 16 S. 8.

Goethe's Werke (Hempel) 29, 121 bis 123. Sieh Â§ 248, 12) 2 - Band IV. S. 700.

Friedrich'g Ruhm. Vorlesung am 29. Januar 1807 durch Johann von MÃ¼ller.

Aus dem FranzÃ¶sischen von J. W. v. Goethe: Morgenblatt 1807 Nr. 53 und 54 --

Goethe's Werke (Hempel) 29, 844 bis 854; vergl. 27, l, 176f. = Tag- und Jahrei-

Hefte 1807 (Weim. Ausg. I, 36, S. 27) unten Nr. 33) Thl. 27, S. 349f.

Vgl. Goethe an Knebel 1807 April 4 Briefwechsel l, 304 und Leipziger

Lit.-Ztg. 1808. Intell.-Bl. 19 und Â§ 243, 21) â�� Band IV. S. 701.

Aus groier Zeit fÃ¼r die groBe Zeit. Ode Friedrichs des GroÃ�en an die PreuBen

(1752) und GedÃ¤chtniÃ�rede Johannes von MÃ¼ller'a auf Friedrich den GroÃ�en, gehalten

1807. Herausgegeben von Dr. Wilh. SchrÃ¶der. Berlin, F. Kortkampf. 1871. 8.

30) Stimmen der VÃ¶lker in Liedern. Gesammelt, geordnet, zum Theil Ã¼ber-

setzt durch Johann Gottfried von Herder. Neu herausgegeben von Johann von

MÃ¼ller. TÃ¼bingen 1807. 8 Sieh Â§ 229. C. 51) = Band IV. S. 291 f.

B. Suphan, Herders Volkslieder und Johann v. MÃ¼llers ,Stimmen der

VÃ¶lker in Liedern1: Ztschr. f. dtech. Philologie 1871. 3, S. 458 bis 475.

81) Die Staatsweisheitslehre oder die Politik von Johann von MÃ¼ller dar-

gestellt und ergÃ¤nzt vom Doctor Heinichen [Job. Adam Bergk aus Hainichen].

Nebst politischen Bemerkungen und Maximen von Macchiavelli und Montesquieu.

Leipzig, in der Baumgartnerschen Buchhandlung. 181* i. 8.

32) Vier und zwanzig BÃ¼cher Allgemeiner Geschichten besonders der EuropÃ¤-

ischen Menschheit. Durch Johannes von MÃ¼ller. Herausgegeben nach des Ver-

fassers Tode durch dessen Bruder Johann Georg MÃ¼ller. Drei BÃ¤nde. TÃ¼bingen

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Erste und Zweite Auflage. 1810. III. 8.

â�� Dritte Auflage. TÃ¼bingen 1817. III. 8. â�� Vierte Auflage. TÃ¼bingen 1828.

III. 8. â�� Neue Ausgabe in einem Bande. Stuttgart 1839. Lei.-8. -- Stuttgart

1845. IV. 16. - Stuttgart 1852. IV. 16. â�� Stuttgart 1861. IV. 16.

FranzÃ¶sisch: Histoire universelle, traduite par J. H. Hess. Geneve 1814

bis 1817. IV. 8. Nouvelle edition. Paris et Geneve 1835. IV. 8. â�� Vue gene"rale

de l'histoire du genre humain. TÃ¼bing. et Stuttg. 1817 und 1819. H. 8. â��

Bruxelles 1888. II. 8.

Englisch: An universal history. London 1818. III. 8.

Italienisch von Prof. Gae'tano Barbieri. Milano 1819.

Schwedisch: Upsala 1819.

Julius Hamberger, Das Licht der Geschichte. Mittheilungen aus Johann

von MÃ¼llers Werken. Gotha, F. A. Perthes. 1870. IX, 189 S. 8.

38) Johannes von MÃ¼ller sÃ¤mmtliche Werke. Siebundzwanzig Theile.

Herausgegeben von Johann Georg MÃ¼ller. TÃ¼bingen, in der J. G. Cotta'schen

Buchhandlung. 1810 bis 1819. XXVII. 8.

Inh. I bis III: Vier und zwanzig BÃ¼cher u. s. w. - IV bii V1L Biographische

DenkwÃ¼rdigkeiten, besonders Briefe an seine Verwandten. IV. a: Lebensgeschichte,

von ihm selbst beschrieben (1806). â�� b: Erinnerungen aus Johannes MÃ¼llers

Jugend geschieh te, vom Herausgeber. â�� c: MÃ¼llers Aufenthalt zu Schaffhausen (Okt.

1771 bis Febr. 1774) â�� d: (50) Briefe aus Genf 1774 bis 1779. â�� e: Beilagen

(Der Pedantismus (1769); Gedanken Ã¼ber die Freundschaft (1768); Ad Scholarchaa

de Theologia mea; Ã�ber das Studium dergriech. Litt; Allen Patrioten und Freunden

unserer helvetischen Geschichte: Rede vor dem Rate am 14. Jenner 1774).

V. a: (15) Briefe aus Genf 1780 bis 1781. - b: Briefe aus Cassel 1781 bis

1782. â�� c: Briefe aus Genf und aus Bern 1783 bis 1786. â�� d: Briefe aus Mainz

1786 bis 1792. â�� e: Briefe aus Wien 1792 big 1793.

VI. a: Briefe aus Wien 1794 big 1797. â�� b: Briefe von 1798 und den folgen-

den Jahren (bis 1801).

VII. a: Briefe von 1802 bis 1809. â�� b: Beilagen (Grabrede des Minigters

Sime'on; Gegch. von MÃ¼llers letzter Krankheit; [Rudolf Bosse] Ueber Johannes

Ton Mflller's letztes Lebensjahr; Johannes von MÃ¼llerg letzter Wille).

VIII Kleine historische Schriften, a: Rede beim Antritt der Lehrerstelle

der Geschichte in Cassel. 1781. â�� b: Reisen der PÃ¤pste- 1782. - c: Briefe zweier



JohanneÂ» von MÃ¼ller. 295

Domherren. 1787. â�� d: Ueber die Geschichte Friedriche des Zweiten. 1805. â��

e: Ueber den Untergang der Freiheit alter VÃ¶lker. 1806 (vorher: Der FreimÃ¼thige

1806. Nr. 29. 30). â�� f: Der Cid, Vorrede zu Herders Cid. 1805. â�� g: Versuch

Ã¼ber die Zeitrechnungen der Vorwelt. 1806 â�� h: Uebersicht der Geschichte

Persiens. 1803. â�� i: Das Christenthum. GesprÃ¤ch mit Frau von B. in Hof GeiÃ�mar.

1782. (1805). - j: Vue gÃ¤neiale de l'Histoire politique de l'Europe dans le moyen

ftge. 1781 (Aus Nr. 3). â�� k: De l'influence des Anciens nur les Modernes. â��

1: Histoire de l'etablissement de la domination temporelle du Souverain Pontife,

particulierement dans la derniere moitii: du huitieme siecle. 1782. â�� m: Allemagne.

1781. â�� n: De la gloire de Fr^deric (Nr. 27). â�� o: Christian Thomasius. (1805). â��

p: Ueber Studium und Uebersetzung des Tacitus. 1806. â�� q: Mohammeds Kriegs-

kunst. 1806. â�� r: Notiz und Auszug des ersten Theils der Informazioni politiche.

1807. â�� s: Musik der Franzosen. 1800. - t: 5000 Eligibles nach der neuesten

franzÃ¶sischen Constitution. 1800.

IX. 1811. Schriften zur Geschichte des teutschen FÃ¼rstenbundes, a: Zweierlei

Freiheit. Juni 1786. Zuerst: Deutschen Museum 1786. Band 2, S. 29f. â�� b: Dar-

stellung des FÃ¼rstenbundes (Nr. 8) mit der (bis dahin ungedruckten) Vorrede. â��

c: Teutschlanda Erwartungen vom FÃ¼rstenbunde. 1788.

X und XL 1811. Historische Kritik - (90) Rezensionen und drei Beilagen.

XII. 1811. Zur Literatur und Geschichte der Schweiz â�� (38) Rezensionen

und drei Beilagen, darunter Nr. 2 und Dippolds deutsche Ã�bersetzung davon.

XIII bis XV. 1812. a: Briefe an Carl Victor von Bonstetten. Geschrieben

vom Jahr 1773 bis 1809. Herausgegeben von Friederika Brun, geb. Munter. â��

b: Briefe an Carl Bonnet. â�� c: Beobachtungen Ã¼ber Geschichte, Gesetze und In-

teressen der Menschen.

XVI bis XVIII 1814. a: Briefe an Freunde. Band 18 enth. ein ausfÃ¼hrliches

Register dazu. Hier werden nur einige ausgehoben, die den bei Mau rer-Constant

S Â»nannten Absendern entsprechen: (2) Bredow in Helmstedt; (1) Breyer; (4) H. K.

ippold in Leipzig; (1) Hans Heinr. FÃ¼fili in ZÃ¼rich; (8) Gleim in Halberstadt;

(4) Prdr. Heinr. v. d. Hagen in Berlin; (3) Heeren in GÃ¶ttingen; (9) Herder; (2)

Heyne; (27) Friedr. Heinr. Jacobi; (5) C. W. Justi in Marburg; (1) Karl Morgenstern

in Dorpat; (21) Frdr.Nicolai in Berlin; (6)Frdr.Perthes in Hamburg; (3) Oberhofpred.

F. V. Reinhard in Dresden; (2) F. RÃ¼hs; (12) Ulysses von Salis-Marschlins; (7)

SchlÃ¶zer in GÃ¶ttingen; (4) StÃ¤udlin in GÃ¶ttingen; (10) Ludwig Steckling in Prenzlow;

(5) Charles Villers in LÃ¼beck; (1) L. Wachler in Marburg; (1) Zach. Werner; (8)

lfm.Heinr. von Wessenberg; (1) Chph.M.Wieland; (4) Windischmann. â�� b:Philippiken

(Die Gefahren der Zeit. 1796, August; Mantua 1796; Eine Ausbeute von Borgoforte.

1796; Das sicherste Mittel zum Frieden. 1797, April; Schreiben Ã¼ber den Frieden

1800). â�� c: Anhang (Die Uebereilungen. 1795; Der Reichefriede 1795; Das Erbrecht

Ludwigs XVIII. 1795). â�� d: Zur histor. Kritik. Nachtrag von 20 Recensionen.

XIX bis XXVI. 1815 bis 1817. Der Geschichten Schweizerischer Eidgenossen-

schaft acht Theile. Nach der Ausgabe von 1806 abgedruckt.

XXVII. 1819. Nachlese kleiner historischer Schriften, a: Von den Geschicht-

schreibern der Schweiz und vom Ursprung des gegenwartigen Zustandes von Europa.

1779. (Vorrede zur ersten Ausg. von Nr. 3). â�� b: Einleitung zu der Geschichte der

Schweiz. 1778. Zuerst Eggers deutsch. Magazin 1799. 14, 397 bis 406. â�� c: Zu-

schrift an alle Eidgenossen. (1777). Ungedruckt. â�� d: Fragment einer Vorrede zum

vierten Buch der Geschichte der Schweiz (1800). Ungedruckt. - e: Conside'rationÂ»

rar le Gouvernement de Berne. 1781. (Sieh Nr. 4). â�� f: Lettre sur les troubles de

la Republique de Geneve, 1771. (Sieh Nr. 4). â�� g: Fragmente von dem Kriegs-

wesen, fÃ¼r die Schweizer (1777). Ungedruckt. â�� h: Tagebuch einer Schweizerreue

C1777). Ungedr. â�� i: Einige Ideen Ã¼ber die Geschichte der Schweiz und Ã¼ber des

Verfassers GrundsÃ¤tze bey der Beschreibung derselben. Ungedruckt. â�� k: AbrÃ¼

der Geschichte der RÃ¶mischen Republik 1796. Ungedr. â�� 1: Einleitung zu Vor-

lesungen Ã¼ber die neuere Geschichte Italiens, 1785. Ungedruckt â�� m: Einige Be-

obachtungen aus der Geschichte. 1774 bis 76. Ungedr. â�� n: Ueber PreÃ�freyheit.

Ein amtlicher Vortrag, 1809. Ungedr. â�� o: Rede beytn Schlui der ersten Ver-

sammlung der ReichsstÃ¤nde des KÃ¶nigreichs Westphalen, 1808. (Auch besonders er-

schienen: Kassel. 1808. 4.). â�� p: Nachtrag einiger Briefe von Johann von MÃ¼ller.

34) Das Christenthum. GesprÃ¤ch mit Frau von B. in Hof-GeiÃ�mar. 1782.

o. 0 1811. 8. â�� Das Christenthum. GesprÃ¤ch 1782 Schaffhausen 1826. 8. Sieh

Nr. 33) VIII. i.
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35) Johannes MÃ¼llers Uiitlir an die Eidagenoesenschaft Gesammelt und mit

einigen ZusÃ¤tzen begleitet von einem Freunde seines Vaterlandes. Im MÃ¤rz 1814.

0. 0. [Aarau]. 31 S. 8. Auf S. 31 unterz.: W. V. = Job. Wilh. Veith, Antistes

in Schaffhausen (Â§ 335, 952).

36) Noch einige KÃ¤the an die Eidgenossenschaft von Johannes MÃ¼ller. Aas

angedruckten Papieren desselben [hg. von Joh. Wilh. Veith]. 1814, Mai. o. 0.

[Aarau]. 15 S. 8. 36') unten S. 807.

37) Johannes von MÃ¼llers Anmerkungen zur Bibel: Blicke in die Bibel in

freyen Abhandlungen und ErklÃ¤rungen einzelner Stellen, vorzÃ¼glich des Alten

Testaments, von Johann Georg MÃ¼ller, weiland Doctor der Theologie und Professor

zu Schaffhausen. Nebst einem Anhange ^unterlassener Noten zur Bibel von Jo-

hannes von MÃ¼ller. Nach dem Tode beyder BrÃ¼der hg. von Johannes Kirch-

hofer. Zweyter Theil. Winterthnr, in der Steinerischen Buchhandlung. 1830.

8. S. 453 bis 624.

38) Joh. v. MÃ¼llers sÃ¤mtliche Werke. In 40 BÃ¤nden. Stuttgart 1831 bis

1835. Taschenausgabe. 16.

39) J. Georg MÃ¼ller's handschriftlicher NachlaB. C. [d. i. Abthlg. C.] Joh.

v. MÃ¼ller betreffend. [Handschriftliches von ihm und Ã¼ber ihn]: Erstes Supplement

zum Katalog der Ministerial- Bibliothek in Schaffhansen. 1877â��1885. Schaff-

hausen. Brodtmann'sche Buchdruckerei. 1886. 8. S. 3 bis 6. Nr. 87 bis 110.

11. Johann Gottfried Eichhorn, geb. am 16. Oktober 1752 zu DÃ¶rrenzimmern

im Hohenlohischen bei Ingelfingen, studierte die Ã¤lteren Sprachen in GÃ¶ttingen

1770 bis Mich. 1774, 1775 bis 1788 Professor der orientalischen Sprachen in Jena,

starb als Geheimer Justizrat und Professor in GÃ¶ttingen am 25. Juni 1827.

a. Meusel, Gel. Teutochland 2, 174. 9, 284. 11, 192. 18, 816. 17, 486. 2211, 28.

b. Oratio de lo. Godofredo Eichhornio illustri felicitatis academiae exemplo

(1827l: Henr. Gar. Abr. Eichstadii Opuscula oratoria. Edit. II. Jenae 1850. 8.

S. 595 bis 619 und 630 bis 639 (Annotatio).

c. Gott. gel. Anzeigen 1827 Nr. 105. S. 1041.

d. N. Nekrolog 5, 687 f.

e. Heinrich Do r in g, Die gelehrten Theologen Deutschlands im 18. und

19. Jahrhunderte. Bd. l, 356 f.

f. Ersch und Grubers EncyklopÃ¤die 1839. Erste Section. Theil 32, 21 bis 23

(Heinrich DÃ¶ring).

g. Heinrich Ewald, Ã�ber die wissenschaftliche Wirksamkeit Eichhorns: Jahr-

bÃ¼cher der biblischen Wissenschaft 1849. Jahrg. 1. S. 29 f.

h. Johannes GÃ¼nther, Lebensskizzen der Professoren der UniversitÃ¤t Jena

seit 1558 bis 1858. Jena, Druck und Verlag von Friedrich Mauke. 1858. S. 207 f.

i. Allg. dtsch. Biographie 1877. 5, 731 bis 737 (Siegfried),

k. Herzogs Real-EncyklopÃ¤die 1879. 4, 112 bis 116 (E. Bertheau).

1. Goethe, West-Ã¶stlicher Divan. Noten und Abhandlungen = Werke (W. A-)

1. 7, 220; (Hempel) 4, 350.

a. Briefwechsel mit Herder: Â§ 229. A, 1. e) II = Band IV. S. 282.

Briefe an Ã�. Stapfer: Aus Philipp Albert Stapfer's Briefwechsel, hg. von

Rudolf LuginbÃ¼hl. Basel 1891. l, LVII.

Briefe an Eichhorn von Joh. v. MÃ¼ller sieh in der Vorrede zu Band 3 von

Nr. 3); von Chn. F. WeiBe: Schnorrs Archiv 1880. 9, 497.

1) Allgemeine Geschichte der Cultur und Litteratur des neueren Europa.

Von Johann Gottfried Eichhorn. GÃ¶ttingen, bey Johann Georg Rosenbusch 1796

bis 1799. II. 8.

2) LitterÃ¤rgeschichte. Von Johann Gottfried Eichhorn. Erste und zweyte

HÃ¤lfte. GÃ¶ttingen, bey Johann Georg Rosenbusch. 1799 und 1814. II. 8. DiÂ«

2. HÃ¤lfte bey Vandenhoek und Ruprecht. â�� Neue Auflage der ersten HÃ¤lfte: 1812

bey Vandenhoek und Ruprecht.

3) Weltgeschichte. Von Johann Gottfried Eichhorn. GÃ¶ttingen, bey Johann

Georg Rosenbusch 1799 bis 1814. IV. 8. â�� Dritte verbesserte Auflage. 1817 bii

1820. IV. 8.

Band l und 2: Geschichte der alten Welt. Erster Theil, welcher die alte

Geschichte von ihrem Anfang bis auf die VÃ¶lkerwandrung enthÃ¤lt. â�� Band 3 und 4:

Geschichte der neuen Welt. Zweyter Theil, welcher die neuere Geschichte von

der VÃ¶lkerwandrung bis zum Ende des achtzehnten Jahrb. enthÃ¤lt.
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4) Geschichte der drey letzten Jahrhunderte. Von Johann Gottfried Eich-

horn. GÃ¶ttingen, bey Vandenhoek und Ruprecht. 1803 bis 1804. VI. 8. â�� Dritte,

bis auf die neuesten Zeiten fortgesetzte Ausgabe. Hannover, bey den GebrÃ¼dern

Hahn. 1817 bis 1818. VI. 8.

4 a) Neunzehntes Jahrhundert. Von J. G. Eichhorn. Zur ErgÃ¤nzung der

beyden ersten Ausgaben seiner Geschichte der drey letzten Jahrhunderte. Aus der

dritten Ausgabe besonders abgedruckt. Hannover, bey den BrÃ¼dern Hahn. 1817. 8.

5) Geschichte der Litteratur von ihrem Anfang bis auf die neuesten Zeiten.

Von Johann Gottfried Eichhorn. GÃ¶ttingen, bey Vandenhoek und Ruprecht, 1805

bis 1818. Sieben BÃ¼nde in 12 Abtheilungen. XII. 8. Band 4, l und 2 hat den

besonderen Titel: Geschichte der schÃ¶nen RedekÃ¼nste in den neuern Landes-

sprachen, Band 5: Geschichte der neuern Sprachenkunde, Band 6, l und 2: Ge-

schichte der theologischen Wissenschaften seit der Verbreitung der alten Litteratur.

Von Carl Friedrich StÃ¤udlin, Band 7, l und 2: Neue Ausgabe 1818 f.

12. Lndwig Timotheus Freiherr Ton Spittler, geb. am 11. November

1752 in Stuttgart, studierte in TÃ¼bingen und GÃ¶ttingen Theologie, wurde 1777

Repetent am theologischen Seminar in TÃ¼bingen, 1779 Professor in GÃ¶ttingen,

1788 Hofrat, 1797 Geh. Rat in Stuttgart, 1806 Freiherr und Minister, PrÃ¤sident

der Ober-Direktion der Studien und Kurator der UniversitÃ¤t TÃ¼bingen. Er starb

dort am 14. MÃ¤rz 1810.

Spittler bewegte sich mit gleicher Sicherheit auf dem Felde der Kirchen-

wie der Staatengeschichte und bearbeitete mit Vorliebe die Geschichte WÃ¼rttem-

bergs nnd Hannovers. Namentlich ist seine Geschichte des Hannoverschen Hauses

und Landes ein Muster lichtvoller Verarbeitung eines reichen Materials bei ver-

wickelten VerhÃ¤ltnissen. Die KÃ¼rze seiner Darstellung thut weder der Voll-

stÃ¤ndigkeit noch der Klarheit Abbruch. Mit einer bis dahin unbekannten

schÃ¶pferischen Kunst wuÃ�te er die Urkunden zu beleben und aus einer Masse von

EinzelzÃ¼gen ein harmonischen Gesamtbild zu schaffen.

a. Meusel, Gel. Teutschland 7, 569 bis 571. 10, 688 bis 691. 15, 512. 16,

880. 20, 551.

b. G. J. Planck, Ueber Spittler als Historiker. GÃ¶ttingen 1811. 8.

c. Spittler. Von Arn. H. L Heeren und Gust. Hugo, nebst einigen An-

merkungen eines Ungenannten. Aus dem vaterlÃ¤ndischen Museum, dem civi-

listinchen Magazine, und dem Morgenblatte zusammen abgedruckt. Berlin, bey

August Mylius. 1812 VIII, 64 S. 8.

d. Karl Ludwig v Weltmann, L. T. Freih. v. Spittler: Zeitgenossen 1818.

Zweiter Band. Heft 6. S. 65 bis 98.

e. F. (Jh. Baur, Die Epochen der kirchlichen Geschichtschreibung. TÃ¼bingen,

Druck und Verlag von Ludwig Friedrich Fues. 1852. 8. S. 162 bis 173.

f. David Friedrich StrauÃ�, Ludwig Timotheus Spittler: PreuB. Jahrb. 1858.

l, 124 bis 150 = Kleine Schriften biographischen, literar- und kunstgeschichtlichen

Inhalts. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1862. S. 68 bis 121 - Gesammelte Schriften.

Bonn 1876. Band 2, S. 88 bis 117.

g. G. Waitz, GÃ¶ttinger Historiker von KÃ¶hler bis Dahlmann: GÃ¶ttinger

Professoren. Gotha. Friedrich Andreas Perthes. 1872. S. 245 f.

h. Allg. dtsch. Biogr. 1893. 35, 212 bis 216 (Wegele). â�� i. unten S. 807.

Briefe an Meusel in dessen Historischen und literarischen Unterhaltungen.

Cobnrg 1818. S. 253 bis 269.

1) Kritische Untersuchung des sechzigsten Laodicenischen Canons. Von

Ludwig Timotheus Spittler, der Weltweisheit Magister. Bremen, bey Johann

Heinrich Gramer, 1777. 86 S. 8.

2) Geschichte des kanonischen Rechts bis auf die Zeiten des falschen Isidorus.

Halle, bey Johann Jacob Gebauer. 1778. VIII, 304 S. 8.

3) De usu versionis Alezandrinae apud Josephum. GÃ¶ttingen 1779. 4.

4) Geschichte des Kelchs im Abendmal. Von Herrn Prof. Spittler in GÃ¶ttingen.

Lemgo, im Verlage der Meyerschen Buchhandlung, 1780. 112 S. 8.

5) GrundriÃ� der Geschichte der christlichen Kirche von L. T. Spittler. GÃ¶ttingen

1782. 8. â�� Zweite Auflage 1785. 8. â�� Nachdruck: GrundriÃ� der Geschichte der

christlichen Kirche. Von L. T. Spittler. Verbesserte Auflage. Mit RÃ¶misch Kaiser-
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liehen AllerhÃ¶chst gnÃ¤digst. Privillegio. Reutlingen, bei Johannes GrÃ¶zinger. 1790.

4BL (Titel, Vorreden zur 1. und 2. Aufl.) und 512 S. 8. â�� Dritte Aufl. GÃ¶ttingen

1791. 8. â�� Vierte Aufl. 1806. 8. â�� in der fÃ¼nften Auflage bis auf unsere Zeit

herab fortgefÃ¼hrt von G. J. Planck. GÃ¶ttingen, bey VandenhÃ¶ck und Ruprecht

1812. VI, 39 S. Ueber Spittler als Historiker von dem Heransgeber, und 569 S. 8.

6) Geschichte Wirtembergs unter der Regierung der Grafen und Herzoge

von L. T. Spittler. GÃ¶ttingen, im Verlag der Witwe Vandenhoek, 1783. 4 Bl.,

308 S. und 84 S. Beilagen. 8.

7) Historische BeytrÃ¤ge zur rechtlichen Untersuchung Ã¼ber das wÃ¼rtem-

bergische Privilegium de non appellando. GÃ¶ttingen 1784. 8.

8) Geschichte des FÃ¼rstenthums Calenberg [Zweyter Theil: Hannover]

seit den Zeiten der Reformation bis zu Ende des siebenzehnten Jahrhunderts.

Zwey Theile. von L. T. Spittler, ordentlichem Professor der Georg-August-Uni-

versitÃ¤t. GÃ¶ttingen, im Verlag der Witwe Vandenhoek 1786. II. 8. â�� Zweite

(unverÃ¤nderte) Auflage. Hannover, Gebr. Hahn. 1798. II. 8.

9) GÃ¶ttingisches Historisches Magazin von C. MeinerÂ« und L. T. Spittler.

Acht Bande. Hannover im Verlage der GebrÃ¼der Helwing 1787 bis 1791. VHI. 8.

â�� Neues GÃ¶ttingisches Historisches Magazin von C. Meiners und L. T. Spittler.

Drei BÃ¤nde. Hannover 1792 bis 94.

Spittlerg Beitrage aufgefÃ¼hrt: Meusel. Gel. Teutschl. 10, 688 bis 691, die von

Meinen*: ebenda 5, 137 bis 145.

Ã�ber Christoph Meiners sieh Wegele, Gesch. d. dtsch. Historiographie S. 850.

10) Sammlung einiger Urkunden und AktenstÃ¼cke zur neuesten Wirtem-

bergischen Geschichte herausgegeben von L. T. Spittler. GÃ¶ttingen, im Vandenhoek -

und Ruprechtsehen Verlage 1791. 8. â�� Zweite Sammlung; sammt einem Entwurf

der Geschichte des engem landschaftl. Ausschusses. GÃ¶ttingen, 1796. 8.

11} Entwurf der Geschichte der EuropÃ¤ischen Staaten vom Hofrath Spittler

in GÃ¶ttingen. Zwei Theile. Berlin, bey August Mylius 1793 und 1794. H. 8.

11 a) Spittler'H Entwurf der Geschichte der EuropÃ¤ischen Staaten. Zweyter

unverÃ¤nderter Abdruck. Mit einer Fortsetzung bis auf die neuesten Zeiten ver-

sehen von Georg Sartoriua. Zwei Theile. Berlin, bey August Mylius. 1807.

H. 8. â�� wiederh. Berlin 1823. II. 8

12) Geschichte der dÃ¤nischen Revolution im Jahr 1660. Vom Hofrath Spittler

in GÃ¶ttingen. Berlin, bey August Mylius 1796. 8 Bl, 286 S. 8.

L'bistoire de la re'volution de Danemarc, traduite de l'Allemand de Mr.

Spittler par F. S. Artaud. Metz 1805. 8.

13) Von der ehemaligen Zinsbarkeit der Nordischen Reiche an den RÃ¶mischen

Stuhl. Eine von der EÃ¶nigl. Societ. der Wissenschaften zu Coppenhagen ge-

krÃ¶nte Preisschrift. Vom Hofrath L. T. Spittler. Hannover, bei den GebrÃ¼dern

Hahn. 1797. 118 S. 8.

14) Nebeninstruction von der Stadt- und Amtsverwaltung zu N. in WÃ¶rtern

berg, ihrem Landesdeputierten ertheilt. Stuttgart 1797. 8.

15) Ueber die Geschichte und Verfassung des Jesuitenordens von L. Th. von

Spittler. Herausgegeben und mit einer chronologischen Uebersicht der Geschichte

deÂ« Ordens und einigen Urkunden begleitet von L * * [Lindau]. Leipzig 1817,

bey W. Rein und Comp. 184 S. 8. Zuerst: Teutsche EncyclopÃ¤die. Frankfurt

a. M. 1793. Bd. 17. Anhang. Ohne des Vf. Namen.

16) Ueber Christoph Besolds ReligionsverÃ¤nderung. Mit ZusÃ¤tsen von G. C.

F. Mohnike. Greifswald 1822. 8.

17) Geschichte des Papstthums, nach Spittlers akademischen Vorlesungen.

Mit Anmerkungen herausgegeben von J. Gnrfitt, fÃ¼r den allgemeinen Gebrauch

erneuert von H. E. G. P au l uÂ«. Heidelberg 1826. 8.

18) Geschichte der KreuzzÃ¼ge. Aus dem litterar. Nachlasse Spittlers von

Dr. Gurlitt herausgegeben und mit Anmerkungen begleitet von C. MÃ¼ller.

Hamburg 1827. 4.

19) Geschichte der Hierarchie von Gregor VII. bis auf die Zeit der Refor-

mation. Ans dem literarischen NachlaB, von Dr. Gurlitt herausgegeben und mit

Anmerkungen begleitet von C. Mfiller. Hamburg 1828. 4.
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20) Vorlesungen Ã¼ber die Geschichte des Papstthums in fÃ¼nf Programmen,

und ein Anhang in drei Programmen, die ausfÃ¼hrlichere Geschichte des Papst-

thums im 18. Jahrhundert enthaltend. Mit einigen Anmerkungen von Dr. J. G.

Garlitt. Originalausgabe, vollstÃ¤ndig herausgegeben. Hamburg 1828. 4.

21) Ludwig Timotheus Freiherrn v. Spittler's Vorlesungen Ã¼ber Politik.

Herausgegeben von Karl WÃ¤chter. Stuttgart und TÃ¼bingen, in der J. G. (Jutta1

sehen Buchhandlung 1828. XXVIII, 450 8. und l S. unbez. Druckfehler. 8.

22) Ludwig Thimotbeus Freiherrn von Spittler's sÃ¤mmtliche Werke.

Herausgegeben von Karl WÃ¤chter. Vierzehn BÃ¤nde. Stuttgart und TÃ¼bingen,

in der J. G. Cotta'scben Buchhandlung. 1827 bis 1837. XIV. 8.

I. Geschichte dea kanonischen Rechts bis auf die Zeiten des falschen Isidorus. â��

Fragment aus einem 2. Theile der Geschichte des kanonischen Rechts. â�� II:

GrundriÃ� der Geschichte der christlichen Kirche (nach der 4. Auflage von 1806).

â�� III. Entwurf Nr. 11) Erster Theil. â�� IV. 1828. Nr. 11) Zweiter Theil. â�� V.

Geschichte der dÃ¤nischen Revolution. â�� Geschichte WÃ¼rttembergs. â�� VI. Ge-

schichte von Hannover. 1. Bund. â�� VII. 1885. Gesch. von Hannover. 2. Band

(neue, vermehrte und verbesserte Auflage). â�� VIII. Vermischte Schriften Ã¼ber

Theologie, Kirchengeschichte und Kirchenrecht. â�� IX. 1836. 2. Band von Bd. VIII.

Geschichte der spanischen Inquisition â�� Geschichte und Verfassung des Jesuiten-

ordens. â�� Vorlesungen Ã¼ber die Geschichte des Papstthums. X. 3. Band von

Bd. VIII. a: Vorlesungen Ã¼ber die Geschichte der MÃ¶nchsorden. â�� b: Ã�ber die

Geschichte des Kirchenrechte. â�� c. Rezensionen. â�� XI. Vermischte Schriften Ã¼ber

deutsche Geschichte, Statistik und Ã¶ffentliches Recht a: GrundriS der Geschichte

des Privatlebens der deutschen FÃ¼rsten. (1782). â�� b: MiBheirathen deutscher

FÃ¼rsten. â�� c: Rezensionen. â�� XII und XIII. 1837. Vermischte Schriften Ã¼ber

wÃ¼rttembergisehe Geschichte, Statistik und Ã¶ffentliches Reiht. â�� XIV. Vermischte

Schriften Ã¼ber Geschichte der europaischen Staaten.

13. Lorenz ron WeBtenrieder, geb. am 1. August 1748, gest. am 15. MÃ¤rz

1829. Vergl. Â§ 224, 78 und dazu Â§ 261, 19 wo zu ergÃ¤nzen ist: Franz Muncker,

Drei KomÃ¶dien des Terenz [Der Selbstpeiniger, Eunuchus, Andria; i. J. 1770]

fibersetzt von Lorenz Westenrieder = BeitrÃ¤ge zur Deutschen Literaturgeschichte

ans MÃ¼nchner Handschriften: Jahrb. fÃ¼r MÃ¼ncbener Gesch. 1894. V, S. 25 bis 52.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 8, 467 bis 470. 10, 820 11, 742. 16, 203. 21, 514f.

b. N. Nekrolog 1829.

c. Maurus Gandershofer, Erinnerung an Lorenz von Westenrieder.

MÃ¼nchen, 1830 8.

d. [Karl Johann Friedrich] von Roth, Lobxchrift auf Lorenz von Weaten-

rieder, gelesen in der Ã¶ffentlichen Versammlung der k. bayer. Akademie der

Wissenschaften zur Feyer des Ludwigs-Tages 1832. MÃ¼nchen, in Commission der

Weber'schen Buchhandlung. 8

e. Gotthilf Heinrich Schubert, Der Erwerb aus einem vergangenen und

die Erwartungen von einem zukÃ¼nftigen Leben. Erlangen 1856. III, 2, 608.

f. Aug. Kluckhohn, Aus dem handschriftlichen Nachlasse L. Westenrieders:

Abhandlungen der bayer. Akad der Wissenschaften 1882. Bd. 16.

g. August Kluckhohn, Ã�ber Lorenz von WestenriederÂ« Leben und Schriften.

Bamberg, Buchnersche Verlagsbuchhandlung 1890. 8. == Bayerische Bibliothek

begrÃ¼ndet und bg. von Karl von ReinbardstÃ¶ttner und Karl Trautmann. Band 12.

h. F. Eeinz, Ã¼ber Aventins Tagebuch (Aventins Hauskalender): MÃ¼nchn.

Sitzungsberichte 1890. S. 313 big 328.

i. Forschungen zur Kultur- und Literaturgeschichte Bayerns, hg. von K. von

ReinhardstÃ¶ttner. MÃ¼nchen und Leipzig 1894. Buch 2, S. 201 f.

Briefe an Westenrieder von F. H. Jacobi und Chn. F. WeÃ¼e: Â§ 228, 5. f. --=

Band IV. S. 272.

1) Jahrbuch der Menschengeschichte in Bayern von Professor Westenrieder.

MÃ¼nchen, 1782 und 1788. Bey Johann Baptist Strobl. Zwei Theile. 8.

2) Geschichte von Baiern, fÃ¼r die Jugend und das Volk. Auf hÃ¶chsten Be-

fehl bg. von der baierschen Akademie der Wissenschaften. MÃ¼nchen 1785. bey

Johann Baptist Strobl. II. 8.

3) Baierisch-historischer Calender oder Jahrbuch der merkwÃ¼rdigsten baierischen

Begebenheiten alt- und neuer Zeiten fÃ¼r 1787 v. L. Westenrieder. MÃ¼nchen bey



300 Buch VII. Phantastische Dichtung. Â§ 293, V. 13â��14.

Joseph Lindauer. 1787 bis 1815. XX. 12. Von 1790 an: Historischer Calender

von L. Westenrieder. 1815: XX. und letzter Jahrgang.

4) BeytrÃ¤ge zur vaterlÃ¤ndischen Historie, Geographie, Statistik und Lund-

wirthschaft samt einer Uebersicht der schÃ¶nen Literatur. Hg. von Lorenz Westen-

rieder. MÃ¼nchen 1788 bis 1817. X. 8.

Ein Inhaltsverzeichnis zu diesen zehn BÃ¤nden giebt Gandershofer Nr. c. S. 167

bis 167.

5) AbriÃ� der baierischen '.Geschichte. Ein Lese- und Lehrbuch. Von L.

Westenrieder. MÃ¼nchen, 1798. Bey Joseph Lindauer. 8.

6) Geschichte der [2. Band: kÃ¶niglich] baierischen Akademie der Wissen-

schaften, auf Verlangen derselben verfertigt, von Lorenz Westenrieder. MÃ¼nchen,

zu finden im akademischen BÃ¼cherverlage. 1801 und 1807. H. 8.

7) Lorenz v. Westenrieder's sÃ¤mmtliche Werke. Erste vollstÃ¤ndige Original-

ausgabe, [vom 3. Bande an: Herausgegeben von Ernst Grosse.] Kempten, 1831

bis 1838. Druck und Verlag der Joa. KÃ¶sel'scben Buchhandlung. XXXII. 16. und

Kempten 1831 bis 1838. X. 4.

I: Schriften Ã¼ber bildende Kunst. â�� II und III: Geschichte des dreiÃ�ig-

jÃ¤hrigen Krieges. â�� IV und V: Leben des guten JÃ¼nglings Engelhof. â�� VI. 1832.

a: SchluÃ� von Band V. â�� b: Schriften Ã¼ber das Theater. â�� VII: Dritter Band

zu Band II und III. â�� VIII. a: Geschichte der schÃ¶nen BÃ¼rgerstochter von

MÃ¼nchen. â�� b: Henriette Foley. Eine rÃ¼hrende Geschichte.

IX. a: Ueber die Ehe. â�� b: Von dem Zustande der Musik in MÃ¼nchen. â��

c: Ueber die Bayern. â�� d: Ob wir bey dem Fortschritte, welchen gegenwÃ¤rtig die

menschlichen Kenntnisse nehmen, klÃ¼ger handeln, als Sachsen, PreuÃ�en und Oester-

raich? (1783). â�� e: Was gibt einer Nation Macht und Ansehen? (1782). â�� f: All-

gemeine Begriffe einer Staatsverfassung fÃ¼r jeden BÃ¼rger und Einwohner. (1782).

â�� g: Zum Andenken des Andreas Felix von Oefele (vorher: MÃ¼nchen 1780). â��

h: Zum Andenken grosser und guter Seelen. â�� i. An unsere lieben Landsleute.

X. a: AufklÃ¤rung in Bayern (1780). â�� b: An Uns (1781). â�� c. An meine

Zeitgenossen. â�� d: Ueber National-Erziehung. Ein Fragment fÃ¼r die Nachwelt â��

e: Charaktere aus MÃ¼nchen. f: Der Traum in drei NÃ¤chten. â�� XI. a: Schlug

von Band X. f. â�� b: Von dem Unterschiede eines groÃ�en Geistes, und eines Helden. â��

c: Auszug aus Briefen eines Reisenden durch Bayern. â�� d: Fragmente aus dem

Alterthume. Von dem Kunstneide der Schauspieler, worin gesagt wird, daÃ� von je

her die Kunst durch die KÃ¼nstler am schÃ¤ndlichsten gelitten habe (Quintus Aninius).

XII. Fortsetzung von Band XL d. â�� XIII. 1833 a: Einleitung in die schÃ¶nen

Wissenschaften (vorher: MÃ¼nchen 1777. 8.). â�� b: Von der TragÃ¶die. â�� o: Von

der EpopÃ¶e (Miltons verlornes Paradies).

XIV. Biographische Schriften, a: Johann Franz Seraph Edler von Kohlbrenner

(.vorher: MÃ¼nchen 1783. 8.). â�� b: Ferdinand Sterzinger. â�� c: Johann Georg von

Lori. â�� d: Johann Georg Dominikns von Linbrun. â�� e: Johann Anton von

Wolter. â�� f: Gtarhoh Steigenberger. â�� g: Jakob Anton Kollmann. â�� h: Johann

Baptist StrÃ¤ub. â�� i: Franz Andreas Schega. â�� k: Graf Sigmnnd v. Haimhausen.

â�� 1: Heinrich Braun. â�� m: Andreas Zaupser. â�� n: Theodor Sedlmaier.

XV. a: Johann Eucharius Freih. von Obermaier. â�� b: Franz Xaver Epp. â��

c: Franz Xaver Hueter. â�� d: Johann Nepomuk Mederer. â�� Gemischte Abhandlungen

und Reden, pÃ¤dagogischen und statistischen Inhalts, e: Erinnerungen Ã¼ber die

Ursachen des geringen Nutzens, welchen man in den Schulen aus der LectÃ¼re

der classischen Autoren erhÃ¤lt (1774). â�� f: Warum man in den Schulen gewÃ¶hn-

lich mehr die Wissenschaften, als die Weisheit erlernet (1774). â�� g: Von den

Ursachen, warum die FrÃ¼chte der Schulverbesserungen nicht plÃ¶tzlich sichtbar

und allgemein werden (1775). â�� h: Von den gewÃ¶hnlichen Hindernissen und

MÃ¤ngeln guter KÃ¶pfe (1776). â�� i: Meine Meinung Ã¼ber den Geldreichthum, die

freie Concurrenz, und die unbedingte BevÃ¶lkerung (1803).

XVI. a: Ob man BÃ¼rger und Bauern aufklÃ¤ren soll. â�� b: Warum man

mit der AufklÃ¤rung der BÃ¼rger und Bauern noch so weit zurÃ¼ck, und wie weit man

gleichwohl gekommen ist (1790). â�� c: Woher kommt es, daÃ� Dikasterianten keinen

Geschmack an der Literatur besitzen, oder denselben verlieren? â�� f: Ob aus lÃ¼der-

lichen Jungen brauchbare MÃ¤nner werden. â�� g: Warum groÃ�e KÃ¶pfe so gar oft

seltsame KÃ¶pfe sind. â�� h: FÃ¼r Bayerns TÃ¶chter. â�� i: Hundert SÃ¤tze Ã¼ber die wich-

tigsten GegenstÃ¤nde. â�� k: Briefe Ã¼ber und aus Gastein (vorher: MÃ¼nchen 1817. 8.).



Lorenz von Westenrieder. Konrad Mannert. 301

XVIL Westenrieders historische Kalender. â�� XVIII. a: Aus Deutschlands

Staategeschichte. â�� b: Aus der Geschichte deutscher Sitten, GebrÃ¤uche und

Meinungen. â�� XIX. 1834. a: Fortsetzung der historischen Kalender. â�� b: Aus

dem Leben der deutschen KÃ¶nige, und rÃ¶mischen Kaiser (1792).

XX und XXI. Fortsetzung der histor. Kalender (Heinrich 2. bis Konrad 4.

1002 bis 1254). â�� XXII und XXIII. Fortsetzung der histor. Kalender (K. Wilhelm

von Holland 1254 bis K. Sigmund 1437). â�� XXIV und XXV. Fortsetzung der histor.

Kalender (Hussitenkriege 1419 bis Karl 5. 1558). â�� XXVI. 1835. und XXVII.

Fortsetzung der histor Kalender (Fortschritte des deutschen religiÃ¶sen, sittlichen,

literarischen Zustandes unter den Nachfolgern Karls 5. bis 1714). â�� XXVIII und

xxiY Fortsetzung der histor. Kalender (Kaiser Joseph 1. 1705 bis znm Ende

des siebenjÃ¤hrigen Krieges). â�� XXX. 1836. SchluÂ« der histor. Kalender (bis 1815).

XXXI. 1837. Abril der bayerischen Geschichte. - XXXII. 1888. Des Ab-

risses der bayerischen Geschichte zweiter Theil. Von 1180 bis 1799.

14. Konrad Mannert, geb. am 17. April 1756 in Altdorf, Lehrer an der

Sebalder Schule in NÃ¼rnberg, 1797 Professor der Geschichte in Altdorf, 1805 in

Wflrzbnrg, 1807 in Landshut, 1826 in MÃ¼nchen. Hier ist er am 27. September

1834 gestorben.

a. Will-Nopitsch Bd. 6, S. 356 bis 858. Band 8, S. 465.

b. Meusel, Gel. Teutschl. 5, 28f. 10, 248. 11, 508. 14, 487. 18, 617.

c. N. Nekrol. 1834. II, 783 bis 787.

d. Allg. dtsch. Biographie 1884. 20, 199f. (Wegele).

Brief an Chn. Gottfr. SchÃ¼tz: Darstellung seines Lebens. Halle 1835. 2, S. 236 f.

1) Geschichte der Vandalen. Leipzig 1785. 8.

2) Geschichte der unmittelbaren Nachfolger Alexanders. Aus den Quellen

geschÃ¶pft von Konrad Mannert. Leipzig im Verlage der I)ykischen Buchhandlung.

1787. XVI, 381 S. 8.

3) Geographie der Griechen und RÃ¶mer aus ihren Schriften dargestellt von

Konrad Mannert. NÃ¼rnberg, Landshut and Leipzig 1788 bis 1831. X in 16 Ab-

theilungen. 8.

I. NÃ¼rnberg 1788. â�� Zweyte, umgearb. Aufl. 1799. â�� Dritte Auflage. Leipzig

1829: AllgemeinÂ» Einleitung. Hispanien. â�� H, 1. NÃ¼rnberg 1789. Zweite Auf.

NÃ¼rnberg 1804: Das transalpinische Gallien. â�� II, 2. NÃ¼rnberg 1795. Zweite A u II.

Leipzig 1822: Britannien. â�� III. NÃ¼rnberg 1792. â�� Zweite Aufl. Leipzig 1820:

Germania, Rhaetia, Noricnm, Pannonia. â�� IV. NÃ¼rnberg 1795. â�� Zweite Aufl.

Leipzig 1820: Der Norden der Erde von der Weichsel bis nach China. â�� V, l und

2. NÃ¼rnberg 1797. Zweite Aufl. Leipzig 1829: Indien und die Persische Monarchie

bis znm Euphrat. - VI, 1. NÃ¼rnberg 1799. â�� Zweyte Aufl. Leipzig 1881: Arabien,

Palastina, PhÃ¶nicien, Syrien, Cypern. â�� VI, 2 und S. NÃ¼rnberg 1801 und 1802:

Kleinasien. â�� VII. Landshut 1812: Thracien, lllyrien, Macedonien, Thessalien,

Epirus. â�� VIII. Leipzig 1822. Zweite Aufl. Leipzig 1822: Das nÃ¶rdliche Griechenland.

Der Peloponnesus. Die Inseln des Archipelagus. â��- IX, 1. 1823 und IX, 2. 1823:

Italia nebst den Inseln Sicilia, Sardinia, Corsica u. s. w. â�� X. 1825: Afrika. 1. Ost-

kÃ¼ste von Afrika, Aethiopia, Aegyptus. 2. Marmarika, Kyrene, die Syrten, Karthago,

Numidia, Mauritania, WestkÃ¼ste von Afrika, das innere Afrika, die westlichen Inseln.

4) Miscellanea meist Diplomatischen Inhalts. Bearbeitet von Konrad Mannert.

NÃ¼rnberg, in der Adam Gottlieb Schneider und Weigelschen Kaiserl. privil. Kunst-

und Buchhandlung 1795. 8.

5) Freyheit der Franken. Adel. Sklaverey. Untersuchungen Ã¼ber einen Theil

der altdeutschen Verfassung, angestellt von Konrad Mannert. NÃ¼rnberg und Alt-

dorf, bei J. C. Monath und J. F. KuBler. 1799. 8.

6) Statistik der EuropÃ¤ischen Staaten. Bearbeitet von Konrad Mannert, Pro-

fessor der Geschichte zu WÃ¼rzburg. Bamberg und WÃ¼rzburg, bey Joseph Anton

GÃ¶bhardt. 1805. IV, 458 S. und zwei unbez. mit Druckfehlern. 8.

7) Die Ã¤lteste Geschichte Bajoariens und seiner Bewohner. AUH den Quellen

entwickelt von Konrad Mannert. NÃ¼rnberg und Sulzbach, im Verlage der J. E. Seidel-

sehen Kunst- und Buchhandlung. 1807. 8.

Vinc. v. Pallhausen, PrÃ¼fung der von Herrn Conrad Mannert . . . aus den

Quellen entwickelten Geschichte Bajoariens. MÃ¼nchen 1808. 8.
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8) Kaiser Ludwig IV. oder der Baier. GekrÃ¶nte Preisschrift von Konrad

Mannert. Landshut, bei Philipp KrÃ¼ll, UniversitÃ¤tsbuchhÃ¤ndler. 1812. 8.

9) Handbuch der Alten Geschichte. Aus den Quellen bearbeitet von Konrad

Mannert. Berlin und Leipzig, 1818. In G. C. Nanck's Buchhandlung. 8.

10) Die Geschichte Bayerns aus den Quellen und anderen vorzÃ¼glichen HÃ¼lfs-

mitteln bearbeitet von Eonrad Mannert. Leipzig, In der Hahn'schen Verlagsbuch-

handlung. 1826. II. 8.

11) Geschichte der alten Deutschen besonders der Franken von Konrad Mannert.

Stuttgart und TÃ¼bingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1829 und 1882. II. 8.

15. Johann Caspar Friedrich Manso, geb. am 26. Mai 1759 in Zella Sankt

Blasii bei Gotha . . . sieh Â§ 275, 10 Band V. S. 457.

a. Meusel, Gel. Teutschl 5, 30 bis 33. 10, 243. 11, 509. 14, 488. 18, 618.

b. Ernst Friedrich Glocker, Rede zum Andenken Dr. J. C. F. Manso's. Nebat

einem Anhange zweyer Gedichte und einem chronologischen Verzeichnisse der

Schriften Manso's. Breslau, bei A. Gosohorsky. 1826. IV, 60 S. 8.

c. Fr. v. Matthisson's Literar. NachlaÃ�. Band 4. Berlin 1832. S. 130.

d. Julius TrÃ¶ger, Rektor Manao imXenienkampfe: Festschrift zur 250jÃ¤hrigen

Jubelfeier des Gymnasiums zu 3t. Maria Magdalena zu Breslau. Breslau, 1893. 4.

Teil II, 8. l bis 25. Auch besonders erschienen.

Briefe an Chn. Gottfr. SchÃ¼tz: Darstellung seines Lebens. Halle, 1834. l,

383 bis 392. â�� andere s. unten S. 807.

Briefe an Manso von Garve: % 222, 16. Briefe b. II, 311 bis 380.

1) Virgil von der Landwirtschaft. Vier BÃ¼cher. Metrisch Ã¼bersetzt und mit

Anmerkungen erlÃ¤utert. Jena 1783. 8.

2) Biiuv X<M UniT/us. Bion und Moschus. [Originaltext und Ã�bersetzung nebst

zwei Abhandlungen Ã¼ber B. und M.] Gotha 1784 8. â�� Eine durchaus neue Ã�ber-

setzung von Manso erschien u. d. T.: Bions und Moschus Idyllen Ã¼bersetzt und er-

lÃ¤utert. Leipzig 1807. 8. Darin auch Ã�bertragung von Theokrits 19..20. und 27.1dylle.

3) KÃ¶nig Oedipus. Aus dem Griechischen des Sophokles [in Alexandrinern]

nebst einer Abhandlung. Gotha 1785. 8. Vergl. % 257, 35. 7) =- Band V. S. 258.

4) lieber die HÃ¶ren und Grazien. Zwey mythologische Abhandlungen. Jena,

in der CrÃ¶kerschen Buchhandlung 1787. 94 S. 8.

5) Das befreyte Jerusalem, ein episches Gedicht in zwanzig GesÃ¤ngen. Nach

dem Italienischen des Torquato Tasso. Erster (einz.) Band. Leipzig 1791. 8. ent-

halt die ersten fÃ¼nf GesÃ¤nge; den 6. Gesang verÃ¶ffentlichte Manso: W. G. Becken

Erholungen 1798. Bd. l, S. 78 bis 118.

6) Ueber den Genius der Alten. Breslau 1791. 4. â�� Wiedergedr.: Nene Bibl.

der schÃ¶n. Wiss. Band 44, St. 2, S. 163 bis 182 und Nr. 8) e.

7) Manso's Anteil an den Nachtragen zu Sulzer Â§ 202, 8 (1792 f.) verzeichnet

JÃ¶rdens 6, 815f. â�� Vergl. Â§ 240, 1) d = Band IV. S. 672.

8) Versuche Ã¼ber einige GegenstÃ¤nde aus der Mythologie der Griechen and

RÃ¶mer von J. C. F. Manso. Leipzig in der Dyckiachen Buchhandlung. 1794. 8.

a: Ueber die Venus. â�� b: Ueber den Amor. â�� c: Ueber die HÃ¶ren. Vergl.

Nr. 3). â�� d: Ueber die Grazien. Vergl. Nr. 3). â�� e: Ueber den Genius der Alten.

Vergl. Nr. 6). f: Ueber die Farcen (vorher: Neue Bibl. der schÃ¶n. Wiss. Band 36,

St. l, S. l bis 22 u. d. T.: Ueber Schicksal und dessen bildliche Vorstellung beim

Homer und spÃ¤tem Dichtern).

9) Christian Garve, nach seinem schriftstellerischen Charakter. Zur An-

kÃ¼ndigung der ... PrÃ¼fung ... von Johann Caspar Friedrich Manso. Progr. Breslau

1799. Ã�6 S. 4. Vergl. Nr. 15) d und Â§ 222, 16. Nr. b = Band IV. S. 176.

10) Sparta. Ein Versuch zur AufklÃ¤rung der Geschichte und Verfassung

dieses Staates, von J. C. F. Manso. Leipzig, in der Dyckischen Buchhandlung.

1800 bis 1805. III. in fÃ¼nf Abtheilungen. 8.

11) Leben Constantins des GroÃ�en, nebst einigen Abhandlungen geschicht-

lichen Inhalts, von J. C. F. Manso. Breslau, bey Wilhelm Gottlieb Korn. 1817. 8.

12) Geschichte des PreuÃ�ischen Staates vom Frieden zu Hubertusburg bis zur

zweyten Pariser Abkunft. 1763â��1815. Frankfurt am Main. Verlag der Hermann-
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sehen Buchhandlung. 1819 bis 20. III. 8. â�� Zweite, berichtigte Ausgabe. Frank-

furt a. M. 1835 bis 36. III. 8. â�� Dritte unverÃ¤nderte Ausgabe. Frankfurt und

Leipzig. 1839. III. 8.

FranzÃ¶sisch: Histoire politique, administrative, civile et militaire de la

Prasse, depuis la fin du regne de Frederic-le-Grand jusqu'au traite de Paris de 1815.

Paris 1828. HL 8.

13) Ueber die Bildung der Rhetorik unter den Griechen. Progr. Breslau,

1820. 4. * Nr. 15) a.

14) Ueber Horazens Beurtheilung der alteren Dichter der RÃ¶mer. Progr.

Breslau, 1817. 4. = Nr. 15) c.

15) Vermischte Abhandlungen und AufsÃ¤tze von J. C. F. Manso. Breslau,

bey Wilhelm Gottlieb Korn. 1821. 8.

a: =-- Nr. 18). â�� b: Ueber das rhetorische GeprÃ¤ge der rÃ¶mischen Litteratur. â��

c: = Nr. 14). â�� d: Christian Garve nach seinem schriftstellerischen Charakter =

Nr. 9). â�� e: Johannes von MÃ¼ller. Eine Schulrede. â�� f: An vere de Martino Luthero

Taticinatus sit Joannes Hussus. - g: Ueber den Begriff der Nemesis. â�� h: Die

Cilicischen SeerÃ¤uber. â�� i: Ueber Ã¶ffentliche RedeÃ¼bungen auf Schulen. â�� k:

Observationes in D. Junii Juvenalis satiras. â�� 1: Critische und philologische

Kleinigkeiten. â�� m: Anhang einiger Gedichte.

16) Geschichte des Ost-Gothischen Reiches in Italien, von J. C. F. Manao.

Breslan, Verlag von Josef Max und Comp. 1824. 8.

16. Arnold Hermann Ludwig Heereii, geb. am 25.Oktober 1760 in Arbergen

bei Bremen, studierte in GÃ¶ttingen und machte mit Gustav Hugo (Â§ 293, III. 1)

und Frdr. Bouterwek (Â§ 276, 6) eine denkwÃ¼rdige Reise nach Italien, den Nieder-

landen und Paris, wurde nach seiner RÃ¼ckkehr 1787 auÃ¼erordentlicher, 1794 ordent-

licher Professor der Philosophie, 1801 der Geschichte in GÃ¶ttingen und starb dort

als Geh. Jnstizrat am 6. MÃ¤rz 1842. Er war mit einer Tochter des Philologen

Heyne, einer Schwester der Therese Huber, verheiratet; sie starb 1861 in GÃ¶ttingen.

Heeren faBte den allgemein politischen Gesichtspunkt in der Geschichte auf

und war mehr eleganter, fÃ¼r diplomatische BedÃ¼rfnisse berechnender Darsteller als

Forscher.

a. Mensel, Gel. Teutschl. 3, 150 bis 152. 9, 535f. 11, 328. 14, 67. 18, 84f.

22H, 632 f.

b. Zeitgenossen 1818. Zweiter Band. Heft 5, S. 173 bis 176.

c. Nachher Nr. 16) Theil I. a.

d. N. Nekrolog 20, 217 bis 224.

e. Augsburger Allgemeine Zeitung 1842. Nr. 25.

f. G. Waitz' GÃ¶ttinger Historiker von KÃ¶hler bis Dahlmann: GÃ¶ttinger

Professoren. Gotha. Friedrich Andreas Perthes. 1872. S. 248 f.

g. Allg. dtsch. Biogr. 1880. 11, 244 bis 246 (Wegele).

h. Aus Ph. A. Stapfers Briefwechsel, hg. von R. LuginbÃ¼hl. Basel 1891. l,

224 228

Briefe an Gentz: Â§ 293, I. 1. 26) V, aa = oben S. 198.

Briefe an Heeren von J. v. MÃ¼ller: oben Nr. 10. C. 33) XVI. a = S. 295.

1) Bibliothek der alten Litteratur und Kunst mit ungedruckten StÃ¼cken aus

der Escurialbibliothek und Ã¤ndern. GÃ¶ttingen bey Johann Christian Dieterich.

1786 bis 1794. Zehn StÃ¼cke. 8.

Herausgeber waren von StÃ¼ck l und 2: Tychsen und Mitscherlich, von St. 3

bis 7: Tychsen und Heeren, von St. 8 bis 10: Heeren.

2) Ideen Ã¼ber die Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten

Volker der alten Welt von A. H. L. Heeren. GÃ¶ttingen, bei Vandenhoek und Rup-

recht 1798 und 1796. II. 8. â�� wiederb.: 1804 und 1805. II. 8. - Dritte Auflage

1815. II. 8. â�� ZusÃ¤tze zur dritten Ausgabe fÃ¼r die Besitzer der zweiten (von

Band l und 2). GÃ¶ttingen 1815. 8. â�� Band 1: Africa. Band 2: Asien.

Dritter Theil, 1. und 2. Abtheilung. GÃ¶ttingen 1812. 8. Enth. Griechen.

Nachdruck: Wien 1817. III. 8.

Vergl. Jenaische Allg. Litt.-Ztg. 1813. Erg.-Bl. Sp. 49 bis 60 (B. Niebuhr).

Vierte sehr verbesserte Auflage 1824 bis 1826. Drei Bande in sechs Ab-

theilungen. 8. = Werke Nr. 16) Theil 10 bis 15. Vergl. Schlosser. Nr. 30. 8) II. h.
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Vergl. G. G. Gervinus, Historische Briefe 1832 = Ges. kleine Schriften. Karls-

ruhe 1838. S. l bis 134.

3) Geschichte des Studiums der classischen Litteratur seit dem Wiederaufleben

der Wissenschaften. Mit einer Einleitung, -welche die Geschichte der Werke der

Classiker im Mittelalter enthÃ¤lt, von A. H. L. Heeren GÃ¶ttingen, bey Johann

Georg Rosenbusch. 1797 und 1801. II. 8. Der zweyte Band enthalt als erstes

Buch: Das fÃ¼nfzehnte Jahrhundert und ist bey Johann Friedrich liiiwer erschienen).

- - Geschichte der KÃ¼nste und Wissenschaften seit der Wiederherstellung derselben

bis an das Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Von einer Gesellschaft gelehrter

MÃ¤nner ausgearbeitet. Vierte Abtheilung. Philologie. = Nr. 16) Werke Theil 4 und 5

unter dem Titel: Geschichte der classischen Litteratur im Mittelalter in zwei Theilen.

4) Handbuch der Geschichte der Staaten des Alterthums, mit be-

sonderer RÃ¼cksicht auf ihre Verfassungen, ihren Handel und ihre Colonieen, zum

Gebrauch Ã¶ffentlicher Vorlesungen von A. H. L. Heeren. GÃ¶ttingen, im Verlage bey

Joh. Georg Rosenbusch's Wittwe. 1799- 8. â�� Zweite sehr verbesserte Auflage.

GÃ¶ttingen, bey Johann Friedrich RÃ¶wer 1810. 6. â�� Dritte verbesserte Auflage 1817.

8. â�� Vierte Auflage (in den Werken) 1821. 8. â�� FÃ¼nfte Auflage 1828. 8. â�� NacL-

druck: Wien 1817. 8. Vergl. Schlosser. Nr. 30. 8) I. h. und H h.

5) Memoires sur des Campagnes des Pays-Bas en 1746, 1746 et 1747.

A Goettingue 1803. 8.

6) Kleine historische Schriften von A. H. L. Heeren, Professor der Geschichte

in GÃ¶ttingen. GÃ¶ttingen, bey Johann Friedrich RÃ¶wer. 1803 bis 1808. III. 8.

â�� Nachdruck: Wien 1817. II. 8. â�� Zweite Auflage (in den Werken) 1821.

I. a: Entwickelung der politischen Folgen der Reformation fÃ¼r Europa. Ein

vorlÃ¤ufiger Versuch zu der Beantwortung einer, von dem FranzÃ¶sischen National-

institut aufgegebenen, Preisfrage. â�� b: Geschichte der Revolution der Graccben. â��

c: Versuch einer historischen Entwickelung des Ursprungs und Fortgangs des Britti-

schen Continental-Interesse. Erster Theil von Heinrich VII bis auf das Haus Hannover.

â�� H. 1805. d: Zweyter Theil von c. Periode des Hauses Hannover. â�� e: Ueber

die Entstehung, die Ausbildung und den praktischen EinfluB der politischen Theorien

in dem neueren Europa. â�� f: Ueber die Colonisation von Aegypten und ihre Folgen

fÃ¼r das EuropÃ¤ische Staatensystem Ã¼berhaupt, und besonders fÃ¼r RuÃ�land. â�� III. g:

Versuch einer Entwickelung derFolgen der KreuzzÃ¼ge fÃ¼r Europa. Eine vom National-

institut von Frankreich gekrÃ¶nte Preisschrift. Sieh Nr. 7).

7) Versuch einer Entwickelung der Folgen der KreuzzÃ¼ge fÃ¼r Europa. Eine

Preissehrift. Vom Hofrath A. H. L. Heeren. GÃ¶ttingen, bey Johann Friedrich

RÃ¶wer. 1808. 8.

FranzÃ¶sisch: Essai snr l'influence des Croisades, Ouvrage qui a partage1 le prii.

Par A. H. L. Heeren, Traduit de l'Allemand par Charles vi 11 er s. A Paris chez

Treutel et WÃ¼rz. 1808. 8.

8) Handbuch der Geschichte des europÃ¤ischen Staatensystems und

seiner Colonien von der Entdeckung beider Indien bis zur Errichtung des franzÃ¶sischen

Kaiserthrons. GÃ¶ttingen, bey Johann Friedrich RÃ¶wer. 1809. 8. â�� Verbesserte

Ausgabe 1811. 8. - Dritte Ausgabe 1819. 8. â�� Vierte Auflage (in den Werken)

1821. 8. â�� FÃ¼nfte Auflage 1830. 8. â�� Vergl. Schlosser. Nr. 30. 8) L h. und H. h.

9) Johann von MÃ¼ller der Historiker. Von A. H. L. von Heeren. Virtus clara

aeternaque habetur. Sallust. Leipzig, bey G. J. GÃ¶schen. 1809. 92 8. 8. â�� Werke.

Theil 6, S. 469 bis 497.

10) Spittler. Von Arn. H. L. Heeren und Gnst. Hugo, nebst einigen An-

merkungen eines Ungenannten. Berlin, bey August Mylius. 1812. VHI, 64 S. 8.

11) Christian Gottlob Heyne (Â§ 220, 4). Biographisch dargestellt, von Arn.

Herrn. Lud. Heeren. GÃ¶ttingen, bey Johann Friedrich RÃ¶wer. 1813. 8.

Vergl. Â§ 283, 3. 33) Vierter Band, Nr. l und Schlosser. Nr. 30. 8) H. h.

12) Der deutsche Bund in seinen VerhÃ¤ltnissen zu dem europÃ¤ischen Staaten-

â�¢ysteme. GÃ¶ttingen 1817. 8.

18) Etwas Ã¼ber meine Studien des alten Indiens von A. H. L. Heeren. Antwort

an Herrn Prof. A. W. von Schlegel auf dessen an mich gerichtete drei ersten Briefe

in seiner Indischen Bibliothek [Â§ 283, 1. 52) II. 10]. GÃ¶ttingen, bei Vandenhoek

nnd Ruprecht. 1827. 8.
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14) Sieh unten F. A. Ukert. Nr. 85. 8).

15) Meine Antwort auf die SchmÃ¤hungen des geheimen Hofraths und Professors

Schlosser in Heidelberg; in den Heidelberger JahrbÃ¼chern im Mayheft dieses Jahra

von A. H. L. Heeren. GÃ¶ttingen bei Vandenhoeck und Ruprecht. 1831. 20 S. 8.

16) Lateinische Abhandlungen Ã¼ber Plutarch, Strabo, Ptolomaeus, Ceylon,

Palmyra u. s. w., meist in der SocietÃ¤t der Wissenschaften gelesen.

17) Historische Werke von Arnold Herrmann Ludwig Heeren. GÃ¶ttingen,

bei Johann Friedrich RÃ¶wer. 1821 bis 1826. XV. 8.

Theil I bis III. 1821: Vermischte historische Schriften.

I. a: Vorrede nebst Schreiben an einen Freund mit biographischen Nach-

richten Ã¼ber den Verfasser. â�� b: = Nr. 6) a. â�� c: Anhang zu b: Etwas Ã¼ber

die Folgen der Reformation fÃ¼r die Philosophie; eine am Reformationsjubileo

gehaltene Bede. â�� d: = Nr. 6) c und d. â�� e: Anhang zu d: ErÃ¶rterung der

Fragen, die bewaffnete Neutralitat betreffend. â�� f: = Nr. 6) e.

II. 1821. g: Ueber die Mittel zur Erhaltung der NationalitÃ¤t besiegter

VÃ¶lker. â�� h: = Nr. 6) g. â�� i: Ueber den EinfluÃ� der Normannen auf FranzÃ¶-

sische Sprache und Litteratur; geschrieben 1789. â�� k: = Nr. 6) f. â�� 1: Beilage

zu k: Ueber die Verpflanzung des Kameeis nach dem Cap der guten Hoffnung. â��

m: Der deutsche Bund in seinen VerhÃ¤ltnissen zu dem EuropÃ¤ischen Staaten-

syatem; bei ErÃ¶ffnung des Bundestags 5. Nov. 1816. â�� n: Nachschrift zu m

HL o: Ueber den historischen Werth der Biographien Plutarch's; geschrieben

1821. â�� p: = Nr. 6) b. Statt Revolution: Staatsunruhen. â�� q: ArchÃ¤ologische

und antiquarische AufsÃ¤tze. â�� r: Historische Miscellen. â�� s: Inhalt der Vorlesungen,

geh. in der Gesellsch. der Wissenschaften.

IV und V. 1822: Geschichte der classischen Litteratur im Mittelalter. â�� VI.

1823: Biographische und literarische Denkschriften. â�� VII. 1821: Geschichte der

Staaten des Alterthums. 4. Aufl. â�� VIII und IX. 1822: Handbuch der Geschichte

des europÃ¤ischen Staatensystems. 4. Aufl. â�� X bis XII. 1824: Ideen: I. Asiatische

VÃ¶lker, 3 Abtheilungen, 4. Aufl. â�� XIII und XIV. 1826: Ideen. II. Afrikanische

VÃ¶lker, 2 Abtheilungen, 4. Aufl. â�� XV. 1826: Ideen. III. EuropÃ¤ische VÃ¶lker,

1. Abtheilung. Griechen. 4. Aufl.

17. Karl Wilhelm Ferdinand von Funck, geb. am 13. Dezember 1761 in

Braunschweig, 1780 Lieutenant in kursÃ¤chsischenDiensten, Freund Schillers wÃ¤hrend

dessen Aufenthalts bei KÃ¶rner in Dresden, stieg in den verschiedenen militÃ¤rischen

Graden, 1810 Generallieutenant der Kavallerie, trat 1813 in Ruhe und zog sich nach

WÃ¼rzen zurÃ¼ck. Dort ist er am 7. August 1828 gestorben.

a. Zeitgenossen 1830. 3. Reihe. Heft 2.

b. Montbe, Die KursÃ¤chsischen Truppen im Feldzuge von 1806. II, 262f.

c. Allg. dtsch. Biogr. 1878. 8, 200f. (Flathe).

Sieh Schillers Briefwechsel mit KÃ¶rner.

Briefe an (3) Schiller: A. Cohns Autogr.-Katalog (W. v. Maltzahn) 1890 Nr. 304.

Brief an Funck von Schiller: Â§ 249, B, I. 38); Hoffmann v. Fallersleben, Find-

linge 1860. S. 301; Jonas, Schillers Briele 5, 159l', vergl. 519 und dazu 7, 283.

1) Gustav Adolph von Schweden vor seiner Theilnehmung an dem deutschen

Krieg: Schillers Neue Thalia 1792. Band l, St. 2, S. 229 bis 275. St. 8, S. 307

bis 374 = Band V. S. 190.

2) Geschichte Kaiser Friedrichs des Zweiten. Zfillichau und Freystadt, in der

Frommannischen Buchhandlung. 1792. 8 Bl. Vorerinnerung, 400 S. 8.

3) Robert Gniscard Herzog von Apulien und Calabrien: Schillers HÃ¶ren 1797.

Bd. 9, St. l, S. l bis 58. St. 2, S. l bis 83. S. 3, S. l bis 14 = Band V. S. 197.

Vergl. Â§ 288, 1. 12) c = oben S. 104.

4) GemÃ¤lde aus dem Zeitalter der KreuzzÃ¼ge. Vier Theile. Leipzig: F. A.

Brockhaus. 1821 bis 1824. IV. 8.

L: Tancred. Balduin III. â�� II. 1823: Die letzten KÃ¶nige von Jerusalem und

Saladin. â�� III. 1824: Die Kreuzfahrer und Saladin nach dem Falle des KÃ¶nig-

reichs Jerusalem. Konrad von Montferrat, Kaiser Friedrich I. und Richard der

LÃ¶wenherzige. â�� IV. 1824: Kaiser Friedrich II. und der heilige Ludwig.

5) Erinnerungen aus dem Feldzuge des sÃ¤chsischen Corps, unter dem General

Grafen Reynier im Jahr 1812: aus den Papieren des verstorbenen Generallieutenants

(ioodeke, Orondriaz. VI. 2. Aufl.* 20
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von Funck. Dresden und Leipzig, in der Arnoldischen Buchhandlung. 1829.

VIU, 215 S. 8.

18. Ernst Ludwig Posselt, geb. am 22. Januar 1763 in Durlach, studierte

in GÃ¶ttigen und StraÃ�burg, Regierungsadvokat in Durlach, 1784 badischer Geheim-

sekretÃ¤r und Prof. am Gymnasium in Karlsruhe, 1791 Amtmann in Gernsbach bei

Kastadt, 1796 Legationsrat. Nachdem er seine Entlassung genommen hatte, lebte

er in Durlach, Karlsruhe, TÃ¼bingen, Erlangen, NÃ¼rnberg und StraBburg. Im J. 1798

grÃ¼ndete er die Allgemeine Zeitung und redigierte sie bis zum September ds. J. In

einem Anfall von Irrsinn stÃ¼rzte er sich auf einer Reise in Heidelberg am 11. Juni 1804

aus dem Fenster. Noch an demselben Tage starb er an den Folgen dea Sturzes.

a. Mensel, Gel. Teutschl. 6, 152 bis 155. 10, 432. 11, 620. 15, 76. 19, 187.

b. Gradmann S. 468 bis 471.

c. JÃ¶rdens 1809. 4, 197 bis 210.

d. Taschenbuch fÃ¼r edle Weiber und MÃ¤dchen auf das J. 1805. S. 177 bis 193.

e. Ludwig A. Schubart, Sendschreiben Ã¼ber Posselt's Leben und Charakter.

MÃ¼nchen 1805. 8. Sieh auch (Becker's) Nationalzeitung der Teutschen 1805. St. 5

(Ludw. Schubart}.

f. Siegmund Friedrich Gehres, Kleine Chronik von Durlach. Theil 2 a. u.

d. Titel: Lebensbeschreibung von E. L. Posselt. Mannheim, LÃ¶ffler. 1827. 8. S. 231

bis 272. â�� g. Allg. dtsch. Biogr. 1888. 26, 461 bis 464 (Binder). â�� h. Sieh

unten S. 807.

Briefe an (33) Joh. v. MÃ¼ller: hg. von Maurer-Constant Band 3, S. 263 bis 326.

Briefe an Posselt von Joh. MÃ¼ller: Nr. 12) Vorrede S. 2f. - Schnbart: Â§ 230,12.

Briefe e und f. = Band IV. S. 834; vergl. auch Dav. Frdr. StrauÃ�, Schubart's

Leben in seinen Briefen: ebenda g) 2, 305.

1) An Sterne's Geist. Carlsruhe 1783. 8. o. N.

2) Wissenschaftliches Magazin fÃ¼r AufklÃ¤rung. Hg. von Ernst Ludwig Posselt.

Kehl, bei J. G. MÃ¼ller, altern, HochfÃ¼rstl. Markgran. Badenschen Hof- und Kanzlei-

Buchdrucker. (Vom 2. Bande an: Leipzig, bey Friedrich Gotthold JakobÃ¤er). 1785

bis 1788. III in 14 Heften. 8.

Erster Band. Erstes Heft, a: Ueber die alten Schicksale der Teutschen in

fremden Kriegsdiensten. ***. â�� b: Ist es wohl noch der MÃ¼he werth, die rÃ¶mische

Sprache zu studiren? Posselt. Sieh nachher Nr. 15) m. â�� c: Kann die Todesstrafe auf

den Kindermord ohne Verlezung der gÃ¶ttlichen Geseze abgeschaft werden, und ist ea

rathsam, dieses zu thun, oder nicht? Gottfried LeB in GÃ¶ttingen. â�� d: MerkwÃ¼rdiger

Versuch der rÃ¶mischen Curie den Herzog August, KurfÃ¼rsten von Sachsen, zum

katholischen Glauben zu bewegen 1585. Kanzler Le Bret in Stuttgard. â�� e: Hypo-

thetischeErklÃ¤rungdes berÃ¼hmten mechaniechenSchachspielersdesHerrnvonKempele.

Hofrath Joh. Lohr. BÃ¶ckmann in Carlsrube. â�� f: Anrede des General-Advocaten

Herrn Talon an KÃ¶nig Ludwig XIV. im Parlament den 15. Jenner 1648 gehalten. â��

g: Welche Philosophie ist wahr? Heinrich Johann von Hahn. â�� h: Eines Bar-

fÃ¼Ã�er-Kann eilten aufgeklÃ¤rte Exegese des mosaischen Texte von Sodoms Untergang

und der Verwandlung von Loths Frau in eine SalzsÃ¤ule. Posselt. â�� i: Die neu-

entdekte rÃ¶mische BÃ¤der zu Badenweiler in der obern Markgrafschaft Baden.

Posselt. â�� k: Anfrage an das Publikum, Manns Georg von Merckelbach betreffend.

Zweites Heft, a: PrÃ¼fung der auf die Lehre von der anziehenden Kraft der

Pflanzen gegrÃ¼ndeten neuen Frommeischen Theorie vom Kleebau. Professor Jos.

Gottl. KÃ¶lreuterin Carlsrnhe. â�� b: Ueber die UngÃ¼ltigkeit der Testamente nach

dem natÃ¼rlichen Rechte. Geh. Legationsrath Joh. CarlConr. Oelrichs in Berlin. â��

c: Cato von Utika nach Plutarch. Kirchenrath Gottl. Aug. Titte l in Karlsruhe. â��

d: Ueber die DenkmÃ¤ler der ersten Geschichtschreiber. Hofrath Peter Wolfter

in Mannheim. â�� e: Wer die Jurisprudenz verbessern will, muB erst einreissen.

Hofkammerrath Carl B Ã¶l l in Anspach. â�� f: Vergleichung der Belagerung von

Ilium mit der Belagerung von Ptolemais. Prof. Seybold in Buchsweiler. â�� g: Ver-

muthungen Ã¼ber die wahre Lage der von Valentinian I. wider die Allemannen nicht

weit von Basel angelegten Vestung Robur. Hof-Diakon Aug. Gottl. Preuschen in

Carlsruhe. â�� h: Zwei authentische Actenstficke, die wegen der in Hungarn einzu-

fÃ¼hrenden Conscription entstandenen Unruhen betreffend. â�� i: Schwedische Kriegs-

macht in Teutschland zu Ende des dreiÃ�igjÃ¤hrigen Kriegs. â�� k: Nachricht ans

Publikum, eine Anekdote in GÃ¶kingks Journal von und fÃ¼r Teutschland betreffend.
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Drittes Heft. &: Einige isolirte Bemerkungen, auf einer kleinen Schweizer-

reisegesamlet. BÃ¶ckmann. â�� b: Von nÃ¼zlicher Anlegung eines eigenen Fabriken-

lind Commerz-Collegiums. B oll. â�� c: Akademische Anrede beiErÃ¶fnung teutscher

Vorlesungen Ã¼ber das rÃ¶mische Recht. Prof. F. X. Jellenz in Freiburg. â�� d:

Ueber das Postwesen, besonders in Teutschland, dessen Geschichte, Rechte und

MÃ¤ngel. Posselt. Sieh nachher II. l, b. und Nr. 15) n. â�� e: Gedanken und Vor-

schlÃ¤ge Ã¼ber die Verbesserung des Hebammenunterrichts. ***. â�� f: Sonderbarer

Briefwechsel zwischen KÃ¶nig Erich XIV. von Schweden und dem dÃ¤nischen Feld-

obersten, Graf GÃ¼nther von Schwarzburg. â�� g: Ein Wort Ã¼ber FÃ¼rstenerziehung.

Nach den Ideen des Freih. von Seckendorf. Amtsassessor A. Elwert in Dorn-

berg. â�� h: Ueber Philipps des GrosmÃ¼thigen zweifache Ehe. Posselt. Sieh nach-

her Nr. 15) 1. â�� i: Der Kaiserlichen Abgesandten bei dem WestphÃ¤lischen Friedens-

kongreÃ� im Mai 1646 verfaÃ�tes Bedenken von der Wichtigkeit des Elsasses und

der Vestung Breisach, auch was dem deutschen Reich daran gelegen sey, dal

solches an Frankreich nicht Ã¼berlassen werde- â�� k: Frage. L***.

Viertes Heft, a: Der Mann am Kapitol oder die Sendung der MÃ¶nche. An

mein Vaterland. Jellenz. â�� b: Freundschaftliche PrÃ¼fung einiger SÃ¤ze in Herrn

Justizrath und Prof. Mayers ErlÃ¤uterungen des westphÃ¤lischen Friedeng Ã¼ber geist-

liche Mediatstifter, GÃ¼ter, deren inn- und auslÃ¤ndische Renten. Job. Nik. Fr. B r au er. â��

c: Ueber Hierarchie und Jesuiten. Voneinem angesehenen katholischen Geistlichen.â��

d: Zur Prognose, fÃ¼r Ã�rzte. Kaufmann. Schweikhard. Zandt. â�� e: Von der

Gewalt, die der westphÃ¤lische Frieden duldet. â�� f: Von Actum und Datum. â�� g:

Etwas von Schulen. A. G. Preuschen. â�� h: Ueber die Wahrheit der menschlichen

Erkenntnis gegen die scheinbarsten EinwÃ¼rfe, vorzÃ¼glich der subtilen Zweifler. â��

i: Von dem Unholz. Phil. Christ- Hildebrand. â�� k: Nachricht ans Publikum.

Zweiter Band. Leipzig, bei Friedrich Gotthold JacobÃ¤er. 1786. Erstes Heft.

a: BeitrÃ¤ge zu einer Geschichte der Markgrafschaft Baden und ihrer Bewohner.

Hof- und Regierimgerath H. W. von GÃ¼nderode. â�� b: Fortsetzung von I. 8, d. â��

c: Hat die Politik gegen AuswÃ¤rtige ein Gewissen? Hof- und Regierungsrath Fr.

von Drais. â�� d: Ein StÃ¼ck der Ã¤ltesten Englischen Geschichte. Elwert. â�� e:

Auch ein Beitrag zur Erziehung. Jellenz. â�� f: Ueber Krankenanstalten, vorzÃ¼glich

die zu MÃ¼nchen. â�� g: Weltlicher Diener Uniform. Boell. â�� b: Berichtigung

einiger historischen IrrthÃ¼mer. das Kloster Schwarzach betreffend.â�� i: Untersuchung

Ã¼ber die Frage: Welches ist heut zu Tage das Maas der herrschenden AufklÃ¤rung

in den Prinzipien der gelehrten Erziehung, und welche Folgen ergeben sich daraus

in Absicht auf die Ã¶ffentliche Verbesserung dieser Erziehung? Aug. Friedr. Pauli

in Ludwigsburg. â�� k: MerkwÃ¼rdiger Rangstreit zwischen einem teutschen Reichs-

fÃ¼rsten und einem pÃ¤pstlichen Nuntius. Job. Ludwig Kl Ã¼ber in Erlangen.

Zweites Heft, a: Geschichte Kaiser Ludwig's 4. (so). Wolfter. â�� b: Anti-

Hiero oder Ã¼ber die GlÃ¼ckseligkeit der KÃ¶nige. Nach Schlossers verteutschtem

Hiero des Xenophon. Regierungsadvocat JOB. Aul, von BÃ¤ndel in Freiburg. â�� c:

Bemerkungen Ã¼ber Joh. Jac. Mosers Rede, wie UniversitÃ¤ten, bes. in der juristischen

FacultÃ¤t in Aufnahme zu bringen und darinn zu erhalten. â�� d: Eine Policey-Sorge:

Ge-'indsverbesserung im Badischen. Tittel. â�� e: Ueber die Reden groÃ�er RÃ¶mer

in den Werken ihrer Geschichtschreiber. Posselt. Sieh nachher Nr. 15) b. Auch

einzeln erschienen: Kehl 1786. 8. â�� f: Ueber den Frieden und das freye Amerika.

Drittes Heft, a: Denkmal, dem verstorbenen Freiherrn Hektor Wilhelm

von GÃ¼nderode gen. von Kellner geweiht. Freih. v. Drais. â�� b: Ueber

Karls des Grollen und Ludwigs des Frommen Unternehmungen, Anstalten, Grund-

sÃ¤tze und Verdienste. â�� c: Uedanken, Wahrnehmungen und VorschlÃ¤ge, die ge-

heime Proselytenmacherey in Teutschland betreffend. Z ... z. â�� d: Anfrage an

Litteratoren, eine Papier-Hsch. betr. A. Elwert. â�� e: Ueber Gesetzreformen.

B. â�� f: Ueber die Concuree in der Oesterreichischen Monarchie. â�� g: Gustav

Adolph. Eine Aufforderung an Teutschland. Freiherr von Zinck. â�� h: Ueber

Pforzheim. â�� i: Geistererscheinungen und MÃ¶nchsbetrug. KlÃ¼ber. â�� k: Ein

kleiner Beytrag zur KenntniB alter GebrÃ¤uche an teutschen HÃ¶fen. â�� 1: Be-

schreibung des Landes Oesterreicb und der kaiserlichen Erblande und KÃ¶nigreiche.

Ein Beytrag zur Statistik des vorigen Jahrhunderts.

Viertes Heft. 1787. a: Ueber teutache Historiographie. Posselt. Sieh nachher

Nr. 15)a. Auch einzeln: Durlach 1786.8. â�� b: Eines praktischen Oekonomen Gedanken

aber die Verbesserung des Rebbaues. â�� c: Fredegund und Brunehild. - d: Ein paar

"Worte Ã¼berDenkfreyheit â�� e: Feuerord nung Philipp des GroBmÃ¼thigen (ohngefÃ¤hrvom

20*
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J. 1560). â�� f: Versuch Ã¼ber das Ebenbild Gottes. â�� g: Marbod. â�� h: Fragment einer

Schweizerreise.â�� i: Ueber unsere Prediger, von einem aufgeklÃ¤rten kathol ischen Lay en,

nicht fÃ¼r seine Glaubensgenossen allein gesagt. â�� k: Idee zu einigen Kapiteln eines

Criminalcodex. BÃ¤ndel. â�� l: Uebersicht der Kriegsmacht Kaiser Ferdinands HI. im

30j. Kriege. Elwert. â�� m: Nachricht von der schwimmenden Insel auf dem Nonnmatt-

weyher in der obern Markgrafschaft Baden. Pfarrer J. G. W. Ziegler in Neuen-

weg.â�� n: Beschreibung eines Codicis msc.juris Alemannici (Schwabenspiegel). Elwert.

Dritter Band. Erstes Heft, a: Der Beruf zum Klosterleben. Jellenz. â��

b: Der mÃ¼rrische Schachspieler. Jellenz.â�� c: Schubart und Trenk. E. v. Seh.â��

d: Lorenzo von Medicis. â�� e: Rede eines amerikanischen Richters bey der Auf-

nahme zweyer Hessen zu BÃ¼rgern. Jellenz. â�� f: Ueber die hundertjÃ¤hrige Feyer

der Akademien. Pf** S**r. â�� g: CÃ¤sar Tiberius wider den Luxus der RÃ¶mer.

Posselt. â�� h: Letzte Fehde und Tod des berÃ¼hmten Ritters Franz von Sickingen. â��

i: An die JÃ¼nglinge meines Vaterlandes. Ueber UrbanitÃ¤t und Studium der Alten.

BÃ¤ndel. â�� k: GroÃ�e Handlungen einiger altern teutschen Geistlichen. â�� 1: Etwas

Ã¼ber das VerhÃ¤ltnis zwischen alter und neuer Historiographie.

Zweites Heft, a: Friedrich dem GroÃ�en. Posselt. Sieh nachher Nr. 15) g.

Auch einzeln: Carlsruhe 1787. 8. â�� b: Ueber die besten und ausfÃ¼hrbarsten Mittel,

den Kindermord zu verhÃ¼ten. Baron von Zinck in Emmendingen. â�� c: Die schÃ¶ne

Gegend. Jellenz. â�� d: Von M. lodocus Neobolus und seinem seltnen Buche Ã¼ber

die Vielweiberey. Prof. Job. Nas t inStuttgart. â�� e: Noch etwas Ã¼berHistoriographie

und Schmidts Geschichte der Teutschen. D â��fâ��e. â�� f: Brief eines jungen MÃ¶ncha

an sein MÃ¤dchen bey Aufhebung des Klosters. Jellenz. â�� g: Wer kann dafÃ¼r?

Eine Fehde fÃ¼r den Fatalismus. Arthur. â�� h: Altdeutsche Sachen.

Drittes Heft, a: Bey Gelegenheit des teutschen Bundes. Isaak Maus, Bauers-

mann zu Badenheim in der Pfalz. â�� b: Das Wiederseh'n. Jellenz. â�� c: Paren-

tation am Grabe Clemens 14. 1774. Jellenz. â�� d: Die Hofgalla. Jellenz. â��

e: Auf des Ferdinandischen Regiments aus den Deux Avares entlehnten Manch:

la Garde passe . . . Jellenz. â�� f: SchluÃ� von III. 2, b. â�� g: Des berÃ¼hmten

Ritters GÃ¶tz von Berlichingen Gefangenschaft in Heilbronn, 1519- 1522. â�� h: Des

Thebaners Cebes GemÃ¤hide des menschlichen Lebens. Stadtrath von BÃ¤ndel in

Villingen. â�� i: Ueber unsere BroschÃ¼ren.

Viertes Heft. 1787. a: Skizze einer Geschichte aller Ã¶streichischen Erblande.

J. M. Weissegger. â�� b: Die kirchliche Gesandtschaften. Jellenz. â�� c: Ueber

Ovid's Lieder der Liebe, mit dem Versuch einer Uebersetzung. Posselt. Vgl. Nr. 6).

FÃ¼nftes Heft, a: Fortsetzung von III. 4, c. â�� b: Ueber Volksreden. Den

Edlern der Nation zur Beherzigung. Posselt. â�� c: Dem Vaterlandstod der vier-

hundert BÃ¼rger von Pforzheim. Posselt. Sieh nachher Nr. 15) h. Auch einzeln:

Carlsruhe 1788. 8. â�� d: Ueber die verschiedenen Arten von historischen Beweisen

und deren Werth. â�� e: Schreiben des Herzogs von SÃ¼lly an die KÃ¶nigin und Regentin

in Frankreich, nachdem er seiner Dienste erlassen und ihm hergegen einmal hundert-

tausend Kronen sammt der WÃ¼rde eines Obermarschalls der Krone Frankreich an-

geboten worden, darinn das KÃ¶nigliche groÃ�e Einkommen der Krone Frankreich

etlichermaaÃ�en angezeiget wird. 1611. â�� f: Ueber die Ehe und den CÃ¶libat. Aus

des Palingenii Zodiacue vitae, mit Noten eines katholischen Priesters.

Sechstes Heft, a: Fortsetzung von III. 4, b. â�� b: Orkus und Elysium. Bruch-

stÃ¼ck aus dem sechsten Buch der Aeneide, metrisch Ã¼bersetzt. Neu ff er. â�� c: Be-

schreibung eines SchÃ¼tzenfestes vom Jahr 1561. (von Heinrich Gering von ZÃ¼rich). Sieh

S. 807.â�� d: Weit davon ist gut vor den SchuÃ�. Jellenz. â�� e: Brite. Jellenz.

3) Geschichte der deutschen FÃ¼rstenvereine. Leipzig 1787. 8. Vergl. Nr. 15) e.

4) Geschichte der Teutschen fÃ¼r alle StÃ¤nde von Ernst Ludwig Posselt. Leipzig-,

bey Friedrich Gotthold JacobÃ¤er, 1789 und 1790. II. 8. Fortgesetzt von Karl Heinrich

Ludwig PÃ¶litz. 1805 und 1819. H. 8. â�� wiederholt: Stuttgart 1828. IV. 12.

5) Die BÃ¼rger in Worms, und die DreyzehnmÃ¤nner in Worms. Zur lehr-

reichen Warnung fÃ¼r alle ReichsbÃ¼rger ... gegen den Konrektor G. W. BÃ¶hmer, das

Collegium der Dreyzehner. Frankfurt und Leipzig 1789. Fol. Sieh Meusel 6, 153.

Georg Wilhelm BÃ¶hmer, D. Ernst Ludwig Posselt. Zur lehrreichen Warnung

fÃ¼r alle Injurianten. Frankfurt und Leipzig, 1790. 4.

6) Des Publius Ovidius Naso Lieder der Liebe. Metrisch verdeutscht. Leipzig'

1789. 8. Einiges daraus schon oben Nr. 2) III. 4, c. 5, a.
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7) Ueber Mirabeaus Histoire geerbte de la Cour de Berlin, aus authentischen

Quellen. Karlsruhe 1789. 8.

8) Archiv fÃ¼r altere und neuere, vorzÃ¼glich Teutache Geschichte, Staatsklug-

heit und Erdkunde. (Auf dem zweyten BÃ¤ndchen: Hg. von E. L. Poaselt). Mem-

mingen, bey Andreas Seyler. 1790 und 1792. II. 8.

9) Geschichte Karls 12., KÃ¶nigs von Schweden, nach Voltaire von Ernst

Ludwig Poaselt. Karlsruhe, in Schmieders Verlag, 1791. 8 Bl. Vorrede, 502 S. 8.

â�� Marburg 1804. 8. â�� Neue Auflage. Frankfurt und Leipzig. 1805. 8. â�� Stutt-

gart 1828. II. 12.

10) Geschichte Gustafs III. KÃ¶nigs der Schweden und Gothen, von Ernst

Ludwig Posselt. Karlsruhe, in Schmieders Buchhandlung, 1792. 8. â�� Nachdruck:

StraÃ�burg [d. i. Frankfurt a. M.]. â�� Neue Auflage: GieÃ�en 1805. 8.

11) Bellum populi Gallici adversus Hungariae Borussiaeque reges eorumque

socios. Annus MDCCXCII. Scriptore Ern. Ludov. Posaelt. GÃ¶ttingae, apud

Vandenhoek et Ruprecht 1793. 207 S. 8.

Krieg der Franken gegen die wider sie verbÃ¼ndeten MÃ¤chte. Jahrgang 1792.

Ans dem Lateinischen des Ernst Ludwig Posselt (unter Posselts Aufsicht). GÃ¶t-

tingen, bei Vandenhoek und Ruprecht 1793. 8. â�� Regensburg 1793. 8. â�� Der

Jahrgang 1798 erschien Frankfurth in Commission bey Wilhelm Fleischer. 1794.

XVI, 280 8. 8. Vorher war schon eine andere Ã�bersetzung erschienen: E. L.

Posselts Geschichte des Krieges der franzÃ¶sischen Nation wider die KÃ¶nige von

Ungarn und PreuÃ�en und deren Alliirte . . . Geschichte des Jahres 1792. Aus dem

Lateinischen. Frankfurt und Leipzig 1793. 8.

FranzÃ¶sisch: Histoire de la Guerre des Francois contre les Puissances coalisees

de l'Europe. T. I. A Ronnebourg 1802. 8. â�� Histoire de la guerre des Francois

contre la Coalition de l'Europe. I. 1790-93. Zwickau 1808. 8.

12) Unparteyische, vollstÃ¤ndige und actenmÃ¤sige Geschichte des peinlichen

Prozesses gegen Ludwig XVI KÃ¶nig von Frankreich. Von Ernst Ludwig Poaselt.

Zwei Theile. Basel 1798. o. V. IL 8. â�� Vergl. JÃ¶rdens 4, 206, 15. - Der

ProceÃ� gegen den letzten KÃ¶nig von Frankreich, Ludwig den Sechzehnten, und

dessen Gemahlin. Ein Beitrag zur Geschichte der franzÃ¶sischen Revolution. Von

D. Ernst Ludwig Poaaelt. Erster [einz.] Band. NÃ¼rnberg 1802. 8.

18) Taschenbuch fÃ¼r die neueate Geschichte. 1. bia 9. Jahrgang. NÃ¼rnberg

1794 bis 1803. IX. 8. â�� Der 10. Jahrgang, unvollendet und von einem un-

genannten ergÃ¤nzt und herausgegeben, erschien NÃ¼rnberg 1804.

14) EuropÃ¤ische Annalen. Jahrgang 1795 (bis 1806) von Ernst Ludwig

Poaaelt. TÃ¼bingen, in der J. G. Cottaischen Buchhandlung. XII zu .je 12 StÃ¼cken

oder vier BÃ¤nden. 8. Nach Posselts Tode fortgesetzt unter Redaktion von K.

J. Stegmann bia 1820, von da an als Politische Annalen von Fr. Murhard.

15) Ernst Ludwig Posselt's kleine Schriften. NÃ¼rnberg, in der Bauer- und

Manniscben Buchhandlung. 1795. 8.

a: Uiber teutsche Historiographie. Vorher Nr. 2) II. 4, a. Vergl. 2) III. l,

1. 2, e. â�� Uiber die Reden groser RÃ¶mer in den Werken ihrer Geschichtschreiber.

Vorher Nr. 2) H. 2, e. â�� c: Uiber Anekdoten Ã¼berhaupt, insonderheit Anekdoten

von Kaiser Rudolf von Hapsburg. â�� d: Aphorismen Ã¼ber BÃ¼ndnisse in Teutachland

Ã¼berhaupt, insonderheit zur GrÃ¤nzbeatimmung der FÃ¼rsten-Vereine. â�� e: An unsre

FÃ¼rsten, als Zueignung vor einer Geschichte der FÃ¼rstenvereine. Vergl. vorher

Nr. 8). â�� f: Erste Geschichte und EntwÃ¼rfe des teutschen Bundes; aus den eigen-

hÃ¤ndigen AufsÃ¤zen Friedrich's des GroÃ�en. â�� g: Friedrich dem GroÃ�en. Vorher

Nr. 2) III. 2, a. â�� h: Dem Vaterlandstod der vierhundert BÃ¼rger von Pforzheim.

Vorher Nr. 2) HI. 5, c. â�� i: Dem Andenken Augusts Johann von Hahn. Vorher

einzeln: Carlsruhe 1788. 8. â�� k: Versuch eines National-Almanachs fÃ¼r Tentsche.

â�� 1: Uiber die zweifache Ehe Philipp's des GrosmÃ¼tbigen, Landgrafen von Hessen.

Vorher Nr. 2) I. 3, h. Vergl. 2) III. 2, d. â�� m: Ist es wohl noch der MÃ¼he werth,

die rÃ¶mische Sprache zu studiren? Vorher Nr. 2) I. l, b. â�� n: Uiber daa Post-

wesen, besonders in Teutschland. Vorher Nr. 2) I. 3, d.

16) Entwurf eines historischen GemÃ¤hldea der Fortschritte des menschlichen

Geintes. NachlaÃ� von Condorcet in's Teutsche Ã¼bersetzt durch Ernst Ludwig

Posselt. TÃ¼bingen 1796 im Verlage der J. G. Cottaiachen Buchhandlung. 4 Bl.,

325 S. und drei ungez. S. 8.
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17) Marche et resultat de la gnerre soutenue par la France contre la Coa-

lition jusqu'Ã¤ la paix 1797. Strasbourg 1798. 8.

18) Neueste Weltkunde, herausgegeben von E. L. Posselt. TÃ¼bingen 1798.

4. Die Fortsetzung mit Huber als: Allgemeine Zeitung. TÃ¼bingen und Augsburg-

1798 f. 4.

19) Ewald Friedrich Graf von Hertzberg. Mit AuszÃ¼gen aus seiner Corre-

spondenz, die neuesten WeltHÃ¤ndel betreuend von Ernst Ludwig Poaselt. TÃ¼bingen

1798, im Verlage der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 55 und 58 S. 8.

20) Lexikon der franzÃ¶sischen Revolution oder Sammlung von Biographien

der wichtigsten MÃ¤nner, die sich im Laufe derselben besonders ausgezeichnet

haben. Von Ernst Ludwig Posselt. NÃ¼rnberg, 1802. Im Verlag der Bauer- und

Mannischen Buchhandlung. 8.

Der FreimÃ¼thige 1804. Nr. 217. S. 347.

Fortsetzung: Chronologisches Register der frÃ¤nkischen Revolution, von Er-

Ã¶ffnung der ersten Versammlung der Notablen, bis zur EinfÃ¼hrung der Consnlar-

Regiernng, 22. Febr. 1787. - 15. Dec. 1799. Von D. E. L. Posselt. Bedeutend

vermehrt und fortgesetzt von Karl Jochmus. TÃ¼bingen, in der J. G. Cotta'schen

Buchhandlung 1808, 1809 und 1820. III. 8.

21) StaatsGeschichte Europa's vom Tractat von Amiens bis zum Wiederaus-

bruch des Krieges zwischen Frankreich und England von E. L. Posselt. Als Taschen-

buch fÃ¼r 1805. TÃ¼bingen, im Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 12.

Die Fortsetzung, die Ereignisse bis zum Jahre 1811 enthaltend, Jahrgang 2

bis 7 (TÃ¼bingen 1816) stammt von anderen.

22) SÃ¤mmtliche Werke mit Anmerkungen herausgegeben von W. Weick.

Stuttgart 18^8. VI. 12. Band l bis 4: Geschichte der Deutschen. â�� Band 5

bis 6: Karl XII.

23) Posselt gab heraus: Hektor Wilhelm von GÃ¼nderode, samtliche Werke aus

dem Teutschen Staats- und Privat-Rechte, der Geschichte und MÃ¼nzwissenschaft,

mit neuen Abhandlungen und vielen ZusÃ¤tzen. Leipzig 1787 und 1788. II. 8.

19. Karl Ludwig Fernow, geb. am 19. November 1768 in Blumenhagen

bei Pasewalk, Sohn eines Ackerknechtes; Apothekerlehrling; widmete sich der

Zeichenkunst, ging deshalb nach Weimar und Jena und mit Baggesen (Â§ 291, 5)

nach Italien (sieh dazu unten S. 807), wurde 1802 Professor in Jena, 1804 Biblio-

thekar der Herzogin Amalie in Weimar, Freund von Jobanna Schopenhauer. Er

starb am 4. Dezember 1808 in Weimar.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 2, 310 f. 9, 334. 11, 217 f. 13, 369 big 371. 16, 344.

17, 561 f. 22 n, 124.

b. Neuer Tentscher Merkur 1808. Dez. 8. 278 bis 302 (BÃ¶ttiger); 1809.

MÃ¤rz S. 161 bis 164 (Ludw. Nauwerck).

c. Zeitung fÃ¼r die elegante Welt 1808 Nr. 234.

d. Morgenblatt 1808 Nr. 303, vergl. 307. 1809 Nr. 210.

e. Allg. Lit.-Zeitung 1809. Januar Nr. 19. S 145 bis 157 (J. G. Grub er);

dazu Berlin. Monatsschrift 1809. Dezember S. 356 bis 864 (J. H. Wal t h er);

[Neue] Jen. Allg. Lit.-Ztg. 1809. Intell.-Blatt Nr. 20, S. 157 f.

f. Johanna Schopenhauer, Carl Ludwig Fernow's Leben. TÃ¼bingen, in

der J. G. Cottaschen Buchhandlung. 1810. 8.

Achim von Arnim: Kleists Berliner AbendblÃ¤tter 1811 Nr. 25 und 26 vom

30. und 31. Januar.

g. JÃ¶rdens 1811. 6, 882 bia -910.

h. Goethe, Tag- und Jahres-Hefte = W. A. I. 35, 155 f. 262. 36, 41. 264.

387 f. â�� W. v. Biedermann, Goethes GesprÃ¤che 2, 116 bis 119 u. o.

i. Allg. dtsch. Biographie 1877. 6, 716f. (Arth. Richter).

Briefe an a. Baggesen: Aus Jens Baggesens Briefwechsel mit K. L. Reinhold

und F. H. Jacobi Leipzig 1831. Bd. 2, S. 369 bis 380. - Ã�. Baggesen und Rein-

hold: Heils Penelope fÃ¼r 1844. S. 318 big 885. â�� y. K. A. BÃ¶ttiger: Dresdner Kgl.

Bibliothek. Vergl. dazu: N. teutscher Merkur 1808 Dec. S. 303 bis 314, 1809 Jan.

5. 69 bis 82, Febr. 8. 116 bis 124; BÃ¶ttigers ZustÃ¤nde und Zeitgenossen Bd. 2,

S. 283 bis 286 und Magdeb. Ztg. 1891. Beil. Nr. 52. â�� cf. Wilh. Jog. Kaiman,

s. GrÃ¤fin Purgstall (vgl. Literatur-Blatt. Wien 1879. Nr. 9): Im neuen Reich 1879.

2, 813 bis 833. 869 bia 877. Sieh auch H. M. Richter, GeistesstrÃ¶mungen.
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Berlin 1875. S. 817 f. â�� C. Matthisson: Â§ 271, 3. 6) = Band V. S. 249. â�� n Lndw.

Nauwerck: JÃ¶rdens 6,894 f. â�� ,V. Beinhold siehÃ�. â�� t. Wieland: Dresdner Kgl.Bibliothek.

Briefe an Fernow von BÃ¶ttiger: Dresdner Kgl. Bibliothek. â�� Goethe: Fr.

Strehlke, Goethe's Briefe. Berlin 1882. Theil l, S. 180f. Weim. Ansg. IV. 17,

210. â�� W. v. Humboldt: Euphorien 3, 70.

1) Sendschreiben an den Schauspieldirektor, Herrn Fischer, Ã¼ber das Schweri-

nische Theater. Schwerin 1792. 8.

2) Fernows BeitrÃ¤ge in periodischen Schriften verzeichnet JÃ¶rdens 6, 908. Vgl.

Nr. 5) RÃ¶mische Studien; Â§ 231, 3, i, Â§ 243, 2). 15) = Band IV. S. 363. 698. 700;

Â§ 253, 39) = Band V. S. 191; Â§ 289, 3. 6) IV, b â�� Band VI. S. 112. Schreiben

Herrn MÃ¼llers, Mahlers in Rom Ã¼ber die AnkÃ¼ndigung des Herrn Fernow von

der Ausstellung des Herrn ProfeÃ�or Carstens in Rom: Schillers HÃ¶ren 1797. Bd. 9,

St. 3, S. 21 bis 44. Bd. 10, St. 4, S. 4 bis 16. Dazu vergl. Goethe an Schiller

1797 Februar l und an Bury, April 28 = W. A. IV. 12, 28f. 113.

3) Gemahlde der merkwÃ¼rdigsten HauptstÃ¤dte von Europa. Ein Taschenbuch

auf das Jahr 1803, enthaltend ein Gemahlde von Rom. Gotha, bey J. Perthes 1802. 12.

Vorbericht von C. A. BÃ¶ttiger. Auch u. d. T.: Sitten- und KulturgemÃ¤hlde von Rom.

4) Leben des KÃ¼nstlers Asmus Jakob Carstens, ein Beitrag zur Kunstge-

schichte des achtzehnten Jahrhunderts von Carl Ludwig Fernow. Leipzig, 1806,

bei Johann Friedrich Hartknoch. 8.

K. A. BÃ¶ttiger: FreimÃ¼thiger 1806 Nr. 108; Â§ 243, 11) 7 â�� Band IV. S. 699

= Goethe (Hempel) 28, 815f.; Hermann Grimm, Ã�ber KÃ¼nstler und Kunstwerke.

Berlin 1865. S. 78f.

Carstens Leben und Werke von K. L. Fernow. Hg. und ergÃ¤nzt von Her-

mann Riegel. Mit 2 Bildnissen und der Handschrift von Carstens. Hannover,

Rumpier. 1867. XII, 404 S. 8.

5) RÃ¶mische Studien von Carl Ludwig Fernow- ZÃ¼rich bei H. GeBner. 1806

bis 1808. III. 8. K. A. BÃ¶ttiger: FreimÃ¼thiger 1806 Nr. 130.

I. a: Ã�ber den Bildhauer Canova und dessen Werke (auch besonders erschienen).

â�� b: Ober die Begeisterung des KÃ¼nstlers (vorher im Kggerschen Magazin fÃ¼r

1798). â�� c: Ã�ber das KunatschÃ¶ne. â�� II. d: Ã�ber die Landschaftsmalerei (vorher

im N. dtsch. Merkur 1803). â�� e: Ã�ber die beweglichen Theater des Kurio (vorher

im N. dtsch. Merkur 1797). â�� f: Ã�ber den Begrif des Kolorits (vorher in Meusels

Neuen Miscellaneen St. 10). â�� g: Ã�ber den Ã¤sthetischen Eindruk der Petcrnkirche

(in Rom). â�� h: Ã�ber die Improvisatoren (vorher im N. dtsch. Merkur 1801). â��

III. i: Ã�ber den Zwek, das Gebiet und die GrÃ¤nzen der dramatischen Malerei- â��

k: Ã�ber Rafaels Teppiche. â�� 1: Ã�ber die Mundarten der italienischen Sprache.

6) Sieh Â§ 220. 1. 20 = Band IV. S. 128.

7) Leben Lodovico Ariosto's des GÃ¶tlichen, nach den besten Quellen verfaÃ�t

Ton C. L. Fernow. ZÃ¼rich, bei Heinrich GeBner 1809. XXXII, 310 S. 8.

Morgenblatt 1809. Nr. 210 (BÃ¶ttiger).

7x) Francesco Petrarca dargestellt von C. L. Fernow. Nebst dem Leben

dea Dichters und ausfÃ¼hrlichen Ausgabenverzeichnissen hg. von Ludwig Hain.

Altenburg und Leipzig: F. A. Brockhaus. 1818. VIII, 352 S. 8.

Diese Arbeit ist eine wÃ¶rtliche Ã�bersetzung einer Abhandlung von Hana

Bernhard M er i an, (geb. am 28. September 1783 m Liestall bei Basel, gestorben

am 12. Februar 1807 m Berlin als Direktor der Klasse der schÃ¶nen Wissenschaften

bei der Akademie), die dieser in den Nouveaux Memoires der Berliner Akademie

(Jahrgang 1786) verÃ¶ffentlicht hatte. Infolge eines Irrtums von Johanna Schopen-

hauer wurde Fernow nach seinem Tode als Verfasser des Werkes betrachtet.

20. Karl Ludwig Johann Cnrths, geb. im Jahre 1764 in Calbe a. d. Saale,

besuchte 1777 bis 1783 die Schule des Klosters Bergen, studierte in Frankfurt an

der Oder und Halle Rechtswissenschaft; Auditeurbei dem Infanterie-Regiment Prinz

Heinrich, nach dem Feldzuge 1792Regiments-Quartiermeister. Nach 1806 widmete er

sich ganz der schriftstellerischen ThÃ¤tigkeit undschriebzu Schillers Abfall der Nieder-

lande den SchluÃ�, dessen Vorrede aus KÃ¶nigsberg in der Neumark, 1808 datiert ist.

SpÃ¤ter Expedient im Finanz-Ministerium; als solcher starb er am 10.Julil816in Berlin.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 17, 369 f. 221, 557 f.

b. Sieh Nr. 5) Cortez.



312 Buch VII. Phantastische Dichtung. Â§ 293, V. 21â��22.

1) Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der Spanischen

Regierung. Von Friedrich von Schiller. Zweiter bis vierter Theil. Leipzig, 1808

bia 1810. bey Siegfried Lebrecht Crusius. III. 8 Mit dem Nebentitel: Der

Niederlandische Revolutionskrieg im lÃ¶ten und 17ten Jahrhundert. Als Fort-

setzung der Schillerschen Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von

der Spanischen Regierung von Karl Curths. Der 2. und 3. Theil 1809 und 1810

erschienen bei Friedrich Christian Wilhelm Vogel in Leipzig. Vergl. Band V.

8. 147. 184; dazu S. 188 Ende von Nr. 27).

2) Sieh nachher Nr. 25. Weltmann. 11) XIV. b.

3) Die BartholomÃ¤us-Nacht 1572. Von K. Cnrths. Leipzig und Altenbnrg,

F. A. Brockhaus. 1814. 433 S. 8. Sieh nachher Nr. 25. 11) XIV. o.

4) Die Schlacht bei Breitenfeld unweit Leipzig am 7 tan September 1631. und

die Schlacht bei Lfitzen am 7Mn November 1632. Zwei Szenen des dreiÃ�igjÃ¤hrigen

Kriegs und GegenstÃ¼cke zu den Schlachten bei LÃ¤tzen am 2. Mai 1813, uud bei

Leipzig am 16., 18. und 19. October 1813. von K. Curths. Verfasser der Fort-

setzung von Schillers Geschichte der vereinigten Niederlande. Leipzig und Alten-

burg, F. A. Brockhaus. 1814. 86 S. 8.

5) Cortez der Eroberer Mexico'a. Historisches GemÃ¤hide von Carl Curths.

Nach dem Tode des Verfassers hg. und mit einer Vorrede begleitet von August

RÃ¼cker. Berlin, 1818. Bei August RÃ¼cker. 8.

21. Karl Dietrich IIÃ¼llmuun, geb. am 10. September 1765 in Erdeborn bei

OberrÃ¶blingen am See in der ehemaligen Grafschaft Mansfeld, Professor in Frank-

furt a. d. Oder, KÃ¶nigsberg und zuletzt seit 1818 in Bonn. Dort starb er am

4. MÃ¤rz 1846, nachdem er bis 1841 an der UniversitÃ¤t gewirkt hatte.

a. Mensel, Gel. Teutschl. 8, 451 f. 9, 634. 14, 202. 18, 226 f. 22", 866.

b. N. Nekrolog 1846. 24, 167.

c. Ferdinand DelbrÃ¼ck: Allgem. Zsch. f. Geschichte hg. von Adolf Schmidt.

1846. Bd. 6, 8. l bis 14.

d. Allg. dtsch. Biogr. 1881. 13, 330 bis 332 (Wegele).

1) An Freunde geistreicher Unterhaltung. FÃ¼nf Redeversnche. Berlin 1795. 8.

2) Historisch-kritischer Versuch Ã¼ber die Lamaische Religion. Berlin 1796.

Bei Carl Ludwig Hartmann. 8.

3) Geschichte der Mongolen bis zum Jahre 1206. Ein Beytrag zur Berich-

tigung der Geschichte und Erdbeschreibung des mittlern Asiens. Von Karl Dietrich

HÃ¼llmann. Berlin, 1796. Bei Carl Ludwig Hartmann. XVI, 144 8. 8.

4) Handbuch der Geschichte von Schweden nebst einer kritischen Einleitung

in die Geschichte des skandinavischen Nordens. Erster Theil. Warschau 1797. 8.

5) Entwurf einer besseren Behandlung der Europaischen Staatengeschichte

in akademischen Vorlesungen. Nebst einer mit DÃ¤nemark angestellten Probe der

AusfÃ¼hrung. Von K. D. HÃ¼llmann, akademischem Privatlehrer zu Frankfurt an

der Oder. Warschau, bei George David Wilke. 1796. 8. Auch unter dem Titel:

Geschichte von DÃ¤nemark, nach einem vorangeschickten EntwÃ¼rfe einer bessern

Behandlung der EuropÃ¤ischen Staatengeschichte bearbeitet.

6) Historisch-etymologischer Versuch Ã¼ber den Keltisch-Germanischen Volks-

stamm. Von Karl Dietrich HÃ¼llmann. Berlin 1798. Bei Gottlieb August Lange.

VIII, 172 S. 8.

7) Historische und staatswissenschaftliche Untersuchungen Ã¼ber die Natural-

dienste der Gutsunterthanen nach FrÃ¤nkisch -Teutscher Verfassung und die Ver-

wandlung derselben in Gelddienste. Berlin und Stettin 1803. 8.

8) Theogonie. Untersuchungen Ã¼ber den Ursprung der Religion des AI terthu ms.

Von Karl Dietrich HÃ¼llmann. Berlin, 1804. Im Verlage der Realschulbuchhandlung. 8.

9) Ueber Luthers Denkmal. Frankfurt an der Oder 1805. 8.

10) Deutsche Finanz - Geschichte des Mittelalterg. Von Karl Dietrich Hall-

mann. Berlin bei Heinrich FrÃ¶lich. 1805. XII, 254 S. 8.

11) Geschichte des Ursprungs der Regalien in Deutschland. Von Karl Dietrich

HÃ¼llmann. Ein Nachtrag zu Nr. 10). Frankfurt an der Oder, in der Akademischen

Buchhandlung. 1806. 8.
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12) Geschichte des Ursprungs der StÃ¤nde in Deutschland. Von Karl Diet-

rich HÃ¼llmann. Frankfurt an der Oder. In der Akademischen Buchhandlung.

1806 bia 1808. III. 8. â�� Zweite Ausgabe: Berlin 1830. III. 8.

13) Plan zu Vorlesungen Ã¼ber die Staaten- und Kulturgeschichte des Alter-

thnms. Frankfurt an der Oder 1807. 8.

14) Geschichte der DomÃ¤nen-Benutzung in Deutschland. Von Karl Dieterich

HÃ¼llmann. GÃ¶ttinger Preisschrift. Frankfurt an der Oder, in der akademischen

Buchhandlung. 1807. 4 Bl., 148 S. 8.

15) Geschichte des Byzantischen Handels bis zum Ende der KreuzzÃ¼ge. Von

Karl Dietrich HÃ¼llmann. GÃ¶ttinger Preisschrift. Frankfurt an der Oder, in der

Akademischen Buchhandlung. 1808. 8.

16) AnfÃ¤nge der griechischen Geschichte. Von K. D. HÃ¼llmann. KÃ¶nigs-

berg, bei August Wilhelm Unzer. 1814. VIII, 276 S. und l Bl. Druckfehler. 8.

17) Urgeschichte des Staats. Von Karl Dietrich HÃ¼llmann. KÃ¶nigsberg,

bei August Wilhelm Unzer. 1817. VIII, 183 S. 8.

18) UrsprÃ¼nge der Besteuerung. KÃ¶ln 1818. 8.

19) Staatsrecht des Alterthums. Von Karl Dietrich HÃ¼llmann. CÃ¶ln, bei

Johann Peter Bachern. 1820. VIII, 416 S. 8.

20) StÃ¤dtewesen des Mittelalters. Von Karl Dietrich HÃ¼llmann. Bonn, bei

Adolph Marcus 1826 bis 1829. IV. 8.

1: Kunstfleis und Handel. â�� 2: Grundverfassung. â�� 3: Gemeinheitsver-

fassung. â�� 4: BÃ¼rgerleben.

21) UrsprÃ¼nge der Kirchenverfassung des Mittelalters. Von Karl Dietrich

HÃ¼llmann. Bonn 1831, bei Adolph Marcus. 8.

22) RÃ¶mische Grundverfassung. Von Karl Dietrich HÃ¼llmann. Bonn, bei

Adolph Marcus. 1832. VII, 453 S. 8.

23) Staatsverfassung der Israeliten. Von Karl Dietrich HÃ¼llmann. Leipzig:

F. A. Brockhaus. 1834. VI, 227 S. 8.

24) UrsprÃ¼nge der rÃ¶mischen Verfassung. Durch Vergleichungen erlÃ¤utert.

Bonn 1835. 8.

25) Ins pontificium der RÃ¶mer. Von Karl Dietrich HÃ¼llmann. Bonn, bei

Adolph Marcus. 1837. 172 S. 8.

26) WÃ¼rdigung des Delphischen Orakels. Von Karl Dietrich HÃ¼llmann.

Bonn. KÃ¶nig und van Borcharen. 1837. VI, 187 S. 8.

27) Handelsgeschichte der Griechen. Von Karl Dietrich HÃ¼llmann. Bonn 1839. 8.

28) Griechische DenkwÃ¼rdigkeiten. Bonn 1840. 8.

29) Geschichte des Ursprungs der Deutschen FÃ¼rstenwÃ¼rde. Von Karl Diet-

rich HÃ¼llmann. Bonn, bei Adolph Marcus. 1842. 8.

30) Staatswirthschaftlich-geschichtliche Nebenstunden. Bonn 1843. 8.

Friedrich Bouterwek sieh Â§ 276, 6 = Band V. S. 467.

22. Kurt Polycarp Joachim Sprengel, geb. am 3. August 1766 in Bolde-

kow bei Anklam in Pommern, Sohn eines Predigers; von ihm wurde er so weit

vorgebildet, dat er, ohne eine Schule besucht zu haben, eine Hauslehrerstelle

Ã¼bernahm. Im 19. Jahre ging er nach Halle, um Theologie zu studieren; er ver-

tauschte dieses Fach aber bald mit der Medizin. 1789 erhielt er eine auÃ�eror-

dentliche und 1795 eine ordentliche Professur der Medizin, 1797 die der Botanik.

Er starb am 15. MÃ¤rz 1833 in Halle.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 7, 583 bis 586. 10, 695. 15, 515f. 20, 559 bis 562.

b. Jul. Rosenbaum, De vita et scriptis C. Sprengelii: Curtii Sprengelii

opnscula academica. Lipsiae, Viennae 1844. 8. S. VII bis XX.

c. Hirsch und Gurlt, Biogr. Lexikon.

d. Allg. dtsch. Biogr. 1893. 35, 296 bis 299 (E. Wunschmann und Pagel).

Briefe an BÃ¶ttiger: Dresdner Kgl. Bibliothek. Vergl. N. Ttsch. Mercur 1799

Jan. S. 35 bis 44 und MÃ¤rz S. 239 fT Journal des Luxus und der Moden 1802

Aug. S. 439 bis 441.

Brief an Sprengel von Goethe: Weim. Ausg. IV. 16, 123.
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1) Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneikunde. Halle 1792 bis

1799. IV. 8. â�� Zweite Aufl. Halle 1800 his 1803. V. 8. â�� Dritte Anfl. Halle

1821 his 1828. VI in acht Abtheilungen. 8. Band 6, l und 2: Wien 1837 bis

40 von Burkard Eble. â�� Vierte Auflage mit Berichtigungen und ZusÃ¤tzen von

Julius Rosenbaum. Erster Band. Geschichte der Medicin im Alterthum. Erste

Abtheilung. Leipzig 1846. 8.

Ins FranzÃ¶sische Ã¼bersetzt von Ch. Fr. Geiger. Paris 1809 bis 10. IV. 8.;

von A. J. L. Jourdan und E. F. M. Bosquillon. Paris 1815 bia 1820. IX. 8.

Ins Italienische Ã�bersetzt von Renato Arrigoni. Venedig 1812 bis 1816;

von Francesco Freschi. Florenz 1839. XI. 8.

2) Anleitung zur KenntniÃ� der GewÃ¤chse, in Briefen von Kurt Sprengel.

Halle, hey Karl August KÃ¼mmel 1802 bis 1804. IIL 8. â�� Zweite, umgearbeitete

Ausgabe: 1817 bis 1818. IU. 8.

3) K. Sprengel's Geschichte der Chirurgie. Halle bei Karl August KÃ¼mmel

1805. 8. â�� Der zweite Theil, von Wilhelm Sprengel, mit Vorwort von C.

Sprengel erschien 1819. 8.

4) Johann Sinclair's Baronet, Handbuch der Gesundheit und des langen

Lebens. Aus dem Englischen in einem freien AuszÃ¼ge von Kurt Sprengel. Amster-

dam, im Verlage des Kunet- und Industrie-Comptoirs. 1808. XVI, 365 S. 8. Vergl.

Hufeland. Â§ 293. IV. 11. 6).

5) Curtii Sprengel Historia rei herbariae. Amsteldami sumtibus Tabernae

librariae et artium. 1807 und 1808. II. 8.

6) Curtii Sprengel Institutionen medicae. Amstelodami, eumtibus Tabernae

librariae et artium. 1809 bis 1816. VII. 8.

1. 1809. Doctrinae de natura humana Pars prior. â�� 2. 1810. Pars secnnda. â��

3.1813. Pathologia generalis. Editio altera auctior et emendatior. Lipsiae, sumtibus

F. A. Brockhaus. 1819. â�� 4. 1814. Pathologia speeialis. Editio altera 1819. â�� 5.

1816. Pharmacologia. Editio altera 1819. â�� 6. 1816. Pars prima. Therapia gene-

ralis. Ed. alt. 1819. â�� 6. 1816. Pars secunda. Medicina forensia. Ed alt 1819.

7) Kurt Sprengel von dem Bau und der Natur der GewÃ¤chse. Halle, bey

K. A. KÃ¼mmel 1812. 8. Vergl. Link. Nr. 12. 4).

8) Kurt Sprengeis Geschichte der Botanik. Neu bearbeitet. In zwey Theilen.

Altenburg und Leipzig: F. A. Brockhaus. 1817 und 1818. II. 8. Neue Bearbei-

tung von Nr. 7).

9) A[ugust] P[yr.] de Candolle's und K. Sprengel's GrundzÃ¼ge der wissen-

schaftlichen Pflanzenkunde. Zu Vorlesungen. Leipzig, bey Carl Cnobloch, 1820. 8.

10) Literatura medica externa recentior eeu enumeratio librorum plerorumque

et commentariorum singnlarinm, ad doctrinas medicas facientium, qui extra

Germaniam ab anno inde 1750 impressi sunt: edita a Curtio Sprengel. Lipsiae:

F. A. Brockhaus. 1829. 8.

23. Georg Friedrich Christoph Sartorius, Freiherr von Walters-

hausen, geb. am 25. August 1765 in Kassel, studierte in GCttingen anfangs Theo-

logie, dann Geschichte, wurde 1786 dort Bibliotheksaccessist, 1788 Bibliotheks-

sekretÃ¤r, 1792 Privatdozent der Geschichte, 1797 auÃ�erordentlicher, 1802 ordentlicher

Professor, 1827 wurde ihm vom KÃ¶nige Ludwig 1. von Bayern der Freiherrnstand

verliehen, er starb am 24. August 1828 in GÃ¶ttingen.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 7, 36f. 10, 539. 15, 261f. 20, 37f.

b. PÃ¼tter III, 352; IV, 290.

c. N. Nekrolog 2, 670.

d. Strieder 12, 205.

e. (Caroline Sartorius) Zum Andenken an Georg Sartorius. GÃ¶ttingen 1830.

f. Allg. dtech. Biogr. 1890. 30, 390 bis 394 mit ausfÃ¼hrlichen Litteratur-

nachweisungen (F. Frenadorff).

g. Goethe, Tag- und Jahres-Hefte = W. A. I. 35, 109. 142. Vergl. Goethe

an Chn. G. KÃ¶rner 1803 Juni 16, an K. G. v. Brinckman Juli l, Okt. 24 = W. A.

IV. 16, 238. 245f. 833.

Briefe an Goethe: Goethe-Schiller-Archiv. Vergl. Goethe (W. A.) IV. 17,160,

14 bis 20.
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Briefe an G. Sartorins von Goethe: Â§ 234. B, I. 128) = Band IV. S. 580

und Goethe (W. A.) IV. 15, 257 bis 261. 277 f. 16, 93 f. 188 bis 140. 21, 214 bis

216. 351 bis 354. Vergl. 17, 293 zu 8. 15, 7.

1) Gedichte im GÃ¶ttinger Musenalmanach von 1789, 1790, 1792 und 1793.

2) GrundriÃ� der Politik. GÃ¶ttingen 1793. 8.

3) Versuch einer Geschichte des Deutschen Bauernkriegs oder die EmpÃ¶rung

in Deutschland im Anfang des sechszehnten Jahrhunderts von Georg Sartorius.

Berlin, bey Joh. Friedrich Unger. 1795. 8.

4) Handbuch der Staatswirthschaft zum Gebrauch bey akademischen Vor-

lesungen, nach Adam Smith's GrundsÃ¤tzen ausgearbeitet. Berlin 1796. 8. â�� Zweite

Ausgabe: 1806. Sieh Nr. 6).

5) Geschichte des Hanseatischen Bundes von Georg Sartorius. GÃ¶ttingen,

bey Heinrich Dieterich. 1802 bis 1808. III. 8. Vergl. Goethe an ? 1802 etwa

22. April (nicht Mai): W. A. IV. 16, 89.

Joh. v. MÃ¼ller: Jenaer Allg. Literatur-Ztg. 1804 = Nr. 10. 33) XI, S. l bis

25. Vergl. Goethe an J. v. MÃ¼ller 1803 Septbr. 4: W. A. IV. 16, 292 f.; Schiller

an Goethe 1804 Januar 17: Jonas 7, 114.

6) Von den Elementen des National-Reichthums, und von der Staatswirth-

schai't, nach Adam Smith. Zum Gebrauche bey akademischen Vorlesungen und

beim Privat-Studio ausgearbeitet von Georg Sartorius. GÃ¶ttingen, bey Johann

Friedrich RÃ¶wer. 1806. 8. Sieh Nr. 4).

7) Sieh Spittler. Nr. 12. 11 a).

8) Versuch Ã¼ber die Regierung der Ostgothen wÃ¤hrend ihrer Herrschaft in

Italien, und Ã¼ber die VerhÃ¤ltnisse der Sieger zu den Besiegten im Lande; welchem

am 6. Jul. des J. 1810 vom Institute Frankreichs der Preis zuerkannt ward.

Hamburg, bey Friedrich Perthes. 1811. 8.

FranzÃ¶sisch: Essai sur l'etat civil et politique des peuples d'Italie sons le

gouvernement des Goths, mÃ¤moire qui a remporti le prix . . . Paris 1812. 8.

9) Ueber die Vereinigung Sachsens mit PreuÃ�en. Von einem PreuÃ�ischen

Patrioten, o. 0. 1814. 20 S. 8.

10) Ueber die gleiche Besteuerung der verschiedenen Landestheile des

KÃ¶nigreichs Hannover von Georg Sartorius. Hannover, bei den BrÃ¼dern Hahn.

1815. 8.

lOa) Nachtrag zu der Abhandlung Ã¼ber die gleiche Besteuerung Hannovers

von Georg Sartorius. Hannover, bey den BrÃ¼dern Hahn 1817. 8.

11) Ueber die Gefahren, welche Deutschland bedrohen, und die Mittel, ihnen

mit GlÃ¼ck zu begegnen. Von Georg Sartorius. GÃ¶ttingen, in der Dieterichschen

Buchhandlung. 1820. 8.

12) G. F. Sartorius Freyherrn von Waltershansen Urkundliche Geschichte

des Ursprunges der deutschen Hanse. Herausgegeben von J. M. Lappenberg.

Hamburg, verlegt von Friedrich Perthes. 1830. II. 4.

24. Johann Friedrich Ludwig Wachler, geb. am 15. April 1767 in Gotha.

studierte in Jena Theologie und in GÃ¶ttingen Philologie, 1789 auÃ�erordentlicher

Professor in Rinteln, 1790 Rektor des Gymnasiums in Herford, 1794 ordentlicher

Professor der Theologie in Rinteln, 1801 Professor der Philosophie und Theologie in

Marburg, 1815 Regierungsrat, Konsiatorialrat, Schulrat und ordentlicher Professor

der Geschichte in Breslau; infolge des Streites um die Turnsache wurde ihm aber

der Wirkungskreis als Eonsistorial- und Schulrat genommen. 1824 wurde er zum

Oberbibliothekar ernannt. Er starb am 4. April 1838 in Breslau.

a. Mensel, Gel. Teutschland 8, 278f. 10, 779f. 11, 733. 16, 122. 21, 283 bis

286. â�� a', sieh unten S. 808. â�� b. Schlesische ProvinzialblÃ¤tter 1838. Band 107,

S. 405 bis 418 (Albrecht Wachler). Auch bes. ersch. â�� c. N. Nekrolog 1838

16. Jahrg., S. 361 bis 373. â�� d. Nowack, Schlesisches Schriftstellerlexicon 1838

S. 154 bis 164. â�� e. Allg. dtsch. Biogr. 1896. 40, 416 bis 418 (M. Hippe). â��

f. e. unten S. 808.

Briefe an a. BÃ¶ttiger: Dresdner Kgl. Bibliothek. â�� Ã�. Joh. v. MÃ¼ller: Maurer-

Constant. Band 3, S. 277 bis 316. â�� v. Charles de Villers: Hg. von M. Isler.

Hamburg 1879. S. 314 bis 316.
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1) Wachler vereinigte sich mit Carl Gottlieb Horstig, dem Herausgeber

der theologischen Litteraturzeitung, zur Herausgabe der Neuen theologischen

Annalen 1798 bis 1823. 26 BÃ¤nde. 8. Im Jahrg. 1823 steht auf dem Titel: Hg.

von Ludwig Wachler und David Schulz.

Die neuen theol. Annalen sind Fortsetzung der von Job. MatthÃ¤us Hassen-

camp, t 1797, herausgegebenen Annalen der neuesten Theologischen Litteratur

und Kirchengeschichte. Rinteln 1789 bis 1797. Neun JahrgÃ¤nge.

2) Versuch einer Allgemeinen Geschichte der Litteratur (2. und 3. Bd.:

Literatur). FÃ¼r studirende JÃ¼nglinge und Freunde der Gelehrsamkeit von Lud-

wig Wachler. Lemgo, im Verlage der Meyersehen Buchhandlung. 1798 bis 1801.

III. 8. Die schÃ¶ne Litteratnr im 3. Bande hat Professor Hartmann in Herford

ausgearbeitet, die Geschichte der Philosophie, der mathematischen und physi-

kalischen Kenntnisse, der Arzneikunde und der Rechtsgelahrtheit andere.

2a) Handbuch der Geschichte der Litteratur von Ludwig Wachler. Zweyte

Umarbeitung. Frankfurt am Main Verlag der Hermannschen Buchhandlung 1822

bis 1824. IV. 8.

1. Theil: Handbuch der Geschichte der alten Litteratur Nebst einer Ein-

leitung in die allgemeine Geschichte der Litteratur. â�� 2. 1823: Geschichte des

Mittelalters. â�� 3. 1824: Geschichte der neueren Nationallitteratur. â�� 4. 1824:

Geschichte der neueren Gelehrsamkeit.

Dritte Umarbeitung Leipzig, 1833. Verlag von Job. Ambr. Barth. IV. 8.

3) Handbuch der Psychologie von Dietrich Tiedemann, hg. von Ludwig

Wachler. Leipzig 1804. 8. Â§ 247, 4. 5) = Band V. S. 4 f.

4) Ueber UniversitÃ¤ten, nach Schleiermacher, Villers und Tittmann von

Ludwig Wachler. Abgedruckt aus den N. theol. Annalen. 1808. Sieh Â§ 293, II. 3.

Schleiermacher. Nr. 14).

5) Johann von MÃ¼ller. Eine GedÃ¤chtnisrede, gehalten im groÃ�en Universi-

tats-HÃ¶rsaale, den 14. Junius 1809 von Ludwig Wachler. Marburg, in der Aka-

demischen Buchhandlung 1809. 70 S. 8.

6) Geschichte der historischen Forschung und Kunst seit der Wiederher-

stellung der litterÃ¤rischen Cultur in Europa. Von Ludwig Wachler. GÃ¶ttingen,

bey Johann Friedrich BÃ¶wer. 1812 bis 1820. Zwei BÃ¤nde in 5 Abtheilungen. 8.

Das Werk bildete die fÃ¼nfte Abteilung der Geschichte der KÃ¼nste und Wissen-

schaften seit der Wiederherstellung derselben bis an das Ende des 18. Jahr-

hunderts. Von einer Gesellschaft gelehrter MÃ¤nner ausgearbeitet. Dort mit dem

besonderen Titel: Geschichte der historischen Wissenschaften von Ludwig Wachler.

7) Friedrich Wilhelm Strieder's Grundlage zu einer Hessischen Gelehrten-

nnd Schriftsteller-Geschichte. Sechszehnter Band Steuber â�� von dem Werder.

Hg. von Ludwig Wachler. Marburg, 1812. 8.

Band l bis 15 von Strieder. Kassel 1780 bis 1804. â�� Band 16 von Wach-

ler. â�� Band 17 und 18 von Karl Wilhelm Justi. Marburg 1819; von Justi eine

Fortsetzung und ErgÃ¤nzung bis 1830, meist Autobiographien. Marburg 1831. 8.;

von Otto Gerland. Band 20 und 21. Kassel 1863 und 1868.

8) Ã�bersicht der neuesten FranzÃ¶sischen Litteratur nach der Bibliographie

de l'Kmpire Francais, hg. von Ludwig Wachler. Marburg, 1812. in der N. aka-

demischen Buchhandlung. 8.

9) Ernste Worte der Vaterlandsliebe an alle, welche Deutsche sind und

bleiben wollen. Deutschland (Marburg) im Nov. 1813. 8.

10) Worte vaterlÃ¤ndischer Hoffnung, den edeln und biederen MÃ¤nnern

deutscher Nation an das Herz gelegt Marburg im Februar 1814. 8.

11) Einiger K. SÃ¤chsischen Gardisten Frevelthaten, verÃ¼bt in Marburg den

5. Sept. 1814, beschrieben von Ludwig Wachler, o. 0. (Frankfurt) 1814. 8.

12) Lehrbuch der Geschichte, zum Gebrauch bei Vorlesungen auf hÃ¶heren

Unterrichtsanstalten. Breslau 1817. 8. â�� Zweite verb. Aufl. 1821. 8. â�� Dritte

berichtigte und verm. Aufl. 1823. 8. â�� Vierte Aufl. 1826. 8. â�� FÃ¼nfte Aufl.

1828. 8. â�� Sechste verm. und verbesserte Aufl. Breslau 1838. 8.

13) Teutschlands Zukunft in der Gegenwart. Ansichten von Ludwig Wach-

ler. Breslau 1817. 8.
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14) Wilhelm MÃ¼nscher's Lebensbeschreibung und nachgelassene Schriften.

Hg. von Ludwig Wachler. Frankfurt am Main, Verlag der Hermannschen Buch-

handlung 1817. 8.

15) FreymÃ¼thige Worte Ã¼ber die allerneueste teutsche Litteratur von D.

Ludwig Wachler Professor an der UniversitÃ¤t in Breslau. Breslau, bei Wilibald

August Holaufer. 1817 bis 1819. III. 8. Das 3. Heft hat den bes. Titel: Jahres-

bericht Ã¼ber die teutsche Litteratur 1818.

16) Vorlesungen Ã¼ber die Geschichte der teutschen Nationallitteratur von

Ludwig Wachler. Frankfurt am Main Verlag der Hermannschen Buchhandlung.

1818 und 1819. II. 8. â�� Zweyte berichtigte und vermehrte Auflage. 1834. II. 8.

17) Philpmathie von Freunden der Wissenschaft und Kunst. Herausgegeben

von D. Ludwig Wachler. Drei BÃ¤nde. Frankfurt am Mayn Verlag der Hermann-

schen Buchhandlung 1818 bis 1822. 8.

Inh. I. 1818. a: Heinrich Steffens Ã¼ber die Bedeutung eines freyen Vereins

fÃ¼r Wissenschaft und Kunst. â�� b: Franz Passow Ã¼ber Tacitus Germania. â�� c:

L. Wachler Ã¼ber Johann von MÃ¼ller. â�� d: H. Steffens Ã¼ber elektrische Fische. â��

e: L. Wachler, Luther Sprecher fÃ¼r die Rechte des Volkes. â�� f: K. E. Chr. Schneider

aber Julius CÃ¤sars Charakter ans seinen Schriften. â�� g: Joachim Chn. Gafi, Ver-

such den Begriff des Mythischen nÃ¤her zu bestimmen. â�� h: Verteutschungen aus

Dante, Petrarcha u. Shakspeare von F. Passow und G. Regis. â�� i: Aus Seb. Frank'Â»

SprichwÃ¶rtern, von L. Wachler.

II. 1820. a: Wilh.v.Schmeling, Ã�ber PreuÃ�ens gegenwÃ¤rtige Kriegsverfassung.â��

b: A. KayÃ�ler, Irrthum und Wahrheit der Philosophie unserer Zeit. â�� c: Fz. Passow,

Ã�ber die romantische Bearbeitung hellenischer Sagen. â�� d: K. E. Chr. Schneider,

Beitrag zur Schilderung des Cicero aus seinen Briefen. â�� e: Wilh. Harnisch, Die

latein. Sprache als Mittelpunkt unserer Bildung. â�� f: L. Wachler, Versuch einer

WÃ¼rdigung der Statistik. â�� g: Karl Timoth. Zumpt, Ã�ber J. Agricola's deutsche

SprichwÃ¶rter. â�� h: G.Regis,Ã�bersetzungen aus dem ItaliÃ¤nischen (Dante, M. Angelo).

III. 1822. a: L. Wachler Ã¼ber J. J. Rousseau. â�� b: G. Regis, Bemerkungen

Ã¼ber Swift und seine Werke. â�� c: W. Harnisch, Ã�ber Amerika's DrvÃ¶lker. â�� d:

W. v. Schmeling, Worauf ist im Frieden zu sehen, damit ein Volk fÃ¼r den Krieg

vorbereitet sey? â�� e: Dan. v. CÃ¶lln, Das Symbol der Theokratie im Hebraismus. â��

f: Fz. Passow, Zur Geschichte der Demagogie in Griechenland.

18) Die Pariser Bluthochzeit. Dargestellt von Ludwig Wachler. Leipzig, 1826.

Verlag von Johann Ambrosius Barth. 8. â�� Zweite berichtigte und vermehrte Aus-

gabe. Leipzig, 1828. 8.

19) Lehrbuch der Literaturgeschichte von Ludwig Wachler. Leipzig, 1828.

Verlag von Joh. Ambr. Barth. 8. â�� Zweyte verbesserte Auflage: 1830.

20) Ueber Werden und Wirken der Litteratur zunÃ¤chst in Beziehung auf

Teutschland's Litteratur unserer Zeit. Von Dr. Ludwig Wachler. Breslau 1829.

Verlag von J. D. GrÃ¼son und Comp. 40 S. 8.

21) Paul Ludwig Courier im VerhÃ¤ltniÃ� zu seiner Zeit. Ein Beitrag zur

neuesten Geschichte Frankreichs. Von Ludwig Wachler: RÃ¤umers Histor. Taschen-

buch 1830. l, S. 255 bis 294.

22) Vorbereitung und Ausbruch des Aufstandes der Griechen gegen die osma-

nische Pforte. Von Ludwig Wachler: Raumers Histor. Taschenbuch 1831. 2r

S. 367 bis 430.

23) Dr. Ludwig Wachler's vermischte Schriften. Erster (einz.) Theil. Leipzig,

1835. Verlag von Johann Ambrosius Barth. 8. Auch unter dem Titel: Ludwig

Wachler's biographische AufsÃ¤tze.

a: Joh. Balth. Schuppius. â�� b: Joh. Jacob Rousseau. â�� c: J. H. Bernardin

de Saint-Pierre. â�� d: M. C. Curtius. Vorher: Schlichtegrolls Nekrolog 1803. Bd. 2,

S. 81 bis 122. â�� e: Johannes v. MÃ¼ller. â�� f: P. L. Courier. Sieh Nr. 21). â�� g:

C. Gottfr. FÃ¼rstenau. Vorher: Hessische DenkwÃ¼rdigkeiten IV, 2, 61 f. â�� h: Phil.

Fried. Weis. â�� i: Wilh. Manschen Sieh Nr. 14). â�� k: Franz Passow.

24) Franz Passow's Leben und Briefe. Eingeleitet von Ludwig Wachler. Hg,

von Albrecht Wachler. Breslau, Verlag von Ferdinand Hirt. 1839. 8.
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25. Karl Ludwig von Weltmann, geb. am 9. Februar 1770 in Oldenburg,

studierte in GÃ¶ttingen; Privatdozent daselbst; 1794 auÃ�erordentlicher Professor der

Philosophie in Jena, doch nicht lange; 1799 Hofrat in Berlin, 1800 homburgischer

Legationsrat und Resident in Berlin, 1804 auch Charge d'affaires des Kurerz-

tanzlers Erzbischofs von Mainz, 1805 geadelt, in demselben Jahre vermÃ¤hlt mit

Karoline, geb. Stosch, die seit 1804 von Karl MÃ¼chler (Â§ 295, I. 1) geschieden

â�¢war (Â§ 295, III. 13), 1806 auch Gesandter der HansestÃ¤dte, flÃ¼chtete 1812 nach

Prag (Morgenblatt 1815 Nr. 51) und starb dort am 19. Juni 1817.

Schiller an Goethe spricht mehrmals von Weltmann.

a. Zeitgenossen. Erste Reihe. Band 1. Abtheilung 2, S. 123 bis 176 (Selbst-

biographie) = Nr. 20) a.

b. Meusel, Gel. Teutschl. 8, 620f. 10, 841 f. 11, 750. 16, 279f. 21, 703f.

c. Morgenblatt 1815. Nr. 51.

d. Lebensbeschreibungen berÃ¼hmter und merkwÃ¼rdiger Personen unserer Zeit.

Hg. von C. Nicolai, Ch. Niemeyer, J. F. KrÃ¼ger u. a. m. Vierter Band. Quedlin-

burg und Leipzig, 1823, bei Gottfhed Basse. 8. S 355 bis 406.

e. Heinrich Laube, Moderne Charakteristiken. Zweiter Band. Mannheim.

â�¬. LÃ¶wenthals Verlagshandlung. 1835. S. 270 bis 282.

f. G( ) Jansen, Aus vergangenen Tagen. Oldenburg 1877. 8.

Deutsche Briefe. I. Leipzig, 1834. Friedrich Fleischer. Enth. Briefe Welt-

manns an Erich von Berger, t rdr. Bachholz, Karl von Dalberg, Goethe, von Halem,

Varnhagen, Karoline Weltmann, und Briefe an Woltmann von Bachholz, Dalberg,

Goethe. Vergl. Weim. Ausg. IV. 12, 102.

Briefe an a. Job. v. MÃ¼ller. Hg. von Manrer-Constant. Schaffhausen 1839.

3, S. 177 bis 226. Sieh dazu Nr. 4). â�� Ã�. Varnhagen: oben S. 178.

1) Geschichte der Deutschen in der sÃ¤chsischen Periode von Karl Ludewig

Woltmann. Erster Theil. GÃ¶ttingen, bei Johann Christian Dieterich. 1794. 8.

2) Beitrag zu einer Geschichte des franzÃ¶sischen National-Charakters: Schillers

HÃ¶ren 1795. Band 2, St. 5, S. 15 bis 49.

3) Plan fÃ¼r historische Vorlesungen von Karl Ludewig Woltmann, Prof. der

Phil, in Jena. Jena und Leipzig, bey Christian Ernst Gabler. 1795. 8.

4) Grundritt der neueren Menschengeschichte von Karl Ludewig Woltmann,

Prof. der Philos. in Jena. Erster Theil. Jena, bei J. G. Voigt. 1796. 8.

5) Einleitung zur Ã¤lteren Menschengeschichte. Erster Theil. Jena 1797. 8.

Schiller an Goethe 1797 April 18, Goethes Antwort April 22 und Goethe an

Woltmann April 26.

6) Geschichte der englischen Revolution. Berlin 1797. 8. Wirklich erschienen?

7) Kleine historische Schriften von Karl Ludewig Woltmann. Jena, bei J. G. Voigt.

1797. II. 8.

Enth. I a. Geschichte der Hohenstaufen in Italien. Erstes Bach. â�� b. Ober

Rousseaus VerbÃ¤ltniB zur Kultur seines Zeitalters. â�� c. Versuche Ã¼ber die Bio-

graphie. 1. Biographien als BedÃ¼rfnis unsrer Zeit. 2. Begriff und Stoff der Bio-

graphie. â�� d. Biographische Fragmente. 1. Sophonisbe. 2. Kaiser Otho. â�� e.

Markus Brutus. Vergl. Nr. 11) XV, c. und 19) V, 10.

II. Fortsetzung von a. 1. Ueber die vorzÃ¼glichsten Quellen fÃ¼r das erste

Buch. 2. Ueber die Mordversuche der MailÃ¤nder gegen Friedrich den ersten. â��

3. Das Schisma. â�� f Moses. â�� g. Herodot. Ein historischer Roman. â�� h. Theoderich,

KÃ¶nig der Ostgothen. Vorher: Schillers HÃ¶ren 1796. Band 7, St. 7, S. 90 bis 105.

St. 8, S. l bis 20.

8) Geschichte Frankreichs von Karl Ladewig Woltmann. Berlin. Bei Johann

Friedrich Unger 1797. 8.

9) Geschichte GroÃ�britanniens von Karl Ladewig Woltmann. Erster Band.

Berlin, bei Johann Feiedrich (so) Unger. 1799. 8.

10) Historische Darstellungen von Karl Ludewig Woltmann. Geschichte der

Reformation in Deutschland. Altona, bei J. F. Hammerich. 1800 bis 1805. III. 8. â��

Wohlfeile Aufl. 1817. III. 8.

11) Geschichte und Politik. Eine Zeitschrift herausgegeben von Karl Ludwig

Woltmann. Berlin. Bei Johann Friedrich Unger. 1. bis 6. Jahrg. (je 12 StÃ¼ck

oder 3 BÃ¤nde). 1800 bis 1805. 18 BÃ¤nde. 8.
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I. a: Geschichte und Politik. Weltmann. â�� b: MÃ¼nnich. von Halem. â�� c:

Sieyes, ein Fragment. â�� d: Blick auf die Geschichte der innern Staatsverwaltung

Frankreichs, von Beguelin. â�� e: Kaiser Karl V. und die HÃ¤upter der Protestanten

Weltmann. â�� f: Bemerkungen Ã¼ber die berÃ¼hmtesten MÃ¤nner des Freistaats in

Nordamerika. Kierrulf aus Land. â�� g: Despotismus in dem Freistaate Nord-

amerika's. Karl von BÃ¼low. â�� h:Ã�berFriedrichdenZweiten. GarveundBastiani.â��

i: Bede Ã¼ber die Erziehung der Menschheit. Garve. â�� k: Freiherr von GÃ¶rz,

Freund Karls des ZwÃ¶lften. Weltmann. â�� 1. Garve Ã¼ber seinen Umgang mit den

hÃ¶hern StÃ¤nden. â�� m: Das englische Ministerium und Bonaparte: Pitt und Fqz.

Weltmann (Fortsetzung untersagt). â�� n: Schreiben aus NorkÃ¶ping Ã¼ber den Geist

der schwedischen Reichstage (Fortsetzung untersagt). â�� o: Johannes Diaz. Welt-

mann. â�� p: Wuth des KÃ¶nigs Johann Ã¼ber die GrÃ¼ndung der englischen Freiheit

und Landung der Franzosen in England. Woltmann. â�� q: Beitrag zur geheimen

GeschichteGustavs desDritten vonSchweden(Fortsetzunguntersagt).â��r:Fiesko. HeÃ�.

II. In Ungers Journalhandlung, a: SchluÃ� von I. r. â�� b: Schreiben an den

Herausgeber. Graf Friedrich zu Sohns. â�� c: Der deutsche Krieg. Woltmann.

Sieh I. e. â�� d: Johann Georg Busch. Heerwagen. â�� e: Bemerkungen Ã¼ber das

Leben Francesko Sforza's, Herzogs von Mailand. HeÃ�. â�� f: Erinnerungen ausMÃ¼n-

nichs FeldzÃ¼gen. Friedrich Ludwig, Graf zu Solms-Wildenfels.â�� g: Akten-

stÃ¼cke der angefangenen Friedensunterhandlungen zwischen GroÃ�britannien und der

franzÃ¶sischen Republik. â�� h: Ã�ber die Aufnahme historischer AktenstÃ¼cke in Zeit-

schriften. Woltmann. â�� i: Bemerkungen Ã¼ber die Geschichte der Fronde. HeÃ�. â��

k: Diego Hurtado de Mendoza. Buchholz. â�� 1: Kunstwerke und Reliquien, die

Preise des Sieges, von Halem. â�� m: Ã�ber den EinfluÃ� der stehenden Heere auf

die Kultur, von Boyen. â�� n: EinfluÃ� von Kleinigkeiten auf wichtige politische

Begebenheiten. Woltmann.

III. a: Karl der Dritte, Herzog von Bourbon. Buchholz. â�� b: Schicksal der

englischen und franzÃ¶sischen Kriegsgefangenen in franzÃ¶sischer und englischer

Gefangenschaft. Nach den neuesten AktenstÃ¼cken. Mit einem Nachtrag. Wolt-

mann. â�� c: August, KurfÃ¼rst von Sachsen. Heerwagen. â�� d: Etwas Ã¼ber Erb-

folge und Wahl. HeÃ�. â�� e: Geschichte der Entstehung des Jesuitenordens bis

zum Tode seines Stifters. Buchholz. â�� f: Erinnerung an die Verbindung

zwischen den historischen HÃ¼lfswissenschaften und der Politik. HeÃ�. â�� g: DÃ¤mel

der Heide, oder Afrikanische GroÃ�muth. von Halem.

IV. 1801. a: Beitrag zur Lebensgeschichte des kursÃ¤chsischen Kabinets-

ministers Freiherrn von Gutschmid. Teller. â�� b: Historische Kleinigkeiten,

von Halem. â�� c: Beitrag zu Nachrichten Ã¼ber die gegenwÃ¤rtige nordameri-

kanische Kultur. Friese. â�� d: Reden Ã¼ber die deutsche Nazion. Woltmann. â��

e: Ã�ber den Begriff und Umfang der sÃ¤chsischen Geschichte. HeÃ�. â�� f: Friedrich

der GroÃ�e von PreuÃ�en. Johannes MÃ¼ller und Woltmann. â�� g: Wo kÃ¶nnten die

vorzÃ¼glichsten Epochen in der SÃ¤chsischen Geschichte seyn? HeÃ�. â�� h: Einleitung

zu einer Geschichte des EuropÃ¤ischen Gleichgewichts. â�� i: Ã�ber die wichtigsten

Reichsgesetze, die bis izt von Kaiser Alexander erlassen wurden. G. Merkel. â��

k: Hannibal und Scipio. Woltmann. â�� 1: Ã�gypten. â�� m: Ã�ber Mariana und

einige seiner Werke. Buchholz. â�� n: Brief an den KÃ¶nig Alphonsus von Halem.

â�� o: Blick auf die Geschichte von Genua. HeÃ�. â�� p: Noch ein Wort Ã¼ber

Rousseau. â�� q: Oliver Kromwell. Woltmann. â�� r: KÃ¶nig Emanuel von Portugal

and die Kornjuden. HeÃ�. â�� s: Katholizismus, von Halem.

V. a: SchluÃ� von IV.m. â�� b: Der Historiker und sein Vaterland. Woltmann. â��

c: Erinnerung an eine gewisse GÃ¼ter-Gemeinschaft fÃ¼r Sachsen. HeÃ�. â�� d: Hanni-

bals Abschied von Italien. Weltmann. â�� e: DÃ¼saulx und Rousseau. Woltmann. â��

f: Der Hof Heinrichs des Dritten von England und der Graf von Leizester. Wolt-

mann. â�� g: Ã�ber die Entstehung des gegenwÃ¤rtigen Krieges zwischen GroÃ�britannien

â�¢und Frankreich. Woltmann. â�� h: Protokoll einer wegen des TÃ¼rkenkriegs zu Wien

gehaltenen Staatskonferenz. Graf von Seckendorf. â�� i: Reflexionen zu dem bevor-

stehenden TÃ¼rkenkriege. Graf von (KÃ¶nigsegg). â�� k: Schreiben an den kaiser-

lichen StaatssekretÃ¤r Freiherrn von Bartenstein. Prinz Joseph von Hildburg-

hansen. â�� 1: Bericht an den Grafen von Seckendorf. von Berenklau. â�� m:

Pausanias, Wallenstein, Dumonriez. von Halem. â�� n: Bericht des Dragoner-Haupt-

manns Illick aus Rabatsch. â�� o: Brief des Grafen von Seckendprff an den Herzog

von Lothringen. â�� p: MÃ¼ndliche Antwort des Herzogs von Lothringen. â�� q: Briefe

des Prinzen Joseph von Sachaen-Hildburghausen an den Grafen von Seckendorff. â��
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r: BeitrÃ¤ge zur Geschichte der Finanzen der FranzÃ¶sischen Republik. â�� s: Ver-

mischte historische und politische Kleinigkeiten. Weltmann. â�� t: Gerichtliches

VerhÃ¶r einiger Lief lÃ¤ndischen Bauern Ã¼ber ihren GroÃ�herrn. G. Merkel. â��

u: Kardinal Ximenes. Buchholz.

VI. a: SchluÃ� von V, u. â�� b: Konstanze de Cezilli. S. Ascher. â�� c: Die

Prinzessin Ursini. Chn. Aug. Fischer. â�� d: Mariatale. vonHalem. â�� e: Etwas

Ã¼ber einige Gemein-Guter fÃ¼r Deutschland Ã¼berhaupt. Hei. â�� f: Ganz, wie bei

uns. von Haie m. â�� g: Kruse's historischer Atlas. Weltmann. â�� h: Der Prome-

theuskopf und die Menschlein, von Halem. â�� i: Anklage und Verteidigung des

kaiserlichen General-Feldmarschalls Grafen von Seckendorff. â�� k: Die Schlacht in

den Katalaunischen Feldern. Ludwig Theobul Kosegarten. â�� 1: Die Verheerung

Roms durch Alarich. Ein historisches BruchstÃ¼ck L. T. Kose garten. â�� m: Ober

den Parallelismus der KreuzzÃ¼ge, der Reformation und der Revoluzion. Entworfen

i. J. 1793. Christianus [d. i. Geo. Chn. Otto]. â�� n: Anastasius Ludewig

Menken. Teller. â�� o: Miszellen.

VII. 1802. a: Johann Reinhold von Patkul. Nebst einem noch ungedruckten

(steht schon im Theatr. Europ.) Berichte von seiner Hinrichtung. Judex. â�� b:

Tsetang oder der Saal der Vorfahren, von Halem. â�� c: Nachtrag zu III, f. â��

d: Lucius Junius Brutus. Prof. Chr. Ferd. Schulze in Gotha. â�¢â�� e: Ã�ber die

Prinzessin Ursini. Vergl. Bd. VI. c. â�� f: Bemerkungen Ã¼ber die Schreckensperiode.

Fr. Buchholz. â�� g: Berichte des Prinzen Joseph von Hildburghausen an den

Kaiserl. Hof kriegsrath. Sieh V, k. â�� h: Briefe des Grafen von Seckendorff an den

StaatssekretÃ¤r Freiherrn von Bartenstein. â�� i: BeitrÃ¤ge zur KenntniÃ� der Ã¶strei-

chischen MilitÃ¤rverfansung im 18. Jh. â�� k: Berichte des Grafen von Secken-

dorff an Kaiser Karl VI. und geheime Sendschreiben des Kaisers. â�� 1: Fortsetzung

von k. â�� m: Poesie; Beredsamkeit. â�� n: Ueber stehende Heere. â�� o: Bemerkungen

Ã¼ber III, c. Landrentmeister Hunger in Dresden, â�� p: Miszellen.

VIII. a: Fortsetzung von VII, 1. â�� b: Friedrich Wilhelm, der groÃ�e KurfÃ¼rst

von Brandenburg. SchÃ¼tz. â�¢â�� c: SchluÃ� von VIII, a. â�� d: Fortsetzung von VIII, b.

â�� e: Politische Bemerkungen Ã¼ber die neueste franzÃ¶sische Kirchen-Verfassung.

ZachariÃ¤. â�� f: Die Griechen und RÃ¶mer. Eine historische Parallele. Schulze.

â�� g: Blanka, ein numismatisches Problem. HeÃ�. â�� h: Noch ein Wort Ã¼ber einige

GemeingÃ¼ter fÃ¼r alle Nazionen. Hei. Sieh V, c und VI, e. â�� i: Ein WÃ¶rtchen

zu VII, b. Hei. â�� k: Pierre Pithou und sein Testament. Hei. â�� 1: Erzbiachof

Egilbert von Trier, Rabbi Micha und die Juden. Eine Anekdote ans den Zeiten

der KreuzzÃ¼ge. HeÃ�. â��m: Ueber den Werth der Alten. Buchholz.â�� n: Nach-

richten vom Leben und von den Schriften des italiÃ¤n. Geschichtschreibers Franzesko

Guicciardini. â�� o: Tahoua-Kouting, oder die Trommel des Rechts, v. Halem.â��

p: Chinesischer FÃ¼rsten-Spiegel, v. Halem. â�� q: Die Friedensstifterin. Nach

Vigneul Marville. v. Halem. â�� r: Ueber Ciceros Ansicht von der Geschichte

Buchholz. â�� s: Politische Bemerkungen Ã¼ber die durch die Konstituzion der

italienischen Republik angeordneten Wahlkollegien. ZachariÃ¤.

IX. a: Zimeo, eine hegergeschichte. v. Halem. â�� b: Luther und Loyola.

Christianus. â�� c: Viriathus. Heinrich Grave. â�� d: Unredlichkeit im gericht-

lichen Verfahren gegen Maria Stnart (BruchstÃ¼ck nach dem Engl.). C.Niemeyer. â��

e: Washingtons Testament. Weltmann. â�� f: Geschichte der Helvetischen Revo-

luzion. Sieh unten S. 808. â�� g: Ã�ber den unverkennbaren Zusammenhang der

Erfindung des SchieÃ�pulvers mit den Resultaten der neueren Philosophie. Buch-

holz. â��h: Weltgeschichte. Weltmann. â�� i: Ã�ber die PreÃ�freiheit. Buchholz. â��

k: Fortsetzung von IX, f. â�� 1: Karl Wilhelm, Graf von Finkenstein. Weltmann. â��

m: Elisabeth, Essex, Bacon von Verulam. Buchholz. â�� n: Peters deÂ« GroÃ�en

Jugend bis zum Ende der Regentschaft Sophia's. v. Halem.

X. 1803. a: Bonaparte auf dem Schlachtfelde von St. Ivry. Weltmann. â��

b: Ã�ber den Unterschied der Moral von der Gesetzgebung. Buchholz. â�� c:

Christian der Vierte, KÃ¶nig von DÃ¤nemark. Nach Suhm, mit ZusÃ¤tzen. Rink.

â�� d: Jesus und Muhamed. Eine Parallele. Buchholz. â�� e: Ansichten vom Vor-

gebirge der guten Hoffnung. Cbn. Aug. Fischer. â�� f: Gonzalo Perez. Bnchholz.

â�� g: Der Bischof Synesius. Buchholz. â�� h: Quintus Sertorius. H. GrÃ¤ve. â��

i: Schwedischer Reichstag 1738 und 39. Nach den Grafen v. Lynar und v. Finken-

stein. â�� k: Leben des Grafen H. C. v. Keyserling. G. S. Bilterling. â�� 1: Ã�ber

pragmatische Behandlung der Geschichte. Vergl. Nr. 20) 7. Lieferung, y. â�� m: SchluÃ�

von X, i. â�� n: GehÃ¤ssige Unruhen in Coburg. â�� o: Arteis, Conde und Custine.
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Eine Anekdote zur Geschichte der franzÃ¶sischen Revolution. Professor Lange

in UelmstÃ¤dt. â�� p: EinfluÃ� der franzÃ¶sischen Besitznehtnnng von Louisiana auf

Handel nnd BevÃ¶lkerung des nordamerikanischen Freistaats. F. Herrmann. â��

q: Die Rolands-SÃ¤nle in Bremen. Deneken.

XI. a: Versuch einer Geschichte des Grafen Hoyer von Valkenstein. Rich-

ter in Leipzig. â�� b: Ã�ber Niecolo Macchiavelli's FÃ¼rstenspiegel. Buchholz.â��

c: Der Kampf der FÃ¼rsten und St&dte. Ein GemÃ¤hide aus dem Mittelalter. â��

d: Ueber den Beistand, den die RÃ¶mer den Karthaginensern in dem Kriege mit

den MiethvÃ¶lkern leisteten. Schulze. â�� e: Etwas aber Anordnung der sÃ¤chsischen

Geschichte. Hei. â�� f: Jakob Bonfadio. H. GrÃ¤ve. â�� g: Ueber die Schiksale

des Schlosses und der Stadt Homberg in Hessen, vorzÃ¼glich im 30j. Kriege. B. C.

von Heister. â�� h: Kola di Rienzo. Christianus. â�� i: Notizen fÃ¼r Reisende

in ThÃ¼ringen. He B. â�� k: Friedrich der GroÃ�e nnd Fasch. Woltmann.

XH. a: Fortsetzung von XI, h. â�� b: Markus Brutus. Heinrich GrÃ¤ve. â��

c: Ueber die KÃ¶niglich Spanische Handlungskompagnie der Philippinen. Cr om e. â��

d: Souwarows Einzug in Mailand 1799. â�� e: Wiedereinnahme von Mailand durch

Bonaparte 1802. â�� f: Muley Ismael, Beherrscher des Marokkanischen Reichs. â��

f: Erneuerter Streit zwischen Staat und Kirche, oder Mishelligkeit zwischen dem

enat und den lutherischen Diakonen und Predigern in Bremen. Woltmann. â��

h: Noch etwas von den Grafen von Yalkenstein am Harze. WohlbrÃ¼k. Vergl.

XI, a. â�� i: Themistokles. Heinr. Grave. â�� k: Moriz von Sachsen und Alb recht

von Brandenburg. Woltmann. â�� l: Bergwerk und Forsten der Stadt Goslar, und

Anfang der Irrungen Ã¼ber dieselben mit dem Hause Braunschweig.

XEOL 1804. a: Bonaparte vor dem Teppich zu Bayeux. Woltmann. â�� b: Ã�ber

die Jesuiten unsrer Zeit. Buchholz. â�� c: Geist der neusten deutschen Reichs-

verfassung. ZachariÃ¤. â�� d: Karl der GroBe und Bonaparte. Woltmann. â�� e:

GroBe Thaten und die Historie. Woltmann. â�� f: SchluÃ� von XII, a. â�� g: Ã�ber

den Verlust St. Domingo's und die politische Wichtigkeit dieser Insel. Buch-

bolz. â�� h: Rettung der deutschen Nation durch ihre Autoren. Woltmann. â��

i: Histor. nnd polit. Kleinigkeiten. Woltmann. â�� k: Johann Baptist Colbert,

franzÃ¶sischer Finanzminister unter Ludwigs XIV. Regierung. Heerwagen in

Berlin. â�� 1: VerfÃ¼hrungskÃ¼nste der franzÃ¶sischen KÃ¶nige gegen die Deutschen.

Woltmann. â�� m: Histor. und polit. Kleinigkeiten. Woltmann. â�� n: Eine Kloster-

scene ans dem Mittelalter. Woltmann. â�� o: Ober den Unterschied des Despotis-

mus und der SouverÃ¤nitÃ¤t, in Beziehung auf Bonaparte. Buchholz. â�� p: Bei-

trag zur Benrtheilnng der neuesten reichsritterschaftlichen Streitigkeiten. â��

q: Miguel de Cervantes Saavedra. H. GrÃ¤ve. â�� r: Fortsetzung von XIII, k. â��

â�¢: Ã�ber das organische Senatus Consultum vom 18. Mai 1804. Woltmann.

XIV. a: Thomas MÃ¼nzer. L. v. Baczko. â�� b: Die Schlacht bei Fehrbellin

1675. Karl Curths. â�� c: Historische Ã�bersicht der norddeutschen Association

in den Jahren 1796 bis 1801. Vergl. g. â�� d: Einige Worte Ã¼ber die Menschen-

Terschiffungen ans Hamburg nach Nord-Amerika. Vergl. h. â�� e: Frankreich bei

dem Anfang der Regierungdes Kaisers Napoleon I. Crome. â�� f: Ã�ber die Wir-

knngen der Reformation. Woltmann. â�� g: Die norddeutsche Association in den

J. 1796 bis 1801. Woltmann. â�� h: Menschenverschiffnngen aus Hamburg nach Nord-

Amerika. Woltmann. â�� i: Fortsetzung von XIH, r. â�� K: Kaspar von Schwenkfeld.

Woltmann. - 1: Zur politischen Teleologie. Zacharia. â�� m: Von der historischen

Arbeit nnd dem Urtheil Ã¼ber dieselbe. Woltmann. â�� n: Nachtrag zu V11, o.

Fischbach. â�� o: Die BartholomÃ¤usnacht 1572. Karl Curths. â�� p: Idee einer

Deutschen Stadt. Woltmann. â�� q: Idee einer Deutschen UniversitÃ¤t. Woltmann.

XV. a: Ueber den poetischen Gebrauch des historischen Stoffes. Woltmann.

- b: SchluÃ� von XIII, r. â�� c: Marcus Brutus. Woltmann. Vergl. Nr. 7) I, e.

20) V, 10. â�� d: Landung der Franzosen in Ireland in den J. 1796 und 1797. â��

e: Servilia nnd Porcia. Woltmann. â�� f: Demonax und Kant. Eine Parallele.

Buchholz. â�� g: Bemerkungen Ã¼ber den Zweikampf. Buchholz. â�� h: Madame

Luise, Tochter Ludwigs des FÃ¼nfzehnten. Bnchholz. â�� i: Historischer Wink

nach Afrika. Zeune. â�� k: Ã�ber das VerhÃ¤ltnis zwischen Cicero nnd Brutus.

Woltmann. â�� 1: Geschichte der VerhÃ¤ltnisse zwischen PreuÃ�en und RuÃ�land bis

auf den Anfang des 7jii.hr. Krieges, v. Baczko. â�� m: MerkwÃ¼rdiger Seekampf

in dem ersten Viertel des 16. Jahrb. Bnchholz.â��n: Theorie und Praxis. Welt-

mann. â�� o: Kaiser Napoleon Ã¼ber Theorie nnd Praxis. Woltmann. â�� p: Lucius

Sergius Catalina. Heinr. GrÃ¤ve. â�� q: C. Cornelius Tacitus. Woltmann.

Ooedeke, Grondrisz. VI. *. Anfl." 21
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XVI. 1805. a: Ã�ber Entstehung und Geist der Staaten des Alterthums.

Fichte. â�� b: Das Jahr 1804. Woltmann. â�� e: Don Antonio Perez, Staats-

sekretÃ¤r Philipps des Zweiten, KÃ¶nigs von Spanien. Buchholz. â�� d: Kampf der

geistlichen und weltlichen Macht am SchlÃ¼sse des 15. und zu Anfang des 16. Jahr-

hunderts im SÃ¼den von Europa. Buchholz. â�� e: Heinrich Dandolo, Doge von

Venedig. Buchholz. â�� f: ErklÃ¤rung. Woltmann.

XVII. a: BeschluÃ� von XVI, d. - b: Fortsetzung von XV, q. â�� c: Nelsons

Tod. Woltmann. â�� d: Ein Charakterzug des Kaisers Alexander von RuÃ�land. Wolt-

mann. â�� e: Ã�ber das KÃ¶nigreich Italien. Buchholz. â�� f: Bemerkungen Ã¼ber den

Geist der Alexiade der Anna Comnena. Buchholz. â�� g: Leben und Geist der

Frau von Sevigne aus dem Zeitalter Ludwigs des Vierzehnten. Kar o l ine Wolt-

mann.â�� h: Ã�ber die verbÃ¼ndeten Staaten des franzÃ¶sischen Reichs. Woltmann.

â�� i: Erzherzog Karl. Woltmann. â�� k: Erinnerungen an franzÃ¶sische GenerÃ¤le.

XVIII. a: AbriÃ� einer Geschichte des franz. Finanzwesens, veranlaÃ�t durch

eine Stelle in dem Verwaltungsbericht des Ministers des Innern von Frankreich.

Buchholz. â�� b: Fortsetzung von XVII, b. â�� c: Der Herzog von Biron und

Heinrich der Vierte, KÃ¶nig von Frankreich. Buchholz. â�� d: Sicherung des

franzÃ¶s. FÃ¶derativstaats. Woltmann. â�� e: Nelson, Gravina und Villeneuve. Wolt-

mann. â�� f: Ã�ber Heinrich des Vierten Idee einer christlichen Republik. Bnch-

holz. â�� g: Administration und kaiserliche Commission in der RheingrÃ¤flich

Salmischen Grafschaft Horstmar. (Im ehemaligen MÃ¼nsterlande.) Eine historische

Skizze [Job. v. Riese] sieh unten S. 808. â�� h: SchluÃ� von XVIII, b. â�� i: AbsclÃ¼ed

von den Lesern dieser Zeitschrift. Woltmann. â�� k: Anzeige Histor. Werke von

Tacitus verdeutscht durch Woltmann (Berlin 1811 bis 1817. VI. 8.).

12) Das brandenburgische Haus. Berlin 1801. 8.

13) Geschichte des WestphÃ¤lischen Friedens. In zwey Theilen. Von Karl

Ludwig von Woltmann. Leipzig, bey Georg Joachim GÃ¶schen. 1808 und 9. u. 8.

(auch als Fortsetzung zu Schillers Geschichte des dreiÃ�igjÃ¤hrigen Krieges).

Sieh Band V. S. 147 Z. 12 und 11 v. u., S. 184, 16) und S. 188 Abs. 11.

14) Johann von MÃ¼ller von Karl Ludwig von Woltmann. Berlin, bei Julius

Eduard Hitzig. 1810. 8. [Nebst einem Anhange, LXXI Seiten, der MÃ¼ller's

12 Briefe an den Verfasser enthÃ¤lt].

15) Geist der neuen PreuÃ�ischen Staatsor^anisation von Karl Ludwig von

Woltmann. Leipzig, ZÃ¼llichau und Freistadt bei Dammann. 1810. 8.

16) Deutsche BlÃ¤tter, herausgegeben von Karl Ludwig von Woltmann, Prag

und Berlin, 1814. In der Erpedition der Deutschen BlÃ¤tter. Zwei BÃ¤nde. 8.

Darin AufsÃ¤tze Ã¼ber Goethes Dichtung und Wahrheit und Kotzebues PreuÃ�ische

Geschichte, ferner Dichtungen von Karoline v. Woltmann.

17) Catilina und Jugurtha von Caj. Crispus Sallustius. Deutsch. Einzig

rechtmÃ¤Ã�ige Ausgabe. Prag 1814. 8.

18) Inbegriff der Geschichte BÃ¶hmens von Karl Ludwig von Woltmann.

Prag, 1815. Bei J. G. Calve, H. 8.

19) Politische Blicke und Berichte von Karl Ludwig von Woltmann. Erster

[einziger] Theil. Leipzig und Altenburg: F. A. Brockhaus. 1816. 236 S. 8.

20) Karl Ludwig von Woltmann's sÃ¤mmtliche Werke herausgegeben von

seiner Frau. Leipzig, auf Kosten der Herausgeberin im deutschen Museum. 1818

bis 1827. XIV. 8.

Inhalt: Erste Lieferung. 1. Band. a. Selbstbiographie mit Nachtrag von

Karoline v. Woltmann. Vergl. W. v. Biedermann, Goethes GesprÃ¤che. Leipzig

1896. 10, 24. â�� b. Aeltere Menschengeschichte. â�� c. Geschichte der Aegyptier. â��

d: Geschichte der Israeliten. â�� 2. Band. e. Geschichte von Frankreich.

Zweite Lieferang. 1. und 2. Band. f. Geschichte GroÃ�britanniens.

Dritte Lieferung, l. und 2.Band (1819). g. Geschichte der Reformation in Deutsch-

land vom Reichstage zu NÃ¼rnberg 1543 bis zum Religionsfrieden zu Augsburg 1555.

VierteLieferung. 1. Band. h. Geschichte des westfÃ¤lischen Friedens. â�� 2.Band,

i. Inbegriff der Geschichte BÃ¶hmens. Mit Anmerkungen von Abbe Joseph Dobrowsky.

FÃ¼nfte Lieferung. 1. Band (1820). k. Biographien: 1. Heinrich der Erste, Vor-

her: Berlin. Monatsschrift 1810. Nov. S. 269 bis 289. 2. Otto der GroÃ�e. 3. Otto

der Zweite. 4. Otto der Dritte. Vorher: Schillers Neue Thalia 1792. St. 3. S. 398

bis 412. 5. Heinrich der Heilige. â�� 2. Band. 6. Theoderich, KÃ¶nig der Gothen.
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7. Georg Heinrich, Freiherr von GÃ¶rz. 8. Karl Wilhelm, Gf. Fink von Finkenstein.

Sieh oben Nr. 11) IX, 1. 9. Albrecht von Waldstein. Vorher: Histor. Kalender f.

1803. 10. Marcus Brutus. Vergl. Nr. 7) I, e. 11) XV, c. 11. Margaretha von Anjou.

12. Bitter Georg von Frundsberg. Vorher: Berlin. Monatsschrift 1809. Nov. S. 272

bis 292. Dec. S. 321 bis 335. 13. Gottfried August BÃ¼rger.

Sechste Lieferung (1821). 1. Das brandenburgische Haus. â�� m. Oester-

reichs Politik und Kaiserhaus. â�� n. Oliver Kromwell. â�� o. Friedrich Buchholz. â��

p. Ludewig von Berger. â�� q. Beyrne. â�� r. Anton Gramberg. â�� s. Freiherr von

Stein. Vorher: Zeitgenossen Heft 10, S. 194f. â�� t. Joseph Ludewig Stoll. â�� u.

August Wilhelm Iffland.

Siebente Lieferung. 1. Band (1824). v. Plan fÃ¼r historische Vorlesungen. â��

w. Ueber den Entwurf der Geschichte der EuropÃ¤ischen Staaten, von Spittler,

2. Theil. â�� x. GÃ¼nstige Erscheinungen der Gegenwart, fÃ¼r wissenschaftliche Einheit

der Geschichte. â�� y. Ueber pragmatische Behandlung der Geschichte. Vergl. Nr. 11)

X, 1. â�� z. Von der historischen Arbeit und dem Urtheil Ã¼ber dieselbe. Vergl. Nr. 11)

XIV, m. â�� aa. Ueber Kotzebue's Geschichte von PreuÃ�en. Vergl. Nr. 16). â�� bb. Ueber

Geschichtsforschung, geschichtliche Darstellung und Geschichtschreibung. â��

cc. Ueber die GrundsÃ¤tze der Strategie, erlÃ¤utert durch die Darstellung des Feld-

zuges von 1796 in Deutschland vom Erzherzog Karl. â�� dd. Ludwig Timotheus, Frei-

herr von Spittler. Vorher: Zeitgenossen 1818. Zweiter Band. Heft 6. S. 65 bis 98. â��

Â«e. Ueber den poetischen Gebrauch des historischen Stoffes. Vergl. Nr. 11) XV, a.

Achte Lieferung. 1. und 2. Band. Berlin, bei August RÃ¼cker. 1827. ff. Me-

moiren des Freiherrn von Sâ��a.

Vergl. Â§ 295, I. 10 (Romane).

26. Franz Seraphin Kur/, geb. am 2. Juli 1771 in Kefermarkt bei Freistadt

in OberÃ¶sterreich, trat ins Kloster St. Florian, 1799 Archivar im Klosterarchive,

regulierter Chorherr und seit 1811 Pfarrer zu St. Florian im Lande unter der Eng.

Dort starb er am 12. April 1843.

a. N. Nekrolog 1843. Jahrg. 21, S. 282.

b. MÃ¼hlbacher, Litterarische Leistungen St. Florians.

c. Wurzbach 1865. 13, 421 bis 423.

d. Allg. dtsch. Biogr. 1883. 17, 419 bis 421 (Horawitz).

1) BeitrÃ¤ge zur Geschichte des Landes Oesterreich ob der Enns. Von Franz

Kurz. Leipzig 1805 bis 1810 bei Friedrich Immanuel Eurich. IV. 8. 3. Theil:

Linz, bei Uajetan Haslinger.

Erster Theil: Versuch einer Geschichte des Bauernkrieges in OberÃ¶sterreich

unter der AnfÃ¼hrung des Stephan Fadinger und Achatz Wiellinger. â�� Z weiter Theil:

Geschichte des Aufruhrs im Hausruck- und im Machland-Viertel; nebst einem An-

hange von Urkunden der KlÃ¶ster Lambach und Garsten. Dritter Theil. 1808: Merk-

wÃ¼rdigere Schicksale der Stadt Lorch, der GrÃ¤nzfestung Ennsburg, und des alten

Kloiten St. Florian bis zum Ende des eilften Jahrhunderts. Nebat einer Sammlung

â�¢der vorzÃ¼glicheren Urkunden der KlÃ¶ster Gleink und Baumgartenberg. â�� Vierter.

1809: Geschichte des Kriegsvolks, welches der Kaiser Rudolph II. im Jahr 1610 Â«u

Passau anwerben lieÃ�. Nebst einer Sammlung der vorzÃ¼glicheren Urkunden der

KlÃ¶ster Waldhausen und Wilhering.

2) Geschichte der Landwehre in Oesterreich ob der Enns. Von Franz Kurz.

Xinz, bey Cajetan Haslinger. 1811. H. 8.

3) Oesterreich unter Kaiser Friedrich dem Vierten. Von Franz Kurz. Wien,

1812. Im Verlage bey Anton Doll. II. 8.

4) Oesterreich unter den KÃ¶nigen Ottokar und Kaiser Albrecht I. Von Franz

Kurz. Linz. Bey Cajetan Haslinger. 1816. II. 8.

5) Oesterreich unter K. Friedrich dem SchÃ¶nen. Von Franz Kurz. Linz, bey

Cajetan Haslinger. 1818. 8.

8) Oesterreich unter H. Albrecht dem Lahmen. Von Franz Kurz. Linz. Bey

Cajetan Haslinger. 1819. 8.

7) Oesterreich unter H. Rudolph dem Vierten. Von Franz Kurz. Linz, bey

Cajetan Haslinger. 1821. 8.

8) Oesterreichs Handel in den Ã¤lteren Zeiten. Von Franz Kurz. Linz, bey

Cajetan Haslinger. 1822. 8.

21*
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9) Oesterreichs MilitÃ¤rverfassung in Ã¤lteren Zeiten. Von Franz Kurz. Linz,

bey Cajetan Haslinger. 1825. 8.

10) Oesterreich unter H. Albrecbt dem Dritten. Von Franz Kurz. Linz, bey

Cajetan Haslinger. 1827. II. 8.

11) Oesterreich unter Herzog Albrecht IV. Nebst einer Uebersicht des Zu-

standes Oesterreichs wahrend des vierzehnten Jahrhunderts. Von Franz Kurz. Linz,

1830. Bey Joseph Fink. II. 8.

12) Schicksale des Pagsauischen Kriegevolkes in BÃ¶hmen bis zur AuflÃ¶sung-

desselben im J. 1611. Prag 1831. 8.

13) Ã�sterreich unter K. Albrecht den Zweyten. Von Franz Kurz. Wien, 1835.

Verlag von Kupffer und Singer. II. 8.

14) Der Einfall des von Kaiser Rudolf II. in Passau angeworbenen Kriegsvolkes

in OberÃ¶sterreich und BÃ¶hmen. (1610â��1611.) Von Franz Kurz, regul. Chorherrn

von St. Florian. Aus dessen NachlaÃ� mitgetheilt und mit einer Einleitung verseben

von Albin Czerny, regul. Chorherrn von St. Florian und Bibliothekar = 58. und

â�¢54. Jahres-Bericht des Museums Francisco-Carolinum. Linz 1895 und 1896. II. 8.

27. Johann Christian Fflster, geb. am 11. MÃ¤rz 1772 zu Pleidelsheim in

WÃ¼rttemberg, studierte in TÃ¼bingen und wurde dort Repetent am theologischen

Stifte; bei einem Aufenthalte in Wien lernte er Job. v. MÃ¼ller kennen und lieÃ� sich

durch ihn zu historischen Studien begeistern. 1806 Diakonus in Vaihingen an der

Enz und Pfarrer in Klein-Glattbacb, 1813 Pfarrer in Unter-TÃ¼rkheim, 1832 General-

superintendent und PrÃ¤lat in TÃ¼bingen. Er starb am 30. September 1835 in Stuttgart.

a. Mensel, Gel. Teutschl. 15, 37 f. 19, 122 f.

b. N. Nekrolog 1835. 13, 810 bis 821.

c WÃ¼rttembergische JahrbÃ¼cher 1835. S. 188 bis 209.

d. Allg. dtsch. Biogr. 1887. 25, 667f. (Engen Schneider).

Briefe an Joh. y. MÃ¼ller: Hg. von Maurer-Constant. Band 3, S. 227 bis 276.

1) Geschichte von Schwaben, neu untersucht und dargestellt von J C. Pfister.

Heilbronn am Neckar bey Johann Daniel ClaÃ�. (Der 5. Band: Stuttgart bey F.

C. LÃ¶flund und Sohn.) 1803 bis 1827. V. 8.

2) Uebersicht der Geschichte von Schwaben von den Ã¤ltesten bis auf die

neuesten Zeiten. Durchaus nach Ã¤chten, zum Theil noch unbekannten Quellen

entworfen von J. C. Pfister. Stuttgart, bei Joh. Fried. Steinkopf. 1814. 8.

3) Historischer Bericht Ã¼ber das Wesen der Verfassung des ehemaligen Herzog-

thums WÃ¼rttemberg, zugleich Entwurf eines groÃ�em Werks. Heilbronn 1816. 8.

4) DenkwÃ¼rdigkeiten der WÃ¼rtembergischen und SchwÃ¤bischen Reformations-

geschichte, als Beitrag zur dritten Jubelfeier der Reformation. Von J. C. Schmid

und J C. Pfister. Zwei Hefte. TÃ¼bingen, bei Heinrich Laupp. 1817. 8.

Erstes Heft von J. C. Pfister, zweites von J. C. Schmidt: ein drittes ist nicht

erschienen.

5) Herzog Christoph zu Wirtemberg, aus grÃ¶Ã�tenteils ungedruckten Quellen,

von J. C. Pfister. TÃ¼bingen, bei Heinrich Lanpp. 1819 und 1820. II. 8.

6) SchwÃ¤bisches Taschenbuch erster Jahrgang 1820. Mit BeitrÃ¤gen von Joh.

Ch. Pfister, Lebret, Therese Huber u. A. Stuttgart 12. Band VIII. S. 101, 224.

7) Die evangelische Kirche in WÃ¼rtemberg, ihre bisherige Verfassung, ihre

neuesten VerhÃ¤ltnisse und Forderungen in gedrÃ¤ngter KÃ¼rze. TÃ¼bingen 1822. 8.

8) Eberhard im Bart, erster Herzog zu Wirtemberg, aus Ã¤chten, groÃ�enteils

handschriftlichen Geschichtsquellen von J. C. Pfister. TÃ¼bingen, bei Heinrich Laupp.

1822. 8.

9) Geschichte der Teutschen. Nach den Quellen von J. C. Pfister. Hamburg

1829 bis 1835. V. 8. Sieh nachher Nr. 35. Ukert. 8) b und c.

10) Geschichte der Verfassung des wÃ¼rttembergischen Hauses und Landes.

Aus Pfisters hinterlassenen Papieren bearbeitet von K. JÃ¤ger. Heilbronn 1838.

Zwei Abtheilungen. 8. â�� Neue Aasgabe: Heilbronn 1857. 8.

28. Johann Christoph Anton Maria Freiherr von Aretln, geb. am

2. Dezember 1772 in Ingolstadt, studierte in Heidelberg und GÃ¶ttingen, wurde 1793
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kurfÃ¼rstl. Hofrath in MÃ¼nchen, 1799 Generallandesdirektionsrat, 1804 Oberhof-

bibliothekar und VizeprÃ¤sident der Akademie der Wissenschaften. Als diese nord-

deutsche Gelehrte nach MÃ¼nchen brachte, fÃ¼hrte Aretin den Krieg der kleinlichsten

Intriguen gegen sie, sodaÃ�, wenn das neue Institut nicht preisgegeben werden sollte,

seine Entfernung, wenigstens von MÃ¼nchen, notwendig wurde. Er wurde 1811 als

Direktor des Appellationsgerichtes nach Neuburg a. d. Donau versetzt, 1813 Vice-

prÃ¤sident, 1819 PrÃ¤sident des Appellationsgerichtes in Amberg. Er starb am 24. De-

zember 1824 in MÃ¼nchen, ein Vertreter des beschrÃ¤nktesten Partikularismus.

Sammlung der AktenstÃ¼cke in Sachen des PrÃ¤sidenten der kÃ¶niglichen Aka-

demie der Wissenschaften zu MÃ¼nchen F. H. Jakobi und 5 Consorten, Schlichte-

groll, Breyer, Jakobs, Hamberger und Niethammer, als KlÃ¤ger gegen den kÃ¶niglich

baierischen Hofbibliothekar Chr. Freiherr von Aretin, als Beklagten, puncto

injuriarum atrocissimarum et satisfactionis. Baiern [o. 0. u. Verl.], 1810. 8

a. Meusel, Gel. Teutschl. 9, 32f. 11, 19f. 13, 29 bis 31. 17, 38 bis 40. 221, 59f.

b. Kehrein, Lei. l, 3 f., wo die VerhÃ¤ltnisse tendenziÃ¶s umgekehrt sind.

c. Allg. dtsch. Biogr. 1875. l, 518f. (v. Inama).

Briefe an Â«. K. A. BÃ¶ttiger (10): Kgl. Bibliothek in Dresden. â�� Ã�. an und

v..r. dÃ¼rres: oben S. 203.

Brief an Aretin von Goethe: W. A. IV. 20, 299f.

1) Von den Ã¤ltesten DenkmÃ¤hlern der Bnchdruckerkunst in Baiern, und dem

Nutzen ihrer nÃ¤heren KenntniÃ� .. von J. Christophor Freyherr von Aretin. MÃ¼nchen

1801. Bey Joseph Lindauer. 4.

2) Historisch-literarische Abhandlung Ã¼ber die erste gedruckte Sammlung der

WestphÃ¤lischen Friedensakten. Mit urkundlichen Beylagen. Von Joh. Christ. Frey-

herrn von Aretin. MÃ¼nchen, bey Joseph Lindauer. 1802. 8.

Vergl. Dtsch. Merkur 1801 StÃ¼ck 9, S. 69 f. und St. 12, S. 308 bis 12.

8) Aelteste Sage Ã¼ber die Geburt und Jugend Karls des GroÃ�en. Zum ersten-

male bekannt gemacht und erlÃ¤utert von J. Christ. Freiherrn v. Aretin. MÃ¼nchen,

in der J. Schererschen Kunst- und Buchhandlung. 1803. 8.

4) BeytrÃ¤ge zur Geschichte und Literatur, vorzÃ¼glich aus den SchÃ¤tzen der

pfalzbaierischenCentralbibliothek zu MÃ¼nchen. Hg. von Joh.Chr. Freiherrn von Aretin.

MÃ¼nchen, in Kommission der Schererschen Kunst- u. Buchhandlung. 1803 bis 1814. X. 8.

Darin viele BeitrÃ¤ge von Docen zur Ã¤lteren deutschen Litteratur.

5) Geschichte der Juden in Baiern. Landshut 1803. 8.

6) AussprÃ¼che der Minnegerio.hte. Aus alten Handschriften herausgegeben

und mit einer historischen Abhandlung Ã¼ber die Minnegerichte des Mittelalters

begleitet von Christophor Freiherrn von Aretin. MÃ¼nchen, in der Schererischen

Kunst- und Buchhandlung, 1803. 8.

7) Aretin gab heraus: Neuer literarischer Anzeiger. Eine Zeitschrift aus dem

Gebiete der Literatur und Kunst. Juli 1806 bis December 1807. MÃ¼nchen, Fleisch-

mann. 4. Dritter Jahrgang 1808. TÃ¼bingen, Cotta. 4. Vergl. Â§ 2 â�¢=* Band I. S. 2.

8) Ã�ber die frÃ¼hesten universalhistorischen Folgen der Erfindung der Buch-

druckerkunst. Eine Abhandlung . . von J. Christ. Freyherrn von Aretin. [Mit dem

vollstÃ¤ndigen Fac-simile des Ã¤ltesten bisher bekannten teutschen Druckes.]

MÃ¼nchen, (o. Verl.) 1808. 4.

9) Die Plane Napoleons und seiner Gegner, besonders in Teutschland und

Oestreich. MÃ¼nchen 1809. 8. â�� StraÃ�burg 1809. 8. â�� Ueber die Gegner der

groÃ�en Plane Napoleons, besonders in Teutschland und Oestreich. Mit den Zn-

sÃ¤tzen der FranzÃ¶sischen und Spanischen Uebersetzungen dieser Schrift vermehrte

Ausgabe. (Leipzig) 1809. 8.

Diese ohne Verfassernamen erschienene Schrift, eine Denunziation der nach

MÃ¼nchen berufenen protestantischen Gelehrten und ihrer Gesinnungsgenossen

nimmt zwar Joh. Nep. Ringseis fÃ¼r sich in Anspruch (Meusel 19, 370; vergl. Jen.

Lit.-Ztg. 1810. Nr. 21 und 25), sie stammt jedoch von Aretin. Sieh Deutsche

Rundschau 1877. 10, 475. Vgl. unten S. 808.

10) Systematische Anleitung zur Theorie und Praxis der Mnemonik, nebst

den Grundlinien zur Geschichte und Kritik dieser Wissenschaft von I. Chr. Frey-

herm von Aretin. Sulzbach, in der Kommerzienrath J. E. Seideischen Kunst- und

Buchhandlung. 1810. 8.
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11) Literarisches Handbuch fÃ¼r die baierische Geschichte und alle ihre Zweige.

Von Joh. Chr. Freyherrn von Aretin. Manchen, 1810 bey Jakob Giel, BuchhÃ¤ndler.

8. 2 Hefte. Literatur der Geographie und Statistik. Literatur der Staatsgeschichter

von beiden nur der erste Teil.

12) Biographie Napoleons des GroÃ�en. Entworfen von J. Chr. Freyherrn v.

Aretin. Wien 1810 in der Geistingerschen Buchhandlung in Commission. 95 S.

8. â�� MÃ¼nchen 1811. 8.

13) Nachrichten zur baierischen Geschichte aus noch unbenutzten Quellen.

Zwei BÃ¤nde. MÃ¼nchen, Lindauer. 1812. II. 8.

14) Sachsen und PreuÃ�en. Suumcuique. 1814. 48 S. 8. â�� Dritte Auf lÃ¤ge. 1*1 r..

14a) Noten zum Text: Sachsen und PreuBen. Mit einigen bisher noch un-

gedruckten Urkunden, den Baseler Frieden betreffend. Honesti viri est, veritatis

studio, non ira nee invidia cauaam disquirere. Germanien, 1815. 68 S. 8.

Dagegen: PreuBen und Sachsen. (Von J. G. Hoffmann.) November 1814.

Berlin, bei Duncker und Humblot. 61 S. 8.

Anmerkungen zu der Schrift: PreuÃ�en und Sachsen. Von einem Sachsen.

(Aus der Allemannia besonders abgedruckt.) 1815. 56 S. 8.

Rechtliche WÃ¼rdigung der Schrift: PreuBen und Sachsen. â��Berlin, bey

Duncker und Humblot". Januar 1815. 54 S. 8.

Sachsen, PreuBen und Europa, zur Widerlegung der Staatsschrift: PreuBen

und Sachsen. Fata viam invenient. JÃ¤nner 1815. 119 S. 8.

La Saxe et la Prusse, et ja Prusse et la Saxe, ou le veritable suum cuique.

Paris a la libraire grecque, latine et allemande. 1815. 109 S. 8.

15) Abhandlungen Ã¼ber wichtige GegenstÃ¤nde der Staatsverfassung und Staats-

verwaltung mit besonderer RÃ¼cksicht auf Bayern. MÃ¼nchen, o. Verl., 1816. 8.

16) GesprÃ¤che Ã¼ber die Verfassungs-Urkunde des KÃ¶nigreichs Baiern. Von

Bojophilus Tunonomus. 1. Heft. MÃ¼nchen, Thienemann. 1818. 8.

17) Die grundherrlichen Rechte in Baiern, eine HauptstÃ¼tze des Ã¶ffentlichen

Wohlstandes. Regensburg 1819. 8.

18) Ludwig der Bayer. VaterlÃ¤ndisches Schauspiel. MÃ¼nchen 1820. 8.

Kehrein, Dramatische Poesie 2. 274 f.

19) Wie darf man in den deutschen Bundesstaaten Ã¼ber politische Gegen-

stÃ¤nde schreiben? Eine Untersuchung von Joh. Christ. Freiherrn v. Aretin. Alten-

burg, Literatur-Comptoir. 1824. 99 S. 8.

20) Staatsrecht der konstitutionellen Monarchie. Ein Handbuch fÃ¼r GeschÃ¤fts-

mÃ¤nner, studirende JÃ¼nglinge, und gebildete BÃ¼rger. In zwei BÃ¤nden. Von Joh.

Christ. Freiherrn v. Aretin. 1. Band. Altenburg, Literatur-Comptoir. 1824. 8.

Nach des Verfassers Tode fortgesetzt durch Karl v. Rotteck. Zweiten Bandes

ente und zweite Abtheilung. 1827 und 1828. III. 8. â�� In drei BÃ¤nden. Ange-

fangen von Joh. Christ. Freiherrn v. Aretin und fortgesetzt von Carl v. Rotteck.

Zweite Auflage vermehrt und verbessert von Carl von Rotteck. Leipzig, 1838 bis

1840. Bei Friedrich Volckmar. III. 8.

29. Gabriel Gottfried Bredow, geb. am 14. Dezember 1773 in Berlin, stu-

dierte in Halle anfangs Theologie, dann Philologie. 1794 Lehrer am grauen

Kloster in Berlin, 1796 Lehrer in Entin und nach dem Abgange von J. H. Voft

Rektor, 1804 Professor der Geschichte in HelmstÃ¤dt, 1809 in Frankfurt a. 0., 1811

in Breslau; hier starb er am 5. September 1814.

a. Mensel, Gel. Teutschl. 9, 134f. 11, 100. 13, 166f. 17, 242f. 221, 870f.

b. Sieh unten Nr. 10).

c. Allg. dtsch. Biogr. 1876. 8, 282f. (Wegele).

Briefe an Â«. (12) K. A. BÃ¶'ttiger: Kgl. Bibliothek in Dresden, die meisten

beziehen sich auf eine Berufung Bredows nach Leipzig, die an der Geldfrage

scheiterte.â��/Â».(ll) Johannes v. MÃ¼ller: Hg.vonMaurer-Constant. Band8,S.129bisl76.

Briefe an Bredow von Joh. v. MÃ¼ller: Nr. 10. 33) Theil 16.

1) Ausgabe des Reineke. Eutin 1798. 8. Â§ 100, XVH. 6, 20) = Band I. S. 483.

2) Handbuch der alten Geschichte. Altona bei Johann Friedrich Hammerich.

1799. 8. â�� Zweite sehr verm. und verb. Auflage. 1808. 8. â�� Dritte Aufl. 1816. 8.

Hg. von J. G. Kunisch. â�� Vierte Aufl. neu bearbeitet von J. G. Kunisch und K.
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0. MÃ¼ller. 1820. 8. â�� FÃ¼nfte Aufl. von J. G. Klinisch. Altona 1825. 8. â��

Sechste Aufl., von Kunisch. 1887. 8. â�� Siebente (Titel-) Ausg. 1851.

3) Untersuchungen Ã¼ber einzelne GegenstÃ¤nde der alten Geschichte, Geo-

graphie und Chronologie hg. von G. G. Bredow. Altona bei Johann Friedrich

Hammerich. 1800 und 1802. Zwei StÃ¼cke. 8.

1. a: Ueber die Jahre der Welt nach den biblischen Zahlen: besonders Ã¼ber

die hohen Lebensjahre der Patriarchen, und Ã¼ber die Zahl 40. â�� b: Thule von

(J. H.) Voi. â�� c: Ueber das ursprÃ¼ngliche Reich Nimrods, nach l Mos. 10, 10. â��

d: Zu welcher Zeit des Jahres traten die rÃ¶mischen Konsuln ihr Amt an? â��

2. e: Gosselin, Ã¼ber die Kenn t n iÃ� der Alten von der West- und OstkÃ¼ste Afrikas,

und Ã¼ber die Umschiffung dieses Erdtheils. â�� f: Rennel, System der Geographie

Herodots. â�� g: Vincent, Ã¼ber den Handelsverkehr der Alten mit Indien, und Ã¼ber

ihre Kenntnif von der OstkÃ¼ste Afrika's. â�� e bis g sind im AuszÃ¼ge Ã¼bersetzt und

von G. G. Bredow durch Anmerkungen und Untersuchungen berichtigt und erweitert.

4) Bearbeitung der Elektra des Sophokles [gedruckt?], die Bredow am

17. Januar 1804 an Goethe sandte. Vergl. Goethe an Schiller 1804 Febr. 8 â��

W. A. IV. 17, 61; vergl. 802.

5) MerkwÃ¼rdige Begebenheiten aus der allgemeinen Weltgeschichte. FÃ¼r den

ersten Unterricht in der Geschichte; besonders fÃ¼r BÃ¼rger- und Landschulen von

G. G. Bredow. Altona, bei J. F. Hammerich, 1804. 8. â�� Vierte, aufs neue durch-

gesehene Auflage. 1808. 8. â�� Achte Aufl. 1815. â�� Elfte Aufl. 1820. â�� FÃ¼nfzehnte

1826. â�� Achtzehnte 1831. â�� Einundzwanzigste 1838. â�� Vierundzwanzigste 1843. â��

Sechsundzwanzigste, bis Ende des Jahres 1852 fortgesetzte Auflage. Altona 1852. 8.

MerkwÃ¼rdige Begebenheiten aus der allgemeinen Weltgeschichte von G. G.

Bredow. Vermehrt und bis auf das Jahr 1836 fortgesetzt von PrÃ¤ceptor Barnes.

Reutlingen, Druck und Verlag von J. N. Fischer. 1836. VIII, 141 S. 8.

6) Lehrbuch der Weltgeschichte, oder umstÃ¤ndlichere ErzÃ¤hlung der merk-

wÃ¼rdigen Begebenheiten aus der allgemeinen Weltgeschichte. Besonders fÃ¼r

BÃ¼rger- und Landschulen, sowie auch fÃ¼r TÃ¶chterschulen und zum Selbstunterricht.

Von G. G. Bredow. Altona, Verlag von Johann Friedrich Hammerich. 1804. 8_. â��

UmstÃ¤ndlichere ErzÃ¤hlung der merkwÃ¼rdigen Begebenheiten aus der allgemeinen

Weltgeschichte. FÃ¼r den ersten Unterricht in der Geschichte. Besonders fÃ¼r

BÃ¼rger- und Landschulen. Von G. G. Bredow. Vierte vermehrte und verb. Auf-

lage. 1812. 8. â�� FÃ¼nfte Aufl. 1814. 8. â�� Siebente Aufl. 1820. 8. â�� Neunte von

G. A. H. Stenzel vermehrte und verbesserte Auflage. Altona 1826. 8. â��Zehnte

1829. 8. â�� ZwÃ¶lfte 1850. 8. â�� Dreizehnte vermehrte und verbesserte Aufl. 1852.

8. â�� FÃ¼nfzehnte 1866. 8.

7) Chronik des neunzehnten Jahrhunderts. 1801 (bis 1805) von G. G. Bredow.

Altona (nnd Leipzig) 1805 bis 1806/7. II. 8.

1. enthaltend die Jahre 1801, 1802 und 1803. â�� 2. enthaltend die Jahre 1804

nnd 1805.

Von Band 3 (1806) bis Band 22. N. F. (1826) bis 52 (1835) fortgesetzt durch

Carl Venturini, geb. 1768 t 1849. Band 6f. a. d. T.: Geschichte unserer Zeit

Schmalz, Berichtigung einer Stelle in der Bredow-Venturinischen Chronik

ftr das Jahr 1808. Berlin 1815. 8. Sieh Â§ 316 == Band VIII. S. 134f.

8) Grundrill einer Geschichte der merkwÃ¼rdigsten Welthandel von 1796â��1810

in einem erzÃ¤hlenden Vortrage von G. G. Bredow. Als Fortsetzung der Welt-

handel neuerer Zeit von Johann Georg Busch. Hamburg, bei Carl Ernst Bohm.

1810. 8. Wurde auf Befehl Napoleons kassiert. â�� Vierte Ausgabe 1816. II 8.

Johann Georg Busch (Â§ 224, 14, wo Name und Todesjahr falsch angegeben

Find), geb. am 3- Januar 1728 zu Altmedingen im LÃ¼neburgischen, t am 5. August

1800 in Hamburg: GrundriB u. s. w. Hamburg 1781. 8.

9) Karl der GroÃ�e, wie Eginhart ihn beschrieben, die Legende ihn darstellt,

Neuere ihn beurtheilt haben, bei der Feier seines tausendjÃ¤hrigen GedÃ¤chtnisses

in Erinnerung gebracht von G. G. Bredow. Altona, bei Johann Friedrich

Hamaerich. 1814. X, 207 S. 8.

Enth. a: Karl der Grolle. Eine dramatische Dichtung zur Feier des 28sten

Januars, 1814. â�� b: Leben und Thaten Kaiser Karls beschrieben von Eginhart. Aus

dem Lateinischen Ã¼bersetzt von J. G. Kunisch, Lehrer am Friedrichs-Gymnasium

in Breslan. Mit Anmerkungen vom Herausgeber. â�� c: Van dem hylligen Keyser
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Karolo. Eine plattdeutsche Legende des fÃ¼nfzehnten Jahrhunderts.. â�� d: Karl der

GroÃ�e, wie neuere Geschichtschreiber ihn geschildert haben: Voltaire, Henault,

Millot, Mably, Anquetil, Montesquieu, Robertson, Gibbon, Sismondi, SÃ¼vern (sieh Die

Musen, hg. von de la Motte Fouque" und Neumann. 1812. 4, b. = Band VI. S. 120). â��

e: Grabschrift auf Papst Hadrian I. im Namen Karls des Grotten verfalt von

Alcuin, Ã¼bers, von Kunisch. â�� f: Litterarisch-kritische Beilage von G. G. Bredow

Ã¼ber Eginharts Leben und Schriften, Ã¼ber zwei Manuscripte seines Lebens Karla

des GroÃ�en, Ã¼ber den Brief des Johannes Presbyter, Ã¼ber Karls Geburtstag,

Heiligsprechung und Geburtsort, nebst einigen Berichtigungsn Dippoldt's.

10) G. G. Bredow's nachgelassene Schriften. Mit dem BildniÃ� und dem

Leben des Verfassers herausgegeben von J. G. Kunisch. Breslau, bei Josef Max

und Komp. 1816. 8. â�� Neue Ausgabe 1823. 8.

Kntli. a: Meister Adam, Lustspiel mit Gesang in einem Akt. â�� b: Andreas

Gryphius. c: Herr Peter Squenz oder Pyramus und Thisbe. Schimpfspiel in

zwei Handlungen nach Andreas Greif. â�� d: Philipp Nericault Destouches. â��

e: Die falsche Agnes, oder der poetische Dorfjunker. Lustspiel in drei Akten

nach Destouches. â�� f: ErzÃ¤hlungen und Abhandlungen aus dem Englischen Ã¼ber-

setzt: 1. ErzÃ¤hlungen von Oliver Goldsmith. â�� 2. Shakespeare und seine Dramen

von Johnson. â�� g: Gedichte Bredows. â�� h: Dionysios Schilderung des Erdkreises.

Aus dem Griechischen Ã¼bersetzt.

30. Friedrich Christoph Schlosser, geb. am 17. November 1776 in Jever,

studierte in GÃ¶ttingen von Ostern 1794 bis Herbst 1797 Theologie, war Hauslehrer

in verschiedenen Familien, zuletzt bei Georg Meyer in Frankfurt a. M., 1808 Kon-

rektor in seiner Heimat, gab die Stelle am Ende des folgenden Jahres auf, wurde

1810 Professor der Geschichte und der Philosophie am Gynjnasium und am Lyzeum

in Frankfurt a. M., 1814 Stadtbibliothekar, 1817 an Wilkens Stelle Professor

der Geschichte in Heidelberg. Dort starb er am 28. September 1861.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 15, 321. 20, 150 f.

b. Zeitgenossen 1826 Band V, Heft 20, S. 65 bis (Selbstbiographie). Wieder

gedruckt in Nr. n. S. l bis 50.

c. An Herrn Schlosser in Heidelberg: Varnhagen von Ense, Zur Geschicht-

schreibung und Litteratur. Hamburg 1883. 8. S. 282 bis 290.

d. Wuttke: Die Grenzboten 1844 Nr. 18.

e. Ferd. Eilers, Meine Wanderung durchs Leben. Ein Beitrag zur innern

Geschichte der ersten HÃ¤lfte des 19. Jahrhunderts. Leipzig: F. A. Brockhaus.

1856. l, 61 bis 70 u. o.

f. G. G. Gervinus, Friedrich Christoph Schlosser. Ein Nekrolog. Leipzig,

Verlag von Wilhelm Engelmann. 1861. 86 S. 8.

g. (Lobeil) Briefe Ã¼ber den Nekrolog Friedrich Christoph Schlossers von

G. G. Gervinus. Ein Beitrag zur Charakteristik Schlossers vom litterarischen

Standpunkt. Chemnitz, Otto May. 1862. 56 S. 8.

h. (W. Dilthey) Friedrich Christoph Schlosser: PreuÃ�. JahrbÃ¼cher 1862.

9, 373 bis 433.

i. Georg Weber: Unsere Zeit. Deutsche Revue der Gegenwart. Leipzig

1862. 6, 314 bis 326 Wieder gedruckt: Nr. n. S. 50 bis 80.

k. Herrigs Archiv 1862. 7, 97 bis 98.

1. Zur Beurtheilung Friedrich Christoph Schlossers: H. v. Sybels Histor.

Zsch. MÃ¼nchen 1862. Bd. 8, 3. 117 bis 140.

m. G. L. Krieg k, Fr. Chr. Schlosser, der Geachichtsehreiber. Oberhausen

und Leipzig. Ad. Spaarmann'sche Verlagshandlung. o. J. 44 S. 8.

n. Georg Weber, Friedrich Christoph Schlosser, der Historiker. Erinnerungs-

blÃ¤tter aus seinem Leben und Wirken. Eine Festschrift zu seiner hundertjÃ¤hrigen

Geburtstagsfeier. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann. 1876. XVI, 868 S. 8.

1.: Schlossers Selbstbiographie Sieh vorher Nr. b. â�� 2.: Nekrolog vo_n Georg

Weber. Sieh vorher Nr. i. - 3.: Briefe Schlossers an Frau Catharina Schmidt, geb.

MÃ¼ller, mit Einleitung von Eduard Souchay dazu. â�� 4.: Schlossers Nachruf an VoÃ�

bei dessen Tod [vorher Â§ 298, II. 1. 15) S. 70 bis 109]. â�� 5.: Ueber die DenkwÃ¼rdig-

keiten des Grafen Christoph von Dohna. â�� 6.: Schlosser Ã¼ber Mirabeau. â�� 7.: Ueber

die Memoiren des Karl Heinrich Ritter von Lang. â�� 8.: Ueber Schlossers Gesch.

des 18. Jh. und des 19. bis zum Sturz des franzÃ¶sischen Kaiserreichs von Georg Weber.
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0. B. ErdmannadÃ¶rfer, GedÃ¤chtniÃ�rede zur Feier von Schlossers hundert-

jÃ¤hrigem Geburtstag. Heidelberg, Buchdruckerei von J. HÃ¶rning. 1876. 21 S. 4.

p. Franz Ruh l, Friedrich Christoph Schlosser: Nord und SÃ¼d 1880. Juni.

Band 13. S. 350 bis 371.

q. Heinrich von Treitschke, Deutsche Geschichte im Neunzehnten Jahr-

hundert. Leipzig Verlag von S. Hirzel. 1885. 3, 696 bis 698.

r. Ottokar Lorenz, Die Geschichtswissenschaft in Hauptrichtungen und Auf-

gaben kritisch erÃ¶rtert. Berlin, Verlag von Wilhelm Hertz 1886 8. S. l bis 89:

Die philosophische Geschichtschreibung (Friedrich Gustav Schlosser). Dieser erste

Teil vorher: Wien 1878.

s. Allg. dtsch. Biogr. 1890. 31, 533 bis 541 (Wegele).

t. G. G. Gervinus Leben. Von ihm selbst. Leipzig 1893. S. 150 bis 215 u. o.

u. Karl Gustav Wilh. Stenzel, Gustav Adolf Harald Stenzels Leben. Gotha.

Friedrich Andreas Perthes. 1897. 8. S. 317 bis 320 u. o.

Briefe an a. G. L. Kriegk: sieh Nr. m. â�� Ã�. Frau Schmidt: sieh Nr. n. 8. â��

y. Stenzel: Nr. u. S. 479 bis 486.

1) Almhi.ru und Dulcin. Oder Leben und Meinungen eines SchwÃ¤rmers und

eines Philosophen. Von Friedrich Christoph Schlosser. Gotha, in der J. G. Keil'-

â�¢chen Buchhandlung 1807. VI, 217 S. 8. Morgenbl. 1807. Nr. 243.

2) Leben des Theodor de Beza und des Peter Martyr Vermili. Ein Beytrag

zur Geschichte der Zeiten der Kirchen - Reformation. Mit einem Anhang bisher

ungedruckter Briefe Calvins und Beza's und andrer Urkunden ihrer Zeit; aus den

SchÃ¤tzen der herzogl. Bibliothek zu Gotha. Von Friedrich Christoph Schlosser.

Heidelberg bey Mohr und Zimmer 1809. XVI, 514 S. 8.

3) Geschichte der bilderstÃ¼rmenden Kaiser des ostrÃ¶mischen Reichs mit einer

Ã�bersicht der Geschichte der frÃ¼hern Regenten desselben von Friedrich Christoph

Schlosser. Frankfurt am Main bei Varrentrapp und Sohn 1812. VIII, 659 S. 8.

4) Weltgeschichte in zusammenhÃ¤ngender ErzÃ¤hlung. Von Friedrich Christoph

Schlosser. Frankfurt am Main, bei Franz Varrentrapp. 1815 bis 1841. IV in

8 Abteilungen. 8.

1. 1815: Alte Geschichte bis zum Untergange des WestrÃ¶mischen Reichs.

II. l und 2. 1817: Geschichte der Weltbegebenheiten vom Untergange des

WestrÃ¶mischen Reichs bis auf den Verfall des Chaliphats von Bagdad in Asien,

in Europa bis auf den Tod Gregors VII.

HI, l und 2. 1821 und 1824: Allgemeine Geschichte der Zeiten der Kreuz-

zÃ¼ge von der Zerspaltung des Chaliphats bis auf die Zeiten der Osmanischen TÃ¼rken.

IV, l und 2. 1839 und 1841: Geschichte der Weltbegebenheiten des 14.

und 15. Jahrhunderte.

. 4 a) Vincent von Beauvais Hand- und Lehrbuch fÃ¼r kÃ¶nigliche Prinzen und

ihre Lehrer, als vollstÃ¤ndiger Beleg zu drei Abhandlungen Ã¼ber Gang und Zu-

stand der sittlichen und gelehrten Bildung in Frankreich bis zum dreizehnten

Jahrhundert und im Laufe desselben von Friedrich Christoph Schlosser. Frank-

furt am Main, 1819. bei GebrÃ¼der Wilmans. 8.

5) Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts in gedrÃ¤ngter Uebersicht mit

steter Beziehung auf die vÃ¶llige VerÃ¤nderung der Denk- und Regierungsweise am

Ende desselben. Von Friedrich Christoph Schlosser. Heidelberg, 1823. Aka-

demische Buchhandlung von J. C. B. Mohr. II. 8. Zweite Aufl., vergl. Nr. 9).

6) Ueber Dante. Heidelberg, Oswald. 1825. 8. Vergl. Nr. 11).

7) Universalhistprische Uebersicht der Geschichte der alten Welt und ihrer

Cultnr. Von Friedrich Christoph Schlosser. Frankfurt am Main, bei Franz

Varrentrapp. 1826 bis 1834. III in 9 Abtheilungen. 8. In der 9. Abthlg. aus-

fÃ¼hrliches Register von G. L. Kriegk.

8) Archiv fÃ¼r Geschichte und Literatur, hrg. von Fr. Christoph Schlosser

und Gottlob Aug. Bercht. Frankfurt am Main. Verlag der BrÃ¶nner'schen Buch-

handlung. (S. Schmerber.) 1830 bis 1835. VI. 8.

I. a: Die Tochter und die Gemahlin eines Ministers der Revolution, den Be-

gebenheiten und handelnden Personen der Revolution gegenÃ¼ber. Schlosser. â�� b:

Ueber die Quellen der spÃ¤teren latein. Geschichtschreiber, besonders Ã¼ber Zeitungen,

Ã¶ffentliche Bekanntmachungen, Archive und deren Benutzung unter den Kaisern.
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Schlosser, â�� c: Briefe Ã¼ber das Paradies von Dante's divina comedia. Schlosser. â�� d:

Der Oberintendant Fouquet, dessen ProzeÃ� und Gefangenschaft. Ein Beitrag zur

Geschichte Ludwig's XIV. Bercht. â�� e: Heber [Ludwig] Meyer'g [von Enonau]

Geschichte der Schweiz. Schlosser. â�� f: UniversitÃ¤ten, Studirende und Professoren

der Griechen zu Julian's und Theodosius Zeit. VerhÃ¤ltniÃ� der christlichen Lehrer,

ihrer GrundsÃ¤tze und Sitten, zu den Sitten und Charakteren berÃ¼hmter heidnischer

Lehrer; nach Eunapius, Libanius, Julian, Basilius dem GroÃ�en und Gregor von

Nazianz. Schlosser.â�� g: Ueber Joseph Aschbach's Geschichte der Ommaijaden in

Spanien. Schlosser. â�� h: Ueber einige Stellen in Heeren's Werken und eine Recension

in den GÃ¶ttinger Anzeigen. Bercht. â�� i: Ueber M. Bignon'a Geschichte von

Frankreich vom 18. BrÃ¼maire (1799) bis zum Frieden von Tilsit. Bercht. â�� k:

Die Friedensunterhandlungen zu LÃ¼neville nach Bignon. Mit Anmerkungen von

Bercht. â�� 1: Der Tod Paul's I. nach Bignon. Mit Anmerkungen von Bercht.

II. 1881. a: Ueber die Entstehung der den Franzosen des achtzehnten Jahr-

hunderts vorgeworfenen Widersetzung gegen die in Beziehung auf Staatswesen

und Kirche in Europa geltenden GrundsÃ¤tze. Schlosser. â�� b: Ezzelino da Romano.

KortÃ¼m in Basel. â�� c: Fortsetzung von I. c. â�� d: Hat Franken im zehnten

Jahrhundert Landesherzoge gehabt? Aschbach. â�� e: Der Gefangene mit der

eisernen Maske. Bercht. â�� f: Ueber die neuesten Bereicherungen der Literatur

der deutschen Geschichte. Schlosser. â�� g: Berichtigungen zu I. e. â�� h: Noch

Einiges, worauf es keiner Antworten bedarf. [Gegen Heeren.] Bercht. â�� i.

Ueber die Entstehung des Strafrechts in Deutschland. â�� k: Urkundliche, bisher

ungedruckte BeitrÃ¤ge zur Geschichte Deutschlands und Italiens im 12. und 13. Jh.,

gezogen aus den Handschriften der kaiserl. Hofbibliothek in Wien. Kort um.

III. 1832. Vorrede erwÃ¤hnt Varnhagen. Â§ 291. 1. 27) S. 000 und Heeren.

Nr. 16. 15). â�� a: Zur Beurtheilung Napoleon's und seiner neusten Tadler und

Lobredner, besonders in Beziehung auf die Zeit von 1800 bis 1813, Erste Abthei-

lung, bis zum Consnlat. Schlosser. â�� b: BeitrÃ¤ge zur inneren Geschichte von

Aragonien. Gervinus. â�� c: Amtliche Beitrage zur neuesten Geschichte des

Kantons Bern, mit Bemerkungen von Bercht. â�� d: Schreiben des gefangenen

Landgrafen Philipp's des GroÃ�mÃ¼thigen an Granvella den A eiteren, von Romme 1.

â�� e: Landgraf Philipp's Lebensregeln fÃ¼r seinen Sohn Ludwig, von Rommel.

IV. 1833. a: Einleitung in die divina comedia nach Rossetti, nebst einem

Anhang Ã¼ber Witte's Ausgabe von Dante's Briefen. Schlosser. Abgedruckt in

Nr. 11). â�� b: Geschichtliche Darstellung des Finanz- und Steuerwesens in Spanien

vor und wÃ¤hrend der Regierung der katholischen KÃ¶nige. â�� c: Wesen und Schick-

sal der dorisch-lakonischen Ackergesetzgebung. â�� d: Nachrichten Ã¼ber die alte

reprÃ¤sentative Verfassung der Herrschaft Jever. Schlosser. â�� e: Geschichte des

Landes und Hauses Luxemburg bis zur Erhebung des Grafen Heinrich IV. zum

rÃ¶mischen KÃ¶nige- â�� f: Ueber die Unterwerfung der Sachsen durch Karl den

GroÃ�en. â�� g: Fortsetzung von II.f.

V. 1833. a: Fortsetzung von III. a. â�� b: Ueber Jean Froissart und seine

Chroniken, mit bes. RÃ¼cksicht auf das Ritterwesen. Ed. PrÃ¤torius. â�� c: Bei-

trÃ¤ge zur Geschichte Polens und der Familie Sobieski aus handschriftlichen Quellen.

Stenzel. â�� d: Historische Uebersicht der portugiesischen Gesetzsammlungen,

nebst einem Blick auf den Gang der Gesetzgebung in Portugal. SchÃ¤fer. â��

e: Ueber die historische GrÃ¶Ã�e. Gervinus. â�� f: Ueber des Hrn. Gervinns Ge-

schichte der florentinischen Historiographie, bes. Ã¼ber Macchiavell. Schlosser.

VI. 1885. a: Fortsetzung von V. a. â�� b: Die drei ersten Jahre der franzÃ¶-

sischen Revolution. Carove. - c: Geschichte der Heruler und Gepiden. Ein

Beitrag zur Geschichte der germanischen VÃ¶lkerwanderung. Aschbach.

I. a. erschien mit II. a. besonders: Frankfurt am Main, bei Siegmund Schmer-

ber. o. J. 8. â�� Von I. a. erschien eine franzÃ¶sische Ã�bersetzung.:

Madame de Stae'l et Madame Roland, ou parallele entre ces deuz Dames en

presence de quelques evenements de la revolution. Traduit de l'Allemand. Franc-

fort 1830. 8.

III. a, V. a und VI. a erschienen besonders: In drei Abtheilungen. Frank-

furt am Main, bei Siegmund Schmerber. 1832 bis 1835. III. 8.

9) Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts und des neunzehnten bis zum

Sturz des franzÃ¶sischen Kaiserreichs. Mit besonderer RÃ¼cksicht auf geistige Bil-

dung. Von F. C. Schlosser. Heidelberg, in der academiscben Buchhandlung von

J. C. B. Mohr. 1836 bis 1848. VII. 8.
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I. Das 18. Jh. bis zum Belgrader Frieden. â�� -wiederh. 1848. â�� Dritte Aufl.

1858. â�� II. 1837: Bis zum allgemeinen Frieden um 1763. â�� wiederh. 1843. â��

Dritte Aufl. 1853. â�� III, 1. 1842: Bis auf die Capitulation von Yorktown. â��

wiederh. 1844. â�� Dritte Aufl. 1853. â�� III, 2. 1848: Vom Anfange des Seekriegs

in Europa um 1778 bis zum Mai 1788. â�� wiederh. 1844. - Dritte Aufl. 1853. â��

IV. 1844: Bis auf den gescheiterten Versuch der AuflÃ¶sung der franzÃ¶sischen

Parlamente um 1788. â�� wiederh. 1853. â�� V. 1844: Bis April 1797. â�� wiederh.

1856. â�� VI. 1846: Bis auf den Tilsiter Frieden. â�� VII. 1848: Bis zum Sturze des

franzÃ¶sischen Kaiserreichs.

9 a) VollstÃ¤ndiges Namen- und Sachregister zu Schlossers Geschichte des acht-

zehnten Jahrhunderts und des neunzehnten bis zum Sturz des franzÃ¶sischen Kaiser-

reichs. Nebst einigen biographischen und chronologischen Notizen zur ErlÃ¤uterung

und ErgÃ¤nzung. Angefertigt von Georg Weber. Heidelberg, Akademische Ver-

lagshandlung von J. C. B. Mohr. 1849. 8. â�� 4. Aufl. 1861. 8.

10) Weltgeschichte fÃ¼r das deutsche Volk. Unter Mitwirkung des Verfassers

bearbeitet von G. L. Kriegk. Frankfurt 1843 bis 1856. XVIII. 8. â�� Zweiter

unverÃ¤nderter Abdruck: Frankfurt 1846 bis 1850. IX. 8. â�� Zweite Ausgabe. Zehnte

unverÃ¤nderte Auflage. Mit Zugrundelegung der Bearbeitung von G. L. Kriegk be-

sorgt von Oscar JÃ¤ger und Th. Creizenach. FortgefÃ¼hrt bis auf die Gegenwart

von Th. Bernhardt. Oberhausen und Leipzig. Ad. Spaarmann'sche Verlagshand-

lung. 1870 bis 1874. XVIII. 8. Register dazu von J. Treutier, ebenda 1875. 8.

11) Dante. Studien von F. Chr. Schlosser. Leipzig und Heidelberg, C. F.

Winter'Bche Verlagshandlung. 1855. VHI, 313 S. 8. Vergl. Nr. 6).

31. Karl Friedrich Becker, geb. 1777 in Berlin. Er starb als Privat-

gelehrter am 15. MÃ¤rz 1806 in seiner Vaterstadt.

Allg. dtsch. Biogr. 1875. 2 222f. (Wegele).

1) Weltgeschichte fÃ¼r Kinder und Kinderlebrer. Berlin 1801 bis 1805. IX. 8.

Band 10 von Johann Gottfried W Ã¶l t m an n 1809. â�� FÃ¼nfte Auflage Berlin 1826.

XII. 8. Band 11 und 12: Geschichte unserer Zeit seit dem Tode FriedrichÂ« H.

von K. A. Menzel. â�� Karl Friedrich Beckers Weltgeschichte. Sechste Ausgabe,

neu bearbeitet von Johann Wilhelm L o e b e 11. Mit den Fortsetzungen von J. G.Wolt-

mann und K. A. Menzel. Berlin, verlegt bei Duncker und Humblot. 1828 biÂ»

1880. XIV. 8.

l bis 3: alte Geschichte. 4 bis 6: mittlere Geschichte. 7 bis 11: neuere

Geschichte. 12 bis 14: Geschichte unserer Zeit bis 1828. â�� K. A. Menzel, Ge-

schichte der Jahre 1815 bis 1837. Supplementband. Berlin 1888. 8. â�� Siebente

Auflage- Vierter unverÃ¤nderter Abdruck. Berlin 1844. XIV. 8.

l bis 3: Geschichte der alten Welt, neu bearbeitet von J. W. Loebell. â��

4 bis 6: Geschichte des Mittelalters, neu bearbeitet von Max Wolfgang Duncker. â��

7 bis 11: Geschichte der neueren Zeit, neu bearbeitet von J. W. Loebell. â�� 12

bis 14: Geschichte unserer Zeit seit dem Tode Friedrichs II. von K. A. Menzel. â��

Als Band 15 schlieÃ�t sich an: Geschichte der letzten 40 Jahre von Eduard Arnd.

Berlin 1854 und 1855. Zwei Teile. 8.

K. F. Becker's Weltgeschichte. Neu bearbeitet und bis auf die Gegenwart

fortgefÃ¼hrt von Wilhelm MÃ¼ller. Stuttgart. Druck und Verlag von GebrÃ¼der

KrÃ¶ner. 1884 bis 1886. XII. 8.

2) ErzÃ¤hlungen aus der alten Welt. Halle 1801 bis 1808. III. 8. â�� wiederh.

1815. - wiederh. 1825.

L: Ulysses von Itbaka. â�� II.: Achilles (Ilias). â�� III.: Kleine ErzÃ¤hlungen. â��

Nene Auflage, durchgesehen von F. A. E. 1832. â�� Siebente Auflage, bearbeitet

von Friedrich August Eckstein. Halle 1844. III. 8. â�� Achte Auflage. 1848.

IIL 8. Fortsetzung: IV.: Die Geschichte der Perserkriege nach Herodot fÃ¼r die

Jugend erzahlt von F. J. GÃ¼nther. â�� Zweite verb. Aufl. Halle 1855. 8. â�� V.:

Die Geschichte der Messenischen Kriege nach Pausanias fÃ¼r die Jugend erzÃ¤hlt

von Gustav Friedr. Hertzberg. Halle 1853. 8.

3) Die Dichtkunst aus dem Gesichtspunkte des Historikers betrachtet. Berlin

1808. 8.



332 Buch VII. Phantastische Dichtung. Â§ 293, V. 32â��38.

32. Friedrich Wilken, geb. am 23. Mai 1777 in Ratzeburg, besuchte dort

das Domgymnasium, studierte von 1795 an in GÃ¶ttingen Theologie, trieb daneben

klassische und orientalische Studien, spÃ¤ter hÃ¶rte er bei SchlÃ¶zer und Spittler.

Von 1800 bis 1803 war er theologischer Repetent; seine Hauptstudien aber galten

der Geschichte der KreuzzÃ¼ge. Im J. 1803 begleitete er den Erbgrafen Georg von

Schaumburg-Lippe auf die UniversitÃ¤t Leipzig. Nachdem er mit diesem 1805 noch

eine Reise durch Deutschland gemacht hatte, trat er im Oktober eine Professur

der Geschichte in Heidelberg an. Dort wurde er 1808 auch zum Direktor der

UniversitÃ¤tsbibliothek ernannt. Als solcher war er bemÃ¼ht, die im 30jÃ¤hrigen

Kriege geraubten Handschriften der bibliotheca Palatina, die sich in Paris und in

Rom befanden, fÃ¼r Heidelberg wiederzubekommen. Ostern 1817 folgte Wilken

â�¢einem Rufe an die UniversitÃ¤t Berlin. ZunÃ¤chst als Oberbibliothekar widmete er

der Neuordnung der ihm unterstellten Sammlung seine ThÃ¤tigkeit; daneben hielt

er Vorlesungen, gehÃ¶rte auch seit 1819 dem Oberzensurkollegium an. 1821 wurde

er zum Historiographen des preuÃ�ischen Staates ernannt, 1880 zum Geheimen

Regierungsrat. Er starb am 24. Dezember 1840.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 8, 531. 16, 238f. 21, 584 bis 586. â�� a'. Lfibker-

SchrÃ¶der 1829. S. 756/9. â�� b. Nekrolog. 1840. S. 1189 bis 1196. â�� c. Friedrich

Wilhelm Bart hold: Allg. Zeitung 1841, Jan. 12. â�� d. Otto Friedrich Gruppe:

Allg. PreuB. Staatszeitung 1841, Febr. 4.

e. Adolf Stoll, Der Geschichtschreiber Friedrich Wilken. Mit einem Anhang,

enthaltend Aufzeichnungen von Kar o l ine Wilken, geb. Tischbein, Ã¼ber ihren Vater

Johann Friedrich August Tischbein und ihr eignes Jugendleben, sowie 5 PortrÃ¤ts

[worunter das Wilkens]. Cassel 1896. Verlag von Th. G. Fisher u. Co. 350 S. 8.

Vorher in drei Abteilungen, 1894 bis 1896, als Kasseler Programm erschienen.

Darin, S. 243 bis 251, ein vollstÃ¤ndiges Verzeichnis sÃ¤mtlicher Schriften Fr. Wilkens.

â�� Vergl. W. v. Biedermann, Goethes GesprÃ¤che. Leipzig 1896. 10, 28. 82 bis 84.

f. Ludwig Geiger, Berlin 1688-1840. Berlin 1895. Band. 2, S. 596f.

Briefe an Â«. BÃ¶ttiger: Dresdner Kgl. Bibliothek. Dort auch Briefe von

Caroline und Sophie Wilken an BÃ¶ttiger und Briefe von BÃ¶ttiger an Wilken. â��

Ã�. GÃ¶rres: oben S. 203.

Briefe an Wilken von K. L. v. Haller: Stoll. Nr. e. S. 235 bis 240. â�� Joh.

v. MÃ¼ller: Stoll. Nr. e. S. 233f. â�� Freih. von Stein: Stoll. Nr. e. S. 240 bis 243.

1) Friderici Wilken Ratzeburgensis Commentatio de bellorum cruciatornm ex

Abulfeda historia. Gottingae, typis loann. Christian. Dieterich. 1798. 254 S. 4.

2) Historisch-kritischer Versuch Ã¼ber die syrischen Nassairier: StÃ¤udlins Magazin

fÃ¼r Religion, Moral und Kirchengeschichte. Hannover 1801. Band l, S. 154 bis 186.

3) Geschichte des Verfalls der Wissenschaft und KÃ¼nste bis zu ihrer Wieder-

herstellung im 15. Jh. Aus dem Englischen. GÃ¶ttingen 1802. 302 S. 8.

4) Die Turniere: Daub und Creuzers Studien. Frankfurt und Heidelberg

1806. Theil 2. S. 168 bis 203. Sieh Â§ 293, I. 7. 1) II. f.

5) Geschichte der KreuzzÃ¼ge nach morgenlÃ¤ndischen und abendlÃ¤ndischen

Berichten von Friedrich Wilken. Leipzig, bey Siegfried Lebrecht Crusius. Vom

zweyten Theile 1818 an: bey Fr. Christ. Wilh. Vogel. 1807 bis 1882. VII. 8.

Hammer: Wiener JahrbÃ¼cher der Litteratnr 1882. Bd. 60. S. 199 bis 222. â��

Kosegarten: Allg. Litt.-Ztg. 1832 II. S. 585 bis 602. 1884. I. S. 97 bis 108. â�� Asch-

bach: Berl. Jahrb. f. wissenachaftl. Kritik 1831. S. 409 bis 422. 1833. Oktober.

S. 500 bis 517.

6) Handbuch der deutschen Historie von Friedrich Wilken. Erste Abtheilung.

Heidelberg, bey Mohr und Zimmer. 1810. 8.

7) Geschichte der Bildung, Beraubung und Vernichtung der alten Heiciel-

bergisclien BÃ¼chersammlungen. Ein Beytrag zur LiterÃ¤rgeschichte vornehmlich

des fÃ¼nfzehnten und sechszehnten Jahrhunderts von Friedrich Wilken. Nebst einem

meist beschreibenden VerzeichniÃ� der im Jahr 1816 von dem Pabst Pius VII. der

UniversitÃ¤t Heidelberg zurÃ¼ckgegebenen Handschriften und einigen Schriftproben.

Heidelberg, in August Oswald's UniversitÃ¤ts-Buchhandlnng. 1817. 8.

8) Ueber das s. g. Vaticininm Lehninense. Von Friedrich Wilken (1821 ge-

schrieben): Adolf Schmidts Allg. Zsch. fÃ¼r Geschichte. Berlin 1846. Bd. 6, 8. 176

bis 191.
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9) Index librorum ad celebranda sacra saecularia reformationis ecclesiasticae

tertia annis MDCCCXVII et MDCCCXIX cum in Germania turn extra Germaniam

vulgatorum quos bibliotheca regia Berolinensis ad hunc usque diem comparavit.

Berolini ipsis Calendis Maji MÃ�CCCXXI. 8.

10) Geschichte der KÃ¶niglichen Bibliothek zu Berlin, von Friedrich Wilken.

Berlin, verlegt bei Duncker und Humblot. 1828. XIV, 242 S. 8.

11) Ueber die Partheyen der Rennbahn, vornehmlich im Byzantinischen

Kaiserthum: Historisches Taschenbuch. Hg. von Friedrich von Raumer. Leipzig:

F. A. Brockhaus. 1830. Jahrg. l, S. 295 bis 337. Auch in den Abhandlungen

der Akademie der Wissenschaften v. J. 1827. S. 217 bis 243 und in Sonderausgabe:

Berlin 1829. 4.

12) AndronikusKomnenus: Histor. Taschenb. 1831. Jahrg. 2, S. 431 bis 545.

13) Die drei Perioden der Akademie der Wissenschaften in Berlin und Fried-

rich U. als Geschichtsschreiber. Zwei akadem. Reden. Berlin 1835. Bei Duncker

und Humblot. 40 S. 8.

Fr. Chph. Schlosser: Heidelberger JahrbÃ¼cher 1835. I. HÃ¤lfte. S. 389.

33. Barthold Georg Viclmhr, geb. am 27. August 1776 in Kopenhagen.

Die Familie siedelte im Sommer 1778 nach Meldorf im Kreis SÃ¼derdithmarschen

Ã¼ber. Dort ist N. meist durch den Vater unterrichtet worden. Ostern 1794 bis 96-

studierte er in Kiel, wurde Privatsekretar des dÃ¤nischen Finanzministers Grafen

Schimmelmann und ging zu weiterer Ausbildung nach England. Anfang 1804

wurde N. erster Direktor der Bank in Kopenhagen, 1806 trat er auf Veranlassung

des Freiherrn von Stein in preuÃ�ische Dienste, wurde Mitdirektor der Bank und

bei der Seehandlung und leistete in den schweren Zeiten dem preuÃ�ischen Staate

wichtige Dienste, sodaÃ� er 1809 zum Geh. Staatsrat und Sectionschef fÃ¼r dag

Staatsschuldenwesen und die Geldinstitute ernannt wurde. Im Herbst 1810 begann

er an der neugegrÃ¼ndeten UniversitÃ¤t Berlin Vorlesungen Ã¼ber rÃ¶miache Geschichte

zu halten. 1816 ging N. als preuÃ�ischer auÃ�erordentlicher Gesandter und bevoll-

mÃ¤chtigter Minister nach Rom, und es gelang ihm, das VerhÃ¤ltnis der neu-

erworbenen katholischen Landesteile zu Staat und Curie zu regeln. Im Sommer

1825 begann er Vorlesungen in Bonn und gewann groÃ�en EinfluÃ� auf die HÃ¶rer.

Er starb an LungenentzÃ¼ndung am 2. Januar 1831.

Niebuhr war kritischer Geschichtsforscher, wie vor ihm noch keiner in der

europÃ¤ischen Litteratur aufgetreten war. Die scheinbar unverdÃ¤chtigstenGeschichts-

qaellen prÃ¼fte er auf Grund ihrer eigenen Quellen nach ihrer GlaubwÃ¼rdigkeit

und schied ganze Perioden aus, weil sie, durch keine gleichzeitige Geschichts-

qnelle beglaubigt, den Quellen selbst zuwider waren. Mit den Mitteln der Kritik,

deren ersieh bei der rÃ¶mischen Geschichte bediente, schuf er eine historische Forschung,

die weit Ã¼ber den behandelten Stoff hinaus wirksam geworden ist und eine ganz

neue Geschichtsauffassung und Geschichtsdarstellung hervorgerufen hat.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 18, 842.

b. Francis Lieber, Reminiscenses of an Intercourse with George Berthold

Niebuhr, the Historian of Rome. London 1835. 8.

Erinnerungen ans meinem Zusammenleben mit Georg Berthold Niebuhr, dem

Geschichtschreiber Roms. Aus dem Englischen Ã¼bersetzt von Karl Thibant. Heidel-

berg. In der UniversitÃ¤ts-Buchhandlung von C. F. Winter. 1837. 8.

c. Lebensnachrichten Ã¼ber Barthold Georg Niebuhr. Ans Briefen desselben

und aus Erinnerungen einiger seiner nÃ¤chsten Freunde. Hamburg. Verlag von

Friedrich Perthes. 1838 bis 39. III. 8. Verfasserin ist Dora Hensler, Niebuhrs

SchwÃ¤gerin, dazu Mitteilungen von Classen, Bunsen, Brandis, Savigny.

d. Niebuhriana: Der Freihafen. Altona 1838. Zweites Heft. S. 173 bis 179.

Drittes Heft. S. 215 bis 223.

e. Friedr. Carl v. Savigny, Erinnerungen an Niebuhr's Wesen und Wirken

(1839): Vermischte Schriften. Band 4. Berlin 1850. Nr. XLI. S. 209 bis 254.

Sieh dazu Â§ 293, IH. 6. 3) Vorrede und Ludwig Enneccerus, Friedrich Carl von

Savigny. Marburp 1879. 8. S. 63 bis 67.

f. Ernst Moritz Arndt, Erinnerungen aus dem Ã¤uÃ�eren Leben. Leipzig 1840.

S. 330f.

f. Heinrich Luden, RÃ¼ckblicke. Jena 1847. S. 221 bis 238.

. Chn. Karl Josias Bunsen, Thelife andlettresof Niebuhr. London 1852. H. 8.



334 Buch VII. Phantastische Dichtung. Â§ 293, V. 88.

i. Ernst Moritz Arndt, Wanderungen und Wandlungen mit dem Freiherrn

vom Stein. Berlin 1858. S. 167 f.

k. Clemens Theodor Perthes, Friedrich Perthes' Leben nach dessen schrift-

lichen und mÃ¼ndlichen Mitteilungen aufgezeichnet. 8. Aufl. Gotha 1896. l, 128 f.

277 f. 3, 288. 315 f. u. o.

1. Ad. H. Horawitz, Zur Entwickelungsgeschichte der deutschen Historio-

graphie. Wien 1865. 8.

m. Christian Carl Josias Freiherr von Bunsen. Aus seinen Briefen und nach

Â«igener Erinnerung geschildert von seiner Witwe [Franziska, geb. Waddington].

Deutsche Ausgabe, durch neue Mittheilungen vermehrt von Friedrich Nippold.

Leipzig: F. A. Brockhaus. 1868 bis 1871. III. 8.

n. Heinrich von Sybel, Drei Bonner Historiker [Niebuhr, LÃ¶bell, Dahlmann]

Vortrage und AufsÃ¤tze. Berlin. 1874. A. Hofmann und Co. 8. S. 21 bis 36.

o. Otto Mejer, Eine Erinnerung an Barthold Georg Niebuhr. Rostock,

Stillersche Hofbuchhandlung. 1867. 92 S. 16. â�� Biographisches. Gesammelte

AufsÃ¤tze. Freiburg i. B. 1886. 8. S. 58 bis 112.

p. E. Nasse, Die preuÃ�ische Finanz- und Ministerkrisis 1810 und Harden-

bergs Finanzplan: Sybels Histor. Zschr. 1871. 26, 282 bis 330.

q. 0. Mejer, Zur Geschichte der rÃ¶misch-deutschen Frage. Rostock 1871

bis 1874. Derselbe, SchÃ¶n und Niebuhr: PreuB. Jahrb. 1873. 31, 503 bis 522.

r. Aus den Papieren des Ministers und Burggrafen von Marienburg Theodor

von SchÃ¶n. Halle a. S., Lippert'sche Buchhandlung 1875. Thl. l, S. 181. Berlin.

Verlag von Franz Duncker. 1875. Bd. 2, 95 bis 100.

s. Johannes (â��'lassen. Barthold Georg Niebuhr. Eine GedÃ¤chtniBschrift zu

seinem hundertjÃ¤hrigen Geburtstage. Gotha. Friedrich Andreas Perthes. 1876. 8.

Vergl. Dtsch. Rundschau 1877. 15, 159 bis 164 (M. Isler).

t. Wilhelm Lorenz, Barthold Georg Niebuhr. Rede, geh. zur Feier seines

100jÃ¤hrigen Geburtstages. Progr. Meldorf 1877. 4. 8. 3 bis 9.

u.Heinrich von Treitschke, Deutsche Geschichte. Zweiter Theil. Leipzig

1882. S. 63 bis 67. Vierter Theil 1889. S. 199 bis 202.

v. Allg. dtsch. Biogr. 1886. 23, S. 646 bis 661 (Heinrich Nissen).

w. Franz Eyssenhardt, Barthold Georg Niebuhr. Ein biographischer

Versuch. Gotha. Friedrich Andreas Perthes. 1886. 8.

z. Leopold von Ranke, Zur eigenen Lebensgeschichte. Hg. von A. Dove.

Leipzig 1890. S. 245.

y. A. Buchholtz, Niebuhr und G. Merkel: Voss. Ztg. 1892 Mai 1.

z. Barthold Niebuhrs Leben und Wirksamkeit. Moskau 1895.

Briefe an o. Baggesen: oben S. 168. â�� Ã�. Goethe: Goethe-Jahrb. 1887. 8,

88 bis 100; dazu 119f. â�� y. S. v. MÃ¼ller: oben S. 291. â�� ef. Ernst MÃ¼nch: Er-

innerungen, Lebensbilder und Studien. II; Der Freihafen. Altona 1838. Heft 3.

S. 223 bis 231. â�� e. Klette, Verzeichnis der von A. W. v. Schlegel nachgelassenen

Briefsammlung. Nebst Mittheilung ausgewÃ¤hlter Proben des Briefwechsels mit den

GebrÃ¼dern von Humboldt, F. Schleiermacher, B. G. Niebuhr und Jacob Grimm. Bonn

1K68. S. IX bis XI und S. 20, Sp. 2 Nr. 178. â�� f. Varnhagen: oben S. 178.

Briefe an Niebuhr von August Boeckh: Mitteilungen aus dem Litteraturarchive

in Berlin 1894. l, S. l bis 9. â�� Heinr. Chn. Boie: Mitteilungen ans dem Litteratur-

archive in Berlin 1895. 2, S. 43 bis 46. â�� Luise Boie: ebenda 2, S. 61 f. â�� Joh.

Albr. Frdr. Eichhorn: ebenda 1894. l, S. 10 bis 12. - Goethe: Nr. c. Lebens-

nachrichten. Bd. 8, 859 bis 865. â�� Wilh. v. Humboldt: Mitteilungen usw. 1896.

S. 13 bis 21. â�� Karl Lachmann: Berliner SB. 1894. 33, 677. â�� Ludwig von Ompteda:

Mitteilungen usw. 1896. 3, S. 127 bis 132. â�� Baron von Rhediger: ebenda 1896.

3, S. 188 bis 139. â�� Frdr. Wilh. JOB Schelling: ebenda 1894. l, S. 22 bis 24. â��

Frdr. Schleiermacher: ebenda S. 28 bis 27. - Frdr. Chph. Schlosser: ebenda 1896.

3, S. 140. â�� Frdr. Leop. Gf. Stolberg: ebenda 1894 l, S. 28 bis 36. â�� Ludwig Tieck:

ebenda S. 38 bis 41. â�� Abraham Vofl: ebenda 1895. 2, 67 bis 72. â�� Ernestine und

Joh. Heinr. Voi: ebenda 2,47 bis 50 und 63 bis 66. â�� Heinrich VoB: ebenda 2,51 bis 60.

1) Demosthenis erste Philippische Rede. Im Auszug Ã¼bersetztvon B. G. Niebuhr.

Hamburg. Verlag von Friedrich Perthes. 1805. 8. â�� Neuer Abdruck 1830.

Vergl. Nr. 14) c. 13. H. v. Treitschke, Deutsche Geschichte. 4, 201.

2) RÃ¶mische Geschichte von B. G. Niebuhr. Theil 1. KÃ¶nigszeit, Berlin 1811. 8.;

1826. 8.; 1828. 8.; 1888. 8. â�� Theil 2. Bis zu den Licinischen Gesetzen. Berlin
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1812. 8.; 1830. 8.; 1836. 8. â�� Theil 8. Bis 241 v.Chr. Berlin, gedruckt und

verlegt von G. Reimer. 1832. 8. Herausgeber: J. Claaaen. â�� Berichtigte Aus-

gabe in einem Bande. Berlin 1853. 8. â�� Neue Ausgabe von 1s l er. Drei BÃ¤nde.

Berlin 1873 und 74. III. 8. <= Calvary's philol. und archÃ¤olog. Bibl. Bd. 2 bis 7.

13 bis 15 und Suppl.

Vergl. A. W. Schlegel: Heidelberger Jahrb. 1816. Nr. 53 und 54, Schwegler,

RÃ¶mische Geschichte. I, S. 150 f. und Nitzsch, Annalistik l f. Heim ich v.

Treitschke, Deutsche Geschichte. Zweiter Theil. Leipzig 1882. S. 64 f.

Unter dem Titel: RÃ¶mische Geschichte von B. G. Niebuhr. Vierter und fÃ¼nfter

Theil wurde herausgegeben : RÃ¶mische Geschichte von dem ersten punischen Kriege

bis zum Tode Constantins, mit einer Einleitung Ã¼ber die Quellen und das Studium

der rÃ¶mischen Geschichte, nach Niebuhr's Vortragen bearbeitet von Leonhard

Schmitz. Aus dem Englischen Ã¼bersetzt und mit eigenen Bemerkungen versehen von

Gustav Z eiÃ�. Jena, Druck und Verlag von Friedrich Mauke. 1844 und 45. II. 8.

Feodor Egg o [d. i. Peter Fedderaen Stuhr], Der Untergang der Natur-

staaten, dargestellt in Briefen Ã¼ber Niebuhr's RÃ¶mische Geschichte. Berlin 1812. 8.

8) GrundzÃ¼ge fÃ¼r eine Verfassung Niederlande, 1813 geschrieben. Berlin.

Hertz. 1852. 78 S. 8.

4) Der PreuÃ�ische Correspondent (von ihm begrÃ¼ndet und hsg. mit anderen).

Berlin 1813. Erstes (2. April) bis drittes Quartal. Berlin 1814. Erstes bis drittes

Quartal. AufsÃ¤tze daraus sieh unten Nr. 14) b., ferner oben Nr. w. S. 74 bis 183.

Sieh Euphorion, ErgÃ¤nzungsheft zu Band 2 (1895), S. 82 f. und oben S. 75 Nr. 30).

5) PreuÃ�ens Recht gegen den sÃ¤chsischen Hof. Von B. G. Niebuhr. Berlin,

in der Realschulbuchhandlung. 1814. 100 S. 8. â�� Auszugsweise wiedergegeben:

Nr. w. S. 134 bis 179. â�� Zweite Auflage mit ZusÃ¤tzen 1815. 8. H. v. Treitschke,

Deutsche Geschichte. Erster Theil. Leipzig 1879. S. 642 f.

6) Ueber geheime Verbindungen im preuÃ�ischen Staat, und deren Denun-

ciation [durch Th Schmaltz Â§ 257, 85. 9 = Band V. S. 259]. Von B. G. Niebuhr.

Berlin, in der Realschulbuchhandlung. October 1815. 32 S. 8.

Ueber des Herrn B. G. Niebuhrs Schrift wider die meinige, politische Vereine

betreffend. Vom Geheimen Rath Schmalz. Berlin, 1815. In der Maurerschen

Buchhandlung, PoststraÃ�e Nr. 29. 15 S. 8.

Vergl. Â§ 288, 2. 7) = Band VI. S. 105.

Das MÃ¤rchen von den VerschwÃ¶rungen. Von Friedrich RÃ¼hs, Professor der

GeschiehtÂ« an der UniversitÃ¤t zu Berlin. Berlin, 1815. In der Realschulbuch-

handlung. 24 S. 8.

Beleuchtung der Niebuhrschen AeuÃ�erung Ã¼ber Freimaurer. Leipzig 1816. 6.

7) Garsten Niebuhr's Leben von B. G. Niebuhr. Aus den Kieler BlÃ¤ttern ab-

gedruckt. Kiel. Im Verlage der academischen Buchhandlung. 1817. 86 S. 8. â��

wiederh. Nr 12) I, a.

Garsten Niebuhr, des Historikers Vater, der berÃ¼hmte Reisende, war am

17. MÃ¤rz 1733 zu LÃ¼dingworth im Lande Hadeln geboren und starb am 26 April

1815 als kgl. Justizrat und Landschreiber zu Meldorf in SÃ¼der- Dithmarschen.

Sieh Allg. Ã¤tsch. Biogr. 1886. 23, 661 f. (Caratena).

8) Inacriptiones Nubienses. Commentatio. Romae 1820. 4. â�� Wiederh.

Nr. 12) II, S. 172 bis 196.

9) Lettre au Redacteur de la Bibliotheca Italiana. Berlin 1820. 8.

10) Duplik gegen Herrn Steinacker. Bonn 1824. 8.

Vergl. Fr. W. Steinacker, Replik fÃ¼r Herrn Staatsrath Niebuhr, die cicero-

nianischen Fragmente de re publica anlangend. Leipzig 1824. 8.

11) Rheinisches Museum fÃ¼r Philologie, Geschichte und griechische Philosophie.

Herausgegeben von B. G. Niebuhr und Chn. A.Brandis. Bonn 1827 bis 1829. III. 8.

12) Kleine historische und philologische Schriften von B. G. Niebuhr. Bonn,

bey Eduard Weber. 1828 und 1843. 11. 8.

I. a: Nr. 7). â�� b: Einleitung zu den Vorlesungen Ã¼ber die RÃ¶mische Ge-

schichte. â�� c: Abhandlungen in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin ge-

lesen. â�� d: Vermischte AufsÃ¤tze,

II. a: Einleitung zu den Vorlesungen Ã¼ber RÃ¶mische AlterthÃ¼mer. â�� b: wie

I, c. â�� c: Vermischte AufsÃ¤tze (meist zuvor im Rhein. Museum gedruckt).



336 Buch VII. Phantastische Dichtung. Â§ 293, V. 84â��35.

13) Brief an einen jungen Philologen. Mit einer Abhandlung Ã¼ber Niebuhrs

philologische Wirksamkeit und einigen Excursen herausgegeben von K. G. Jacob

[Direktor in LÃ¼beck]. Leipzig 1831. 8.

14) Nachgelassene Schriften B. G. Niebuhr's niehtphilologischen Inhalts

(Herausgegeben von Marcus Niebuhr [dem Sohne]). Hamburg, bei Friedrich

Perthes. 1842. 8.

a: Circularbriefe aus Holland 1808. â�� b:AufsÃ¤zeausdemPreuÃ�.Correspondenten

1813 und 1814. 1. Einleitung. â�� 2. Der Krieg und das PreuBische Heer. â�� 3. Ueber

Frankreich. â�� 4. Kirchliche VerhÃ¤ltnisse in England. â�� 5. Die Donischen Kosaken.â��

6. Sicilien. â�� 7. Niederland oder das NiederlandV â�� 8. Die Schweiz. â�� c: Ver-

mischte meist ungedruckte AufsÃ¤ze 1805 bis 1830. l. Einige Nachrichten Ã¼ber

Wilhelm Level und den DÃ¤nisch-Ostindischen Handel unter seinerVerwaltung. 1805.â��

2. Ueber die Perioden des Genies in der Litteratur. 1810â��12. â�� 3. Ueber Irland

1804â��1806. â�� 4. Memoire sur la guerre entre l'Angleterre et la France. 1806. â��

5. Ueber Englands Zukunft 1823. â�� 6. Trennung der Union von Nordamerika,

1815. â�� 7. Vorrede zu ,Darstellung der Innern Verwaltung GroÃ�britanniens v. C.

Freih. v. Vincke'. 1815. â�� 8. Apologie einer Ã�uÃ�erung in der vorstehenden Vorrede.

1818. â�� 9. Ueber das franzÃ¶sische Wahlgesez von 1816. 1817. â�� 10. Ueber die

Spanische Staatsschuld und die Finanzmaasregeln der Regierung seit der Revolution.

1021. â�� 11. Schreiben eines Protestanten an einen Katholiken. 1818. â�� 12. Ueber

stadtische Verfassung. 1826. â�� 13. Vorwort zum neuen Abdruck der Uebersetzung

von Demosthenis erster philippischer Rede. 1830. Vergl. Nr 1).

15) Griechische Heroengeschichten. An seinen Sohn erzÃ¤hlt. Hamburg, bei

Friedrich Perthes. 1842. 48 S. 8. - Zweite Aufl. Hamburg 1850. IV, 80 S. 8. â��

Elfte Aufl. Gotha 1896. 8. â�� Prachtausgabe mit Zeichnungen von F. Preller und

Tb, Grosse. Gotha, Perthes 1879. Fol. â�� Leipzig, GreÃ�ner und Schramm 1898. 12.

Mit Anmerkungen zum Ã�bersetzen ins FranzÃ¶sische von E. Burtin. Gotha,

Perthes 1862. 12. - 2. Aufl. 1872. 8.

Englisch: Niebuhrs tales of greek heroes. Altenburg 1871. 16. = Easy

english readings. Part?.

16) Geschichte des Zeitalters der Revolution. Vorlesungen an der UniversitÃ¤t

zu Bonn im Sommer 1829 gehalten von B. G. Niebuhr. Hamburg 1845. II. 8.

17) Historische und philologische VortrÃ¤ge an der UniversitÃ¤t Bonn gehalten.

Vier Abteilungen in acht BÃ¤nden. 1846 bis 1858. VIII. 8.

I. Abtheilung: RÃ¶mische Geschichte bis zum Untergang des abendlÃ¤ndischen

Reichs. Hg. von M Isler. Drei BÃ¤nde. 1846 bis 1848. â�� II. Abtheilung: Vor-

trÃ¤ge Ã¼ber alte Geschichte nach Justinus Tode, mit AusschluÃ� der rÃ¶mischen Ge-

schichte. Hg. von M. Niebuhr. Drei BÃ¤nde. 1847 bis 1851. â�� III. Abthl.: Vor-

trage Ã¼ber alte LÃ¤nder- und VÃ¶lkerkunde. Hg. von M. Isler. 1851. â�� IV. Ab-

thl.: VortrÃ¤ge Ã¼ber rÃ¶mische AlterthÃ¼mer. Hg. von M. Isler. 1858.

Der gesamte litterarische NachlaÃ� Niebuhrs befindet sich seit 1893 im Be-

sitze der Litteraturarchiv-Gesellschaft in Berlin. Vergl. Euphorion l, 283.

34. Heinrich Luden, geb. am 10. April 1780 zu Lockstedt im Bremischen,

studierte in GÃ¶ttingen Philosophie, 1806 auÃ�erordentlicher, 1810 ordentlicher Pro-

fessor der Geschichte in Jena, spÃ¤ter erhielt er den Titel eines Geh. Hofrates und

starb am 23. Mai 1847.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 14, 463. 18, 585 f. 28, 469.

b. N. Nekrolog 25, 375 f.

c. Dietrich SchÃ¤fer, Heinrich Luden. Akadem. Festrede: PrenÃ�. Jahrb.

1880. 46, 379 bis 400. Mit Quellenangabe.

d. Allg. dtsch. Biogr. 1884. 19, 370 bis 385 (v. Wegele).

Briefe an Â«. (14) K. A. BÃ¶ttiger: Kgl. Bibliothek in Dresden. â�� Ã�. Alvar

Augustin de Liagno: BlÃ¤tter f. d. Gymnasial-Schulwesen 1895. Bd. 81. Heft 1.

Briefe an Luden von Goethe: Werke (W. A.) IV. 19, 284. 436. â�� Â§ 234,

B. I. 46 und 46a) = Band IV. S. 572. â�� Goethe-Jahrb. 1881. 2, 257 f. 481. â��

W. v. Biedermann, Goethes GesprÃ¤che. 2, 33 bis 102. 155f. 3, 39 bis 44. 96 bis 108.

Vergl. 9, 115 f. â�� Joh. v. MÃ¼ller: Im neuen Reich 1881. 11, II. S. 922 bis 925.

1) Ueber den Glauben an den Sieg des Guten. Eine Predigt am letzten

Sonntag des J. 1801 zu GÃ¶ttingen gehalten. Mit einem Vorbericht hg. von C. F.

Ammon. GÃ¶ttingen 1802. 8.
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2) Christian Thomasius, nach seinen Schicksalen and Schriften dargestellt

von H. Luden. Mit einer Vorrede von Johann von MÃ¼ller. Berlin 1805. Bei

Johann Friedrich Ã¼nger. XVI, 311 S. 12. Sieh vorher S 293, V. 10. 24).

3) Hugo Grotius, nach seinen Schicksalen und Schriften dargestellt von

Heinrich Luden. Berlin bei Johann Friederich Unger, 1806. 8.

4) Letzte Briefe des Jacohs Ortis (von Ugo Foscolo), nach dem Italienischen

herausgegeben. GÃ¶ttingen 1807. 8.

PreuÃ�. Jahrb. 45, 61. 46, 70.

5) Kleine AufsÃ¤tze geschichtlichen Inhalts. GÃ¶ttingen 1807 und 1808. IL 8.

6) GrundzÃ¼ge Ã¤sthetischer Vorlesungen zum akademischen Gebrauche von

Heinrich Luden. GÃ¶ttingen, 1808. bei Jnstus Friedrich Danckwerts. XVI, 136 S. 8.

7) Ansichten des Rheinbundes. Briefe zweier StaatsmÃ¤nner. GÃ¶ttingen, 1808, bei

Justus Friedrich Danckwerts. XXII, 168 S. 8. â�� Zweite unverÃ¤nderte Auf lÃ¤ge 1809. 8.

8) Einige Worte Ã¼ber das Studium der vaterlÃ¤ndischen Geschichte. Vier

Ã¶ffentliche Vorlesungen aus dem J. 1808. Jena, bei Friedrich Frommann. 1811. 8.

Sieh Nr. 15 a).

9) Handbuch der Staatsweisheit oder der Politik. Ein wissenschaftlicher Ver-

such von Heinrich Luden. Erste Abtheilung. Jena 1811. 8.

9 a) Ueber Sinn und Inhalt des Handbuchs der Staatsweisheitslehre von

H. Luden. Jena, bei Friedrich Frommann. 1811. 8.

10) Allgemeine Geschichte der VÃ¶lker und Staaten. Jena 1814 bis 1821. III. 8.

I. Das Alterthum. Zweite verh. Aufl. 1819. Dritte Aufl. 1824.

U und III. Das Mittelalter. 1821. â�� Zweite Aufl. 1824.

11) Nemesis. Zeitschrift fÃ¼r Politik und Geschichte. Jena 1814 bis 1818.

XÃ¼, je vier StÃ¼ck. 8.

12) Heinrich LudensVerurtheilungundRechtfertigungindervon Kotzebue'schen

Bulletin-Sache. Mit einerEinleitungs-Vorrede von J.C. Gensler. Heidelberg 1818. 8.

13) Das KÃ¶nigreich Hannover nach seinen Ã¶ffentlichen VerhÃ¤ltnissen; be-

sonders die Verhandlungen der allgemeinen StÃ¤nde-Versammlung in den Jahren

1814, 1815 und 1816. Zum Druck befÃ¶rdert durch Heinrich Luden. Nordhausen,

bei Gottfr. Wilh. Happach. 1818. 8.

Der Verfasser des von Luden nur herausgegebenen Werkes war der Privat-

dozent K. von Leutsch in Jena, aus Hannover gebÃ¼rtig.

14) Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Zweite

rechtmÃ¤Ã�ige Ausgabe mit einer Einleitung von Heinrich Luden. Leipzig 1821. n. 8.

15) Geschichte des teutachen Volkes. Von Heinrich Luden. Gotha,

bei Jnstus Perthes. 1825 bis 1837. XII. 8.

Vergl. E. Dtimmler, JahrbÃ¼cher des ostfrÃ¤nkischen Reiches. Vorwort.

15 a) Ueber das Studium der vaterlÃ¤ndischen Geschichte. Vier Vorlesungen

aus dem Jahre 1808. Von Heinrich Luden. Neuer Abdruck. (Beilage zum vierten

Bande der Geschichte des teutschen Volkes.) Gotha, bei Justus Perthes. 1828.

Vni, 87 S. 8. Vergl. Nr. 8).

16) Herzog Bernhard v. Sachsen-Weimar-Eisenach, Reise durch Nord-Amerika

in den Jahren 1825 und 1826. Hg. von H. Luden. Weimar, Hoffmann. 1828. H. 8.

17) Geschichte der Teutschen von Heinrich Luden. Jena, Friedrich Luden.

1842 big 48. III. 8. Vergl. Â§ 243, 47) = Band IV. S. 704.

18) Hauptmann von Gerlach (General von Grolman) 1812 Student in Jena.

Aus den ungedruckten .RÃ¼ckblicken in mein Leben1 von Heinrich Luden. Jena,

Friedrich Luden. 1843. 48 S. 12.

19) RÃ¼ckblicke in mein Leben. Aus dem Nachlasse von Heinrich Luden.

Jena, Friedrich Luden. 1847. XII, 290 S. 8.

35. Friedrich August Ukert, geb. am 28. Oktober 1780 in Eutin, wurde,

nachdem er in Halle und Jena studiert hatte, 1807 Bibliothekar in Gotha, spÃ¤ter

auch Professor am dortigen Gymnasium und starb daselbst am 18. Mai 1851.

Ukert machte sich um die alte, wie um die neuere Geographie (Afrika's) ver-

dient und begrÃ¼ndete mit Heeren die Sammlung von europÃ¤ischen Staaten-

geachichten, die hier unter seinem Namen zusammengefaÃ�t werden mag.

Govdeke, Orundrisz. VI. 2. Aufl.* 22
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a. Mensel, Gel. Tentschl. 21, 156 f. vergl. 16, 58.

b. N. Nekrolog 1851. 29, 392 bis 394.

c. Wilhelm Herbst, Johann Heinrich VoÃ�. Leipzig 1874. Band 2, I. S. 200.

274 A. 286 A. Band 2, II. S. 14. 173 f. 322 A.

d. Conrad Bursian, Geschichte der classischen Philologie. MÃ¼nchen und

Leipzig 1883. Erste HÃ¤lfte. S. 559.

e. Allg. dtsch. Biogr. 1895. 39, S. 175 f. (W.).

24 Briefe an K. A. BÃ¶ttiger: Kgl. Bibliothek in Dresden. Vgl.Euphorien, l, 386.

1) GemÃ¤lde von Griechenland entworfen von F. A. Ukert. KÃ¶nigsberg, bei

Friedrich Nicolovius. 1810. XVI, 379 S. 12. â�� Neue vermehrte (?) Ausgabe. Darm-

stadt, bei Karl Wilhelm Leske. 1833. 12.

2) Ueber die Art der Griechen und RÃ¶mer, die Entfernungen zu bestimmen

und Ã¼ber das Stadium. Ein Versuch von F. A. Ukert. Weimar, im Verlage des

Landes-Industrie-ComptoirB. 1813. 114 S. 8.

3) Untersuchungen Ã¼ber die Geographie des HekatÃ¤us und Damastes, von

F. A. Ukert. Weimar, im Verlage des Landes-Industrie-Comptoirs. 1814. 58 S. 8.

4) Bemerkungen Ã¼ber Homer's Geographie, von F. A. Ukert. Weimar, im

Verlage des Geographischen Instituts. 1814. 50 S. 8.

5} Geographie der Griechen und RÃ¶mer von den frÃ¼hesten Zeiten bis auf

PtolemÃ¤us; bearb. von Fr. Aug. Ukert. Weimar, im Verlage des Geographischen

Instituts. 1816 bis 1846. Drei Theile in je zwei Abtheilungen. VI. 8.

I, l: Geschichte der geographischen Entdeckungen und der Geographen. â��

2: Mathematische Geographie der Griechen und RÃ¶mer. â�� Zweite Auf lÃ¤ge: Weimar

1822. 8. â�� II, 1. 1821: Physische Geographie der Griechen und RÃ¶mer, a: Vom

Lande, b: Vom Meere, c: AtmosphÃ¤re, d: Von den Producten. e: VerÃ¤nderungen

auf der Erde, f: Geschichte der Erde. Iberien. â�� 2. 1832: Ueber den Norden

von Europa nach den Ansichten der Alten. â�� III, 1. 1843: Germania nach den

Ansichten der Griechen und RÃ¶mer. â�� 2 1846: Skvthien und das Land der Geten

oder Daker nach den Ansichten der Griechen und RÃ¶mer.

6) Dr. Martin Luther's Leben mit einer kurzen Reformationsgeschichta

Deutschlands und der Litteratur von Georg H(einrich) A(lbert) Ukert, nach seinem

Tode hg. von F. A. Ukert. Gotha, bey Justus Perthes, 1817. II. 8.

7) VollstÃ¤ndige und neueste Erdbeschreibung von Afrika, mit einer Einleitung

zur Statistik dieser LÃ¤nder. Bearbeitet von F. A. Ukert. Weimar, im Verlage

des Geographischen Instituts. 1824 und 25. II. 8. = Bd. 21 und 22 des voll-

stÃ¤ndigen Handbuches der neuesten Erdbeschreibung von Ad(am)Chr(istian) G a spar i,

G. Kassel, J. G. Fr. Cannabich, J. C. F. Gutsmuths und F. A. Ukert.

I. Nordhalfte. â�� II. SÃ¼dhÃ¤lfte.

8) Geschichte der europÃ¤ischen Staaten, herausgegeben von A. H. L. Heeren

und F. A. Ukert. Hamburg, 1829 f. Bei Friedrich Perthes. 8.

SpÃ¤ter leitete W. von Giesebrecht die Herausgabe der Sammlung, jetzt steht

K. Lamprecht an der Spitze.

a. F(riedrich) C(hriatoph) Dahlmann, Geschichte von DÃ¤nnemark. Drei BÃ¤nde.

I. 1840. XXI, 514 S. Von den AnfÃ¤ngen der Staatsbildung bis Waldemar IV.

1360. â�� II. 1841. XXII, 382 S. Die Union der drei nordischen Kronen. 1. HÃ¤lfte. â��

III. 1848. XXII, 408 S. Die Union der drei nordischen Kronen, zweite HÃ¤lfte.

(Bis 1523.)

Frdr. Chph. Dahlmann, geb. am 17. Mai 1785 in Wismar, t am 5. Dezember

1860 in Bonn. Sieh Anton Springer, Friedr. Chph. Dahlmann. Leipzig 1870 und

72. II. 8. und Allgem dtsch. Biogr. 1876. 4, 693 bis 699 (A. Springer).

a.' Dietrich SchÃ¤fer, Geschichte von DÃ¤nemark. Ein Band.

IV. 1873: Von der Vertreibung Christians II. (1523) bis zum Tode Christians

U!. (1559).

Dietrich SchÃ¤fer, geb. am 16. Mai 1845 in Bremen, Professor in Heidelberg.

b. J(ohann) C(hristian) v. [vom 4. Bande an] Pflster, Geschichte der Teutschen.

Nach den Quellen. FÃ¼nf BÃ¤nde. 1829 bis 1885. 8.

I. 1829: Von den Ã¤ltesten Zeiten bis zum Abgange der Karolinger. â�� II. 1829:

Von der Wahl K. Konrads I. bis nach dem Untergange der Hohenstaufen. â�� III.

1831: Von der Herstellung des Reichs nach den Hohenstaufen bis zu Kaiser

Maximilians I. Tod. â�� IV. 1883: Von der Kirchenreformation bis zum westphÃ¤ligchen
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Frieden. â�� V. 1835: Vom westphÃ¤lischen Frieden bis zur AuflÃ¶sung des Reichs.

â�� Register bearbeitet von J. H. MÃ¶ller. 1836.

Joh. Chn. Pf ister s. oben S. 324 und fÃ¼ge dort hinzu: Wilhelm Heyd,

Bibliographie der WÃ¼rttembergischen Geschichte. Stuttgart 1896. Bd. 2, S. 549.

b1. Friedrich BÃ¼lau, Geschichte Deutschlands von 1806 bis 1830. Zugleich

als Fortsetzung von Pfisters Geschichte der Teutschen. Ein Band. 1842.

Frdr. BÃ¼lau, geb. am 8. Oktober 1305 in Freiberg in Sachsen, gest. atn

26. Oktober 1859 in Leipzig.

b*. Felix Dahn, Deutsche Geschichte. Zwei BÃ¤nde.

I, 1. 1883: Bis a. 476. â�� I, 2. 1888: Bis a. 814.

Felix Dahn, geb. am 9. Februar 1834 in Hamburg, Professor in Breslau.

b1. Alfred Dove, Deutsche Geschichte. Ein Band.

VI, erste HÃ¤lfte. 1883: 1740 bis 1745.

Alfred Dove, geb. am 4. April 1844 in Berlin.

C. Gustav Adolf Harald Stenzel, Geschichte des preuÃ�ischen Staats. FÃ¼nf

BÃ¤nde.

I. 1830: Von den Ã¤ltesten Zeiten (1191) bis 1640. â�� II. 1837: Von 1640 bis

1688. â�� III. 1841: Von 1688 bis 1739. â�� IV. 1851: Von 1739 bis 1756. â�� V. 1864:

Von 1756 bis 1763 und Register von J. H. MÃ¶ller.

G. A. H. Stenzel, geb. am 21. MÃ¤rz 1792 in Zerbst, gest. am 2. Januar

1854 in Breslau. Vergl. Allg. dtsch. Biographie 1893. 36, 53 und Karl Gustav

WÃ¼h. Stenzel, Gustav Adolf Harald Stenzels Leben. Gotha. Friedrich Andreas

Perthes. 1897. 8.

O1. E. Reimann, Neuere Geschichte des PreuÃ�ischen Staates vom Hubertus-

burger Frieden bis zum Wiener KongreÃ�. Zwei BÃ¤nde.

1. 1882: Frieden von Hubertusburg. BÃ¼ndnis mit Katharina II. und Unter-

stÃ¼tzung der russischen Politik in Polen. Die erste Teilung Polens. â�� Ã¼, 1888:

Bis zum Tode Friedrichs des GroÃ�en.

Eduard Reimann geb. am 17.Okt. 1820 in Oels, Dir. des RGymn. z. h. G. in Breslau.

d. C(arl) W(ilhelm) BÃ¶ttiger, Geschichte des Kurstaates und KÃ¶nigreiches

Sachsen. Zwei BÃ¤nde.

I. 1830: Von den frÃ¼hern Zeiten bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. â��

II. 1831: Von der Mitte des 16. Jahrb. bis auf die neueste Zeit, 1553â��1881. â��

Register von J. H. MÃ¶ller. 1837.

Karl Wilh. BÃ¶ttiger, Sohn Karl Aug. BÃ¶ttigars (Â§ 227, 19), geb. am 15. Aug.

1790 in Bautzen, t am 26. November 1862 in Erlangen.

Zweite Auflage bearbeitet von Th. Flathe. Gotha, Friedrich Andreas

Perthes. 1867 bis 1873. III. 8.

I. 1867: Von den frÃ¼hesten Zeiten bis zur Mitte des sechzehnten Jahr-

hunderts. â�� II. 1870: Bis zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts. â�� III. 1873:

Neuere Geschichte Sachsens von 1806â��1866.

e. Johann Nepomuk Graf Mallath, Geschichte von Ostreich. FÃ¼nf BÃ¤nde.

I. 1834: Von 1218 bis 1526. â�� II. 1837 mit d. Titel Geschichte des Ã¶st-

reichischen Kaiserstaates: [Ferdinand I. bis zum Tode des K. Mathias]. â�� III.

1842: Ferdinand II. und Ferdinand III. â�� IV. 1848: [Vom westphÃ¤lischen Frieden

bis 1740]. â�� V. 1850: Vom Ã¶streichischen Erbfolgekrieg bis 1849. Mit Register

von J. H. MÃ¶ller.

Joh. Gf. MailÃ¤th, geb. am 3. Oktober 1786 in Pest, t am 3. Januar 1855

im Starnberger See mit seiner Tochter. Vergl. Gersdorfs Repert. 1855 Nr. 2631

und Allg. dtsch. Biogr. 1884. 20, 101 bis 105 (Krones).

e1. Alfons Huber, Geschichte Ã�sterreichs. FÃ¼nf BÃ¤nde.

I. 1885: Ã�sterreichs Vorzeit und die Entstehung und Fortbildung der drei

Ã¶sterreichischen LÃ¤ndergruppen. â�� II. 1885: Das Emporkommen neuer Dynastieen

in Ã�sterreich, Ungarn und BÃ¶hmen und deren gegenseitige Beziehungen bis zur

ersten Vereinigung der drei LÃ¤ndergruppen (1278 bis 1437). â�� HI. 1888: 1487

bis zur Wahl Ferdinands von Ã�sterreich zum KÃ¶nige von BÃ¶hmen und Ungarn

1527. â�� IV. 1892: Bis 1609. â�� V. 1896: Bis 1648.

Alfons Huber, geb. am 14. Oktober 1834 in FÃ¼gen, Prof. in Wien, t Nov. 1898.

f. J(ohann) M(artin) Lappenberg, Geschichte von England. Zwei BÃ¤nde.

I. 1834: [Von den Ã¤ltesten Zeiten bis zu den Angelsachsen]. â�� II. 1837:

{Von den Normannen bis Stephans Tod 1154].

Joh. MÃ¤rt. Lappenberg, geb. am 30. Juli 1794 in Hamburg, f am 28. No-

22*
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vember 1865 in seiner Vaterstadt. Vergl. H. Meyer, J. M. Lappenberg. Ham-

burg 1867. 8. und Allg. dtsch. Biogr. 1883. 17, 707 bis 715 (Pauli).

f. Reinhold Pauli, Geschichte von England. Drei BÃ¤nde.

III. 1863: Mit einem Vorworte von J. M. Lapnenberg. XXIX, 912 S. [Von

Heinrich H. bis Heinrichs III. Tode 1272]. â�� IV. Gotha 1855. XXII, 743 S.

[Eduard 1. bis 1399]. â�� V. 1858. XXVI, 710 S. [Heinrich IV. bis 16091.

Georg Reinhold Pauli, geb. am 25. Mai 1823 in Berlin, f am 3. Juni 1882

in Bremen. Vergl. Ferd. Frensdorff, Reinhold Panli: Deutsche Rundschau 1883.

34, 371 bis 375. Allg. dtsch. Biogr. 1887. 25, 268 bis 273 (Alfred Stern) und

Elisabeth Pauli, Lebenserinnerungen an Reinh. Pauli. Als Manuscr. gedr. 1895.

Sieh Wilhelm Heyd, Bibliographie der WÃ¼rttembergischen Geschichte. Stuttgart

1896. 2, 544 f.

f . Moritz Brosch, Geschichte von England. Vier BÃ¤nde.

VI. 1890: | Von dem UrsprÃ¼nge der englischen Reformation bis zum Tode

Elisabeths]. â�� VII. 1892: [Von Jakob I. bis Jakob II.]. â�� VIII. 1893: [Von Wil-

helm III. bis zur Zeit der Aufklarung im vorigen Jahrhundert]. â�� IX. 1895: Von

1783 bis 1815.

Moritz Brosch, geb. am 7. April 1829 in Prag, lebt in Venedig.

g. Ernst Alexander Schmidt, Geschichte von Frankreich. Vier Bande.

I. 1835: [Von den Ã¤ltesten Zeiten bis 1328]. â�� II. 1840: [Geschichte Frank-

reichs wÃ¤hrend der um den Besitz des Thrones gefÃ¼hrten englisch-franzÃ¶sischen

Kriege, wÃ¤hrend der Regierung Ludwigs XI. und wÃ¤hrend der Kriege der Fran-

zosen um den Besitz Neapels und Mailands 1328â��1559]. â�� III. 1846: [vom Anfange

der Hugenottenkriege bis zum Tode Ludwigs XIII. 1559 â�� 1643]. â�� IV. 1848:

[Ludwig XIV. und Ludwig XV. 1643â��1774]. Mit Register von J. H. MÃ¶ller.

g'. Wilhelm Wachsmutli. Geschichte Frankreichs im Revolutionszeit-

alter. Vier Theile.

I. 1840: [Die letzten Jahrzehnde der kÃ¶niglichen UnumschrÃ¤nktheit bis zur

ersten Heerfahrt der FÃ¼rsten gegen die Revolution. â�� II. 1842: [Vom National-

convent big zur Ã¤gyptischen Expedition]. â�� III. 1843: [Bonaparte in Ã�gypten und

Syrien biÂ« zum Ausbau des Kaiserreichs bis 1812]. â�� IV. 1844: [Vom russischen

Kriege an big zur Jnlirevolution]. â�� Mit Register von J. H. MÃ¶ller.

Ernst Wilhelm Gottlieb Wachsmutb, geb. am 28. Dezember 1784 in Hildes-

heim, Professor in Leipzig, f am 23. Januar 1866.

g'. Karl Hillebrand, Geschichte Frankreichs von der Thronbesteigung Louig

Philipp'g bis zum Falle Napoleon's III. Zwei BÃ¤nde.

I. 1877: Die Sturm- und Drangperiode des JulikÃ¶nigthums. 1830 bis 1837.

Mit einer Einleitung (158 S.): Die Julirevolution und ihre Vorgeschichte. â�� II.

1879: Die BlÃ¼thezeit der parlamentarischen Monarchie (1887 bis 1848).

Karl Hillebrand, geb. am 17. September 1829 in GieÃ�en, war Lehrer des

Deutschen an der Kriegsschule von St. Cyr; nach dem Kriege von 1870/1 lebte er

in Florenz und starb dort am 19. Oktober 1884. Vergl. Hornberger, Karl Hille-

brand. Berlin 1884. 8.

h. Heinrich Leo, Geschichte der italienischen Staaten. FÃ¼nf BÃ¤nde.

I. 1829: Vom Jahre 568 big 1125. â�� It. 1829: Vom Jahre 1125 bis 1268. â��

III. 1829: Vom Jahre 1268 bis 1492. â�� IV. 1830: Vom Jahre 1268 big 1492. â��

V. 1832: Vom Jahre 1492 bis 1830. â�� Register von J. H. MÃ¶ller. 1837.

H. Leo, geb. am 19. MÃ¤rz 1799 in Rudolstadt, f ani 24. April 1878. Vergl.

PreuS. Jahrb. 1878 1. S. 550f. â�� Meine Jugendzeit. Von Heinrich Leo. Gotha 1880. 8.

i. N(ikolas) G(odfried) van KÃ¤mpen, Geschichte der Niederlande. Zwei BÃ¤nde.

I. 1831: Von den Ã¤ltesten Zeiten bis zum Jahre 1609. â�� II. 1888: Vom

Jahre 1609 big 1815. â�� Register von J. H. MÃ¶ller. 1887.

N. G. van KÃ¤mpen, geb. am 15. Mai 1776 in Haarlem, t â�¢''-Â» 3:- MÃ¤rt

1889 in Amsterdam.

i1. (Karl) Th(eodor) Wenzelburger, Geschichte der Niederlande. Zwei BÃ¤nde.

I. 1879: [Von der rÃ¶mischen Zeit bis Karl V.] - II. 1886: [Vom Regierungs-

antritt Philipps bis zum WestfÃ¤lischen Frieden],

k. Johann Wilhelm Zinkeisen, Geschichte des osmanischen Reiches in

Europa. Sieben Theile.

I. 1840: Urgeschichte und Wachsthum des Reiches bis zum Jahre 1453. â��

II. Gotha 1854: Das Reich auf der HÃ¶he seiner Entwickelung 1453-1574. - III. 1855:

Das innere Leben und angehender Verfall des Reiches bis zum Jahre 1628. â�� IV.
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1856: Zunehmender Verfall und neuer Aufschwung des Reiches bis zu dem Frieden

von Vasvar und dem Falle von Candia in den Jahren 1664 und 1669. â�� V. 1857:

Fortschreitendes Sinken des Reiches vorzÃ¼glich unter dem EinflÃ¼sse der wachsenden

Macht RuÃ�lands, vom Ausgange des Krieges mit Venedig im Jahre 1669 bis zum

Frieden zu Kutschuk-Kainardsche im J. 1774. â�� VI. 1859: Umschwung des innern

Lebens des osmanischenReiches und der orientalischenPolitik wÃ¤hrend derRevolutions-

zeit, von dem Frieden zu Kutechuk Kainardsche bis zum Frieden mit Frankreich

im J. 1802. â�� VII. 1863: Die Zeit der Reformen und der RivalitÃ¤t der GroÃ�mÃ¤chte

um ihren EinfluÃ� im Diwan vom Frieden mit Frankreich i. J. 1802 bis zum Frieden

mit RuBland zu Bucharest i. J. 1812. â�� Register von J. H. MÃ¶ller. 1863.

Joh. Wilh. Zinkeisen, geb. am 11. April 1803 in Altenburg, t am 5. Jan.

1863 in Berlin.

I. Richard Roepell, Geschichte Polens. Ein Teil.

I. 1840: [Die Monarchie der Piasten bis zu ihrer gÃ¤nzlichen AuflÃ¶sung 1300].

II. Jacob Caro, Geschichte Polens. FÃ¼nf Teile.

II. Gotha 1863: 1300 bis 1386. â�� III. 1869: 1386 bis 1480. â�� IV. 1875:

1430 bis 1455. â�� V, 1. 1886: 1455 bis 1480. â�� V, 2. 1888: 1481 bis 1506.

R. RÃ¶ p e 11, geb. am 4. November 1808 in Danzig, t am 4. November 1893 in Breslau.

Jacob Caro, geb. am 2. Februar 1836 in Gnesen, Prof. in Breslau.

m. Heinrich SchÃ¤fer, Geschichte von Portugal. FÃ¼nf BÃ¤nde.

I. 1836: Von der Entstehung des Staates bis zum ErlÃ¶schen der echten

burgundischen Linie, 1383. â�� II. 1839; Bis zum SchlÃ¼sse des Mittelalters. â�� III.

1850: Vom Regierungsantritt des KÃ¶nigs Manuel bis zur Vereinigung Portugals mit

Spanien. â�� IV. 1852: Bis zur Absetzung des KÃ¶nigs Alfonso VI. (1667). â�� V.

Gotha 1854: Bis zum Ausbruch der Revolution im Jahr 1820. â�� Register von

J. H. MÃ¶ller. 1854

Heinr SchÃ¤fer, geb. am 25. April 1794 in Schlitz in Oberhessen, gest. am

2. Juli 1869 in GieÃ�en.

n. Philipp Strahl, Geschichte des russischen Staates. Zwei BÃ¤nde.

I. 1832: Von den Ã¤ltesten Zeiten bis zum EinbrÃ¼che der Tataren 1224. â��

H. 1839: Von dem EinbrÃ¼che der Tataren in RuÃ�land bis zum Antritt der Re-

gierung des GroÃ�fÃ¼rsten Iwan III. Wassiljewitsch I. d. i. von 1224 bis 1505.

T. Abtnlg. Politische Geschichte.

Philipp Strahl, geb. Professor in Bonn, starb auf der

RÃ¼ckfahrt von England nach dem Festlande am 6. Mai 1840. â�� N. Nekrolog 18, 1370.

n1. Ernst Herrmann, Geschichte des russischen Staates. FÃ¼nf BÃ¤nde.

III. 1846: Vom GroÃ�fÃ¼rsten Wassilii IV. Iwanowitsch bis auf die Zare Iwan

nndPeter Alexejewitsch und die Regentschaf t ihrer Schwester Sophia (1505â��1682). â��

IV. 1849: Von der Regentschaft der GroÃ�fÃ¼rstin Sophia Alexejewna bis auf die

Thronbesteigung der Kaiserin Elisabeth Petrowna (1682â��1741). â�� V. 1853: Von

der Thronbesteigung der Kaiserin Elisabeth bis zur Feier des Friedens von Kainardsche

(1742â��1775). â�� VI. Gotha 1860: RuÃ�lands auswÃ¤rtige Beziehungen in den Jahren

1775 bis 1792. â�� ErgÃ¤nzungs-Band. 1866: Diplomatische Correspondenzen aus der

Revolutionszeit 1791-1797.

Ernst Adolf Herrmann, geb. am 25. MÃ¤rz 1812 in KÃ¤mmerswalde im sÃ¤ch-

sischen Erzgebirge, studierte in Dorpat, t am 23. September 1884 in Marburg.

nÃ¤. Alex. v. Brueckner, Geschichte RuÃ�lands bis zum Ende des achtzehnten

Jahrhunderts. Ein Band.

Alexander BrÃ¼ckner, geb. am 5. August 1834 in St. Petersburg, lebt in Jena.

0. Erik Gustav Geijer, Geschichte Schwedens. Aus der schwedischen Hand-

schrift des Verfassers Ã¼bersetzt von Swen P. Leffler. Drei BÃ¤nde.

1. 1832: Mit einem tabellarischen KÃ¶nigsverzeichniÃ�. â�� II. 1834: [Gustav Wasa

bis Karl IX.). â�� III. 1836: [Gustav II. Adolf bis Christinas Abdankung].

o1. Friedrich Ferdinand Carlson, Geschichte Schwedens. Nach der schwedischen

Handschrift des Verfassers Ã¼bersetzt von J. E. Peter s o n. Zwei BÃ¤nde.

IV. Gotha, 1855: Bis zum Reichstage 1680. â�� V. 1874:

Fred. Ferd. Carlson, geb. am 18. Juni 1811 in Upland, f am 18. MÃ¤rz 1887

in Stockholm.

p. Friedrich Wilhelm Lenbke, Geschichte von Spanien. Ein Band.

I. 1831: Die Zeiten von der vollstÃ¤ndigen Eroberung durch die RÃ¶mer bis

gegen Mitte des neunten Jahrhunderts.
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p1. Heinrich SchÃ¤fer, Geschichte von Spanien.

II. 1844: Von den ersten Jahrzehnten des neunten Jahrhunderts bis zum An-

fang des zwÃ¶lften. â�� III. Gotha, 1861: Geschichte des sÃ¼dÃ¶stlichen Spaniens, ins-

besondere seiner inneren ZustÃ¤nde im Mittelalter.

p*. Friedrich Wilhelm Schirrmacher, Geschichte Spaniens. Drei BÃ¤nde.

IV. 1881: Geschichte Castiliens im 12. und 13. Jahrhundert. â�� V. 1890: Ge-

schichte Spaniens vornehmlich im 14. Jahrhundert. â�� VI. 1893: Vom Tode Don

Pedros des Grausamen (1369) bis zur Eroberung von Granada (1492).

Friedrich Schirrmacher, geb. am 28. April 1824 in Danzig, Professor in

Rostock.

q. Johann Dierauer, Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft.

Gotha 1887. - 2. Band: 1892. 8.

J. Dierauer, geb. am 20. MÃ¤rz 1842 in Berneck.

r. Alfred von Reutnont, Geschichte Toscana's seit dem Ende des floren-

tinischen Freistaats. Zwei BÃ¤nde.

I. 1876: Die Medici. J. 1530 bis 1737. â�� II. 1877: Haus Lothringen-Habs-

burg. J. 1737 bis 1859. Mit Register.

8. Gustav Friedrich Hertzberg, Geschichte Griechenlands seit dem Ab-

sterben des antiken Lebens bis zur Gegenwart. Vier BÃ¤nde.

I. 1876: Von Kaiser Arcadius bis zum lateinischen Kreuzzuge. â�� II. 1877:

Vom lateinischen Kreuzzuge bis zur Vollendung der osmanischen Eroberung (1204

bis 1470). â�� III. 1878: Von der Vollendung der osmanischen Eroberung bis zur

Erhebung der Neugriechen gegen die Pforte (1470 bis 1821). â�� IV. 1879: Von der

Erhebung der Neugriechen gegen die Pforte bis zum Berliner Frieden (1821 bis

1878). â�� Register. 1879.

Gustav Hertzberg, geb. am 19. Januar 1824 in Halle, lebt dort als Professor-

t. Moritz Brosch, Geschichte des Kirchenstaates. Zwei BÃ¤nde.

I. 1880: Das 16. und 17. Jahrhundert. â�� II. 1882: Die Jahre 1700 bis 1870.

- Register. 1882.

u. Sigmund Otto Riezler, Geschichte Baierns. Drei BÃ¤nde.

I. 1878: Bis 1180. â�� II. 1880: Bis 1347. - III. 1889: Von 1847 bis 1508.

Sigmund Riezler, geb. am 2. Mai 1843 in MÃ¼nchen, Oberbibliothekar der

Hof- und Staats-Bibliothek daselbst.

v. Paul Friedrich Stalin, Geschichte WÃ¼rttembergs. Zwei BÃ¤nde.

I, 1. 1882: Bis 1268. - I, 2. 1887: 1268 bis 1496.

Paul Stalin, geb. am 23. Oktober 1840 in Stuttgart, Geh. Archivrat in

Stuttgart.

w. Arthur Kleinschmidt, Geschichte des KÃ¶nigreichs Westfalen. 1898. Mit

Namenregister.

Arthur Kleinschmidt, geb. am 8. April 1848 in Wiesbaden, Prof. in Heidelberg.

9) Ukert gab mit Friedrich Jacobs heraus: BeitrÃ¤ge zur Ã¤lteren Literatur, oder

MerkwÃ¼rdigkeiten der Herzogl. Ã¶ffentlichen Bibliothek zu Gotha. Leipzig 1835

bis 1843. III. (in 6 Heften). 8.

10) Ã�ber DÃ¤monen, Heroen und Genien [aus dem 1. Bande der Abhandlungen

der philol.-histor. Classe der K. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften]. Leipzig

1850. 83 S. 8.

36. Joseph Freiherr YonHormayr zu H orten bÃ¼rg, geb. am 20. Januar 1782

in Innsbruck, studierte dort, diente 1800 bei der Tiroler Landwehr, wurde 1802

bei der Staatskanzlei in Wien angestellt, leitete 1809 den Tiroler Aufstand, wurde

1810 kaiserlich-kÃ¶niglicher Reichshistoriograph. Im MÃ¤rz 1813 lieÃ� ihn Metternich

verhaften und auf die Festung MunkÃ¤cs, dann nach Brunn schaffen. Im J. 1828

wurde H. nach MÃ¼nchen berufen und Mitglied der Akademie der Wissenschaften,

1882 Minister-Resident in Hannover, infolge der Stellung, die er dem dortigen

Verfassungsbruch gegenÃ¼ber einnahm, nach Bremen versetzt. Als Direktor des

Reichsarchivs starb er am 5. November 1848 in MÃ¼nchen.

Hormayr war ein fleiÃ�iger Forscher, dem aber Ruhe des Charakters, der Auf-

fassung und der Darstellung fehlte, um ein Geschichtschreiber zu sein. Er ist ein

leidenschaftlicher ParteigÃ¤nger anfangs fÃ¼r, dann ebenso heftig gegen Ã�sterreich.

Sein Stil entspricht seinem Charakter und ist ebenso zerfahren, hastig und derb

wie dieser.
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a. Mensel, Gel. Teutschl. II, 873. 14, 183f. 18, 209f. 22Â», 838.

b. J. C. H. Merlan, Biographische ZÃ¼ge aus dem Leben teutscher MÃ¤nner.

Leipzig 1815. 8. Enthalt die Biographie Hormayrs.

c. A. v. Schaden, Gel. MÃ¼nchen im J. 1834 S. 42 bis 47.

d. Julius Schneller, Collin und Hormayr: ^unterlassene Werke. Leipzig

und Stuttgart 1834. 3, S. 139 bis 146.

e. Oesterr. National-Encyclopadie hg. von GrÃ¤ffer. Wien 1835. II, S. 643.

f. Taschenbuch fÃ¼r die Vaterland. Geschichte, hg. von Hormayr i. J. 1836.

25, S. 419 bis 496. i. J. 1847. 38, S. 352 bis 367.

f. Blatter f. literar. Unterhaltung 1849 Nr. l bis 6.

. Nekrol. 26, 676 bis 693.

i. Wurzbach 1863. 9, S. 277 bis 287.

i. Deutsche Rundschau 1879. 21, 481.

k. Allg. dtsch. Biogr. 1881. 13. S. 131 bis 135 (v. Heigel).

1. Franz Ritter von Erones, Aus Oesterreichs stillen und bewegten Jahren

1810â��1812 und 1813â��1815. I. Zeitgeschichtliche Studien. Aus dem Tagebuche

Erzh. Johanns von Oesterreich 1810â��1812. II. Hormayrs Lebensgang bis 1816 und

seine Briefe an den Vorgenannten 1813 â�� 1816. Innsbruck. Verlag der Wagner'-

schen UniversitÃ¤tÂ»-Buchhandlung. 1892. 8. S. 179 bis Ende.

m. Franz Ritter von KrÃ¶n es, Tirol 1812 â�� 1816 und Erzherzog Johann von

Oesterreich zumeist aus seinem Nachlasse. Innsbruck. Verlag der Wagner'schen

Universitats-Buchhandlung 1890. 8. S. 49 f. u. o.

n. Frz. v. Erones, Aus dem Tagebuche Erzherzog Johanns von Oesterreich

1810â��1815. Zur Geschichte der Befreiungskriege und des Wiener Kongresses.

Hg. und erlÃ¤utert. Innsbruck. Verlag der Wagner'schen UniversitÃ¤ts-Buchhand-

lung. 1891. 8. S. 19 n. o.

Briefe an Â«. (63) K. A. BÃ¶ttiger: Kgl. Bibliothek in Dresden.â��Ã�. Albert v. Boyne-

burg: vergl. Anz. f. dtsch. Alterth. 1896. 23, 116. â�� y. Deinhardstein: Dtsch.

Dichtung 1894. Bd. 15, Heft 12. â�� i. L. A. Frankl: Wiener .Presse' 1862. Nr. 81.

Vergl. Prager .Bohemia' 1894. Nr. 87. Beil. â�� rf'. A. GrÃ¼n: s. S. 808. â�� e. Erzherzog

Johann: Krones Nr. 1. â�� C. Job. v. MÃ¼ller: Archiv Nr. 11) 1816. 7, Nr. 114f. -

1. Earol. Pichler: Wiener Eommunal-Kalender und Stadtisches Jahrbuch. 32. Jahrg.

S. ?. â�� *. Ludwig Tieck: Hg. von Karl von Holtei. Breslau 1864. Bd. 2, S. l bis 18.

1) Geschichte des Cisterzienserstifts Stambs. Aus Urkunden. Innsbruck 1795. 8.

2) Versuch einer pragmatischen Geschichte des Grafen von Andechs, nach-

herigen Herzoge von Meran. Innsbruck 1797. 8. 0. V.

3) Kritisch-diplomatische Bey trage zur Geschichte Tirols im Mittelalter.

1. Bd. 1. und 2. Abthlg. Wien 1802 bis 8. II. 8. â�� Wien 1805. II. 8.

4) Tyroler MerkwÃ¼rdigkeiten und Geschichten, oder Tiroler Almanach auf

die Jahre 1802. 1803. 1804. Wien. III. 8. Sieh unten S. 655 f.

5) Friedrich von Oesterreich. Ein historisches GemÃ¤hide in 5 Aufz. Auf-

gefÃ¼hrt auf dem k. und k. k. Hoftheater zur AllerhÃ¶chsten Namensfeyer Ihro

MajestÃ¤t des Kaisers und KÃ¶nigs am 4. October 1805. Wien 1805. Bey J. V.

Degen. 152 S. 8.

6) Leopold der SchÃ¶ne. Ein SittengemÃ¤hlde der Vorzeit in 5 Aufz. Vom

Verfaier des Friedrich v. Oesterreich. Wien, 1806. Bey J. V. Degen. XVI, 89 S. 8.

7) Geschichte der gefÃ¼rsteten Grafschaft Tirol. Von Joseph Freyherrn von

Hormayr zu Hortenburg, Tiroler Landmann, k. und k. k. Hofsekretair der geheimen

Hof- und Staats-Kanzley in auswÃ¤rtigen GeschÃ¤ften. Erster Theil, erste und zweite

Abtheilung. TÃ¼bingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1806 und 1808. H. 8.

8) Oesterreichischer Plntarch, oder Leben und Bildnisse aller Regenten und der

berÃ¼hmtesten Feldherren, StaatsmÃ¤nner, Gelehrten und KÃ¼nstler des Ã¶sterreichischen

Kaiserstaates. Von Joseph Freyherrn von Hormayr. Wien, 1807 bis 1814. XX. 8.

9) Historisch-statistisches Archiv fÃ¼r SÃ¼ddeutschland. Wien 1808. II. 8.

10) Ueber MinderjÃ¤hrigkeit, Vormundschaft und GrofijÃ¤hrigkeit im Ã¶ster-

reichischen Kaiserstaate und Kaiserhause. Wien 1808. 8.

11) Archiv fÃ¼r Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst. Wien 1810

bis 1822. Jahrg. l bis 13. 4. Fortsetzung: Archiv fÃ¼r Geschichte, Statistik,

Literatur und Kunst. Wien 1823 bis 1828. Jahrg. 14 bis 19. 4.
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12) Taschenbuch fÃ¼r vaterlÃ¤ndische Geschichte. Wien 1811 big 1814. IV. 8.

Sieh Nr. 20) und unten S. 528 f.

13) Malerisches Taschenbuch fÃ¼r Freunde interessanter Gegenden, Natur- und

Kunst-MerkwÃ¼rdigkeiten der Ã¶sterreichischen Monarchie. Wien 1812 bis 1814 III. 12.

14t Mit J. v. Hammer, M. v. Collin und B. Kopitar nahm Hormayr wesent-

lichen Anteil an der im SpÃ¤tjahr 1812 erfolgten GrÃ¼ndung der Wiener Literatur-

zeitung, die in Wien bei Gerold erschien und 1816 einging. Wien 1813 bis 1816.

IV zu 12 Heften. 4.

15) Oesterreich und Teutschland. Ein historisch-politisches GemÃ¤hide groÃ�er

Ereignisse unserer Zeit; mit RÃ¼ckblicken auf die Vorwelt. Gotha 1814. 8.

16) Geschichte Andreas Hofer's, Sandwirths aus Passeyr, OberanfÃ¼hrers der

Tyroier im Kriege von 1809. Durchgehende aus Original-Quellen, aus den mili-

tairischen Operations-Planen, so wie aus den Papieren Hofers, des Frb. von Hormayr,

Speckbacher's, WÃ¶rndle's, Eisenstecken's, der GebrÃ¼der Thalguter, des Kapuziners

Joachim Haspinger und vieler Anderer. Leipzig und Altenburg: F. A. Brockhaus.

1817. 460 S. 8. â�� Das Land Tyrol und der Tyrolerkrieg von 1809. Devota morti

pectora liberae: â�� Genauni, implacidum genus, Breunique veloces et Vindelici,

immanesque Rhaeti â�� et Arces alpibus impositae tremendis! Leipzig: F. A. Brock-

haus. 1845. 8 A. u. d. T.: Geschichte Andreas Hofer's . .. aus Originalquellen, aus

den militairischen Operationsplanen, sowie aus den Papieren des Freiherrn von Hor-

mayr, Hofer's, Speckbacher's, WÃ¶rndle's, Eisenstecken's, Ennemoser's. Sieberer's

Aschbacher's, Wallner's, der GebrÃ¼der Thalguter, des Kapuziners Joachim Haspinger's

und vieler Anderer. Zweite, durchaus umgearbeitete und sehr vermehrte Auflage.

Dieses Werk stammt aus der Feder des Erzherzogs Johann; Hormayr war

nur der Revisor der Tyrol betr. Abteilung.

17) Das Heer von InnerÃ¶streich unter den Befehlen des Erzherzogs Johann

im Kriege von 1809. in Italien, Tyrol und Ungarn. Von einem Stabsoffizier des

k. k. Generalquartiermeister-Stabes eben dieser Armee; durchgebends aus officiellen

Quellen, aus den erlassenen Befehlen, Operationsjournalen u. s. w. Leipzig und

Altenburg: F. A. Brockhaus. 1817. 411 S. 8. â�� Zweite, durchaus umgearbeitete

und sehr vermehrte Auflage. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1848. 554 S. 8.

18) AufsÃ¤tze in den Wiener JahrbÃ¼chern 1819 big 1828.

19) Des Herrn Abts [Claude Franeois Xaver] Millot, Mitgliedes der Academie

zu Lyon, allgemeine Weltgeschichte alter, mittlerer und neuer Zeiten. Aus dem

FranzÃ¶sischen. Fortgesetzt big auf unsere Zeit von Wilhelm Ernst Christian)

und Frevherrn von Hormayer. 38 BÃ¤ndchen. GlÃ¼cksstaad im Bureau der fremden

Klassiker. 1822 bis 1825. XXXVIII. 8.

20) Taschenbuch fÃ¼r die vaterlÃ¤ndische Geschichte. Hg. durch Joseph Freyherrn

von Hormayr und Mednyansky. Wien 1820 bis 1829. X. 12. Neue Folge (von

Hormayr allein). Erster Jahrgang. 1830 bis 1849. XXXVIII. Jahrgang der ge-

sammten und XX. der neuen Folge. 1. Jahrg. Stuttgart. GebrÃ¼der Franckh. 1830.;

2. Jahrg. MÃ¼nchen. Gebr. Franckh. 1881.; 3. bis 5. Jahrg. MÃ¼nchen, Franz 1832

bis 1834.; 6. Jahrg. Braunschweig, Vieweg. 1835.; 7. bis 20. Jahrg. Leipzig, dann

Berlin, G. Reimer. 1836 bis 1849. 16 u. 12. â�� Fortgesetzt von Georg Thomas

Rudhart. 39.bis42.Jahrg. MÃ¼nchen,Franz 1850bis 1857. 12. SiehBd VIII. S. 101 f.

20 a) Kern und Uebersicht der TaschenbÃ¼cher fÃ¼r die vaterlÃ¤ndische Ge-

schichte, hg. von Joseph Freiherrn von Hormayr. o. 0. 1845. Druck von G.

Reimer in Berlin. 39 S. 8.

21) Des Freyherrn Joseph von Hormayr sÃ¤mmtliche Werke. Stuttgart und

TÃ¼bingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1820 bis 1822. III. 8.

22) Wien, seine Geschicke und seine DenkwÃ¼rdigkeiten. Im Vereine mit

mehreren Gelehrten und Kunstfreunden bearbeitet und hg. durch Joseph Freyherrn

von Hormayr. Wien, 1823 bis 1825. IX. 8. Der in Kupfer gestochene andere

Titel lautet: Wien's Geschichte und seine DenkwÃ¼rdigkeiten.

23) Ueber die Monumenta Boica. Gelesen am 71. Stiftungstage der Kg],

bayerischen Akademie der Wissenschaften am 28. MÃ¤rz 1830 durch Joseph Frei-

herrn von Hormayr zu Hortenburg. MÃ¼nchen. Bei F. G. Franckh. 4.

24) Die FreskogemÃ¤lde unter den Arkaden des k. Hofgartens zu MÃ¼nchen.
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(Die geschichtlichen Fresken). MÃ¼nchen 1830. 8. â�� Zweite Ausgabe: Begleiter zu

den landschaftlichen FreskogemÃ¤lden unter den Arkaden u. s. w. MÃ¼nchen 1834. 8.

25) Historisches Tagebuch fÃ¼r Bayern. MÃ¼nchen 1831. Fol.

26) Herzog Luitpold. GedÃ¤chtnifirede zum 72. Stiftungstage der K. bayr.

Akad. d. W. gelesen am 28. MÃ¤rz 1831 durch Joseph Freyherrn von Honnayr zu

Hortenburg. MÃ¼nchen 1831. 4.

27) Historisches SchatzkÃ¤stlein fÃ¼r Bayern. I. MÃ¼nchen 1832. 8.

28) Die Bayern im Morgenlande. GedÃ¤chtnisrede zum 73. Stiftungstage der

Kgl. bayr. Akad. d. W. Gelesen am 28. MÃ¤rz 1832 durch Joseph Freiherrn von

Hormayr zu Hortenburg. MÃ¼nchen. Druck und Verlag von Georg Franz. 4.

29) Das grolle Ã¶sterreichische Hausprivilegium von 1156 und das Archivs-

â�¢wesen in Bayern. MÃ¼nchen 1832. Druck und Verlag von Georg Franz. 4.

30) Des Freiherrn Joseph von Hormayr zu Hortenburg kleine historische

Schriften und GedÃ¤chtnifireden. MÃ¼nchen 1832. Verlag von Georg Franz. 4.

Darin Nr. 23), Nr. 26), Nr. 28) und Nr. 29).

81) Fragmente Ã¼ber Deutschlands und insonderheit Bayerns Welthandel und

aber die Wichtigkeit des einzigen ganz deutschen Stromes, der Weser. MÃ¼nchen

1840. 8. Ohne Verfassernamen; von Hormayr und Arnold Duckwitz.

32) Lebensbilder aus dem Befreiungskriege. I. Ernst Friedrich Herbert Graf

von MÃ¼nster. Drei Abtheilungen. Jena, Friedrich Frommann. 1841. 1844. 8. â��

1. Abthlg.: 2. Aufl. 1843. 2. Abthlg.: 2. Aufl. 1844. Ohne Vfnamen.

Herr von Hormayr und die Lebensbilder aus dem Befreiungskriege. Piece

aus den .politischen Fredigten des Dr. Faber' [d. i. Gustav Zimmermann's, des

damaligen ArchivgekretÃ¤rg, spÃ¤teren Geh. Rats in Darmstadt: Politische Predigten,

geh. im J. 1843 auf verschiedenen Dachern der Hauptstadt ***. Hg. von G. Faber.

Leipzig, W. Engelmann. 1843. 8.]. Leipzig, W. Engelmann. 1844. 8.

83) Die goldene Chronik von Hohenschwangau, der Burg der Weifen, der

Eohenatauffen und der Scheyren. Durch Joseph Freiherrn von Hormayr-Hortenburg.

MÃ¼nchen, 1842. Georg Franz. 4.

34) Anemonen aus dem Tagebuche eines alten Pilgermannes. Jena, Frommann.

1845. 1847. IV. 8. Ohne Vfnamen.

35) Kaiser Franz und Metternich. Leipzig 1848. 8.

37. Hans Karl Dippoldt, in der spÃ¤ter angenommenen Schreibung Dippold,

geb. am 26. MÃ¤rz 1783 in Grimma, studierte in Leipzig und Jena, Hofmeister

Theodor KÃ¶rnerg, habilitierte sich im J. 1808 in Leipzig, 1809 Custos der dortigen

UniversitÃ¤tsbibliothek, 1810 Professor der Geschichte und Geographie am Gym-

nasium in Danzig. Dort starb er schon am 30. September 1811.

a. (Beckers) Nationalzeitung der Tentschen 1811 Nr. 44.

b. Meusel, Gel. Teutschl. 16, 339. 17, 422. 221, 686.

Briefe an Â«. (23) K. A. BÃ¶ttiger 1808 bis 1811: Kgl. Bibliothek in Dresden. â��

Ã�. J. v. MÃ¼ller: oben S. 291. â�� Briefe an Dippold von J. v. MÃ¼ller: oben S. 290. f.

1) De fontibus historiae Caroli Magni et scriptoribus eam illustrantibus

commentatio historica. Scripsit et ... 1808 publice defendet Hang Carolus Dippoldt.

Grimanus. Lipgiae. 40 S. 4.

2) Leben Kaiger Karig des Grotten beschrieben durch Hang Karl Dippoldt.

TÃ¼bingen in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1810. X S., 3 unbez. Bf. und

324 S. 8.

3) Geschichte des Hauses Gestenreich seit der GrÃ¼ndung dieser Monarchie

von Rndolph von Habsburg bis zum Tode Leopolds II. 1278 -1793. Von William

Coze. Deutsch hg. von H. K. Dippold und A. Wagner. Amsterdam (d. i.

Leipzig) 1810 und 1811. U. 8.

4) Gab mit F. A. KÃ¶the heraus: Allgemein-historisches Archiv. Leipzig

1811. Bd. l, Heft l und 2. 8.

5) Skizzen der allgemeinen Geschichte. Vorlegungen gehalten in Danzig

im Winter 1811 von Hans Carl Dippold. Nach seinem Tode herausgegeben.

Berlin, bei Julius Eduard Hitzig. 1812. II. 8.
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I. Von den Ã¤ltesten Zeiten bis auf den Verfall des RÃ¶mischen Reichs. â��

H. Von der Ausbreitung des Christentums bis auf die neuesten Zeiten.

Vergl. Â§ 290, 1. 27) 1812. Zweites Quartal, n = oben S. 120.

6) Dippold Ã¼bers. Shakespeares lustige Weiber von Windsor. S. Â§310, A. 377.20) e

7) Sieh Â§ 290, 1. 27) 1813. l, i und k; 3, v. â�� 8) s. unten S. 808.

38. Friedrich Ludwig Georg von Banmer, geb. am 14. Mai 1781 in

WÃ¶rlitz bei Dessau, Bruder Karls von R. (s. S. 271), besuchte von 1793 an das

Joachimsthalsche Gymnasium in Berlin, studierte 1798 in GÃ¶ttingen, spÃ¤ter in

Halle die Rechte, 1801 Referendar in der kurmÃ¤rkischen Rammer, dann Assessor,

von 1806 bis 1808 stand er an der Spitze des Departement der DomÃ¤nenkammer

in Wusterhausen bei Berlin, wurde im FrÃ¼hjahr 1809 Rat bei der neuorganisierten

Regierung in Potsdam, arbeitete 1810 bis 1811 im Bureau des Staatskanzlers

Hardenberg, wurde 1811 Prof. der Geschichte und Statistik in Breslau, 1819 in

Berlin Professor der Staatswissenschaften und der Geschichte. Nach manchen

Reisen in die verschiedenen LÃ¤nder Europas besuchte er auch Nordamerika.

Er starb am 14. Juni 1873 in Berlin.

a. Meusel, Gel. TeutBchl. 15, 107. 19, 252f.

b. (Hitzig) Gelehrtes Berlin S. 205.

c. A. G. Schmidt S. 310f.

d. Briefe an Tieck. Breslau 1864. Sieh das Register im 4. Bde.

e. Sieh unten Nr. 87) und Nr. 42).

f. L. v. Ranke, Eine GedÃ¤chtnisrede: Historische Zeitschrift 1874. 31,149f.

g. W. v. Giesebrecht, Nekrolog: Sitzungsberichte der MÃ¼nchner Ak. d. W.

Jahrgang 1874. S. 179 bis 187.

h. Allg. dtsch. Biogr 1888 27, 403 bis 414 (Wegele).

Briefe an: Â«. seine Frau: Nr. 42, 2 S. 156 u. o. â�� Ã�. Prinz August: ebenda

184. â�� y. Minister Eichhorn: 195. - S. Friedr. Wilh. 4.: 177. â�� f. Guizot: 190.

â�� f. Hagen: 157. â�� i;, v. Hinkeldey: 206. â�� *. PrÃ¤sident KeÃ�ler: 163 u. o. â��

t. LÃ¶bell: 207. 213f. â�� x. Frau v. LÃ¼ttichau: 144. 214f. â�� i. Kronprinz Mai: 197.

â�� (*. Graf v. Redern: 150. - v. Tieck: Nr. 37) Bd. 2, S. 77. 81. 181 u. o.; Nr.

42) Bd. 2, S. 139 u. o.

Briefe an Raumer von Prinz August: Nr. 42) Bd. 2, S. 184. â�� v. Eckstein:

ebenda 201. â�� Min. Eichhorn: 195. â�� v. EÃ¶tvos: 207 u. o. â�� Friedr. Wilh. 4.:

151. 177. â�� Gnizot: 191. â�� Heinrich: 177. â�� Hormayr: 169. â�� Prinz Johann v.

Sachsen: 152. â�� K. Ludwig 1.: 192. â�� Graf v. Redern: 151. â�� Tieck: Nr. 42>

Bd. 2, S. 142f. 148f. 150. 154. 161. - Trendelenbnrg: Nr. 42) Bd. 2, S. 211. -

Varnhagen: 212. â�� Wachsmuth: 201.

1) Sechs Dialogen Ã¼ber Krieg und Handel. In den letzten Monaten 1805.

Variis idem. o. 0. [Berlin] 1806 im Mai. IV, 130 S. 8. Ohne Verfassernamen;

durch Job. v. MÃ¼ller zum Druck befÃ¶rdert.

2) Das Britische Besteuerungssystem, insbesondere die Einkommensteuer,,

dargestellt mit Hinsicht auf die in der PreuÃ�ischen Monarchie zu treffenden Ein-

richtungen. Berlin 1809. 8.

2a) Perikles und Aspasia. Eine Vorlesung. Berlin 1810. 8.

3) Die Reden des Aescbines und Demosthenes Ã¼ber die Krone. Berlin 1811. 8.

4) Handbuch merkwÃ¼rdiger Stellen aus den lateinischen Geschichtschreibern

des Mittelalterg. Breslau 1813. 8.

5) Die Herbstreise nach Venedig von Friedrich von Raumer. Honny soit

qui mal y pense. Berlin, 1816. In der Realschulbuchhandlung. II. 8.

6) Vorlesungen Ã¼ber die alte Geschichte von Friedrich von Raumer. In

zwei Theilen. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1821. II. 8. - Zweite umgearbeitete-

Auflage. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1847. II. 8. â�� Dritte nochmals wesentlich

verbesserte und vermehrte Auflage. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1861. u. 8.

7) Die Eroberung von Constantinopel im Jahre 1204. Von F. L. G. von,

Raumer: Urania. Taschenbuch auf das Jahr 1823. Leipzig: F. A. Brockhaus. 8.

8) Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit von Friedrich von Ranmer.

Leipzig: F. A. Brockhaus. 1823 bis 1825. VI. 8. - 1823 bis 1825. VI. 4. â��

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Leipzig: F. A. Brockhang. 1840 bis.
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1842. VI. 8. â�� Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage. 1857 und 1858. VI.

8. â�� Vierte Auflage. 1871 und 1872. VI. 8. â�� FÃ¼nfte Aufl. 1878. VI. 8.

9) Ueher die geschichtliche Entwickelung der Begriffe von Recht, Staat und

Politik. Von Friedrich von Raumer. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1826. 8. â�� Zweite,

verbesserte und vermehrte Auflage. 1832. 8. â�� Dritte, verbesserte und vermehrte

Auflage. 1861. 8.

10) Solger's nachgelassene Schriften und Briefwechsel. Hg. von Ludwig Tieck

und Friedrich von Raumer. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1826. II. 8. Sieh Â§247,33.1).

11) Heber die preufiische StÃ¤dteordnung, nebst einem Vorworte Ã¼ber bÃ¼rger-

liche Freiheit nach franzÃ¶sischen und deutschen Begriffen. Von Friedrich von

Raumer. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1828. 8.

12) Zur Rechtfertigung und Berichtigung meiner Schrift Ã¼ber die preuÃ�ische

StÃ¤dteordnung. Von Friedrich von Raumer. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1828. 8.

13) Ã�ber die Poetik des Aristoteles und sein VerhÃ¤ltnis zu den neuern Dra-

matikern von Friedrich von RÃ¤umer. Akademieschrift. Berlin 1829. 4.

14) Historisches Taschenbuch. Mit BeitrÃ¤gen von [Passow, Raumer, Voigt,

Wachler, Wilken], hg. von Friedrich von Raumer. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1830

bis 1839. Zehn JahrgÃ¤nge. 12.

Auf jedem Jahrgange stehen die Namen derjenigen, die BeitrÃ¤ge dazu ge-

liefert haben.

14 a) Historisches Taschenbuch. Herausgegeben von Friedrich von Raumer.

Neue Folge. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1840 bis 1849. Zehn JahrgÃ¤nge. 12.

14b) Dritte Folge. 1850 bis 1859 Zehn JahrgÃ¤nge. 12.

14c) Vierte Folge 1860 bis 1869. Zehn JahrgÃ¤nge 12.

Von der fÃ¼nften Folge an ist W. H. Riehl Herausgeber.

1830. a: Geschichte Ludwig's XIII. und des Cardinais Richelieu. â�� b: Rede,

gehalten am 16. November 1822 zur Feier der 25jÃ¤hrigen Regierung des KÃ¶nigs von

PreuÃ�en. â�� 1831. Geschichte Deutschlands von der Abdankung Karl's V. bis zum

WestfÃ¤lischen Frieden. (Erste HÃ¤lfte von 1558 bis 1630.) â�� 1832. a: (Zweite HÃ¤lfte

von 1630 bis 1648.) â�� b: Polens Untergang. Erschien auch besonders in zwei Auf-

lagen. 1832. â�� Le de'membrement de la Pologne, par M. FrÃ¶d(5ric de Raumer.

Traduit de l'Allemand par Charles de Forster. Paris 1835. 8. â�� 1836. 8. â��

1837. 8. â�� Quatrieme edition dediÃ¤e aux liommes politiques de l'Europe. Paris.

1877. 8.â�� 1833. Ueber Ehe und Familie. â�� 1836. a: Das kÃ¶nigl. preuÃ�ische General-

oberfinanz-, Kriegs- und Domainendirectorium. â�� b: Kaiser Karl V. und der

Waffenstillstand von Nizza 1538.

1840 Die Philosophie und die Philosophen des 12. und 13. Jahrhunderts. â��

1841. Randglossen eines Laien zum Euripides. â��1842. Ueber die Poetik des Aristoteles

und sein VerhÃ¤iltniÃ� zu den neuern Dramatikern =-- Nr. 13). â�� 1843. Ueber die

franzÃ¶sischen Verfassungsformen seit 1789. â�� 1845. Ueber Johanna d'Arc, die Jung-

frau von Orleans. â�� 1848. Ueber die rÃ¶mische Staatsverfassung. â�� 1849. Die

Kirchenversammlungen von Pisa, Kostnitz und Basel.

1851. Drei Portugiesinnen. Ines, Marie und Leonore. â�� 1854. Eine Reise nach

SÃ¼damerika. = Nr. 42) e. â�� 1856. Historisch-politische GesprÃ¤che, wie man sie

hÃ¶rt und fÃ¼hrt. â�� 1857. Zur neuern Geschichte Spaniens (1806 bis 1840) = Nr.42)f.

â�� 1858. BruchstÃ¼cke aus Erinnerungen von einer Reise nach DÃ¤nemark, Schweden

und Norwegen im Sommer 1856 = Nr. 42) g. â�� 1859. Zur neuem Geschichte

Roms. 1848 bis 1850 = Nr. 42) h.

1863. Sicilien und Palermo. Ein Vortrag = Nr. 42) i. â�� 1867. KÃ¶nig Jakob IL

und Anna Hyde =â�¢ Nr. 42) k.

15) Briefe aus Paris und Frankreich im Jahre 1830 von Friedrich von Raumer.

Leipzig: F. A. Brockhaus. 1831. II. 8.

16) Briefe aus Paris zur ErlÃ¤uterung der Geschichte des sechzehnten und sieb-

zehnten Jahrhunderts von Friedrich vonRaumer. Leipzig: F. A.Brockhaus. 1831. II. 8.

17) Geschichte Europas seit dem Ende des fÃ¼nfzehnten Jahrhunderts von

Friedrich von Raumer. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1832 bis 1850. VIII. 8. Der

achte Band auch unter dem Titel: Geschichte Frankreichs und der franzÃ¶sischen

Revolution 1740 bis 1795.
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18) Ueber den AnschluÃ� Sachsens an die deutschen Zoll- und Handelsvereine.

Von Friedrich von Raumer. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1883. 8.

19) BeitrÃ¤ge zur neueren Geschichte aus dem britischen Museum und Reichs-

archive von Friedrich von Raumer. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1836 bis 1839.

V. 8. Der 3. bis 5. Theil haben den Titel: BeitrÃ¤ge zur neueren Geschichte ans

dem britischen und franzÃ¶sischen Reichsarchive.

1: Die KÃ¶niginnen Elisabeth und Maria Smart- â�� 2: KÃ¶nig Friedrich II. und

seine Zeit. â�� S. bis 5: Europa vom Ende des siebenjÃ¤hrigen big zum Ende deÂ«

amerikanischen Krieges (1763 bis 1783).

20) England im Jahre 1835. Von Friedrich von RÃ¤umer. Leipzig: F. A.

Brockhaus. 1836. II. 8. â�� Zweite, verbesserte und mit einem Bande vermehrte

Auflage. 1842. III. 8. Der dritte Band auch u. d. T.: England im Jahre 1841.

Kritiken des Werkes von Friedrich von Raumer: England im Jahre 1835

aus der Morning Chronicle, den Times, dem Dublin Review. Foreign quarterly

Review und Edinburgh Review. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1837. 8.

Vergl. Nr. 42) Band 2, S. 228.

21) Leben und Briefwechsel Georg Washingtons. Nach dem Englischen deÂ«

Jared Sparks im Auszuge bearbeitet. Herausgegeben von Friedrich von Raumer.

Leipzig: F. A. Brockhaus. 1839. II. 8.

22) Italien. BeitrÃ¤ge zur KenntnÃ¼ dieses Landes von Friedrich von Raumer.

Leipzig: F. A. Brockhaus. 1840. II. 8.

23) Die Konigesetze Englands von Friedrich von RÃ¤umer. Leipzig: F. A

Brockhaus. 1841. 12.

24) Rede zur GedÃ¤chtnisfeier KÃ¶nig Friedrichs II, gehalten am 26. Januar

1843 in der KÃ¶nigl. preufi. Akademie der Wissenschaften, von Friedrich von Raumer.

Leipzig: F. A. Brockhaus. 1843. 12.

25) Vortrag zur GedÃ¤chtnisfeier KÃ¶nig Friedrich Wilhelms III, gehalten am

3. August 1843 in der UniversitÃ¤t zu Berlin von Friedrich von Raumer. Leipzig:

F. A. Brockhaus. 1843. 12.

26) Die vereinigten Staaten von Nordamerika von Friedrich von Raumer.

Leipzig: F. A. Brockhaus. 1845. U. 12.

27) Einleitung worte zur Ã�ffentlichen Sitzung der Akademie der Wissenschaften

am 16. Oktober 1845, von Fr. v. Raumer. Berlin, 1845. Buchhandlung des Berliner

Lese-Kabinets. 8. â�� Zweite Auflage. 1845. 8.

28) Rede zur GedÃ¤chtnisfeier KÃ¶nig Friedrichs II. gehalten am 28. Januar 1847

in der kÃ¶nigl. preuB. Akad. der Wissenschaften von Friedrich von Raumer. Leipzig:

F. A. Brockhaus. 1847. 12. â�� Zweite Ausgabe 1847.

29) Reden, die in Frankfurt nicht gehalten wurden von Friedrich von Raumer.

I. big VI. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1848. 12.

30) Spreu. Honi soit qui mal j pense. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1848. 8.

Ohne Verfassernamen.

31) Briefe aus Frankfurt und PariÂ« 1848â��1849 von Friedrich von RÃ¤umer.

Leipzig: F. A. Brockhaus. 1849. II. 12.

32) Briefe Ã¼ber gesellschaftliche Fragen der Gegenwart von Friedrich von

Raumer. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1850. 12

33) Antiquarische Briefe von A. BÃ¶ckh, J. W. Loebell, Tb. Panofka, F. von

RÃ¤umer und H. Ritter. Hg. von Friedrich von RÃ¤umer. Leipzig: F. A. Brockhaus.

1851. 12.

34) Vermischte Schriften von Friedrich von Raumer. Leipzig: F. A. BrockhanÂ«.

1852 bis 1854. III. 8.

1. a: Reden. â�� b: Staatswissenschaftliche AufsÃ¤tze. â�� c: ErzÃ¤hlungen. â��

d: Geschichtliche Scenen. â�� 2 e: Geschichtliche und kritische AufsÃ¤tze. â�� 3. f:

Recensionen. â�� g: Theater und Musik. â�� h: Spreu.

85) Zur Politik des Tages. Von Friedrich von Kimmer. Leipzig: F. A. Brock-

haus. 1859. 8. Zwei Auflagen.

36) Historisch-politische Briefe Ã¼ber die geselligen VerhÃ¤ltnisse der Menschen.

Von Friedrich von Raumer. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1860. 8.
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87) Lebenserinnerungen und Briefwechsel von Friedrich von RÃ¤umer. Leip-

zig F. A. Brockhaus. 1861. II. 8.

38) Handbuch zur Geschichte der Litteratur. Von Friedrich von Raumer.

Leipzig: F. A. Blockhaus. 1864 bis 1866. IV. 8.

39) Schwarz, StrauÃ�, Renan. Ein Vertrag von Friedrich von Raumer. Leip-

zig: F. A. Brockhaus. 1864. 37 S. 8. Drei Auflagen.

40) Friedrich von Raumer an Rudolf KÃ¶pke. Ein historisch-politischer

Brief. Berlin. 1866. Druck und Verlag von E. S. Mittler und Sohn. 8.

41) Sonst und Jetzt. Berlin, E. S. Mittler u. Sohn. 1867. 8.

42) Litterarischer NachlaÃ� von Friedrich von Raumer. Berlin, 1869. Ernst

Siegfried Mittler und Sohn. II. 8.

I. a: Vorrede. â�� b: Zur spÃ¤teren Lebensgeschichte RÃ¤umers. â�� c: Professor

Grells Anrede an Raumer. â�� d: Briefe Alexanders v. Humboldt â�� e: Eine Reise

nach SÃ¼damerika (1854). â�� f: Zur Geschichte Spaniens (1867). â�� g: Reise nach

DÃ¤nemark, Schweden und Norwegen (1858). â�� h: Zur neuern Geschichte Roms

(1859). â�� i: Sicilien und Palermo (1863). - k: KÃ¶nig Jakob II. und Anna Hyde

(1868). â�� 1: Reise nach Konstantinopel, Athen u. s. w. (1858). â�� m: Nr. 40). â��

n: Sonst und jetzt (1866). â�� o: Bemerkungen zu Professor Erdmann's Grundrill

der Geschichte der Philosophie (1866). â�� p: Theologisirende Briefe aus Meran

(1850). â�� q: Theologisirende Briefe. Fortsetzung. 1868.

II. a: Vorrede. â�� b: Randglossen eines mehr als achtzigjÃ¤hrigen Studenten

zu naturwissenschaftlichen Studien. â�� c: Bemerkungen Ã¼ber das Theater, Briefe

an Ludwig Tieck (1824). â�� d: Marie, eine ErzÃ¤hlung (1828). â�� e: Unabgeschickte

Briefe eines Thoren. Episode eines unvollendeten Romans (1852). â�� f: Der

griechische Roman (1867). â�� g: Proben deutschen Stils. â�� h: Briefwechsel. Darin

Erinnerung an den Staatskanzler v. Hardenberg S. 152 f. Zur Geschichte der

Gothaer Versammlung S. 203 f. Raumerg Anrede an Hn. Pertz, geh. in der off.

Sitzung der Ak. d. W. 6. Juli 1843 S. 196 und Raumers Ansprache bei Rankes

Jubelfest 20. MÃ¤rz 1867. S. 241 f. â�� i: Gedankenspane.

VI. Aus dem SchÃ¶Ã�e der Kultur- und Literaturbewegung der

Goethischen Zeit ging neu begrÃ¼ndet auch die deutsche Philologie

hervor, als deren Meister uns die BrÃ¼der Grimm und Karl Lachmann

gelten. Unter dem EinfluÃ� der franzÃ¶sischen Litteratur kehrte man von

bloÃ� verstandesmÃ¤Ã�igem Raisonnement Ã¼ber die Dinge zu den Dingen selbst

zurÃ¼ck. Das BedÃ¼rfnis und Bestreben, das Geschehene Ã¶rtlich wie zeitlich

an seiner Stelle zu erklÃ¤ren, schuf den historischen Sinn, der nun gleich-

maÃ�ig alle Wissenschaften zu durchdringen begann. Herder war derjenige,

in dessen PersÃ¶nlichkeit sich all die zerstreuten und zum Teil damals schon

einzeln betriebenen Richtungen auf dem Gebiete der Litteratur sammelten.

Ossian und Volkspoesie, Klopstocks poetische und GrÃ¤ters mehr wissen-

schaftliche BemÃ¼hungen fÃ¼r die deutsche Vorzeit fanden an ihm einen

Frennd, doch nicht fachmÃ¤nnischen Vertreter. Er verhielt sich diesen

Dingen gegenÃ¼ber mehr rezeptiv, wÃ¤hrend sich Goethe zu selbstÃ¤ndiger

Produktion im Sinne dieser Bestrebungen gedrungen fÃ¼hlte. Dies war der

Grund, warum Goethe der spÃ¤teren forcierten' Hervorhebung des Alt-

deutschen niemals vorbehaltlos zustimmen mochte.

Die Aneignung der Stoffe war natÃ¼rlich nicht ohne wissenschaftlich-

kritische Arbeit mÃ¶glich, und je stÃ¤rker dieses Element in den einzelnen,

je nach ihrer Begabung hervortrat, desto eher wurde auch bei der Wieder-

belebung der deutschen Vergangenheit der Weg poetischer Erneuerung

Ã¤lterer Litteraturwerke verlassen und der der wissenschaftlich - kritischen

Behandlung eingeschlagen. Dieser Vorgang vollzog sich durch mannig-

faltige und leise Abstufungen hindurch. WÃ¤hrend noch in Tiecks Weise-
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Brentano und Arnim die altdeutsche Litteratur genossen oder weiter zu

bilden suchten und in diesem Sinne auf die jÃ¼ngeren, ihnen befreundeten

BrÃ¼der Jacob und Wilhelm Grimm einwirkten, schritt Jacob allmÃ¤hlich,

und ihm folgend Wilhelm, zu strengerer wissenschaftlicher Behandlungs-

weise fort. In ihrer Mitarbeit an TrÃ¶steinsamkeit und Wunderhorn, in

â�¢der Ã�bersetzung der dÃ¤nischen Lieder und der Edda, in der Sammlung

der MÃ¤rchen und Sagen erscheint Wilhelm, und mit ihm Jacob, noch als

Vertreter der poetisch schaffenden Romantik: ein Moment, das auch spÃ¤ter

-auf ihre wissenschaftlich-kritischen Werke einzuwirken niemals aufgehÃ¶rt

hat. Aus Jacobs HÃ¤nden empfing unsere Litteratur die Mythologie, die

RechtsaltertÃ¼mer, die Grammatik und Geschichte der deutschen Sprache

zurÃ¼ck; er erkannte und verwertete die sachlichen Ergebnisse der ver-

gleichenden Sprachwissenschaft. Wilhelm baute die deutsche Heldensage

weder auf. Und in der letzten Periode ihres Lebens vereinigten sie aber-

mals ihre Arbeit zur ErschlieÃ�ung des deutschen Wortschatzes durch das

WÃ¶rterbuch.

Anders war die wissenschaftliche Herkunft L ach m an n s. Er betrieb

â�¢von Anfang an die deutschen Studien im Zusammenhange mit der kritischen

Schule der klassischen Philologie, und seine Richtung ist dann auch durch

Moriz Haupt und dessen SchÃ¼ler fortgesetzt worden. Lachmann wandte

Friedrich August Wolfs Homerkritik auf die Nibelungen an, und gleich-

wie Goethe zwanzig Jahre frÃ¼her den bestechenden Zauber eines reinlich

ordnenden Kritizismus an sich erfahren hatte, so gaben auch die BrÃ¼der

Grimm jetzt der VerstandesschÃ¤rfe Lachmanns nach, ohne sich doch dauernd

die Resultate seiner Untersuchung anzueignen. Lachmanns Methode, mittel-

hochdeutsche Texte zu behandeln und herauszugeben, ist auf Jahrzehnte

hinaus vorbildlich geworden und hat viele, die sich in irgend einem Sinne

.seine SchÃ¼ler nannten, zu nacheifernder Fortarbeit angeregt. Dagegen

machte und konnte die mehr individuell - persÃ¶nliche Arbeitsart der BrÃ¼der

Grimm eigentlich keine Schule machen. Gerade die Verschiedenheit und

gegenseitige ErgÃ¤nzung der Meister deutscher Philologie war aber die

glÃ¼ckliche Vorbedingung ihres schnellen Wachstums und ihres Einflusses

auf die Geschicke des deutschen Volkes im neunzehnten Jahrhundert.

Jacob Grimm, geb. am 4. Januar 1785, und Wilhelm Grimm, geb. am

24. Februar 1786, beide aus Hanau, verlebten ihre Kindheit in Steinau und besuchten

das Gymnasium in Kassel. Sie studierten, Jacob seit 1802, Wilhelm seit 1803, in

Marburg die Rechte unter still sich anbahnender Hinneigung zur deutschen Litteratur,

namentlich der Ã¤lteren Zeit. Im J. 1805 ging Jacob nach Paris zu Savigny und

wurde dann in der Heimat beim Kriegskollegium beschÃ¤ftigt. Unter dem west-

fÃ¤lischen Regime rÃ¼ckte er zum Bibliothekar des KÃ¶nigs und Staatsratsanditeur auf.

Die Befreiungskriege fÃ¼hrten ihn als hessischen LegationssekretÃ¤r wiederum nach

Frankreich und nach Wien. WÃ¤hrend der ganzen Zeit lebte Wilhelm, mit den Ge-

schwistern zu einem Haushalt vereinigt, als Privatgelehrter in Kassel, bis er 1814

an der Bibliothek eine Anstellung fand. Auch Jacob trat 1816 aus der diplomatischen

Bahn in den Bibliotheksdienst Ã¼ber: so haben die BrÃ¼der in einem Amte gemeinsam

bis 1829 in Kassel gewirkt. Sie siedelten dann, weil Ã¼bergangen, als Bibliothekare

und Professoren nach GÃ¶ttingen Ã¼ber, muÃ�ten diese Stadt aber schon 1887 infolge des

hannoverischen Verfassungstreues wieder verlassen Friedrich Wilhelm 4. berief sie

1840 als Mitglieder der Akademie derWissenschaften nach Berlin. Hier haben sie noch

zwei Jahrzehnte gelebt und gearbeitet. Wilhelm war mit Dorothea (Dortchen) Wild

â�¢verheiratet, von der, wie wir jetzt wissen, so viele schÃ¶ne MÃ¤rchen in der Grimmschen

â�¢Sammlung herstammen. Jacob blieb unverheiratet. Wilhelm schied zuerst, am
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16. Dezember 1859. Jacob folgte ihm am 20. September 1863 nach. Sie ruhen

nebeneinander auf dem Matthai-Kirchhofe bei Berlin.

1896 wurde den BrÃ¼dern ein von Eberle gearbeitetes Denkmal in Hanau er-

richtet. In Hanau und in Kassel sind seitdem mit glÃ¼cklichem Erfolge Grimm-

Sammlungen begrÃ¼ndet worden.

A. Briefe Jacob und Wilhelm Grimms.

1. An FamilienangehÃ¶rige. Briefwechsel zwischen Jacob und Wilhelm

Grimm aus der Jugendzeit. Hg. von Herman Grimm und Gustav Hinrichs. Weimar,

Verlag von H. BÃ¶hlau, 1881. VIII, 542 S. 8. â�� An Ferdinand Grimm: Kleinere

Schriften von Jacob Grimm l, 23 bis 24 (von Herman Grimm), und Reinhold Steig,

Goethe und die BrÃ¼der Grimm. Berlin 1892, S. 212. â�� An Rudolf Grimm: Hein-

rich von Treitschke, Deutsche Geschichte im Neunzehnten Jahrhundert 5, 421. â��

Eine von Wilhelm Grimm unterschriebene Todesanzeige der Tante Henriette

Zimmer (vgl. Briefwechsel aus der Jugendzeit 8. 446-448) steht in der ,Kassel-

schen Allgemeinen Zeitung1 vom Dienstag den 18. April 1815.

2. An Fremde, Gelehrte und Freunde. Â«) Alexander Kaiser von RnB-

land: Private und amtliche Beziehungen der BrÃ¼der Grimm zu Hessen. Eine

Sammlung von Briefen und Actenstflcken als Festschrift zum hundertsten Geburts-

tag Wilhelm Grimms den 24. Februar 1886 zusammengestellt und erlÃ¤utert von

E. Stengel. Marburg. N. G. Elwert'sche Verlagsbuchhandlung 1886. Bd. 2, S. 27

bis 28. [im folgenden als .Hessische Beziehungen' citiert]. â�� Ã�) v. Altenstein:

Hessische Beziehungen 2, 74. 76. â�� y) Arnason: Zeitschr. f. dtsch. Philol. 1881.

Bd. 12, 353 (von Carpenter).

rf) Arnim: Reinhold Steig, Goethe und die BrÃ¼der Grimm. Berlin, Hsrtz 1892

(mehrfach). â�� f) Auguste KurfÃ¼rstin von Hessen und ihre Tochter Marie Herzogin

von Meinungen: Hessische Beziehungen l, 403 bis 413. â�� f) Baensch: Geschichts-

BlÃ¤tter fÃ¼r Stadt und Land Magdeburg 1880. 15, 203 (H. Zurbprg). - i) Bang:

Hessische Beziehungen l, 24 bis 123, und Steig, Goethe und die BrÃ¼der Grimm

S. 220. 265. â�� #) Bauer, geb. Ramus: Hessische Beziehungen l, 9 bis 11. â��

*) Benecke: Briefe der BrÃ¼der Jacob und Wilhelm Grimm an Georg Friedrich

Benecke aus den Jahren 1808 â�� 1829 mit Anmerkungen herausgegeben von Wilhelm

MÃ¼ller. GÃ¶ttingen, Vandenhoeck & Ruprecht's Verlag. 1889. XII, 188 S. 8. Vgl.

Kleinere Schriften von Jacob Grimm l, 111 bis 112, und zu MÃ¼ller S. 83 W. Scotts

Brief in Macmillan's Magazine. London 1868. Vol. XVII, S. 268 bis 270 (Herman

Grimm). Dazu Reifferscheid, BeitrÃ¤ge zur Biographie und Charakteristik von G. F.

Benecke-. Anz. f. dtsch. Alterthum 1896. Bd. 22, 126 bis 128. â�� x) Benfey: Beitrage

zur Kunde der indogermanischen Sprachen, hg. von Bezzenberger. GÃ¶ttingen 1884.

Bd. VIII, S. 264 bis 266. â�� *) Bergmann: Anzeiger f. dtsch. Alterthum 1885. Bd. 11,

92 bis 94 (Martin). â�� .") Berlit: Hessische Beziehungen l, 13 bis 15.

v) Bettina: Briefwechsel Meusebachs mit J. und W. Grimm. Heilbronn 1880,

S. 284 bis 290. 298 bis 300; Steig, Goethe und die BrÃ¼der Grimm, S. 222 bis 223.

Zwei weitere aus dem Grimmschen Nachlasse hergegebene faksimilierte Briefe vor

der Festschrift zur Feier der EnthÃ¼llung des Nationaldenkmals der BrÃ¼der Grimm

in ihrer Vaterstadt Hanau am 18. Oktober 1896. Druck von Lechleder u. Stroh,

Hanau. 4. â�� tt) Beyer: Ztschr. f. dtsch. Philol. 1896. Bd. 29, 122 (Pick). â��

i) Bilderdijk: Briefe von J. Grimm an Tydeman, hg. von Reifferscheid, 8. 88 big

Â«1; sieh Brieven van Mr. Willem Bilderdijk. Drede Deel. Te Amsterdam 1837,

S. 196 bis 258. â�� o) Blumenthal: Deutsches Wochenblatt. Herausgegeben von

Otto Arendt in Berlin, 1896 Nr. 23, S. 269 bis 270 (Steig). â�� o') BÃ¶hmer: Janssen,

Joh. Friedr. BÃ¶hmers Leben, Briefe und kleinere Schriften. Freiburg 1868. l, 187.

259. 260. 375. â�� n) Boisseree: Sulpiz Boissere'e. Stuttgart 1862, l, 202. 244. â��

n') Bopp: S. Lefmann, Franz Bopp, sein Leben und seine Wissenschaft. Berlin 1895.

Anhang. S. 178*f. â�� p) J. H. Bormans: Tijdschr. v. Ned. Taal- en Letterk., le Afl.

Jaarg. 1892, S. 78 bis 80 (von Dr. A. Beets). â�� a) Bouterwek: Germania 1874.

Bd. 19, 247 bis 253 (von Crecelius). â�� a') v. Boyneburg: Anz. f. dtsch. Alterth. 1897.

23, 116 bis 119 (E. S[chrÃ¶der]) â�� T) Braun: Emil Brauns Briefwechsel mit den

BrÃ¼dern Grimm und Joseph von LaÃ�berg. Herausgegeben von R. Ehwald. Mit

PortrÃ¤t. Gotha. Friedrich Andreas Perthes. 1891. XII, 169 S. 8.

v) Brentano: Clemens Brentano's Gesammelte Schriften9,84. Zeitschrift f.dtsch.

Philologie 1896. Bd. 29, 212 (Steig). â�� t/) Breslauer philosophische Facultat:

Deutsches Wochenblatt 1895 Nr. 21 S. 250 (Max Koch). â�� <;) Bflsching: Germania
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1877. Bd. 22, 382 (Symons). â�� ff') Candidus: Anzeiger f. dtsch. Alterthum 1886.

Bd. 12, 117 bin 120 (E. Martin). â�� x) v. Carlshausen: Hessische Beziehungen 2,

19 bis 96. â�� V) Chrnel: Zeitschr. f. dtsch. Philol. 1882. Bd. 14, 237 bis 238

(Branky). Vgl. Rudolf HÃ¼bner, Jacob Grimm und das Deutsche Recht. Mit einem

Anhang ungedruckter Briefe an Jacob Grimm. GÃ¶ttingen, Dieterich'sche Verlags-

buchhandlung 1895. S. 116 bis 118. â�� oÂ») Censur-Commission: Hessische Be-

ziehungen 2, 128 bis 136. â�� aa) Cleasby: An Icelandic-Englisb Dictionary, based

on the ms. collections of the late Richard Cleasby, enlarged and completed by

Gudbrand Vigfusson. Oxford 1874. S. CII. â�� f>Ã�) Comite" flamand de France zu

DÃ¼nkirchen: Weimarisches Jahrbuch fÃ¼r deutsche Sprache, Litteratur und Kunst,

hg. von Hoffmann v. F. und Oskar Schade, 1856. 5, 192 bis 198. â�� yy) Crecelius:

Hessische Beziehungen 2, 358. â�� ad) CrÃ¼ger: Anzeiger f. dtsch. Alterth. 1881.

Bd. 7, 327 (Hinrichs).

ee) Dabimann (Fried. Christoph und Luise): Briefwechsel zwischen Jacob und

Wilhelm Grimm, Dahlmann und Gervinus Herausgegeben von Eduard Ippel- Berlin,

Ferd. DÃ¼mmlers Verlagshandlung Harrwitz und GoÃ�mann. 1885 und 1886. II. 8. â��

Dahlmann (Dorothee): Hessische Beziehungen l, 22. â�� Dahlmann (Hermann):

Hessische Beziehungen l, 22 bis 23. â�� ee1) Dahn: Jakob Grimm. Von Felix Dahn,

in der Deutschen Revue 1885. 10, 317. â�� CC) Diefenbach: Hessische Beziehungen

l, 388 bis 396. â�� w) Dieterich: Hessische Beziehungen 2, 306. â�� Â»Â») Diez:

Zeitschr. f. roman. Philol. 1882. Bd. 6, 501 bis 505 (Tobler); dazu ebenda 7, 481

bis 498. â�� u) Docen: Anzeiger f. dtsch. Alterth. 1888. Bd. 14, 150 bis 152 (Strauch).

â�� xx) Duyse: Nalatenschap van J. F. Willems. Dicht- en Tooneelstukken, met

inleiding, bydragen en Aenteekeningen van M' Prudens van Duyse. Te Gent, Ge-

broeder de Busscher. 1856, S. LX1. â�� x*') DÃ¼mmlersche Verlagsbuchhandlung:

Kleinere Schriften von Jacob Grimm Bd. l, Vorwort. â�� AI) Ebert: Briefwechsel

Meusebachs mit J. und W. Grimm. Heilbronn 1880. S. 311 bis 316. 378 bis 380. â��

AÃ�') Eichhorn: Briefwechsel Meusebacbs mit J. und W. Grimm. S. 298. â�� ftft) Euler:

Mitteilungen des Vereins fÃ¼r Geschichte und Alterthumskunde in Frankfurt a. M.

Bd. VII, 1885. Nr. 6, S. 146 bis 147 (Euler). â�� /Â«/u') K. G. FÃ¶rster: Gesetz der

deutschen Sprachentwickelung, oder: Die Philologie und die Sprachwissenschaft in

ihren Beziehungen zu einander und zum deutschen Geiste, von Dr. K. G. J. FÃ¶rster.

Berlin 1851. S. II. â�� Â»>â�¢) Frau Job.. Frommann: F. J. Frommann. Das Frommann'-

sche Haus and seine Freunde. 3. Aufl. Jena 1889, S. 166.

ff) G. K. Frommann: Germania 1867. Bd. 12,118 bis 125, 370 bis 874 (Pfeiffer);

Anz. f. dtsch. Alterth. 1896. 22, 398f. (Steinmeyer). â�� oo) FÃ¼glistaller: Jacob

Grimm und Leonz FÃ¼glistaller: Anzeiger f. dtsch. Alterth. 1884. Bd. 10, 145 bis 160

(Steinmeyer). â�� nn) v. FÃ¼rth: Anzeiger f. dtsch. Alterth. 1891. Bd. 17, 179 bis 181

(von Fromm). â�� pg) Gerling: Hessische Beziehungen l, 128 bis 140. â�� aa) Gervinus:

Briefwechsel zwischen Jacob und Wilhelm Grimm, Dahlmann und Gervinus. â�� TT)

Luise Gies: Hessische Beziehungen l, 16 bis 20. Die Gartenlaube 1896. Nr. 41.

S. 695 f. (Luise Gies). â�� w) Goedeke: Ges. Werke des Grafen August von Platen. In

Einem Band. Stuttgart und TÃ¼bingen. Cotta, 1839, S.438; vgl. Hessische Beziehungen

l, 11 bis 13, und 2, 408. Koning Ermenrikes dÃ¶t. Ein niederdeutsches Lied zur

Dietrichssage aufgefunden und mit einem Briefe von Jacob Grimm herausgegeben

von Karl Gcedeke. Hanover. 1851. S. 4 bis 7. Kleinere Schriften von W. Grimm l,

27 Anm. Gott. gel. Anz. 1880. St 32. S. 1023f. â�� wi/) Goldmann: Anz. f. dtsch.

Alterthum 1888. Bd. 14, 148 bis 150 (Strauch). â�� gxp) GÃ¶rres: Joseph von GÃ¶rrcs

Gesammelte Schriften. MÃ¼nchen 1874. Bde 8 und 9. â�� xz) GÃ¶rres (Marie): Janssen,

Joh. Friedr. BÃ¶hmers Leben, Briefe und kleinere Schriften. Freiburg 1868. 3, 92.

wi/0 Goethe: Steig, Goethe und die BrÃ¼der Grimm (mehrfach). Goethe-Jahrb.

1888. 9, S. 20 bis 47. â�� <â�¢Â»Â« i GÃ¶ttingiscbe Redaction der Gelehrten Anzeigen (weder

an Eichhorn noch an Benecke, vgl. Briefe der BrÃ¼der Grimm an Benecke S. 142):

Nachrichten von der kÃ¶niglichen Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-

Augusts-Universitat. GÃ¶ttingen 1885, S. 87 (von Frensdorff); sieh Ã¼brigens Briefe

Eichhorns an Jacob Grimm im Anhang zu HÃ¼bner, Jacob Grimm und das Deutsche

Recht, S. 119 bis 120. â�� woÂ»') GÃ¶ttingisches UniversitÃ¤ts-Curatorium: Nachrichten

von der KÃ¶niglichen Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Uni-

versitat. GÃ¶ttingen 1885. S. 18. 32. â�� na) Grater: Briefwechsel zwischen Jacob

Grimm und Friedrich David Graeter. Aus den Jahren 1810â��1813. Herausgegeben

von Hermann Fischer. Heilbronn, Verlag von Gebr. Henninger. 1877. 62 S. 8. â��

ab) Groote: Reifferscheid, Eberhard von Groote, in Picks Monatsschrift fÃ¼r rhein.-
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westf. Geschichtsforschung und Alterthumskunde 1875. l, 139 bis 165. 544 bis 558;

vermehrt in Eberhard von Groote. Mitteilungen aus seinem Briefwechsel mit G. F.

Benecke, Fr. BÃ¶hmer, S. Boisseree, J. GÃ¶rres, J. Grimm, H. v. d. Hagen, A. v. Haxt-

hausen, Hoffmann v. Fallersieben, A. W. v. Schlegel u. A. Hg. von Alexander

Reifferscheid. Bonn 1876. 160 8. 8. â�� oc) v. d. Hagen: Anzeiger f. dtsch. Alter-

thum 1881. Bd. 7, 457 bis 461 (von Hinrichs); ebenda 1885. Bd. 11, 95 bis 97,

und Bd. 12, 251 bis 253 (von Steinmeyer). â�� Â«d) Hahn: Germania 1867. Bd. 12,

116 bis 118, 374 bis 375; ebenda 1886. Bd. 31, 368 bis 374 (von Jeitteles). â��

ae) Halbertsma: Briefwechsel zwischen Jacob Grimm und J. H. Halbertsma, hg.

von Symons. in der Zeitschr. f. d. Philol. 1885, Bd. 17, 257 bis 292.

Â«f) Hai trieb: Haltrich, Deutsche VolksmÃ¤rchen aus dem Sachsenlande in

SiebenbÃ¼rgen. 3. Aufl. Wien 1882. Anhang S. VIII bis X. â�� Â«g) v. Hammerstein:

Anzeiger f. dtsch. Alterthum 1887. Bd. 18, 189 (von Francke). Vgl. Steig, Goethe

und die BrÃ¼der Grimm, S. 77 bis 79. 144. 259. HÃ¼bner, Jacob Grimm und das

Deutsche Recht, Anhang S. 140 bis 141. â�� Â«h) Familie v. Haxtbausen: Freundes-

briefe von Wilhelm und Jacob Grimm. Mit Anmerkungen herausgegeben von

Alexander Reifferscheid. Mit einem BildniÂ£ in Lichtdruck von Wilhelm und Jacob

Grimm. Heilbronn. Verlag von Gebr. Henninger. 1878. X, 256 S. 8. Vgl.

Annette v. Droate-HÃ¼lshoff und ihre Werke Vornehmlich nach dem litterarischen

NachlaB und ungedruckten Briefen der Dichterin. Von Hermann HÃ¼tter. Zweite

Ausgabe. Gotha. F. A. Perthes. 1890, S. 94. 178. S. anch unten S. 808. â�� ach)

Hayward: Festschrift zur BegrÃ¼Ã�ung des fÃ¼nften allgemeinen deutschen Neu-

philologentages, hg. von Julius Zupitza. Berlin 1892, S. 81 (von Erich Schmidt).

â�� o i) Heeren: F. Frensdorff, Jacob Grimm in GÃ¶ttingen, in .Nachrichten von der

kÃ¶niglichen Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusta-UniversitÃ¤t',

GÃ¶ttinnen 18S5. Nr. l, S. 14 bis 15. Â«j) E. W. Heine: Anzeiger f. dtsch. Alter-

thnm 1894. Bd. 20, 406 bis 407 (von Meissner). â�� Â«k) Hertz: Briefwechsel LÃ¼ckes

mit den BrÃ¼dern Grimm. Hannover-Linden 1891, S. 123. â�� ack) Hirzel: Anzeiger

f. dtsch. Alterthum 1890. Bd. 16, 220 bis 264; ebenda 1891. Bd. 17, 237 bis 254

(von Lexer). â�� Ã¶l) Hoefer: Jahrbuch dea Vereins fÃ¼r niederdeutsche Sprach-

forschung. Jahrgang 1883. 9, 146 bis 148 (Reifferscheid).

am) Hoffmann von Fallersleben: Germania 1866. Bd. 11, 375 bis 388, 498

bis 511. 12, 383 bis 384. (von Hoffmann). â�� Â«n) Holtzmann: Versuch einer

LÃ¶sung der Celtenfrage von K. v. Becker. Karlsruhe. J. Bielefelds Verlag. 1883,

S. 105 bis 107. â�� Â«n') Alex. v. Humboldt: Briefe an Ludwig Tieck, hg. von Holtei.

2, 22. â�� a o) Hundesbagen: Noll, Hundeshagen und seine Stellung zur Romantik,

Programm. Frankfurt a. M. 1891. â�� op) Hupfeld: Hessische Beziehungen l, 280

bis 284 und 2, 232 bis 288. â�� Â«p'l v. Jakob (Talvj): Briefwechsel zwischen Jacob

Grimm und Therese von Jakob. Von Reinhold Steig, in den PreuB. JahrbÃ¼chern

1894. Bd. 76, 8. 845 bis 366. â�� Â«q) v. Ipolyi-Stnmmer: Germania 1867. Bd. 12,

Bd. 28,

.

128. â�� or) Kausler: Germania 1883 Bd. 28, 121 bis 124. â�� Â«s) v. Keller:

Germania 1874. Bd. 19, 504 bis 505. Anzeiger f. dtsch. Alterthum 1888. Bd. 14,

97 bis 120 (Strauch). - Â«t) Klee: Germania 1881. Bd. 26, 127. â�� Â«u) Knaatz:

Hessische Beziehungen 2, 18 bis 19. â�� oÃ¼) Knatz und Frau Amalie geb. VÃ¶lkel:

Zeitschrift des Vereins fÃ¼r hessische Geschichte und Landeskunde IX, S. 332. 343

bis 847. â�� Â«v) Kosegarten: Jahrbuch des Vereins fÃ¼r niederdeutsche Sprach-

forschung. Jahrgang 1897. Bd. 22 (Reifferscheid). â�� Â«v") Kraut: Nachrichten von

der kÃ¶niglichen Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Univer-

sitat GÃ¶ttingen 1885, S. 41 bis 44.

aw) Lachmann: Zeitschrift f. dtsch. Philol. 1870. Bd. 2, 193 bis 215, 343

bis 365, 515 bis 528 (Zacher). Vergl. Â§ 63, VII = Band I. S. 187. Die Ã¼brigen,

noch ungedruckten Briefe zwischen Grimms und Lachmann sind in mehr oder

weniger wÃ¶rtlichen AuszÃ¼gen benutzt: Kleinere Schriften von Jacob Grimm l, 179

bis 182 (von Herman Grimm); Jacob Grimm. Von Wilhelm Scherer. Zweite ver-

besserte Auflage. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung 1885. VIII, 361 S. 8.;

Briefwechsel Meusebachs mit J. und W. Grimm. Heilbronn 1880; Die deutsche

Heldensage von Wilhelm Grimm. Dritte Auflage v. Reinhold Steig. GÃ¼tersloh.

Druck und Verlag von C. Berteismann 1889, Vorrede; und sonst gelegentlich. â��

o w*) Lammers: Hildesheimer Sonntagsblatt 1854, den 6. August, Nr. 32, S. 256.

ax) Landau: Hessische Beziehungen l, 397 bis 403. â�� Â«x'l Lappenberg: Jo-

hann Martin Lappenberg. Eine biographische Schilderung von Elard Hugo Meyer.

Hamburg, W. Mauke SÃ¶hne, vormals Perthes-Besser & Mauke. 1867. S. 78. 98.

Ooedeke, Grondrisi. VI. 1. Aufl.* 23
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123. 132. 133. 167. 172. 176. â�� oy) v. LaBberg: Germania 1868. Bd. 13, 244 bis 249,

365 bis 384. 487 bis 488. Vgl. Nachrichten von der kÃ¶niglichen Gesellschaft der

Wissenschaften und der Georg-Auguste-UniversitÃ¤t 1885, S. 23 Anmerkung; Habner,

Jacob Grimm und das deutsche Recht, Anhang S. 153 bis 168. â�� Â«z) Lexer:

Carinthia, Mittheilungen des Gesch.-Ver. f KÃ¤rnten, redig, von Simon Laschitzer.

Klagenfurt 1895. 85. Jahrg. S. 152f. (Egger Ritter von MÃ¶llwald). â�� Â«z') LÃ¼beck;

s. u. S. 808. â�� atz) LÃ¼cke: Briefwechsel Friedrich LÃ¼ckes mit den BrÃ¼dern Jacob

und Wilhelm Grimm. Mit erlÃ¤uternden ZusÃ¤tzen und Zugaben aus dem gemein-

samen Freundeskreise besonders Ã¼ber die akademische Krisis des Jahres 1837.

Herausgegeben von F. Sander. Hannover-Linden. Verlag Ton Manz & Lange.

1891. VIII, 134 S. 8. â�� (Sa) Lycealzeugnis Jacob Grimms: Zeitschr. f. dtsch. Philol.

1875. Bd. 6, 103 (Reifferscheid); das lateinische Original im Grimm'schen Nach-

lasse vorhanden (Steig). â�� Â£a') Marburger UniversitÃ¤ts-Rector: Hessische Be-

ziehungen 2, 394 bis 395. â�� Ã�b) Maercker: Zur BegrÃ¼ndung des in der Sitzung

des Goethecomite'g am 7. April 186'2 von Hotho, v. d. Hude und H. Grimm ein-

gebrachten Antrages. Als Manuscript gedruckt. Berlin, Gustav Schade 1862,

S. 12 bis 13. Vossische Zeitung 2. Juli 1880 (von Maercker), wiederholt im

Goethe-Jahrbuch 2, 459. â�� Ã�V) v. Martius (ins Album): Beilage zur Augsburger

Allgemeinen Zeitung 1881, 8. October, Nr. 281, S. 4134.

8c) Meusebach: Briefwechsel des Freiherrn Karl Hartwig Gregor von Meusebach

mit J. u. W. Grimm. Nebst einleit. Bemerkungen Ã¼ber den Verkehr des Sammlers

mit gelehrten Freunden, Anm. u. einem Anhang von der Berufung der BrÃ¼der

Grimm nach Berlin. Hg. von C. Wendeler. Heilbronn. 1880. CXX1V, 426 S. 8. â��

Ã�c') Michaelis; s. u. S. 808. â�� Ã�d) Michelet: Revue germanique et francaise. Paris

1868. 21, 340/44; vgl. Les freres Grimm, leur vie et leurs travaux par Frederic

Baudry. Paris 1864. 8. Sieh Michelets Briefe im Anhang von HÃ¼bner. Jacob Grimm

und das Deutsche Recht S. 168/74. - Ã�d') Mohr und Zimmer: Zeitschrift f. dtsch.

Philol. 1896 Bd. 29, 215/17 (Steig). â�� Ã�d") Mone; sieh u. S. 808. â�� Ã�e) MÃ¼llenboff:

Anz. f. dtsch. Alterth. 1885. Bd. 11, 235/46 (Steinmeyer). â�� Ã�f) MÃ¼ller (Otfried):

Kleinere Schriften von Jacob Grimm l, 53/56 (Herman Grimm). - Ã�g) MÃ¼ller

(Julius): Hessische Beziehungen l, 284/96. â�� Ã�h) Nathusius (Heinrich!): llius Pam-

philius und die Ambrosia. Von Bettina Arnira. Leipzig, 1848. 2,137. â�� Â£ch)Nyernp:

Briefwechsel der GebrÃ¼der Grimm mit nordischen Gelehrten, herausgeg. von Ernst

Schmidt. Berlin, Ferd DÃ¼mmlera Verlagsbuchhandlung, Harrwitz und Gofimann,

1885. X. 312 S. 8. [im folgenden als .Nordische Gelehrte' citiert]. S. l bis 83. â��

Ã�i) Oberhofmarachallamt: Hessische Beziehungen 2, 101/21. â�� /Jk) O'Donovan:

Revue Celtique 1883-1885. 5, 416 (H. Gaidoz). â�� Ã�ck) Oetker: Hessische Be-

ziehungen l, 21. â�� 01) Pertz: Wissenschaftliche Beilage der Leipziger Zeitung 1882

Nr. 91 bis 93; Zeitschrift fÃ¼r deutsche Philologie 1884. 16, 231/51 (H. MÃ¼ller).

Ã�m) Pfeiffer: Germania 1866. Bd. 11, 111/28, 239/56. Bd. 12, 379/83. â��

Ã� n) Graf Platen: Platens Tagebuch. 1796â��1825. Stuttgart und Augsburg. J. G.

Cotta'scher Verlag. 1860, S. 243 (sieh kÃ¼nftig: Die TagebÃ¼cher des Grafen August

von Platen, aus der Handschrift des Dichters hg. von G. v. Laubmann und L. v.

Scheffler. Stuttgart, Cotta 1896. 1897. Band 2); sieh drei Briefe Platens an Jacob

Grimm: Die Posaune. Norddeutsche BlÃ¤tter fÃ¼r Literatur, Kunst und Leben, 1839

Nr. 132 und 1840 Nr. 7 (von Karl Goedeke). â�� Ã�D.') Pozzo di Borgo: Hessische Be-

ziehungen 2, 58. 88. â�� Ã�o) comte de Pradel: Hessische Beziehungen 2, 59/62. â��

Ã�p) Qnatremere-de-Quincy: Hessische Beziehungen 2, 78. â�� Ã�q) Rafn: Nordische

Gelehrte, S. 145/84. â�� Ã�r) C. F. Ranke: Zeitschr. f. dtsch. Philol. 1880. Bd. 11,

488 f. (von Imelmann); der erste Brief ist vom Jahre 1838, nicht 1848. â�� fte) Rask:

Nordische Gelehrte, S. 84/126. Sieh auch u. S. 808.

Ã�t) R. v. Raumer: Anzeiger f. dtsch. Alterthum 1889. Bd. 15, 227 bis 246

(von Steinmeyer). â�� Ã�u) Regnier: Revue germanique et francaise. Paris 1863. 21,

344 bis 345. - Ã�v) C. Reimer: Anzeiger f. dtsch. Alterthum 1894. Bd. 20, 206

(von Steinmeyer). â�� /3w) duc de Richelieu: Hessische Beziehungen 2, 76. â��

-;â�¢-,) Ringseis: Emilie Ringseis, Erinnerungen des Dr. Johann Nepomuk v. Ringseis.

Regensburg und Amberg 1886 bis 1892. l, 288. â�� Ã�y) Roth: Frankfurter Neu-

philologische BeitrÃ¤ge. Frankfurt 1887, S. 59 bis 70 (von Stengel). â�� Ã�z) Rnd-

loff: Briefwechsel Meusebachs mit J. und W. Grimm. Heilbronn 1880, S. 414. â��

|Stz) Ruhl: Erinnerungen an Jakob und Wilhelm Grimm von L. S. Buhl in Kassel.

Als Manuscript gedruckt. Melsungen 1885. W. Hopf's Buchdruckerei. 23 S. 8.

S. 18 bis 22. Beilage der MÃ¼nchener Allgemeinen Zeitung Nr. 256, 14. Sep-

tember 1892 (Ludwig Schemann).



Jacob und Wilhelm Grimm. 355

ya) BÃ¼ckert: Heinrich RÃ¼ckert, in seinem Leben und Wirken dargest. von

AmÃ¶lie Sohr. Weimar. 1880, S. 144; vgl. 8. 160. Germania 1883. Bd. 28, 124/6. â��

yb) Sander: Briefwechsel LÃ¼ckes mit den BrÃ¼dern Grimm. Hannover-Linden 1891,

S. 51. â�� yV) SiinclvoÃ�; s. u. S. 808. â�� yc) Savigny: Kleinere Schriften von Jacob

Grimm l, 182 (Herman Grimm); Briefwechsel Meusebachs mit J. und W. Grimm.

Heilbronn 1880, S. 286. 358; Steig, Goethe und die BrÃ¼der Grimm. Berlin 1892, S. 222.

â�� yd) Scharff: Nochmals ein ABC fÃ¼r die Jugend bearbeitet von Dr. Friedrich

Scharff. Als Manuscript gedruckt [Frankfurt 1854]. Mit einem Brief [von Jacob

Grimm] statt der Vorrede. Frankfurter Neuphilologische BeitrÃ¤ge, Frankfurt 1887,

S. 52 bis 58 (von Stengel). â�� ye) Schlegel (Wilhelm und Friedrich): Heimsoethi

narratio de epistolarnm ad Frid. (so!) Aug. v. Schlegel datarum thesauro. Bonnae

1868, S. XIII bis XV. Dreihundert Briefe aua zwei Jahrhunderten. Herausgegeben

von Karl von Holtei. Hannover. Karl RÃ¼mpler. 1872. l, 156 bis 158. Vgl. Klette,

Verzeichnis der von A. W. v. Schlegel nachgelassenen Briefsammlung. Nebst Mit-

theilung ausgewÃ¤hlter Proben des Briefwechsels mit den GebrÃ¼dern von Humboldt,

F. Schleiermacher, B. G. Niebuhr und Jacob Grimm. Bonn 1868. S. XI. XH. â��

yf) Schott: Germania 1867. Bd. 12, 377 bis 379. â�� yg) Schotten: Hessische

Beziehungen 2, 164. â�� yb) SchrÃ¶er: Germania 1867. Bd. 12, 126 bis 127.

yi) Schulze (Johannes): Steig, Goethe und die BrÃ¼der Grimm. S. 70. â��

yi) Simson: Zur BegrÃ¼ndung des in der Sitzung des Goetbecomites am 7. April

1862 von Hotho, v.d.HudeundH. Grimm eingebrachten Antrages. Als Manuscript ge-

druckt. Berlin, Gustav Schade 1862, S. 8 bis 11. â�� yk) Soulange: Hessische Be-

ziehungen 2, 45 bis 47. â�� yck) Freiherr vom Stein: Briefe der BrÃ¼der Grimm an

Benecke 1889, S. 82. Sieh Steins Briefe im Anhang zu HÃ¼bner, Jacob Grimm und

das Deutsche Recht, S. 181 bis 185. â�� yl) StÃ¶ber: Anzeiger fÃ¼r dtsch. Alterthum

1886. Bd. 12, 107 bis 117; vgl Deutsche Litteraturzeitung 1896 Nr. 20, Sp. 617.

(E. Martin). â�� ym) Suabedissen: Hessische Beziehungen l, 141 bis 280. â�� yn)

SÃ¤ur: Jahrbuch der Gesellschaft fÃ¼r bildende Kunst und vaterlÃ¤ndische AltertÃ¼mer.

Emden, Haynel 1892. Bd. 10, 131 bis 134. â�� yn') Taylor; s. u. S. 808. â�� yo)

Thomas: Hessische Beziehungen 2, 168 bis 169; vgl. Frankf. Neuphilolog. Beitrage.

Frankfurt 1887, S. 48/52. â�� yp) Tydeman: Briefe von Jakob Grimm an Hendrik

Willem Tydeman. Mit einem Anhang und Anmerkungen hg. von Alezander

Reifferscheid. Heilbronn. 1883. VI, 151 S. 8. Dazu Anzeiger f. dtsch. Alterthum

1884. Bd. 10, 160 bis 185 (E. Martin); Vigfusson, Corpus poeticum boreale l,

XCIV und Zeitschrift f. dtsch. Philologie 189ii. Bd. 24, 563" (R. Steig).

yq) Ã¼hland: Germania 1867. Bd. 12, 115 bis 116,375 bis 377. Vgl. Deutsche

Bundschau 1887 Bd. 51, S. 63. 66 (H. Grimm); Reinhold Steig, National-Zeitung

18. April 1894. â�� yr) UppstrÃ¶m: Nordische Gelehrte, S. 272 bis 807. â�� ys) comte

de Vaublanc: Hessische Beziehungen 2, 89. â�� yt) Vernaleken: Germania 1867.

Bd. 12, 125 bis 126. â�� yu) Villers: Briefe von Benj. Constant â�� GÃ¶rres â�� Goethe

â�� Jac. Grimm â�� Guizot â�� F. H. Jacobi â�� Jean Paul â�� Klopstock â�� Schelling

â�� Mad. de Stae'l â�� J. H. VoÃ� und vielen Anderen. Auswahl aus dem handschrift-

lichen Nachlasse des C'n. de Villers herausgegeben von M. Isler. Hamburg. Otto

Meissner. 1879. S. 100 bis 121. Die vier ersten dieser fÃ¼nf Briefe Grimms vorher

gedruckt in der .Germania' 1877. Bd. 22, 248 bis 256. - yy) Vilmar: Hessische

Beziehungen l, 297 bis 315. â�� yv") Waitz: Zum GedÃ¤chtnis an Jacob Grimm.

Von Georg Waitz. Gelesen in der KÃ¶ln. Gesellsch. der Wissenschaften, GÃ¶ttingen

1863, S. 23 bis 24. - y w) H. und E. Wallot: Anz. f. dtsch. Alterth. 1884. Bd. 10,

280f. (Socin). â�� yw') Weber: Breslauer Ztg. 1883. 14. Januar, Nr. 33. (Ame"lie

Sohr); es ist jedoch nicht der zu den GÃ¶ttinger Sieben gehÃ¶rende Wilhelm Weber,

sondern der Bremer Gymn.-Dir. Wilhelm Ernst Weber gemeint. â�� yw") Ferdin.

Weckherlin; s. u. S. 808.

yx) Weidmann'sche Buchhandlung: Zeitschrift f. dtsch. Philol. 1869. l, 227

bis 230. â�� yy) Weigand: Hessische Beziehungen l, 815 bis 388. â�� yz) Wigand:

Hessische Beziehungen l, l bis 4, vergl. 2, 138. Hessenland, Ztschr. f. hess. Gesch.

und Literatur 1896. Nr. 20. 10, 276f. â�� Ja) Wilhelm 1. u. 2., KurfÃ¼rsten von Hessen:

Hessische Beziehungen l, 4 bis 9. 2, l bis 8, 96 bis 99, 100 bis 103. â�� fa!) Wille:

Archiv fÃ¼r die Geschichte deutscher Sprache und Dichtung, hg. von J. M. Wagner.

Wien 1874, 1. 222 (Hoffmann v. F.). â�� rfb) Wolf (Job. Wilh.): Hessische Be-

ziehungen 2, 307 bis 323. â�� de) Wuk Stephanowitsch Karadschitsch: Srbadija,

Wien 1875, Heft 1; Die Heimath, Wien 1878. â�� rfd) Wyn: Briefwechsel von Jakob

Grimm und Hoffmann-Fallersleben mit Hendrik van Wyn. Nebst anderen Briefen

23*
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zur deutschen Litteratur. Herausgegeben und erlÃ¤utert von Karl Theodor Gaedertz.

Berlin. Verlag von C. Ed. MÃ¼ller 1888. S. 3 bis 16. â�� <fe) Wyss: Anzeiger

f. dtsch. Alterthum und dtsch. Litteratur 1877. Bd. 3, 208 bis 211 (Hirzel). â��

(ff) Zeune: Germania 1877. Bd. 22, 881 (Symons). â�� d'g) Zimmer, sieh: Mohr. â��

cfh) an?: Zeitschr. f. dtsch. Philol. 1892. Bd. 24, 284 (Wolf).

B. Schriften Jacob Grimms.

1. Abhandlungen: Kleinere Schriften von Jacob Grimm. 8 BÃ¤nde. 8. Bd. l

bis 7: Berlin, Ferd. DÃ¼mmlers Verlagsbuchhandlung 1864 bis 1884; Bd. 8: GÃ¼ters-

loh, C. Berteismann 1890. â�� Band l bis 5 besorgt von Karl MÃ¼llenhoff Band 6

bis 8 von Eduard Ippel; mit eingestreuten Lebensnachrichten von Herman Grimm.

2. SelbstÃ¤ndige Werke. Die vollstÃ¤ndige Liste sieh Kleinere Schriften 5,

483 bis 485.

C. Schriften Wilhelm Grimms.

1. Abhandlungen: Kleinere Schriften von Wilhelm Grimm. Herausgegeben

von Gustav Hinrichs. Berlin, Ferd. DÃ¼mmlers Verlagsbuchhandlung 1881 bis 1887.

IV. 8. Nachtrage und Berichtungen, zu den Kleineren Schriften der BrÃ¼der Grimm:

Zschr. fÃ¼r dtsch. Philol. 1892. Bd. 25, 562 big 567 u. 1896. Bd. 29, 195 bis 218 (Steig).

2. SelbstÃ¤ndige Werke. Die vollstÃ¤ndige Liste sieh Kleinere Schriften

4, 637 bis 642.

Viertes Kapitel.

Wie Goethe und Schiller von ihren schriftstellernden Zeitgenossen

fast erdrÃ¼ckt wurden, so hatten auch die Romantiker den Kampf mit der

selbstgenÃ¼gsamen Unterhaltungs-Litteratur zu bestehen. Weder im lyri-

schen Gedicht, noch im Roman, noch im Fache der dramatischen

Poesie, die hier zusammengefaÃ�t werden, war irgend einer der zeit-

genÃ¶ssischen Schriftsteller, der, ganz abgesehen von der Tendenz, es an

innerer Begabung mit den im ersten Kapitel genannten Dichtem hÃ¤tte

aufnehmen kÃ¶nnen. Aber die meisten von ihnen verstanden die schwere

Kunst, ihren kleinen Gehalt in einer Ã¤uÃ�erlich leicht abgerundeten Form

darzulegen und das Publikum, das sich von den phantastischen Gebilden

der Romantiker abgeschreckt fÃ¼hlte, durch eine plane, auf eine angenehme

Spannung und erwÃ¼nschte LÃ¶sung berechnete Darstellungsweise an sich

zu fesseln oder durch ihr Auftreten gegen die tonangebenden Romantiker

die Lacher auf ihre Seite zu ziehen. ErwÃ¤gt man, daÃ� sich Goethe und

Schiller nicht nur durch die ungeheure Produktionsmasse ihrer nÃ¤chsten

Zeitgenossen, sondern auch durch die der Romantiker und deren Konkur-

renten zu der Geltung durchringen muÃ�ten, die ihre SchÃ¶pfungen endlich

im deutschen Volke gewonnen haben, so tritt ihre geniale Kraft nur um

so gewaltiger hervor.

Â§ 294.

Von den Dichtern, die sich in der Form der EpopÃ¶e versuchten,

hat auÃ�er Ignaz Heinrich von Wessenberg und Ernst Schulze keiner

eine dauernde Wirkung erlangt. Beide dankten ihren Erfolg sehr ver-

schiedenen Ursachen: wÃ¤hrend Wessenberg durch eine allgemein huma-

nistische Weltansicht gewann â�� er der Katholik, der sich in der nach hierar-
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chisch-rÃ¶mischen ZustÃ¤nden drÃ¤ngenden Litteratur mehr an die AufklÃ¤rer

des vorigen Jahrhunderts schloÃ� und auf einen wirklich gelÃ¤uterten

Katholizismus hinarbeitete, von dem die Proselyten und Renegaten nur

verworren trÃ¤umten â�� wÃ¤hrend Wessenberg durch den Inhalt seiner

Dichtungen anzog und fesselte, bemÃ¤chtigte sich Ernst Schulze durch die

weiche, melodische Vollendung seiner poetischen Form des Publikums und

Ã¼bte vorzugsweise auf die Jugend und die Frauenwelt eine Art von Zauber

aas. An groÃ�en Stoffen fehlte es beiden: Wessenberg suchte seine

GegenstÃ¤nde in der ethischen Welt; Schulze griff hÃ¶her, indem er den

Sieg des Christentums Ã¼ber die nordische Heidenwelt episch zu ver-

herrlichen unternahm (CÃ¤cilie); doch blieb der Erfolg, den er hier errang,

teils des Stoffes, teils der weniger geglÃ¤tteten Form wegen, hinter dem-

jenigen zurÃ¼ck, den sein MÃ¤rchen, die bezauberte Rose, gewann. In dies

weiche seelenvolle, aber eigentlich gegenstandslose Gedicht floÃ� sein eigenes

Leiden und Lieben hinÃ¼ber und gab der epischen, den Italienern abge-

sehenen Form einen lyrischen Charakter; darauf beruhte ein groÃ�er Teil

seines Erfolges. Die Ã¼brigen EpopÃ¶endichter hatten weder durch die

Wahl des Stoffes, noch durch die Formgebung billigen Anspruch auf ein-

dringende Wirkung. So gut gemeint es die Dichter haben mochten, die

den groÃ�en Weltkampf direkt oder indirekt zum Gegenstande genommen

hatten, so war doch dieser Stoff zu neu, die Dichter wurden viel zu sehr

von den Ereignissen erdrÃ¼ckt, als daÃ� sie sie hÃ¤tten kÃ¼nstlerisch be-

herrschen kÃ¶nnen. Dichter dieser Richtung waren KÃ¶nitzer, Mehring,

Oswald, Hinsberg und Wendelstadt; den richtigeren Weg schlug

KanngieÃ�er ein, der in der Tataris die Befreiung Schlesiens von den

Tartaren als Spiegelbild der Befreiung Deutschlands von den Franzosen

aufzustellen versuchte; seine KrÃ¤fte aber blieben hinter dem Gegenstande

zurÃ¼ck. UnbekÃ¼mmert um die Zeit, schufen andere groÃ�e EpopÃ¶en, die

unbeachtet vorÃ¼bergingen: Seidel wetteiferte in seinem Moses mit Klop-

stock; Reinhardt in Lilar und Rosaide mit Wieland und Alxinger;

Fichard suchte mit der Pilgerfahrt in das heilige Land dem Tasso nach-

zustreben; die unbekannten Verfasser der Therese und des Burggeistes

setzten eine Art von Ritterroman episch in Szene; ganz in der alten

klassisch-franzÃ¶sischen Manier Wielands bewegte sich Friedelberg. Der

didaktischen Form bedienten sich Gerber und Burdach, mehr der Idylle

wandten sich F. A. Krummacher, Gerber und Eckermann zu. Das

Â«igentlich komische Gedicht wurde nur von Bratring und Reinhardt

versucht; Oemler, der sich bezeichnend genug Ferkel nannte, fÃ¤llt mit

seinem Gedichte fast aus aller Litteratur.

Vergl. die epischen Gedichte in Â§ 274 von Gthard Ludw. Kosegarten Nr. 1.

28) Berlin 1803 und 25) 18 4. â�� Karl Andr. von Boguslawski Nr. 2. 1) und 2). â��

Joh. Friedr. v. Meyer Nr. 8. 1) und 5). â�� Chn. Ludw. Neuffer Nr. 12. 2) und 3). â��

Job. Bapt. Tilly Nr. 17. 8). â�� Amalie v. Helvig Nr. 23. 1) und 2). â�� Joh. S. Sieg-

fried Nr. 24. 1) â�� Fr. v. Oertel Nr. 25. 2). â�� Frz. v. Sonnenberg Nr. 26. 4). â��

den LaufpaÃ� Nr 27. â�� Anton v. Klein Nr. 28. â�� Chn. Ludw. Stieglitz Nr. 30. 2). â��

Detl. Friedr. Bielfeld Nr 31. 1). â�� Heinr. Ernst Fischer Nr. 32. 1) und 2). â�� den

Hochzeittag Nr. 33. von ?Chn. Ad. Frh. v. Seckendorff Â§ 334, 684. 2) = Band IIP,

S. 902; ferner die in Â§ 275 von Chph. A. Tiedge Nr. 7. 8). â�� Joh. Konr. Ihlinp

Nr. 14. 1). â�� Heinr. Wilh. Bommer Nr. 18. â�� Frdr. Schubart Nr. 19. â�� Frdr.

Ludw. Walther Nr. 20; ferner von Gtfr. Jak. Schaller Â§270, 59. 51; von Karl H.

G. Witte Â§ 278. 7. 1) und von Jens Baggesen Â§ 291, 5. 8); endlich von Karl

Gtli. Lappe Â§ 272, 2. 2) und von Gerh. Ant. von Halem Â§ 271, 2. 8) Bd. 7 und 8.
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l.Ignaz Heinrich Kar l Freiherr yonWessenberg, geb. am 4. November 1774

in Dresden, wurde, nachdem er Theologie studiert hatte, 1802 von K. v. Dalberg

zum Generalvikar und PrÃ¤sidenten der geistlichen Regierung des Bistums Konstanz

ernannt. Als solcher war er fÃ¼r Reform der DiÃ¶zesanverfassung, der Bildung der

jÃ¼ngeren Geistlichen, fÃ¼r Verbesserung des Schulunterrichts und EinfÃ¼hrung des

deutschen Kirchengesanges unermÃ¼dlich und mit segensreichem Erfolge thÃ¤tig. 1814

wurde er Koadjutor, war aber durch sein freisinniges Wirken dem rÃ¶mischen Stuhle

unbequem geworden, sodaÃ� er 1817, als er nach Dalbergs Tode zum Bistumsverweser

ernannt wurde, die pÃ¤pstliche BestÃ¤tigung nicht erhielt, wahrend ihn die theologische

FakultÃ¤t der damals freisinnigen UniversitÃ¤t Freiburg zum Doktor ernannte. Trotz

der mangelnden BestÃ¤tigung verwaltete er sein Verweseramt, bis 1827 das Bistum

Konstanz infolge eines Konkordates aufgelÃ¶st wurde. Dann lebte Wessenberg unab-

hÃ¤ngig in Konstanz und war auch als Abgeordneter in der ersten Kammer des

badischen Landtages thÃ¤tig. Er starb am 9. August 1860 in Konstanz.

Seine poetischen Anschauungen bewegen sich ganz in der Schule Klopstocks

und Matthiasens, und die Darstellung in seinen Gedichten erhebt sich wenig Ã¼ber

die alltÃ¤gliche Prosa. Hier interessiert er nur wegen der Versuche im erzÃ¤hlenden

Gedicht, worin er die Mangel seines Talentes noch am geschicktesten zu verbergen

wuÃ�te, wÃ¤hrend in den lyrischen und didaktischen Gedichten die nach den Idealen

strebende Tendenz mit der nÃ¼chternen Natur des Dichters, die sehr moralisch und

human, aber wenig poetisch war, in stetem Zwiespalt erscheint.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 10, 820. 16, 203. 21, 511 bis 513.

b. (Frz. Andr. Frey) Ueber die Ernennung des Herrn General-Vikars-Frey-

herrn von Wessenberg zum Koadjutor und Koadministrator des Bisthums Konstanz.

Rom (Bamberg, Drausnick) 1816. 8. Vgl. Antwort auf die Schrift: Die Ernennung

eines Coadjutors fÃ¼r das Bisthum Konstanz, aus dem kirchenrechtlichen Gesichts-

punkte dargestellt. Bamberg (Drausnick). 1817. 8.

c. Die gegenwÃ¤rtige Lage der DiÃ¶cese Konstanz aus dem kirchen- und staats-

rechtlichen Gesichtspunkte betrachtet. KÃ¶m und Konstanz 1817. VI, 118 S. 8.

d. Die Beschwerden gegen den Bisthuma-Verweser von Constanz, Freiherrn

von Wessenberg. TÃ¼bingen, Laupp. 1817. gr. 8.

e. Fridolin Huber, Wessenberg und das pÃ¤bstliche Breve. Nebst einem An-

hange Ã¼ber Kirchengewalt, bischÃ¶fliche und pÃ¤bstliche Rechte. TÃ¼bingen, Hopfer

de l'Orme. 1817. 86 S. 8. â�� Vgl. (J. L. Doller), Wessenberg auf der Kehrseite.

Ein SeitenstÃ¼ck zu J. H. Wessenberg und das pÃ¤pstliche Breve. MÃ¼nchen 1818. 8. â��

Beleuchtung der .Kehrseite' eines Libells wegen des BiÃ�thum-Verwesers Freiherrn,

von Wessenberg. ZÃ¼rich, Orell. 1819. 8.

f. Fridolin Huber, Antwort an den anonymischen Beurtheiler der Schrift:

Wessenberg und das pÃ¤bstliche Breve. TÃ¼bingen, Hopfer de l'Orme. 1818. 84 S. 8.

g. PrÃ¼fung der drei aus dem Quirinal erlassenen Noten, in welchen die rÃ¶-

mischen Klagpunkte gegen den Freiherrn von Wessenberg enthalten sind. Erstes

Heft. Frankfurt a. M., Sauerlander. 1818. 8. â�� Vgl. Antwort auf die AusfÃ¤lle

der Aarauer Zeitung gegen den Verfasser der ,PrÃ¼fung der drei aus dem Quirinal

erlassenen Noten, an den Freiherrn von Wessenberg', von demselben Verfasser.

Mainz, Mflller. 1819. 8.

PrÃ¼fung der PrÃ¼fung der drei aus dem Quirinal erlassenen Noten gegen den

Freiherrn von Wessenberg. Erstes Heft. Leipzig 1820. 8.

h. Denkschrift Ober das Verfahren des RÃ¶mischen Hofs bey der Ernennung-

des General-Vikars Frhrn. v. Wessenberg zum Nachfolger im Bisthum Constanz

und zu dessen Verweser, und die dabei von Sr. KÃ¶niglichen Hoheit dem GroÃ�-

herzog von Baden genommenen MaÃ�regeln. Carlsruhe, 1818. VIII, 142 S. Fol. â��

Auch in Frankfurt a. M., 1818. in der AndreÃ¤ischen Buchhandlung. XXIV, 294 S.

8. â�� Vgl. Mehr Noten als Text zu der Denkschrift Ã¼ber das Verfahren des

rÃ¶mischen Hofes bei der Ernennung des Freiherrn von Wessenberg zum Nach-

folger im Bisthum Constanz. Karlsruhe (Bamberg, Drausnick) 1818. 8.

i. Fridolin Huber, VollstÃ¤ndige Beleuchtung der Denkschrift Ã¼ber das Ver-

fahren des rÃ¶mischen Hofes bei der Ernennung des Freyherrn von Wessenberg

zum Nachfolger im Bisthum Constanz, und zu dessen Verweser; nebst einem

Anhange Ã¼ber die Eigenschaften eines Bischofs. Rotweil, Herder. 1819. gr. 8.

k. Die rÃ¶mische Kurie und die Jesuiten vom Geh. Rath Gartier. Nebat Be-

merkungen Ã¼ber dessen Denunziationsschrift gegen den Constanzischen Bisthums-

Verweser Freyherrn von Wessenberg, dann, Ã¼ber die Note des Cardinals Consalvi,
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Beilage V der Denkschrift Ã¼ber das Verfahren des rÃ¶mischen Hofes usw. Karls-

ruhe 1818. 8.

1. Frage: MÃ¶chte Papst Pius VII. nicht hÃ¶chst wichtige GrÃ¼nde wirklich, wie

er vorgab, gehabt haben, da er dem Freiherrn von Wessenberg die bischÃ¶fliche WÃ¼rde

zu Constanz zu ertheilen verweigerte, oder so lange verzÃ¶gert? Beantwortung durch

die Denunciationsschrift des badischen Geh. Raths GÃ¤rtier etc. Mainz 1818. gr. 12.

m. AufklÃ¤rung Ã¼ber die, aus dem Dunkel endlichhervorgetretene Denunciations-

schrift des Herrn Geh. Rath GÃ¤rtier gegen den Freiherrn von Wessenberg. Heidel-

berg, Winter. 1818. gr. 8.

n. Sendschreiben eines Laien aus dem Bisthum Konstanz an den aasigen

Elerua. Mit Noten von einem Unpartheiischen. Bamberg, Drausnick. 1818. 8.

o. RÃ¤sonirender [so] Ueberblick der zwischen Sr. pÃ¤pstlichen Heiligkeit

Pins VJI. und dem bischÃ¶fl. Konstanzischen Generalvikar Freiherrn von Wessen-

berg obwaltenden Irrungen. Augsburg, Doll. 1818. gr. 8.

p. H. E. G. Paulus (Â§ 293, II, 1), Benrtheilende Anzeigen einiger Schriften,

â�¢welche das Betragen des rÃ¶misch-pÃ¤pstlichen Kirchen-Regiments gegen das

General-Vicariat von Constanz, gegen die GroÃ�herzogl. Badische Regierung etc.

beleuchten. Heidelberg, Winter. 1818. gr. 8. (Aus den Heidelb. JahrbÃ¼chern

besonders abgedruckt)

q. Job. Frdr Jos. Sommer, Rechtswissenschaftliche Abhandlungen. Erster

Band. Nebst einer Abhandlung Ã¼ber das rechtliche VerhÃ¤ltnis Roms zu Deutsch-

land und Ã¼ber Wessenberg und das pÃ¤pstliche Breve. GieÃ�en 1818. 8.

r. Johann Ludwig Koch, AusfÃ¼hrliches Rechtsgutachten Ã¼ber das Verfahren

des rOmischen Hofes in der Angelegenheit der Constanzer Bisthumsverwaltung des

Capitnlar-Vicars Freiherrn von Wessenberg, zugleich mit Hinsicht auf Coopers Briefe

Ã¼ber den neuesten Zustand von Irland. [Vgl. unten Nr. 4)]. Frankfurt am Main,

1819. 140 S. 8. -- Vgl. J. L. Doller, Frage: Hat das Rechtsgutachten des Herrn

Dr. Koch Ã¼ber das Verfahren des rÃ¶mischen Hofes in der Angelegenheit des Frey-

herrn von Wessenberg . . . die Ansicht der einsichtsvollem Deutschen? usw. Mainz,

MÃ¼ller. 1819. gr. 8. â�� Revision des ausfÃ¼hrlichen Rechtsgutachtens Ã¼ber das

Verfahren . . . Wessenberg. Germanien (Bamberg, Drausnick) 1819. gr. 8.

s. Die Stimme eines Rufenden in der WÃ¼ste, oder was soll man von den Irrungen

zwischen Pius VII. und von Wessenberg denken? MÃ¼nchen, Fleichmann. 1819. gr. 8.

t. Vertheidigung des Freiherrn von Wessenberg und des katholischen Klerus

in Baden . . . Rotweil, Herder 1819. 8.

u. Die Feinde des Herrn von Wessenberg, aus ihren SchmÃ¤hschriften ge-

schildert. Ulm (Wohler) 1819. 8.

v. Wessenberg's Aufenthalt im Breisgau. Dritte Originalauflage. Nicht ver-

mehrt und nicht verbÃ¼rgt aber mit nÃ¶tbigen Anmerkungen versehen. Von einem

Zuschauer, der noch ohne Brille sieht, o. 0. (Bamberg, Drausnick) 1819. 8.

w. FreymÃ¼thige Beurtheilung sÃ¤mmtlicher in der Angelegenheit des Frhrn.

Ign. Heinr. v. Wessenberg erschienenen Streitschriften und der Schrift (von Dr. Koch)

unter dem Titel: Untersuchung Ã¼ber die Einrichtungen der katholischen Kirche in

Teutschland. (Aus dem 6. St. des Hermes bes. abgedr.) Amsterdam: 1820. 186S. 8.

x. Felder-Waitzenegger 3, 585 bis 587.

z. Das Leben I. H. v. Wessenberg's, ehemaligen Bisthumsverwesers in Constanz.

Nach schriftlichen und mÃ¼ndlichen Mittheilungen herausgegeben von einem Freunde

und Verehrer des Verstorbenen. Freibnrg i. B., Friedrich Wagner. 1860. 160 S. 8.

aa. Volksschulblatt fÃ¼r die katholische Schweiz. 1860. Jahrg. 1. S. 342.

bb. Neue ZÃ¼rcher-Zeitung 1860. Nr. 242.

cc. Jos(eph) B e c k, Freiherr I. Heinrich von Wessenberg. Sein Leben und Wirken.

Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der neuern Zeit. Auf Grundlage handschrift-

licher Aufzeichnungen Wessenbergs. Freiburg, Friedrich Wagnersche Buchhand-

lung. 1862. XII, 528 S 8. â�� Zweite [Titel?-] Ausgabe. Carlsruhe 1874. 8.

cd. JOB. Beck, I. Heinrich von Wessenberg. Ein deutsches Lebensbild.

Freiburg 1863. 140 S. 8.

dd. F. A. Kreuz, Zur Charakteristik von I. H. v. Wessenberg. St. Qallen,

Scheitlin u. Zollikofer. 1863. l Bl., VIII, 118 S. 8.

ee. I. Heinrich von Wessenberg: Kirchenblatt fÃ¼r die reformirte Schweiz.

Hg. von K. R. Hagenbach und G. Finsler. 1863. Jahrg. 13. ZÃ¼rich. Verlag von

Meyer und Zeller. 4. Nr. 1.
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ff. BlÃ¼then der Erinnerung an Carl Theodor v. Dalberg und I. H. v. Weasen-

berg. BÃ¼hl [Karlsruhe, Bielefeld] 1867. VIII, 174 S. 8.

gg. Jos. Beck, Wessenberg und die kirchliche Reform oder Nationalitat

und Romanismua. Zweite Ausgabe. Carlsruhe 1874. 140 S. 8.

hb. Badische Biographieen. Hg. von Frdr. Weech. 1875. Bd. 2 (J. Friedrich).

ii. 0. Hunziker, Geschichte der Schweizerischen Volksschule in gedrÃ¤ngter

Darstellung mit Lebensabrissen der bedeutenderen Schulmanner und um das

schweizerische Schulwesen besonders verdienter Personen bis zur Gegenwart.

Zweiter Band. ZÃ¼rich. Druck und Verlag von Friedrich SchultheÃ�. 1881. 8. S. 358

bis 863. Unterz.: Rebsamen [Seminardirector].

j,j. Ignaz Heinrich von Wessenberg: Schweizerisches Schularchiv. Organ der

Schweizerischen Schulausstellung in ZÃ¼rich. Hg. von 0. Hunziker in KÃ¼snacht

und A. Koller in ZÃ¼rich. Band III. Jahrg. 1882. ZÃ¼rich, Druck und Verlag von

Orell FÃ¼Bli u. Co. 1882. 8. Nr. 11. November. S. 822f.

kk. Kirchliche AktenstÃ¼cke. Hg. v. Pfarrer [Theod.] Brecht. Leipzig 1891. 8.

Nr. 3: Katholische Urteile Ã¼ber den Jesuitenorden. 1. Reihe, v. Weasenberg . . .

11. Aus den Papieren des Barden von Riva [d. i. Frz. Jos. Bened. Bernold].

Hg. von E. GÃ¶tzinger. St. Gallen 1891. S.

mm. 0. Wetzstein, Die religiÃ¶se Lyrik der Deutschen im 19. Jahrhundert.

Ein Beitrag zur Literaturgeschichte der Neuzeit. Neustrelitz 1891. 8.

nn. KÃ¼hner, I. H. Wessenberg, eine Lichterscheinung im Katholicimus des

19. Jahrhunderts: Deutsch-evangelische Blatter 1895. S. 385 bis 410.

oo. Wilhelm Lang, Graf Reinhard. Ein deutsch-franzÃ¶sisches Lebensbild

1761 bis 1837. Bamberg, C. C. Buchner (Rudolf Koch). 1896. 8.

pp. Allg. dtsch. Biogr. 1897. 42, 147/57 (v. Schulte). - pp'. s. u. S. 808.

qq. Katalog der v. Wessenbergischen Bibliothek wissenschaftlich geordnet

und aufgestellt von Professor F. A. Kreuz. Juli 1862. Constanz 1863. J. Stadier.

X, 489 S. 8.

Briefe (4 und 3; Auswahl aus 87 nnd 48 vorhandenen Briefen von 1813 bis

1842) an und von Zschokke: Die Gartenlaube 1869. Nr. 38. S. 603 bis 605.

Briefe an Wessenberg von J. v. MÃ¼ller: Â§ 298, V. 10. C. 33) = oben S. 295.

K. F. Graf v. Reinhard: Â§ 234, B. 1. 57a) = Bd. IV. S. 573. Vgl. Lang Nr. oo,

S. 448 f. 462 f. 468. 47Sf. 477. 482 nnd sehr oft.

1) Ueber den Verfall der Sitten in Teutschland. Eine poetische Epistel,

o. 0. (ZÃ¼rich) 1799. 19 S. 8. Auch in Nr. 2).

2) Gedichte von I. H. von Wessenberg. Erstes Btendcben. ZÃ¼rich, bey Orell,

FÃ¼ssli und Compagnie. 1800. l Bl. Titel, 234 S. 8.

Inhalt: S. 5 bis 98: Oden und Lieder (23 Nummern, darunter: Der Kirchbof

im Dorfe; Allgemeines Gebet; Gottesdienst; Lied im Regen; Gebet; Religion; Auf

dem Grabe meiner Mutter; Auf den Tod meines unvergeÃ�lichen Vaters; An meine

Geschwister; Das Landleben; An den Rheinfall bei Scbaffhausen; GruÃ� an den

FrÃ¼hling). â�� S. 95 bis 188: ErzÃ¤hlungen und Fabeln (9 Nummern, darunter: Der

Schild; Die AufklÃ¤rung; Die Lust wohlzutbun). â�� S. 139 bis 234: Episteln Ã¼ber

die Sitten (Ueber den Verfall der Sitten in Deutschland; Ueber unsere AufklÃ¤rung

und den EinfluÃ� unserer Philosophien auf die Sitten in Deutschland).

Gedichte von Ign. H. T. Wessenberg. Zweytes Beendchen. ZÃ¼rich, bey Orell,

FÃ¼ssli und Compagnie. 1801. 237 S. und 6 S. Verbesserungen. 8.

Inhalt: S. 5 bis 82: Oden und Lieder (17 Nummern, darunter: Die Rache

der Edeln; An die FÃ¼rsten; Meine Freude; Der Bodensee). â�� S. 88 bis 233:

Episteln (Ueber die feine Lebensart, Titelsucht und Etiquette; Die Unsterblich-

keit; Einladung auf das Land; die Weyhe des SchÃ¶nen).

8) Der Geist des Zeitalters. Ein Denkmahl des 18 Jahrhunderts zum Besten des

19*Â»n errichtet von einem Freunde der Wahrheit. ZÃ¼rich 1801. gr. 8. Ohne Vfnamen.

4) Copper's Briefe Ã¼ber den neuesten Zustand von Irland, nebst einer apologe-

tischen Schilderung des Katholizismus in England, zur Beurtheilnng der not h wendigen

Emancipation dieser gedrÃ¼ckten Religionsparthei in dem uniirten KÃ¶nigreiche. Aus

dem Englischen. Hg. von H. E. G. Paulus. Jena 1801. gr. 8. â�� Vgl. oben Koch. Nr. r.

5) Ueber die Folgen der SÃ¤kularisation. ZÃ¼rich 1801. 4. Ohne Vfnamen.

6) Friedrich Spee's auserlesene (9) Gedichte hg. v.l. H. v. Wessenberg. ZÃ¼richl802.

62 S. 8. - Vergl. Â§ 188, 1. 1) = Band III. S. 194 und unten Nr. 39) Band 2.
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7) Die Hauptepoche der Weltgeschichte vor Christi Geburt ZÃ¼rich 1804. 8.

Ohne Vfhamen.

8) Deutsche Lieder. ZÃ¼rich 1809. 3 Bl, 210 S. 8. Sechs BÃ¼cher und An-

hang von zwei Gedichten. Sieh Nr. 14).

S. 16: Lied beim Bittgang um die Fluren. â�� S. 20: Am Fest aller Heiligen. â��

S. 22: Am Allerseelentage. - S. 66: Der Bodensee. - S. 79: An den Rheinfall. â��

S. 110: Der Misantrop (so). â�� S, 125: An meine Geschwister. Vgl. oben Nr. 2).

9) Christkatholisches Gesang- und Andachtsbuch zum Gebrauch bey der Ã¶ffent-

lichen Gottesverehrung im Bisthum Constanz; hg. durch das bischÃ¶fliche Ordinariat.

Erster Theil: FÃ¼r den vormittÃ¤gigen Gottesdienst. Zweiter Theil: FÃ¼r den nach-

mittÃ¤gigen Gottesdienst. Constanz (1812). 8. â�� 6 Auflage. Constanz 1828. 8. â��

(Ein Auszug daraus: Kleines ehr. G. u. A. usw. Rotweil 1820. 8.)

10) Fenelon. Ein Gedicht in drey Gesangen. ZÃ¼rich 1812. 80 S. 8.

11) Ostereier. Gabe der Freundschaft. ZÃ¼rich 1813. 8. â�� Morgenblatt 1813.

Nr. 127.

12) Neujahrsgeschenk der Muse an Freunde. ZÃ¼rich 1814. 8. â�� Morgenblatt

1814. Nr. 9.

13) Die Elementarbildung des Volkes im 18. Jahrhundert. ZÃ¼rich 1814. gr. 8. â��

Die Elementarbildung des Volkes in ihrer fortschreitenden Ausdehnung und Entwicke-

lung. Neue, ganz umgearbeitete und doppelt vermehrte Auflage. Constanz 1835. gr .8.

14) Neujahrsgeschenk der Muse an Freunde. ZÃ¼rich 1815. 8. Sieh Nr. 8).

Morgenblatt 1815. Nr. 53. 3. MÃ¤rz.

15) Die Deutsche Kirche. Ein Vorschlag zu ihrer neuen BegrÃ¼ndung und

Einrichtung, o. 0. (ZÃ¼rich). Im April, MDCCCXV. 2 Bl., 70 S. 8. Ohne Vfnamen.

16) Die guten Sterne. Sideradicam? Virg. Neujahrsgabe fÃ¼r Freunde. Von

1. G. (so) v. Wessenberg. o. O. 1817. 16 ungez. S. 12. 8 Gedichte.

17) BlÃ¼then aus Italien, von I. H. von Wessenberg. Carlsruhe und Baden, in

der D. R. Marx'schen Buchhandlung 1818. 56 S. 8 Enth. 27 Gedichte. â�� Zweite,

sehr vermehrte Ausgabe. Mit einer Titelvignette (.Nemesis1) in Kupferstich. ZÃ¼rich,

1820. Bey Orell, FÃ¼Bli u. Comp. l Bl, 132 S. 12. EnthÃ¤lt 63 Gedichte. Vergl.

Deutsche Rundschau 1895. September. Bd. 84, S. 414 f. = Lang Nr. oo. S. 448.

18) Die Bergpredigt unsres Herrn und ErlÃ¶sers. Ein Neujahrsgeschenk fÃ¼r

Freunde. â�� Zweite Auflage 1820. - Dritte Auflage 1821. â�� Vierte verbesserte

Auflage. Constanz, bei W. Wallis. 1825. 8. â�� FÃ¼nfte verbesserte Auflage. St. Gallen,

Scheitlin u. Zollikofer. 1845. 16. â�� Sechste Auflage. St. Gallen 1861. 16.

19) Das Gebeth des Herrn. ZÃ¼rich 1821. 8.

20) Das Volksleben zu Athen im Zeitalter des Perikles. Nach griechischen

Schriften. ZÃ¼rich 1821. 1828. 2 Hefte 8. â�� Zweite verb. und verm. Aufl. ZÃ¼rich

1828. 8.

21) Merzblumen (so), eine Gabe der Freundschaft. De tenero cingite flore

caput. Ovid. Fast. III. 254. Constanz 1823. 84 S. 8.

22) Biblische Schilderungen. Constanz, bei W. Wallis. 1823. 12.

Enth. a: Jesus der gÃ¶ttliche Kinderfreund: Vorher: Constanz 1820. 16. â��

2. verb. Aufl. 1822. â�� 3. Aufl. St. Gallen 1861. 16. â�� b: Johannes der VorlÃ¤ufer

unsers Herrn und ErlÃ¶sers. Vorher: Constanz 1821. 12. â�� c: Das heilige Abend-

mahl. Vorher: Constanz 1822. 12. â�� Auszug: Constanz 1824. 16. â�� 2. verb. Aufl.

St. Gallen. 1845. 16. â�� 3. Aufl. St. Gallen 1861. 16. â�� d: Die Auferstehung

unsers Herrn. Vorher: Constanz 1821. 16. â�� 2. Aufl. St. Gallen 1861. 16.

23) Magdalena. Ein biblisches GemÃ¤lde. Constanz, bei W. Wallis. 1824. 8. â��

Zweite, verbesserte Auflage. St. Gallen, Scheitlin u. Zollikofer. 1846. 8.â�� Dritte

Ausgabe. St. Gallen 1861. 16.

24) Ueber den sittlichen EinfluÃ� der SchaubÃ¼hne von I. H. v. Wessenberg.

Segnius irritant animos demissa per aures, Quam quae sunt oculis subjecta fidelibus.

Horat. Constanz, bei W. Wallis. 1825. 81 S. 8. â�� Zweite, sehr vermehrte und

verbesserte Ausgabe. Constanz, bei W. Wallis. 1825. 115 S. 8.

Vergl. Carl Friedrich StÃ¤udlin, Geschichte der Vorstellungen von der

Sittlichkeit des Schauspiels. GÃ¶ttingen 1823. 8.
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25) Lieder und Hymnen zur Gottesverehrung des Christen von I. H. v. Wessen-

berg. Constanz, bei W. Wallis. 1825. 16.

26) Ueber den sittlichen EinfluÃ� der Romane. Ein Versuch von I. H. v.

Wessenberg. Si tibi nulla sitim finiret copia limphae, Narrares medicis. Horat.

Constanz bei W. Wallis. 1826. 188 S. 8.

27) Neue Gedichte. Constanz 1827. 8.

28) Die christlichen Bilder ein BefÃ¶rderungsmittel des christlichen Sinnes,

von Ign. Heinr. von Wessenberg. Zwei BÃ¤nde. Constanz, 1827. Verlag von W.

Wallis. II. 8. â�� Neue Ausgabe (in 7 Lieferungen). Constanz, Wallis. 1832. gr. 8.

â�� (Neue Ausg.) St. Gallen, Scheitlin u. Zollikofer 1845. II. gr. 8.

29) Chor-Lieder zu christlichen VolksgesÃ¤ngen. Ein Versuch von I. H. v.Wessen-

berg. Constanz, bei W. Wallis. 182Â«. VI, 46 gez. und l ungez. S. Inhalt. 12. 21 Lieder.

80) Neujahrsgabe von I. H. v. Wessenberg. o. 0. u. Dr. 1828. 40 S. 12.

81) Nikodemus. Eine ErzÃ¤hlung. Constanz, Wallis. 1829. 12. â�� Zweite verb.

Aufl. St. Gallen, Scheitlin u. Zollikofer. 1846. 16. - Dritte Aufl. St Gallen 1861. 16.

82) Julius. Pilgerfahrt eines JÃ¼nglings. Gedicht in sieben GesÃ¤ngen von

I. H. v. Wessenberg. Stuttgart u. TÃ¼bingen, Verlag der J. G. Cotta'schen Buch-

handlung. 1831. IV, 318 S. u. l S. Druckf. 8. â�� Vergl. SÃ¤mmtl. Dichtungen Bd. I.

33) Neujahrsgabe fÃ¼r Freunde von I. H. v. Wessenberg. o. 0. u. Dr. 1881.

29 S. 12. EnthÃ¤lt 26 Gedichte.

34) Mittheilungen Ã¼ber die Verwaltung der Seelsorge nach dem Geiste Jesu

und seiner Kirche. Augsburg 1832. II. gr. 12.

35) Franz und Paul oder die Wehen im Thale. Ein Gedicht in drei GesÃ¤ngen.

Konstanz, 1838. o. Verl. 58 S. 12. â�� Sieh SÃ¤mmtl. Dichtungen Bd. II.

86) Die Reform der Deutschen UniversitÃ¤ten. Konstanz 1833. 8. Ohne Vfnamen.

37) Ã�ber die Bildung der Gewerbtreibenden Volksklassen Ã¼berhaupt und im

GroÃ�herzogthum Baden insbesondere. Nebst einem Anhange von J. W. Strafler

(Bemerkungen Ã¼ber die Einrichtung von Gewerbeschulen etc.). Konstanz 1833. gr. 8.

38) Die Kraft des Christenthums zur Heiligung des Sinnes und Wandels.

Ein homiletisches Handbuch fÃ¼r den Kirchen- und Hausgebrauch -wÃ¤hrend der

40tÃ¤gigen Fastenzeit. Constanz 1838. gr. 8. â�� Neue Ausgabe. St. Gallen, Scheit-

lin u. Zollikofer. 1845. gr. 8.

39) SÃ¤mmtliche Dichtungen von I. H. von Wessenberg. Stuttgart und TÃ¼bingen.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1834 bis 1854. VII. 16.

Inhalt: I: Julius. Pilgerfahrt eines JÃ¼nglings. Gedicht in acht GesÃ¤ngen.

Zweite verm. und verb. Auflage. Sieh Nr. 82).

H: Franz und Paul oder die Wehen im Tbale. Sieh Nr. 35). â�� Anhang

lyrischer Gedichte. â�� Zugabe: Spee's auserlesene Gedichte. Sieh Nr. 6).

III: BlÃ¼then aus Italien. 1817, 1829 und 1832. â�� Fenelon. â�� Lieder und

Hymnen zur Gottesverehrung der Christen. â�� IV: Vermischte Gedichte aus ver-

schiedenen ZeitrÃ¤umen [8 BÃ¼cher]. â�� V: Irene, die letzten KÃ¤mpfe des siegenden

Christenthums, ein Gedicht in fÃ¼nf GesÃ¤ngen. â�� Bilder und DenkblÃ¤tter aus

Italien. â�� Vermischte lyrische Gedichte. â�� Epigrammatisches â�� Beurtheilung

des Zeitgeists. â�� VI: Neueste Gedichte in 6 BÃ¼chern (1: Natur. 2: Wanderungen.

8: Freundschaft. 4: Zustand und Weisheit des Lebens. 5: Religion. 6: Epigramma-

tisches). â�� VII: Neueste Dichtungen, zweites BÃ¤ndchen.

40) WÃ¤re der Beitritt Badens zum PreuÃ�ischen Zollverein wÃ¼nschenswert!!?

Von einem Badner. Konstanz 1884. 8. (Zwei Auflagen.)

41) Ueber SchwÃ¤rmerei, Historisch-philosophische Betrachtungen mit RÃ¼ck-

sicht auf die jetzige Zeit von I. H. v. Wessenberg. Quo teneam vultus mutantem

Protea nodo? Horat. Heilbronn am Neckar. J. D. ClaÃ�ische Buchhandlung. 1835.

VI, 555 S. 8. â�� Zweite [Titel-] Ausgabe. Heilbronn, Landherr. 1848. 8.

42) Betrachtungen Ã¼ber die wichtigsten GegenstÃ¤nde im Bildungsgange der

Menschheit. Von I. H. von Wessenberg. Aarau 1886. Im Verlag von H. R.

SauerlÃ¤nder. VI, 399 S. 8.

48) Johann Heinrich FÃ¼Bli. 1836: Sieh Â§ 293. V. 10. B, J â�� oben S. 290.

44) Die Parabeln und Gleichnisse des Herrn vom Reiche Gottes. Ein Volks-

buch fÃ¼r alle Zeiten. Von I. H. v. Wessenberg. Constanz. Druck und Verlag von
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Carl GlÃ¼kher. 1839. 8. â�� Zweite verb. Aufl. Ein Volksbuch fÃ¼r alle Zeiten.

St. Gallen 1845. 8. â�� Dritte -wohlfeile Ausgabe. St. Gallen, bei Scheitlin und

Zollikofer. 1861. 8.

45) Pilger-Lieder von I. H. v. Wessenberg. Bios fÃ¼r Freunde, o. 0. u. Dr.

1839. 62 ungez. S. 12. Enth. 59 Lieder.

46) Wanderlieder im FrÃ¼hling von I. H. v. Wessenberg. o. 0. u. Dr. 1839.

19 ungez. S. 12. Enthalt 23 Gedichte.

47) Wanderlieder im Sommer 1839. Neujahrsgabe fÃ¼r Freunde fÃ¼r 1840 von

I. H. v. Wessenberg. o. 0. u. Dr. 22 ungez. S. 12. Enth. 17 Gedichte

48) DenkblÃ¤tter vom Jahre 1840. Von I. H. v. Wessenberg. o. 0. n. Dr.

40 ungez. S. 12. EnthÃ¤lt 33 Gedichte.

49) Die groÃ�en Kirchenversammlungen des 15ten und 16'en Jahrhunderts in

Beziehung auf Kirchenverbesserung geschichtlich und kritisch dargestellt mit ein-

leitender Ã�bersicht der frÃ¼hern Kirchengeschichte von I.H. v. Wessenberg. Constanz,

1840. Druck und Verlag von Carl GlÃ¼kher. Vier BÃ¤nde. 8.

Vergl. E. Zsch[okke], Die Stunden der Andacht und die groÃ�en Kirchen-

versammlungen. Aus einem Briefwechsel (vergl. oben Briefe): Die Gartenlaube

1869. Nr. 38. S. 603 f.

50) DenkblÃ¤tter fÃ¼r Freunde 1841. Von I. H. v. Wessenberg. Zweites Heft.

o. 0. n. Dr. 28 ungez. S. 12. Enth. 18 Gedichte.

51) DenkblÃ¤tter fÃ¼r Freunde. 1842. Von I. H. v. Wessenberg. o. 0. u. Dr.

24 ungez. S. 12. Enth. 22 Gedichte.

52) DenkblÃ¤tter fÃ¼r Freunde 1843. Von I. H. v. Wessenberg. o. 0. u. Dr.

32 ungez. S. 12. Enth. 26 Gedichte.

53) DenkblÃ¤tter fÃ¼r Freunde von I. H. von Wessenberg. 1845. o. 0. u. Dr.

36 nngez. S. 12. Enth. 33 Gedichte.

64) DenkblÃ¤tter fÃ¼r Freunde von I. H. v. Wessenberg. 1846. o. 0. u. Dr.

47 nngez. S. 12. Enth. 35 oder 36 Gedichte.

55) DenkblÃ¤tter. Bios fÃ¼r Freunde von I. H. v. Wessenberg. 1847. (o. 0. u. Dr.)

19 ungez. S. 12. Enth. 18 Gedichte.

56) Gedanken Ã¼ber die neue Gestaltung des Deutschen Bundes zum Behuf

der Verwirklichung und Sicherung einer wahrhaft nationalen Einigung aller

Deutschen. ZÃ¼rich, Orell, FÃ¼Ã�li u. Co. 1848. 30 S. gr. 8.

57) Wessenbergs Eintrag in das Schiller-Album im Schiller-Hause zu Weimar

(Der VÃ¶lker Auferstehen: ,Wer fÃ¼hlt .jetzt nicht allwÃ¤rts die Schauer wehn.'

Unterz. Constanz, den 25. KÃ¶rnung 1848. I. H. Wessenberg): Die Gartenlaube

1880. Nr. 32, S. 523 f.

58) DenkblÃ¤tter fÃ¼r Freunde. Zum Neujahrsgeschenk 1849. o. 0. u. Dr.

29 ungez. S. 12. Enth. 20 Gedichte.

59) Gott und die Welt oder das VerhÃ¤ltniÃ� aller Dinge zu einander und zu

Gott von I. H. v. Wessenberg. Zwei Theile. Heidelberg. Verlagshandlung von

J. C. B. Mohr. 1857. II. 8.

60) Die Eintracht zwischen Kirche und Staat, auf die genaue Beachtung des

â�¢wahren Zweckes beider begrÃ¼ndet. Von Ign. Heinrich von Wessenberg. Aus

dem handschriftlichen Nachlasse des Verfassers hg. von Dr. Joseph Beck. Aarau.

Druck und Verlag von H. R. SauerlÃ¤nder. 1869. XI, 250 S. 8.

An den .Stunden der Andacht' (Â§ 332, 138. 37) â�� Band III1. S. 669) hat

Wessenberg keinen Anteil. Vergl. Gartenlaube 1869. S. 603 bis 605.

2. Friedrich Wilhelm August Bratring, geb. am 8. Dezember 1772 in

Losse bei Seehausen in der Altmark, 1799 Gehilfe bei der kgl. Bibliothek in

Berlin, 1803 geh. expedierender SekretÃ¤r bei der Forstpartie des Generaldirektoriums

und seit 1813 gerichtlicher BÃ¼cherauktions-Kommissarius in Berlin. Hier starb

er am 12. Januar 1829.

a. Mensel, Gel. Teutschl. 9, 131. 11, 97 f. 13, 161 f. 17, 235 f. 221, 359 f.

b. (Hitzig) Gel. Berlin im J. 1825. S. 33f.

c. Nekrolog 7, 169.
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1) Die Luftjagd, am 22. May von Berlin gesehen und bewundert. Ein komisches

Gedicht. Berlin 1800. 8. (Ohne Vfnamen).

2) AuÃ�erdem unter seinem Namen und unter dem Decknamen F. W. Blumen au

eine Reihe statistisch-geographischer u. a. Werke.

3. Friedelberg, .Unterlieutenant bey dem ehemaligen Korps der Wiener

Freiwilligen, nun bey dem k. k. Infanterie-Regimente de Ligne'. â�� Gest. 1800.

Mensel, Lei. 8, 515. â�� Gel. Teutschl. 11, 242. â�� Unten S. 567, 53.

1) Sieh Â§ 231, 8 = Band IV. S. 366.

2) Der Heldentod des durchlauchtigen Herrn Herrn Karl Joseph Aloys, des

H. R. R. FÃ¼rsten zu FÃ¼rstenberg, Sr. K. E. Apoat. Maj. Feldmarschalllieutenants etc. etc.

in der Schlacht bei Stockach, am 25 MÃ¤rz 1799. Von einem Offizier des K. K. Inf.-

Regiments de Ligne. Der tief trauernden Wittwe, gebornen FÃ¼rstin v. Thnrn und

Taxis, dargereicht von einem Verehrer Ihres Hauses. Prag, in der E. E. Normal-

schul-Buchdruckerey. 1799. 4 Bl. 4. Die Widmung unterz.: Steinsky; das Gedicht:

Friedelberg.

8) Eallidion. Ein episches GemÃ¤lde in sieben GesÃ¤ngen. Wien 1800. 2 Bl.,

157 S. 8. â�� Wohlfeile Ausgabe. Wien 1802. 8. - Â§ 274, 29.

Wielands Manier; freie Stanzen; die Titelheldin liebt und ehelicht denLysias.

4. Moritz Erdmann Engel, geb. am 29. Juli 1767 zu Flauen im Vogtlande,

Magister der Philosophie, 1792 Lehrer am Gymnasium in seiner Vaterstadt, 1801

Land- und bald darauf Stadt-Diakonus daselbst; seit 1802 gekrÃ¶nter Dichter. Er

starb am 10. Februar 1836.

Meusel, Gel. Teutschl. 2, 208. 9, 295. 13, 330. 17, 504. 22H, 58f. â��

Nekrolog 14, 146 big 151.

1) Das GlÃ¼ck der HÃ¤uslichkeit Ein Gedicht. Leipzig 1801. 8. â�� Â§ 275, 17.

2) Sieh Â§ 270, 68. e) = Band V. S. 419.

AuÃ�erdem eine lange Reihe von Rinder-, Erbauungs- und sonstigen Schriften.

Methusalem MÃ¼ller Â§ 295, I. 2. 13). â�� Johann Jakob Schweizer Â§ 335,

969. â�� Christian Schreiber Â§ 302, 86.

5. Johann Lore uz tterbez war Hausarzt des Grafen von Chotek in BÃ¶hmen,

spÃ¤ter praktischer Arzt in Wien. Lebte noch um 1830.

Meusel 18, 457. 22 n, 332.

LÃ¤ndliche GemÃ¤lde. Wien 1802. 8. â�� Neuer Abdruck: Wien 1807. 8.

6. Das Landleben. Ein Gedicht. Hamburg 1803. gr. 8.

7. Ernst Moritz.

Meusel, Gel. Teutschl. 14, 592f.

1) Die Geisterinsel. Eine Dichtung Ã¼ber Menschheit und Menschenschicksal.

Herausgegeben von Ernst Moritz. Leipzig 1803. 8. S. Bd. VII. S. 668, 278'.

2) Masken der Liebe; herausgegeben von Ernst Moritz. Leipzig 1803. 8.

S. Alexander Weinrlch, geb. am 16. Juni 1762 in Weilburg, Sohn des dortigen

Stadtpfarrers, 1783 Eollaborator an dem dortigen Gymnasium, 1789 Pfarrer zu Klein-

Rechtenbach im Nassauischen, 1818 Superintendent in Wetzlar, t am 20. Mai 1830.

Meusel, Gel. Teutschl. 8, 404f. 10, 806. 16, 178. 21, 431 f.

RaBmann, Gallerie 56.

1) Virgils Hirtengedichte, in teutsche Jamben und Hexameter frey Ã¼bersetzt

und mit Anmerkungen begleitet Marburg 1789 (d. i. 1788). 8.

2) DerGeburtstag, eine JÃ¤ger-Idylle in vier GesÃ¤ngen. Hadamarl803. 108S. 8.â��

Goethes Rez. Â§ 242, 20) 4 d; Â§ 243, 11) 10; Werke (Hempel) 29, 445 biÂ« 447; an

EichstÃ¤dt 1806 Febr. l = W. A. IV. 19, 99. - Nr. 3) e.

8) Dichtungen. Wiesbaden 1816. II. 8.

Enth. a: Bianor, oder Blicke in das Heiligthum der Menschheit. â�� b: Milon

und Daphne oder das Amorspiel, eine Idylle in drey GesÃ¤ngen (Prosa). â�� c: Das

Lied am Ufer des Meeres (Prosaeingang, dann Hexameter; Geschichte des Ceyx und

der Halcyone). â�� d: Herostratus. EmMonodrama(Iamben). â�� e: Nr. 2). â��f: Anhang.



Epische Dichter. 365

9. Karl .Heinrich Leopold Reinhardt, geb. am 17. November 1771 in

Wittenberg, studierte in Leipzig und Wittenberg die Rechte, wandte sich aber

mehr den allgemeinen Wissenschaften und der Philosophie zu. Einige Zeit war

er Privatdozent in Wittenberg und siedelte, als die UniversitÃ¤t aufgehoben wurde,

nach Merseburg, dann nach Leipzig Ã¼ber. Ein GehÃ¶rÃ¼bel, das er sich in Witten-

berg beim Baden zugezogen hatte, artete infolge falscher Behandlung in vÃ¶llige

Taubheit aus. Er starb am 2. April 1824 in Leipzig.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 15. 127. 19, 296.

b. Nekrolog 2, 1106 bis 1108.

c. Hayn, Bibl. Germ, erot.", S. 249.

1) Beitrage R.'s im FreimÃ¼thigen (1803. 1804. 1808. 1812), in der Ztg. f. d.

eleg. Welt (1805. 1806. 1814), in der Salina (1812), in der Minerva (1816) und in

dem Allgem. Anzeiger der Deutsehen (1817).

2) Die Nasiade. Ein komisches Heldengedicht, oder Herrn Wahl's groÃ�e

Nase [Â§ 281, 7. 4)] unter Sang und Klang durch 100 NasenstÃ¼ber neupoetisch ge-

Ã¤ngstigt. Leipzig 1804. 8. Ohne Yfnamen.

3) Gedichte. Berlin 1806. bei Heinr. FrOlich (Duncker u. Humblot). 8. â��

Darin u. a. Parodien von Schiller's .Antritt des Jahrhunderts' und ,GÃ¶tter Griechen-

lands', sowie von Goethes .KÃ¶nig in Thule'.

4) Lilarund Rosaide. Ein romantisches Gedicht in XX GesÃ¤ngen. Leipz. 1807.gr.8.

5) Die Kinder des Lichte und der Nacht. Ein Roman. Wittenberg 1818. 8.

6) Amor. Taschenbuch fÃ¼r Liebende auf das Jahr 1819. Leipzig 1818. 12.

7) Die Circe von Glas-Llyn. Ein Roman nach dem Englischen des W. Scott

[Scott untergeschoben] von K. H. L. Reinhardt. Leipzig, Lauffer. 1822. IV. 8. â��

Â§ 349, 187. III. 4).

8) Der Kreuzzug nach Griechenland. Roman. Leipzig, Ernst Klein. 1822. II.

8. I: Die Elfen. II: Die Tempelritter. â�� Morgenblatt 1823. Januar 3. â�� Euphorien

1896. 2. ErgÃ¤nznngsheft S. 169.

Neue und wohlfeile Ausgabe. Leipzig 1884. II. 16. = Wohlfeile Bibliothek

von Unterhaltungsschriften im Taschenformat. 13. u. 14. Bdch.

August H ob ein. Â§ 304, 99. 2).

10. Der JÃ¤ger. Ein Lehrgedicht in drei GesÃ¤ngen. Halle 1805. gr. 8. Vergl.

Ztg. f. d. eleg. Welt 1806. Nr. 58.

11. 1) Der Falke. Ein Gedicht in 6 GesÃ¤ngen. Halle 1805. 8.

2) Der Burggeist. Ein Gedicht in acht GesÃ¤ngen vom Verfasser des Falken.

Halle und Leipzig, in der Ruffschen Verlagshandlung. 1810. l Bl., 156 S. 8. (Stanzen.)

12. K. \V. Oemler, lebte in Jena, angeblich ein Freund Schillers, nach dessen

Tode er zwei biographische Werke Ã¼ber ihn herausgab (Â§ 249, C. I. 4) 5), aus denen

die fabelhaftesten Angaben in die spÃ¤tem Biographien Ã¼bergingen. â�� Das nachfolgende

Gedicht wagte er nur unter fremdem Namen zu verÃ¶ffentlichen. S. dazu S. 808.

Die heimlichen GemÃ¤cher. Ein Lobgedicht von Andr. Ferkel. Stendal 1805. 8.

Karl StreckfuB Â§ 310, B. 182. 6) und 12).

13. Johann Christian Gottlob Seidel, ? gest. als Pfarrer zu Langenbielau

am 5. Sept. 1846 im 82. Jahre. Vgl. Nekrolog 24, 1089.

Moses; ein Gedicht in zwÃ¶lf GesÃ¤ngen. Erster Band. Jena 1805. 8.

14. Peter Friedrich Kanngiefier, geb. am 3. Mai 1774 in Glindenberg bei

Magdeburg, studierte in Halle, wo er gleichzeitig an der Schule des Waisenhauses

Lehrer und Erzieher war. Im Jahre 1799 wurde er Lehrer an der Gelehrtenschule

des Waisenhauses in Bunzlau, 1805 Professor der griechischen und rÃ¶mischen Litteratur

am Magdalenengymnasium in Breslau, 1814 Privatdozent an der dortigen UniversitÃ¤t

und 1817 Professor der Geschichte in Greifswald. Hier starb er am 7. April 1883.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 14, 263. 18, 304. 23, 87 f.

b. Nekrolog 11, 243 bis 244.

c. Allg. Deutsche Biogr. 1882. 15, 79f. (Pyl).
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1) Die Grafin von Rosenberg, oder das biedere Madchen. Leipzig 1804. 8.

Ohne Vfnamen.

2) Der Falmenhain [Gedichte und: Die Ueberechwenglichkeit, romantisch-

komische EpopÃ¶e in 4 GesÃ¤ngen]. Breelau 1805. 8.

3) Tataris oder das befreite Schlesien. In achtzehn GesÃ¤ngen. Von Peter

Friedrich KanngieBer. Breslau 1811. bey Carl Friedrich Barth. IV, 252 S. gr. 8.

4) Oden, zwei BÃ¼cher. Breslau 1814. 8.

5) Carmensecularead concelebrandam memoriam instauratae ecclesiaeevangelicte

ab Academia Gryphiswaldensi editum. Gryphiswald. 1817. Fol.

6) Die alte komische BÃ¼hne in Athen dargestellt von Peter Friedrich Kann-

gieÃ�er. Breslau, bey Johann Friedrich Korn dem Ã¤lteren. 1817. gr. 8.

7) Zum Andenken an Dr. Ludwig Gotthard Kosegarten einige Zeilen, nebst

UmriÃ� seines Lebens. Greifswald 1819. 8. â�� Vgl. Â§ 274, l = Bd. V. S. 446.

8) Das Kloaterhaus und die Urne [Gedicht]. Greifswald 1824. 12.

9) Geschichte von Pommern bis auf das Jahr 1129 von Peter Friedrich Kann-

gieÃ�er. Erster Band, umfaÃ�t die heidnische Zeit. Greifswald 1824. 8.

10) Der PÃ¼sserkrug und Karlsbad [Gedicht]. Greifswald 1832. 8.

M. Heinrich A. Schmidt Â§ 311, 13. â�� Herrn. Cludius Â§ 303, 9. 14).

15. Friedrich Adolf Krummacher, geb. im Juli 1767 zu Tecklenburg in

Westfalen, studierte seit 1786 in Lingen, seit 1787 in Halle Theologie, wurde 1790

Konrektor in Hamm, 1793 Rektor des Progymnasiums in Mors, 1800 Professor der

Theologie an der UniversitÃ¤t Duisburg und Ã¼bernahm 1807 die Stelle eines

Predigers in Kettwig a. d. Ruhr. Im J. 1812 von dem Herzog Alexius Friedrich

Christian von Anhalt-Bernburg als Oberhofprediger und Generalsuperintendent nach

Bernburg berufen, wirkte er hier bis 1824 und ging in demselben Jahre als Pastor

primarius an der St. Ansgarius-Kirche nach Bremen. Im J. 1843 legete er wegen

zunehmender KÃ¶rperschwache sein Amt nieder und starb am 4. April 1845.

Sein Sohn war der Prediger Friedrich Wilhelm Krummacher (Â§ 341, 1495).

a. Meusel, Gel. Teutschl. 14, 373 f. 18, 449. 23, 298 f.

b. A. G. Schmidt. Anhalt'sches Schriftsteller-Lexikon S. 193.

c. Nekrolog 23, 255 bis 259.

d. Friedrich Adolph Krummacher und seine Freunde. Briefe und Lebens-

nachrichten mitgetheilt von A[rnold] W[ilhelm] MÃ¶ller. Mit den [lithogr.] Bild-

nissen Krummacher's und seiner Gattin und einem Facsimile der Handschrift

Krummacher's. Bremen, Johann Georg Heyse. 1849. II. gr. 8.

e. Allg. dtsch. Biographie 1883. 17, 240 bis 243 (0. v. Ranke).

f. Ersch und Grubers Eneyklop. 1886. II. 40, 115 (B. PÃ¼njer).

g. G. Albrecht, Friedrich Adolf Krummacher. Ein Gedenkblatt zum fÃ¼nfzig-

jÃ¤hrigen Todestage: Wiss. Beilage zur Leipziger Ztg. 1895. Nr. 39.

1) Die Liebe. Ein Hymnus. Wesel 1801. 4. â�� Neue Aufl.: Hymnus an die

Liebe. Essen und Duisburg 1809. 27 S. 8. Vgl. Morgenblatt 1808. Nr. 215. â��

Wiederh.: 1819. 8.

2) Ueber den Geist und die Form der Evangelischen Geschichte in historischer

und aesthetischer Hinsicht. Leipzig, A. Barth. 1805. gr. 8.

3) Parabeln von Friedrich Adolph Krummacher. Esaen und Duisburg 1805

und 1807. 8. â�� Zweite Aufl. 1808. II. 8. â�� Nachdruck: Wien 1808. II. 8. â��

Dritte Aufl. 1809. II. 8. â�� Vierte Aufl. 1814 bis 15. II. 8. â�� FÃ¼nfte Aufl. 1818

bis 20. II. 8. - Sechste Aufl. 1829. II. 8. â�� Siebente Aufl. 1840. II. 12. â��

Achte Aufl. 1850. XIV, 383 S. 8. â�� Neunte Aufl. 1876. 8. â�� ReclamÂ» Univ.-Bibl.

<1877). Nr. 841 bis 843.

AuÃ�erdem eine Reihe von Auswahlen und Bearbeitungen fÃ¼r die Jugend:

Stuttgart 1879. 16. â�� Von R. Martin. Leipzig 1880. 8. â�� Von H. Herold.

MÃ¼nster i. W. 1892. 12. â�� Von Werner Werther. Stuttgart (1892). 12.

Jean Paul's Werke (Hempel) 52, 108 bis 112.

FranzÃ¶sisch: Choix des Paraboles. [Trad.] par X. Marmier. Paris et Stras-

bourg 1833. 12.; Paraboles, nouveau Choix par X. Marmier. Paris et Strasbourg

1834. 12. â�� Russisch: Petersburg 1895.
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4) Die Einderwelt. Ein Gedicht in vier GesÃ¤ngen. Essen und Duisburg

1806. 8. â�� Neue Ausg. 1813. 8.

5) FestbÃ¼chlein. Eine Schrift fÃ¼r das Volk. Essen und Duisburg. III. 8.

I: Der Sonntag. 1808; Zweite Aufl. 1810; Dritte Aufl. 1815. VIII, 158 S. 8.

Vgl. Litbl. z. Morgenbl. 1815, S. 12; Vierte Aufl. 1823; FÃ¼nfte Aufl. 1828.

A. Harder, GesÃ¤nge und Lieder aus dem Sonntage von Frdr. Ado. Krum-

macher . . in Musik gesetzt. Ein Beitrag zur BefÃ¶rderung des einfachen Gesanges

in Volks- und BÃ¼rgerschulen, wie auch in hÃ¤uslichen Zirkeln. Essen 1809. II.

gr. 4.; Zweite Aufl. Essen 1833. gr. 4.

II: Das Christfest. 1810; Zweite Aufl. 1816; Dritte Aufl 1821; Vierte Aufl. 1846.

III: Das Neujahrsfest. 1819; Zweite Aufl. 1832.

6) Apologen und Paramythien von F. A. Krummacher. Duisburg und Essen,

bey BÃ¤deker und KÃ¼nzel, Ã¼niversitÃ¤tsbuchh. 1810. XXX, 247 S. 8.

7) Das WÃ¶rtlein UND. Eine Geburtsfeyer. Essen 1811. 8.

8) Siegespredigt, gehalten in der Marienkirche zu Bernburg, am 18. November

1813, nebst Anhang von 5 Kriegsliedern. Zum Besten der Verwundeten. Halle. 8.

9) Der Eroberer. Eine Verwandlung. Duisburg und Essen 1814. 4.

10) Johannes. Drama. Leipzig 1815. 290 S. 8. â�� Vergl. Â§ 834, 755. â��

Nachdrucke: Reutlingen 1816. 8.; Stuttgart 1816. 8.; Wien 1816. 8.

11) A.J. Liebeskind, PalmblÃ¤tter. Erlesene morgenlÃ¤ndische ErzÃ¤hlungen

fÃ¼r die Jugend. Zweite Aufl. verbessert und mit einer Vorrede hg. von F. A. Krum-

macher. Berlin 1816 bis 19. IV. 8. â�� Durchgesehen und verbessert von F. A.

Krummacher. Berlin 1831. IV. 16. - Neue Ausg. Berlin 1857. XVIII, 411 S. 8.

Vgl. Â§ 229, C. 49) f) = Bd. IV. S. 291.

12) FÃ¼rst Wolfgang zu Anhalt. Eine geschichtliche Reformationspredigt am

31. November 1819 gehalten. Nebst Beylagen. Dessau 1820. gr. 8.

13) Briefwechsel zwischen Asmus [Â§ 232, 8] und seinem Vetter hei Gelegen-

heit dea Buches Sophronizon [Â§ 293, II. l, 11)1 und wie Fritz Stolberg ein Un-

freier ward [Â§ 232, 29. 39)]. Essen 1820. 54 S. 8. Ohne Vfnamen.

14) Die freie evangelische Kirche. Friedensgruss zum neuen Jahrzehend.

Essen 1821. 8.

15) Die christliche Volksschule im Bunde mit der Kirche. Essen 1823. 8. â��

2. verh. Aufl. 1826. 8.

16) Bilder und Bildchen. Essen 1828. 8. â�� Nachdruck: Feldkirch 1824. 8.

17) Das TÃ¤ubchen. Zum Besten eines neuerbauten Kranken- und Schnlhauses

zu DÃ¼sseldorf. Essen 1826. 8. â�� Zweite Aufl. Essen 1828. 8. â�� Dritte Aufl.

Zum Besten der Rettungsanstalt zu DÃ¼sselthal. DÃ¼sselthal 1840. gr. 12. â�� Vierte

Aufl. DÃ¼sselthal 1859. 16.

18) St. Ansgar. Die alte und die neue Zeit. Zur Geschichte der christlichen

Kirche, der Hierarchie, der Wunder und Reliquien von Friedrich Adolph Krum-

macher. Bremen. Bei Wilhelm Kaiser. 1828. VIII, 252 S. 8.

19) Der Hauptmann Cornelius. Betrachtungen Ã¼ber das zehnte Capitel der

Apostelgeschichte. Bremen 1829. gr. 8.

20) Das getreue kleine MÃ¤dchen. Ein Neujahrs- und GeburtstagsbÃ¼chlein

fÃ¼r Kinder. Nach dem Engl. des Verf. der .Marie Whyte' . . Bremen 1832. 12. â��

Wiederh.: Bremen 1862. 16.; 1872. 8.

21) Das Leben des heiligen Johannes. Eine Schrift fÃ¼r junge Christen.

Essen 1833. 12.

22) I eher die Krankenheilungen Jesu. Eine Vorlesung. Aus seinem Nach-

lasse herausgegeben von seinen SÃ¶hnen Friedrich Wilhelm und Emil Wilhelm.

Elberfeld 1845. 8.

16. Therese. Eine erotische ErzÃ¤hlung in acht GesÃ¤ngen. Leipzig 1806

bei Heinrich GrÃ¤ff. 142 S. 8.

;_ In Hexametern. Der Schauplatz in der Schweiz. Nichts von Erotik im ver-

rufenen Sinne. Adolf liebt Theresen, die er auf nÃ¤chtlich geheimnisvollen GÃ¤ngen

(zu ihrer Mutter) bemerkt. Als der Verdacht beseitigt ist, ehelicht sich das Paar.

Alles einfach, einfÃ¤ltig, ohne Leidenschaft, Tiefe und Bewegung.
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17. Johann Heinrich Bttrmann (auch Barmann und Bnrmane), war

Professor und Direktor der Handelsakademie in Mannheim.

Meusel, Gel. Teutschl. 13, 206 f. 22l, 450 f.

1) Philosophisches GemÃ¤lde des 18. Jahrhunderts. Reimgedicht. Offenbach

1790. 8. â�� Erschien 1795 u.d.T.: Philosophischer RÃ¼ckblick auf das 18. Jahrhundert.

2) Sulmis, ein alt-orientalischer Hochgesang der Liebe. Mannheim 1806. 12. â��

Ohne einen Vf. zu nennen, fÃ¼hrt Hayn, Bibl. Germ. erot. - S. 306 auf: Sulmis . .

Liebe. Frankfurt und Leipzig 1806. 8.

3) Eudoxe, ein neu-occidentalischer Hochgesang in 8 Zuschriften nebst Be-

merkungen Ã¼ber Hochgesang, Ã¼ber Streben der Poesie nach Reinheit der Form,

und einige Gedanken Ã¼ber Verbesserung des Recensionswesens von Professor

BÃ¼rmann, Director der GroÃ�h. Bad. Handlungs-Akademie. Mannheim bey Schwan

und Goetz. 1807. 12.

18. G. 1h. Ton LichtenstrÃ¶hm.

Enuckes, ein tragisches Gedicht in 2 GesÃ¤ngen. Leipzig, P. F. Vogel. 1806. 8.

Unter dem Namen G. Th. Becker von LichtenstrÃ¶m erschienen: Roman-

tische Poesien fÃ¼r Geist und Herz. Leipzig, Tauchnitz 1805. 8.

Beide Autoren eine Person?

Chn.Frdr.GÃ�o.KÃ¼hne Â§279,18. 16). - Karoline Friederike von Kamiensky

Â§ 302,8. 6). â�� Job. Heinr. Eichholz Â§ 303, 33. â�� M. Schrettinger Â§ 299,19. 3).

10. Franz Anton Gerber.

1) Der schÃ¶ne Landbau und die Landschafterey in der Natur. Ein Gedicht

in 4 GesÃ¤ngen. Mannheim 1807. 8.

2) Der Mensch. Metrisch bearbeitet in vier BÃ¼chern. Erstes und zweites

Buch. Auf Kosten des Verfassers Bruchsal 1832. 8.

20. Johann Karl von Fichard, gen. Baur von Eyseneck. geb. am 16. April

1773 zu Frankfurt am Main, besuchte mehrere UniversitÃ¤ten (in Jena, 1791, ge-

hÃ¶rte er unter die 5 guten Freunde, die mit Schiller zusammen speisten; vgl.

Schiller an KÃ¶rner 1792 Januar l - Jonas 3. 187. vgl. 520) und unternahm dann

grÃ¶Ã�ere Reisen. Im Jahre 1797 wurde er Mitglied des Rats zu Frankfurt und im

Juli 1798 SchÃ¶ffe daselbst, trat aber schon im September desselben Jahres von

allen GeschÃ¤ften zurÃ¼ck, um sich ganz dem Studium der Geschichte zu widmen.

GÃ¤nzliche Erblindung hinderte ihn in den letzten Jahren seines Lebens am selb-

stÃ¤ndigen Forschen, nicht aber an der Teilnahme fÃ¼r Forschungen der Freunde,

die sich bei ihm zu versammeln pflegten. Er starb am 16. Oktober 1829.

a. Frankfurter Oberpostamtn-Zeitg. 1829. Nr. 295.

b. Nekrolog 7, 700 bis 702.

c. Allg. Deutsche Biogr. 1877. 6, 759f. (Kelchner).

1) Die Pilgerfahrt in das heilige Land, in sechs GesÃ¤ngen. Ausgabe fÃ¼r

Freunde. Frankfurt a. M. 1807. 204 S. 8.

2) Fichard gab heraus: Frankfurtisches Archiv fÃ¼r Ã¤ltere deutsche Litteratnr

und Geschichte. Frankfurt a. M. 1811 bis 1815. III. gr. 8.

21. Nikolaus Gottfried Christian Eckermann, geb. am 4. Oktober 1784

in Kiel als Sohn des dortigen Professors der Theologie Jak. Chph. Rud. Eckermann,

promovierte 1803 zum Dr. der Philosophie und wurde 1812 Professor, Bibliothekar

and Rektor am Gymnasium zu Danzig. Er starb am 13. MÃ¤rz 1813.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 13, 308. 17, 474. 22H, 13.

b. LÃ¼bker l, 134.

Elektra, oder die Entstehung des Bernsteins; ein epischer Gesang [in Hexa-

metern]. Halle 1807. gr. 4.

22. Karl Friedrich Grimm, gest. am 23. Oktober 1808.

Lebensgemalde in 3 Idyllen. Heidelberg 1808. 8.

23. Sophie Constanze Theodore Oehme, geb. am 14. Januar 1745 in Leip-

zig, als die Tochter dea BuchhÃ¤ndlers Job. Gtl. Imman. Breitkopf, vermÃ¤hlte sich

am 24. Januar 1774 mit dem praktischen Arzte Karl Joseph Oehme in Dresden,

nach dessen Tode (1783) sie in das vÃ¤terliche Haus zurÃ¼ckkehrte. Sie lebte dann

an verschiedenen Orten und starb am 8. Oktober 1818 in Leipzig.
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Mensel, Gel. Teutschl. 5, 481. 11, 588 f. 19, II.

Leipz. Lit.-Ztg. 1819. Nr. 20.

Idylle auf ihres filtern Bruders Hochzeit. Dresden 1808. 8. Ohne Vfnamen.

Von ihr auch: Fatimens Morgenstunden. Leipzig 1799. 16.

Heinrich Aug. MÃ¼ller Â§ 295, II. A. 3. 8). â�� Gtli. Ernst Klausen Â§ 304,

34. 18). â�� J. K. D. Paul Reimold Â§ 300, 18.

24. Der Kampf. Ein lyrisches Gedicht. TÃ¼bingen 1810. 8.

25. Christian Christoph Bodenbarg, geb. 1765 ? im Magdeburgischen, be-

suchte vom 1. Okt. 1778 bis 30. September 1783 die Klosterschule Bergen, 1786

Rektor zu Burg, 1803 Prediger zu KleinlÃ¼bs bei Leitzkau im Magdeburgischen,

â�¢wo er am 21. Januar 1829 starb. â�� Nekrolog 7, 907.

1) DieStrÃ¶meGermaniens. EinGedichtinfÃ¼nfGesÃ¤ngen. Zerbstl810.VIII,116S.4.

Vgl. Literaturbl. z. Morgenblatt 1813. Nr. 1.

2} PreuÃ�ische Kriegslieder. 1814, 8.

26. August Samuel Block, geb. am 15. Juni 1771 in Ratzeburg, Inhaber

eines Erziehungsinstituts zu Crimesse, nachher Prediger zu Hittbergen und spÃ¤ter

zu PÃ¶trau im Lauenburgischen. Hier starb er am 11. Mai 1814.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 11, 81. 17, 183. 221, 285.

b. Rotermund, Gel. Hannov. l, S. 190.

c. LÃ¼bker l, 54. 2, 772.

1) Die BÃ¼rger Athene; ein Gedicht in sechs GesÃ¤ngen. Leipzig 1810. 1908.

8. â�� 2. Aufl. Leipzig 1816. 8.

2) Von Block auch: Das Buch Hiob, metrisch Ã¼bersetzt. Ratzeburg 1799. 8.

Frz. Xav. Azenberger Â§ 299, 29. â�� Aug. Hoch Â§ 300, 71. â�� J. Frdr.

B. Walther Â§ 306, 45. â�� Stan. Schmitt Â§ 301, 32

27. Ludwig Gottlieb Karl Nauwerck, geb. am 5. September 1772 im

Domhof Ratzeburg, Sohn des Probaten Karl Albert Nauwerck am Dom. Er lebte

in seiner Vaterstadt als KammersekretÃ¤r und Registratur bei der Herzogl. Mecklen-

burgischen Regierung auf dem Domhof.

Mit einigen zu jener Zeit in Ratzeburg wohnenden MÃ¤nnern, wie Karl Rein-

hard (Â§ 270, 84), Bernh. Draseke (Â§ 293, u. 5), Joh. Chn. Frdr. Dietz, Joh. Frdr.

Schink (Â§ 230, 18), Geo. Chn. Sponagel (Â§ 295, I. 33) u. a. bildete er die Littera-

rische Gesellschaft, die, am 30. September 1807 gegrÃ¼ndet, bis Ende 1810 bestand.

â�� Als die Regierung im J. 1814 nach Neustrelitz verlegt wurde, Ã¼bersiedelte

Nauwerck dorthin, wurde 1815 Rat und starb am 25. Juni 1855 in Neustrelitz.

Nauwerck hat sich auch als Zeichner bekannt gemacht. Sein Lehrer war

Fernow, der im J. 1788 in Ratzeburg lebte. â�� 1805 beteiligte er sich an der Weimarer

Kunstausstellung und sendete Sommer 1810 einige Zeichnungen zum Faust an Goethe

nach Karlsbad. Sie wurden von der Prinzessin Karoline von Mecklenburg erworben.

Vgl. Goethe, Tag- u. Jahres-Hefte 1811 = W.A. I. 36, 66. 402; s. unten S. 808; Knebel

an seine Schwester 1811 April 20, Mai 15 und Juli 3. â�� Ober N.s Zeichnungen

zum Faust, die Hamburg 1826 f. 3 Hefte Fol. ersch., vgl. Ã�ber Kunst u. Alterth.

VI, l, 155 f. 2, 428 f. Sieh auch PreuÃ�. Jahrb. 1893. 72, 277 f. 289 f.

a. Mensel, Gel. Teutschl. 14, 645. 18, 817.

b. Johanna Schopenhauer, C. L. Fernow's Leben. TÃ¼bingen 1810. S. 37f.

c. Geo. Kasp. Nagler, Neues allgemeines KÃ¼nstler-Lexikon. MÃ¼nchen 1840.

Bd. 10, S. 149.

d. RaÃ�mann, Pantheon a. ZusÃ¤tze.

e. Max Schmidt-Ratzeburg, Die litterarische Gesellschaft in Ratzeburg zu

Anfang des XIX. Jahrhunderts: Archiv d. Vereins f. d. Gesch. d. Hzgts. Lauen-

bnrg. 1896. Bd. 5, S. 86 bis 102.

Briefe an Â«. F. J. Bertuch: Goethe-Jahrb. 1881. 2, 412. â�� Ã�. Joh. Schopen-

hauer: Nr. b. S. 37 f.

Briefe an N. von Fernow: Nr. b. S. 54f. 88f. 145f. n. o. â�� Goethe (1810

Nov. 16): Werke (W. A.) IV. 21, 416f. vgl. 844, 19.

1) Gedichte und AufsÃ¤tze in den Ratzeburg, litterarischen BlÃ¤ttern (erschienen

vom 1. Januar 1808 bis 29. Dezember 1810. 4. und wurden seit dem Sommer 1808

von J. F. Schink redigiert), im Genius der Zeit und in der Zeitung f. d. elegante Welt.

Ooedeke, QrandriBz. VI. S. Aufl.* 24
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2) Den Manen meines Freundea Fernow: Der Neue Teutsche Merkur 1809.

MÃ¤rz S. 161 bis 164.

3) Psyche. Ein episches Gedicht [in zehn GesÃ¤ngen; Hexameter]. Neustrelitz

1811. 180 S. 12. Unter der Widmung: ,An meine Schwester J. G. geb. N. 12. Mai

1808.' Ohne Vfnamen. â�� Vgl. Ratzeburg. Litter. BlÃ¤tter 1810 vom 17. Nov. â��

Litbl. z. Morgenblatt 1813. Nr. l und Zeitung f. d. eleg. Welt 1811. Nr. 14.

4) Gelegenheitsgedichte. Neubrandenburg, L. DÃ¼mmler. 1822. gr. 8 (auch

Fr. Fleischer in Leipzig).

28. Traugott Christoph Friedrich KÃ¶uitzer, geb. am 6. Dezember 1776 in

LiebschÃ¼tz bei ZiegenrÃ¼ck, Sohn des dortigen Lehrers, besuchte das Lyzeum zu

Schleiz, studierte 1798 bis 1801 in Leipzig Theologie und Philosophie, wurde 1811

Diakonus in Pausa im Vogtlande, verheiratete sich 1813 mit Sophie Juliane Gott-

achalch aus Woyda, wurde 1816 Pfarrer in Pausa, brannte 1822 dort ab, wurde

1825 Pfarrer zu HÃ¶fgen bei Grimma, promovierte 1827 in Jena mit der lateinischen

Abhandlung de praestantia philosophise und starb zu HÃ¶fgen am 13. Juli 1844. Er

war Dichter, Musiker und Pomologe. (Mitteilung Franz Brummers in Nauen).

a. Meusel, Gel. Teutschl. 18, 394. 23, 212 f.

b. Nekrolog 22, 1015.

Muth und Kraft. Ein Heldengedicht in zwÃ¶lf GesÃ¤ngen. Neustadt an der Orla.

(1812). 8. â�� Zweite vermehrte Auflage in 14 GesÃ¤ngen. Leipzig 1829. 268 S. 8.

Balth. Ge. Franzen Â§304,60. â�� Job. Aug. Gflnth. Heinroth Â§302, 103.

29. Ernst Theodor Mehring, war um 1820 Prediger in Pritzwalk.

Meusel, Gel. Teutschl. 18, 656.

1) Der Kampf der Freyheit oder das Jahr 1813. Ein Heldengedicht in vier

GesÃ¤ngen nebst Epilog. Berlin 1814. 8.

2) Glaube, Liebe, Hoffnung. Ein Gedicht. Berlin 1819. gr. 8.

Mehring verÃ¶ffentlichte auÃ�erdem verschiedene Erbauungsschriften in Prosa,

ferner als SeitenstÃ¼ck zu Knigges Umgang mit Menschen: Mann und Weib oder

der eheliche Umgang in allen seinen VerhÃ¤ltnissen. 1. Theil. Leipzig 1820. 8.

30. Oswald. Ob das nur ein Deckname ist, wie Band III1. S. 720, oder nicht?

Scenen aus dem heiligen Kriege der Deutschen, episches Gedicht in drei

GesÃ¤ngen von Oswald. Neue wohlfeile Ausgabe. Hamburg 1814. 8.

31. Joseph voii Hinsberg, geb. am 10. Februar 1764 in der Reichsgrafschaft

Falkenstein (Rheinbayern), im elterlichen Hause unterrichtet; kam 1776 nach Wien

auf das Gymnasium und studierte in der Folge auf der dortigen UniversitÃ¤t die

Rechte- Er wurde dann SekretÃ¤r in Falkenstein, spÃ¤ter Oberamtsrat und wÃ¤hrend

der franzÃ¶sischen Revolntionskriege k. k. Regiernngsrat in GÃ¼nzburg. Nachdem

VorderÃ¶sterreich durch den PreBburger Frieden an Bayern gekommen, wurde er in

dem damals bayerischen Ulm Justizrat und bald darauf Oberappellationsrat in

MÃ¼nchen. Hier starb er, in den Ruhestand versetzt, am 12. Januar 1836.

Nekrolog 14, 860 bis 862.

1) a. Das Lied der Nibelungen; umgebildet von Joseph von Hinsberg. MÃ¼nchen,

gedruckt bei HÃ¼bschmann 1812. l Bl., VI, 271 S. 8.; Wohlfeilere [Titel-] Ausgabe.

MÃ¼nchen bei Joseph Lindauer 1829. 8. â�� Proben (in verschiedenen Strophenformen)

vorher: Wielands Neuer Teutscher Merkur 1807. Bd. III, S. 17 bis 43; 1808. Bd. II,

S. 173 bis 189; 1809. Bd. III, S. 133 bis 147 und: Apollonion. Taschenbuch

u. s. w. Wien 1809. S. 148 bis 158 (,Der Zank der KÃ¶niginnen': in Ottaven).

b. Daa Lied der Nibelungen. Aus dem Altdeutschen Originale Ã¼bersetzt von

dem kgl. bayer. Ober-Appellationsrate Jos. von Hinsberg. Zweite verbesserte Auflage.

MÃ¼nchen. Jos. Lindauer'sche Buchhandlung 1833. l Bl., 272 S. 8. â�� Dritte Auf-

lage 1837. 8. â�� Vierte verbesserte Auflage. MÃ¼nchen, Jos. Lindauer'sche Buch-

handlung (C. T. F. Sauer) 1838. 279 S. 8. â�� Das Nibelungenlied . . . FÃ¼nfte unver-

Ã¤nderte Auflage. MÃ¼nchen, Jos. Lindauer'sche Buchhandlung (C. T. F. Sauer), o. J.

(nach Kayser's BÃ¼cher-Lex. 10, 138Â«: 1841, auch 1846). l Bl, 273 S. 8.

Vgl. Jac. Grimm, Kleinere Schriften. Bd. 6, S. 200f. â�� Frdr. Zarncke, Das

Nibelungenlied6. Leipzig 1887. S. LXXIXf. - Â§ 63, VI = Bd. I. S. 186. Â§ 310.

A. 449. 7) = Bd. Vif S. 732.
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2) Die VÃ¶lkerschlacht bei Leipzig. FÃ¼rth 1814. 8. Vorher: Morgenblatt

1814. Nr. 148 und 149.

3) Armin der CheruskerfÃ¼rst. Ein Qedicht in 14 GesÃ¤ngen. MÃ¼nchen,

J. Lindaner. 1814. 8. â�� MÃ¼nchen, J. Lindauer. 1834. 8.

4) Siegeslied: Morgenblatt 1815. Nr. 176. â�� Der 18. October: ebenda Nr. 249.

32. Abraham Bardach, geb. vor 1775, von Jugend auf ganz blind, gest. . .

1) Die Natur und ihr SchÃ¶pfer. Lehrgedicht [in Ottaverimen] von einem

Blinden. Berlin 1814. 8. Ohne Vfnamen.

2) MorgenlÃ¤ndische ErzÃ¤hlungen oder orientalische Blumenlese. Leipzig,

Hinrichs. 1806. 8.

3) Schrieb die Biographie seines jÃ¼ngeren Bruders Chrn. Gtfr. Heinrich

Burdach (Â§ 343, 1683): Nekrolog l, 311 bis 322.

33. Ludwig Karl Scriba, geb. am 11. Dezember 1781 zu Ober-Ã�amstedt

(Hessen), besuchte das Gymnasium zu Darmstadt, studierte 1799 bis 1802 Theologie

in GieÃ�en, grÃ¼ndete eine Privatschule fÃ¼r TÃ¶chter in Darmstadt, die er 1804 nach

GieÃ�en verlegte; hier wurde er gleichzeitig Freiprediger. Im J. 1813 ging er als

Prediger nach Hochweisel, 1825 nach Bromskirchen und spÃ¤ter nach GroÃ�rohrheim.

Er starb daselbst am 15. MÃ¤rz 1854.

Scriba l, 389.

Gersdorfs Bepertorium 1854. Nr. 3777.

Der Krieg. Ein Gedicht in ungebundener Sprache. Burgfriedberg 1814. 4.

34. J. L. Keil.

Leben und Thaten Napoleons zwischen Moskau und der Insel Elba. Ein

komisches Heldengedicht in einem Gesang. Wiesbaden 1815. 8.

35. Georg Friedrich Christian Wendelstadt, geb. am 26. April 1774 in

Hanau, 1802 kurerzkanzlerischer Physikus in Wetzlar, 1806 Medizinalrat, legte aber

diese Stelle nieder und lebte seit 1807 als Gutsbesitzer zu Emmerich bei Limburg

an der Lahn. Hier wurde er einige Jahre spÃ¤ter herzogl. Nassauischer Medizinalrat,

dann Obermedizinalrat in Hochheim und starb daselbst am 10. August 1819.

Meusel, Gel. Teutschl. 8, 441 f. 10, 813. 16, 186 bis 188. 21, 467 bis 470.

Nationalztg. der Deutschen 1820. StÃ¼ck 3, S. 439.

1) Rance. Eine romantische TragÃ¶die. Hadamar 1814. gr. 8. â�� Vergl.

Litbl. z. Morgenblatt 1815. Nr. 22.

2) Die VÃ¶lkerschlacht von Leipzig. Ein Heldengedicht in vier GesÃ¤ngen.

Als Anhang: ErklÃ¤rende Anmerkungen und ErlÃ¤uterungen zu Wendelstadt's V. bei L.

von J. W. Abel. Hadamar 1815. gr. 8. â�� Vgl. Liter. Wochenbl. 1818. 2, 398.

Karl Ch. Wolfart Â§ 296, 77. 7). â�� Adalb. Ph.^Cammerer Â§ 307, I. 84. 10).

36. Ernst Konrad Friedrich Schulze, geb. am 22. MÃ¤rz 1789 in Gelle, als

der zweite Sohn des dortigen (18201) BÃ¼rgermeisters Ernst Friedr. Wilh. Seh. und

dessen erster Frau Christina Johanna Hedwig, geb. Lampe. Er erhielt seine Vor-

bildung auf dem Lyzeum seiner Vaterstadt und bezog im Herbste 1806 die Univ.

GÃ¶ttingen, um Theologie zu studieren. Doch wandte er sich bald der Philologie zu

und fand, namentlich bei seinen dichterischen Bestrebungen, in seinem Lehrer

F. Bouterwek einen freundlichen FÃ¶rderer, der ihn auch in die gesellschaftlichen Kreise

der Hochschule einfÃ¼hrte. Im Hause des Prof. Thomas Christian Tychsen (1758

bis 1834) lernte er im Dezember 1811 dessen Tochter CÃ¤cilie kennen, zu der er im

Laufe der Monate eine tiefere Neigung faÃ�te. Ihr frÃ¼her Tod (t am 3. Dezember

1812, ISjÃ¤hrig, auf dem Weender Kirchhofe begraben) ergriff ihn schmerzlich und

gab ihm den Gedanken ein, die Verstorbene in einem grollen Epos (,CÃ¤cilie') zu

verherrlichen. Diese Verherrlichung galt aber auch ihrer jÃ¼ngeren Schwester Adel-

heid, in die sich Seh. kurz nachher, ohne Erwiderung zu finden, verliebte. Im J.

1812 promovierte er und habilitierte sich als Privatdozent fÃ¼r philologische FÃ¤cher

an der GÃ¶ttinger UniversitÃ¤t (vgl.daa Verzeichnis seiner gehaltenen oder angekÃ¼ndig-

ten Vorlesungen vom Sommersemester 1812 bis Sommersem. 1817 bei Koch Nr.p. S.9),

doch hatte seine akademische LehrthÃ¤tigkeit nur geringe Erfolge. Als die deutsche

24*
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Erhebung des Jahres 1818, der Schulze anfÃ¤nglich gleichgiltig gegenÃ¼ber gestanden,

auch Hannover in ihre Kreise zog, trat er am 8. Dezember 1813 als freiwilliger Jager

in das von dem OberstlientenantBeaulieu-Marconnay kommandierte grubenhagensche

JÃ¤gerbataillon, rÃ¼ckte am 15. MÃ¤rz 1814 mit seiner Truppe zur Nordarmee ab, kam

am 4. und 7. April ins Gefecht und zog mit dem Bataillon am 30. Mai in das von

Davoust gerÃ¤umte Hamburg ein. Nach dem FriedensschlÃ¼sse kehrte er in die, z. T.

durch die erkaltendenBeziehungen zumTychsenschenHansejUnerquicklichgewordenen

GÃ¶ttinger VerhÃ¤ltnisse zurÃ¼ck und bemÃ¼hte sich erfolglos um eine ihm zusagende

Stelle. Die Teilnahme an dem wieder ausbrechenden Kriege versÃ¤umte er. Ein

Lungenleiden, das die Strapazen des Feldzuges beschleunigt hatten, machte seinem

Leben am 29. Juni 1817 in Gelle, wohin er im Mai gereist war, ein frÃ¼hes Ende.

Kurz vor seinem Tode erhielt er die Nachricht, daÃ� seine ,Bezauberte Rose', die er

zum Wettbewerbe an dem Brockhausischen Preisausschreiben nach Leipzig gesandt

hatte, mit dem ersten Preise gekrÃ¶nt worden sei. â�� Schulze liegt in Celle auf dem

Friedhofe vor dem Hehlenthore begraben. Hier lieÃ� ihm sein Verleger Brockhaus im

J. 1855 ein Denkmal setzen, und seit 1885 schmÃ¼ckt eine Marmortafel sein Geburtshaus.

a. Schulze von Celle und Caecilie: Zschokkes Erheiterungen. 1819. Heft 2,

S. 97 bis 142.

b. Fr. Saalfeld, Geschichte der UniversitÃ¤t GÃ¶ttingen. Hannover 1820. S. 174.

c. Meusel, Gel. Teutschl. 20, 343f.

d. Martin Hertz, Karl Lachmann. Eine Biographie. Berlin 1851. gr. 8. 8. 7f.

e. Ernst Schulze. Nach seinen TagebÃ¼chern und Briefen sowie nach Mit-

theilungen seiner Freunde geschildert von Hermann Marggraff. Mit dem BildniB

Ernst Schulze's. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1855. XV, 363 S. und 2 ungez. Bl.

8. = Nr. 11) Bd. V.

f. J. Tittmann in seiner Ausgabe der bezauberten BÃ¶se. 1868.

g. H. Pro hie, Harz und KynhÃ¤user in Gedichten, Schilderungen und Auf-

sÃ¤tzen von BÃ¼rger, Goethe, HÃ¶lty etc. Berlin 1870. 8.

h. Friedrich Arnold Brockhaus in Leipzig. Leipzig 1872. S. 109 bis 114.

i. H. PrÃ¶hle, Patriotische Erinnerungen und Abhandlungen aus den Zeiten

der Kriege zwischen Deutschland und Frankreich. Berlin 1874. S. 155 bis 167.

k. Ludw. Geiger, Ernst Schulze: Deutsche Dichtung 5, 272f. vgl. 253. 274.

1. (K.E. Franzos?) Zur Charakteristik Ernst Schulze's. Nach ungedruckten

Quellen: Deutsche Dichtung 6, 22f. 49f. 146f. 223f. 245f.

m. (K. E. Franzos?) Ernst Schulze in GÃ¶ttingen. Nach ungedruckten

Quellen: Deutsche Dichtung 7, 50f. 97f. 170f. 193f. vgl. 8, Umschlag zu Heft 9.

n. All. Kohut, Mosaikbilder und Arabesken. Litterarische SpaziergÃ¤nge,

Plaudereien und Skizzen aus Vergangenheit und Gegenwart. Dresden 1889. S. . .

Auch in der Prager ,Bohemia' 1889. Nr. 83 Beil.

o. GedÃ¤chtnisfeier fÃ¼r E. Schulze, den Dichter der bezauberten Rose in Celle

am 22. MÃ¤rz 1789 geboren: Frankfurt. Ztg. 1889. Nr. 85 Morgenbl. 2. â�� Andere

Festartikel: Anzeiger f. dtsch. Alterth. 16, 453.

p. M. Koch, Ernst Konrad Friedrich Schulze und Ernst Theodor Wilhelm

Hoffmann. Berlin und Stuttgart, W. Spemann (1889). 8 = KÃ¼rschners Dtsch.

Nat.-Litt. 147. Band; Schulze: S. 3 bis 48 Einleitung mit Inhaltsangabe und Proben

aus der .CÃ¤cilie', S. 49 bis 118 Die bezauberte Rose.

q. K. E. Franzos, Der Dichter der bezauberten Rose. Ernst Schulzes

Selbstbiographie: Frankf. Zeitg. 1890. Nr. 219. 224. 231.

r. (K. E. FranzoB?) Thekla. Aus Ernst Schulzes TagebÃ¼chern: Deutsche

Dichtung 8, 198 bis 203.

s. Allgem. dtsch. Biogr. 1891. 32, 763 bis 765. (H. PrÃ¶hle).

t. (K. E. Franzos) Ernst Schulze und CÃ¤cilie Tychsen. Nach ungedruckten

TagebÃ¼chern, Gedichten und Briefen Schulzes: Deutsche Dichtung 10, 119f. 11,

171f. 196f. 244f. 294f. 12, 198f. 221 f. 245f. 267 f. 294f.

u. Le Fevre-Deumiei, Celebrites allemandee. Essais bibliographiques et

litteraires. Paris 1893. 8.

v. (K. E. F r an z o s) Ernst Schulze und Adelheid Tychsen. Nach den ungedruckten

TagebÃ¼chern, Gedichten und Briefen Schulzes: Deutsche Dichtung 16, Heft l bis 12.

Briefe an a. Oberst Beaulieu-Marconnay: Nr. e. 8. 204. S36 bis 338. â��

Ã�. Bergmann: Nr. e. S. 23f. 27 bis 86. 124 bis 135. 161 bis 167; Dtech. Dichtung 7,

171 f. 194f. 12, 198. 221. 246. 247. â�� y. Fritz von BÃ¼low (von B. u. an ihn): Dtsch.

Dichtg. 7,97 f.u.l70f.;Vo6S.Zeitg.l891.Nr.lO. 12.14. â�� rf.LudolfDissen: Dtsch. Dich tÂ£.
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11, 294. â�� s. Auguste Gfin v. Egloffstein: Dtsch. Dichtg. 16, S. ?. â�� t. Julie Qfin.

von Egloffstein: Nr. e. S. 266f.; Dtsch. Dichtg. 16, S. 222/4. â�� n- Karoline Gfin. v.

Egloffstein: Nr. e. S. 292f. 293f. vgl. 201. â�� Â». Furchau: Gf. L. Paars Anto-

graphen-Sammlg. 1893. Nr. 1392. â�� t. Adelheid Tychsen: Nr. e. S. 8 bis 6.

183 bis 199. 211 bis 254. 267 bis 289. 295 bis 310; Dtsch. Dichtg. 12, 294.

Briefe an Schulze von BÃ¼lo w: sieh vorhin Nr. y. â�� Dissen: Dtach. Dichtg. 12,249>>.

Aus Briefen von und an Ernst Schulze. Mitgeteilt von Karl Emil Franzog:

Zs. f. d. Gesch. d. Juden. 1890. 4, 378 bis 384. â�� Vergl. Zs. f. dtsch. Sprache.

1890. 3, 378.

1) Schulzes Ã¤lteste Reime: Deutsche Dichtung. 1889. Bd. 6, Heft l u. 3.

2) MÃ¤rz 1806 hatte er 2 GesÃ¤nge einer im Geschmacke des Oberon gehaltenen

Ritterdichtung ,Lancelot vom See' ausgearbeitet, von der nichts erhalten ist. Im

gleichen Jahre beschÃ¤ftigte er sich mit einer Dichtung ,Der DÃ¤mon des Sokrates',

,halb in Prosa, halb in Versen'.

3) Gedichte in der Zeitung f. d. elegante Welt und in Bouterweks N. Vesta.

4) Incerti auctoris pervigilium Veneris commentario perpetuo illustratum,

prooemio et lectionis varietate inatructum. Dissertatio philolpgica, quam . . die

XII Martii MDCCCXII publice defendet Ernestus Conr. Fridericus Schulze Doctor

Philoeophiae Gottingae. 4.

5) Gedichte. GÃ¶ttingen, Dieterich. 1813. 8.

6) Caecilie. Eine Geisterstimme [Stanzen]. GÃ¶ttingen, Yandenhoeck und

Ruprecht. 1813. gr. 8.

7) Die bezauberte Rose. Romantisches Gedicht in drei Gesangen von

Ernst Schulze [ausgearbeitet Winter 1816 auf 1817]. Leipzig: F. A. Brockhaus.

1818. 12. S. 145 bis 154 An die geneigten Leser. Unterz.: Leipzig, den 15 ten Mai

1818. Brockhaus; S. 155 bis 182 Urtheil Ã¼ber die bezauberte Rose von Seiten der

Preisvertheiler [Adolph Wagner in Leipzig Â§ 29Ã¶, 401. Vorher: Urania. Taschen-

buch fÃ¼r das Jahr 1818. S. l bis 91. â�� Zweite Auflage. Leipzig: F. A. Brock-

haus 1819. 12. â�� Dritte Auflage. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1820. 8. â�� Vierte

Auflage. Leipzig: F. A. Brockhans. 1824. 8. â�� FÃ¼nfte Auflage. Leipzig: F. A.

Brockhaus. 1832. 182 S. 8. â�� Sechste Auf lÃ¤ge. Leipzig: F.A. Brockhaus. 1837. 8.â��

Siebente Auflage. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1844. 8. (Zwei Ausgaben).

Oktav-Ausgabe. Achte Auflage. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1852. 8. (Mehrere

Ausgaben). â�� Wohlfeile Ausgabe. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1860. 79 u. l ungez.

S. 8. â�� Illustrirte Prachtausgabe. Mit Holzschnitten nach Friedrich Baumgarten.

Leipzig: F. A. Brockhaus. 1862. 3 BL, 138 S. und l Bl. 4.

Miniaturausgaben von F. A. Brockhaus in Leipzig veranstaltet: 1848.

100 S. 8. â�� Zweite Aufl. 1849. VII, 94 S. â�� Dritte Aufl. 1850. â�� Vierte Aufl.

1851. â�� FÃ¼nfte Aufl. 1854. â�� Sechste Aufl. 1857. â�� Siebente Aufl. 1858. â�� Achte

Aufl. 1860. â�� Neunte Aufl. 1863. â�� Zehnte Aufl. 1865. - Elfte Aufl. 1867. â��

ZwÃ¶lfte Aufl. 1869. â�� Dreizehnte Aufl. 1877. â�� Vierzehnte Aufl. 1887.

DD. Zweite Abtheilung. Leipzig 1849. S. 344 bis 350. â�� Die bezauberte Rose.

Ein Gedicht in drei GesÃ¤ngen. Poetisches Tagebuch. Von Ernst Schulze. Mit Ein-

leitung und Anmerkungen hg. von Julius Tittmann. Leipzig 1868. 8. -- Bibliothek

der deutschen Nationalliteratur des 18. und 19. Jahrhunderts. Bd. 7. Mit Biographie.

Sonstige Ausgaben: Leipzig, Dyk 1868. 16. â�� Diamantausgabe. Berlin, Grote.

1869. 32. â�� Reclams Ã�niv.-Bibl. (1870) Nr. 239. â�� Die bezanberte Rose. Poetisches

Tagebuch. Mit Illustrationen. Berlin 1872. 8. â�� bei Koch Nr. p. S. 49 bis 118.

â�� Leipzig, Fock. 1889. 8. â�� Leipzig, Versandt-Bureau (W. Fiedler) 1892. 16;

Leipzig, W. Fiedler. 1894. 16. â�� Hg. und bearb. von G. Bornhak. Leipzig, B.

G. Teubner. 1892. 8. u. s. w.

Englische Ã�bersetzungen: The enchanted Rose, a poem in three cantos, t raus -

lated from Die bezauberte Rose, of Schulze; with an introduction and notice of his

life. By William Waddilove. Hamburg 1835. gr. 8. â�� The enchanted Rose, a

romaunt in three cantos, translated from the German by Caroline deCrespigny.

Heidelberg 1844. 8.â�� Tschechisch: Jos. Kacer. We Wratislawi 1840. X, 105 S. 8.

Ed. Gehe [Â§ 334, 651. 8)], Maja und Alpino, oder die bezauberte Rose. Oper

in 3 Akten. In Musik gesetzt von JOB. Wolfram. Dresden und Leipzig 1826.

Arnold (Gedr. in der Genachschen Buchdr.). S. dazu unten S. 808.

Vergl. J. R. Wyss d. Ã¤. Â§ 335, 943 =- Band IIP. S. 975 geg. E.
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8) CÃ¤cilie. Ein romantisches Gedicht in zwanzig GesÃ¤ngen [begonnen im Januar

1813, vollendet am 18. Dezember 1815] von Ernst Schulze. (Verfasser der bezauberten

Rose.) Leipzig F. A. Brockhaus. 1818 und 1819. II. 8. â�� Nr. 11) I und II.

I. 1818. 4 S., XXIV, 378 S. u. l Bl. Anmerkungen: Erster bis neunter Gesang.

D. 1819. 4 S. u. 365 S.: Zehnter bis zwanzigster Gesang. â�� Nachdruck:

Reutlingen 1820. II. 12. â�� [Neue Auflage]. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1821. II.

8. â�� Leipzig: F. A. Brockhaus. 1822. H. 8. (Zwei Ausgaben). â�� Nachdrucke:

Reutlingen 1826. II. 12.; Wien 1826. Gedruckt und verlegt bey Chr. Fr. Schade.

HI. 16. = Classische Cabinets-Bibliothek. 92. bis 94. Bdch. I. 2 Bl., XXII S.,

S. 23 bis 240: Erster bis Sechster Gesang. â�� H. 2 Bl. u. 224 S.: Siebenter biÂ»

zwÃ¶lfter Gesang. â�� III. 2 Bl. u. 208 S.: Dreizehnter bis zwanzigster Gesang. â��

Leipzig: F. A. Brockbaue. 1849. II. 8. (Miniaturausg.). â�� CÃ¤cilie oder der Sturz

des Odinsdienstes in DÃ¤nemark. Graz 1880. II. 8. = Ch. Stecher's Deutsche

Dichtung f. d. christl. Familie und Schule. Heft 3, 4, 7 und 8. â�� Inhaltsangabe

mit Proben bei Koch Nr. p. S. 16 bis 41.

9) Psyche. Ein griechisches MÃ¤rchen in sieben BÃ¼chern [geschrieben 1807 f.].

Von Ernst Schulze. (Verfasser der bezauberten Rose). Leipzig: F. A. Brockhaue.

1819. 4 S., l Bl. Vorwort, l Bl. Bericht Ã¼ber Ernst Schulze's sÃ¤mmtliche poetische

Schriften und 176 S. 8. â�� Vorher erschien das erste und zweite Buch u. d. T.:

Amor und Psyche. Ein Fragment aus einem griechischen MÃ¤rchen: Bouterwek's

Neue Vesta. 1808. und ein BruchstÃ¼ck aus dem fÃ¼nften Buche: ebenda. 1810. â��

Leipzig, Junge. 1878. 16. â�� Leipzig, Fock, 1888. 16.

Vgl. Gustav Meyer, Amor und Psyche. Zur vergleichenden MÃ¤rchenkunde:

Essays und Studien zur Sprachgeschichte und Volkskunde. Berlin 1885. 8. S. . .

10) Vermischte Gedichte von Ernst Schulze. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1820.

4, 240 S. 8. â�� Zweite Auflage. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1841. 4 S., l Bl.,

251 S. 12. â�� Gedichte von Ernst Schulze. [Dritte Auflage]. Miniaturausgabe.

Leipzig: F. A. Brockhaus. 1852. VI, 251 S. 8.

Gedichte. Zwickau 1827. 12. = F. RaÃ�manns Deutsche Anthologie. 86. Bdch.

11) Ernst Schulze's sÃ¤mmtliche poetische Schriften [hg. und eingeleitet von

F. Bouterwek Â§ 276, 6]. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1818 bis 1820. IV. 8.

Enth. I. 1818. 4, XXIV, 378 S. und l Bl. Anmerkungen: CÃ¤cilie, ein roman-

tisches Gedicht in zwanzig GesÃ¤ngen. Erster bis neunter Gesang. â�� II. 1819. 4,

365 S.: CÃ¤cilie . . Zehnter bis zwanzigster Gesang. I und II = Nr. 8). â�� III. 1819.

X, 316 S. a: Poetisches Tagebuch. â�� b: Reise durch das Weserthal [Sonetten-

kranz]. â�� c: Psyche, ein griechisches MÃ¤rchen. â�� IV. 1820. 6, 329 S. a: Ver-

mischte Gedichte. â�� b: Die bezauberte Rose.

SÃ¤mmtliche poetische Werke von Ernst Schulze. Neue Ausgabe. Leipzig:

F. A. Brockhans. 1822. IV. 8 (Drei Ausgaben). - Nachdruck: Wien 1827. IV. 12.

SÃ¤mmtliche poetische Werke von Ernst Schulze. Dritte Auflage. Leipzig:

F. A. Brockhaus. 1855. V. 8.

Enth. I. 4 S., 2 Bl., 376 S.: CÃ¤cilie . . 1. bis 9. Gesang. â�� II. 4 S., l Bl.,

367 S.: CÃ¤cilie . . 10. bis 20. Gesang. â�� III. VHI, 328 S. a.: Poetisches Tage-

buch. â�� b: Reise durch das Weserthal. - c: Psyche . . â�� IV. VIII, 354 S., l Bl.

a.: Elegien. â�� b.: Episteln. â�� c.: Vermischte Gedichte. â�� d: Die bezauberte

Rose. â�� V. = Marggraff. Nr. e.

Anthologie aus den sÃ¤mmtlichen Werken von Ernst Schulze. Erster Theil.

Zweiter Theil. Miniatur-Ausgabe. Hildburghausen u. New York. Druck und

Verlag vom Bibliographischen Institut. 1831. II. kl. 16. = Miniatur-Bibliothek der

Deutschen Classiker. 109. und 110. Lieferung.

Enth. I. 95 S. a: Biographisch es Vorwort. Unterz. GÃ¶ttingen, am 20. MÃ¤rz

1819. Bouterwek. â�� b: AusgewÃ¤hlte Gedichte und Fragmente. â�� c: Elegien. â��

II. 93 S. Die bezauberte Rose.

Ernst Schulze. Wilb. MÃ¼ller. J. Chr. von Zedlitz. Kassel 1854. 16. = Moderne

Klassiker. Deutsche Literaturgeschichte der neuem Zeit in Biographien, Kritiken

und Proben. Bd. 55 bis 57.

12) De Rosis lusis. Scripsit Emestus Schulze. Hg. von W. MÃ¼ldener. GÃ¶t-

tingen 1867. 16 S. gr. 8. S. unten S. 808.

13) Elegie [begonnen 4. Februar 1817]: Dtsch. Dichtung 8, 279 bis 282.

14} Mitteilungen Ã¼ber das verloren geglaubte MÃ¤rchen ,Rosiklair' (Vgl. Nr. e.

5. 144. 182): Dtoch. Dichtg. 11, 300. 12, 198. vgl. 12, 274.
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Â§ 295.

I. Die Romanlitteratur dieses Zeitraumes kennt in ihrer ganzen

UnÃ¼bersehbarkeit fast keine andere Aufgabe, als die Gedanken von den

Ã�ffentlichen Angelegenheiten, den Wechselfallen des Krieges, den unge-

henern WelterschÃ¼tterungen und der Ungewissen Zukunft abzulenken und

fÃ¼r mÃ¼Ã�ige Stunden eine leichte Unterhaltung zu bieten. Im Vergleiche

mit dem frÃ¼heren Familienroman sind die kleinen idyllischen oder stÃ¼r-

mischen VorgÃ¤nge, die aus dem Alltagsleben geschÃ¶pft werden, unendlich

dÃ¼rftig und schwÃ¤chlich. Die Unsittlichkeit oder auf der anderen Seite

eine kleinliche, engherzige Moral mÃ¼ssen den Reiz ersetzen, den die frÃ¼heren

Schriftsteller in breit und oft zu breit angelegten GemÃ¤lden der Welt suchten.

Und da, wo sich, wie bei Ernst Wagner ein Geist regt, verirrt er sich

in der Regel zum geistreichen Gerede Ã¼ber Gegenstande und VerhÃ¤ltnisse,

die mit schattenhafter Kunst mehr angedeutet, als geschildert sind. Die

kleine Erziihlung gedieh mit groÃ�er Ã�ppigkeit, der groÃ�e Roman wurde

kaum versucht. Zu den besten Leistungen dieser Art gehÃ¶rte der Hermann

von LÃ¶beneck von L. A. Kahler; mit einer groÃ�en Kraft der Schilderung von

VerhÃ¤ltnissen verband sich ein ruhiger, klarer Blick in die Welt und das

menschliche Herz. Kahler lieferte in den kleineren ErzÃ¤hlungen nicht

Ã¼ble Versuche, psychologische oder sittliche RÃ¤tsel zu lÃ¶sen; in dieser

Beziehung ist seine Erbschleicherin wenigstens gut angelegt, wenn auch

die Herausarbeitung des Gedankens weniger zu loben scheint. Den groÃ�en

Roman versuchte auch Weltmann in den Memoiren des Frhrrn. v. Sâ��a,

und zwar mit Ausblicken in die Zeit. FÃ¼r den geschichtlichen Roman, der

noch nicht erfunden schien, hÃ¤tte Haken die Mittel gehabt, allein er

verzettelte sich in kleinen Geschichten, die mit der Zeit vorÃ¼ber gegangen

sind. An Heinrich von Kleists geschlossene Gestaltung reichte keiner von

seinen Zeitgenossen, und keiner folgte ihm auf dem Wege, den er mit dem

Kohlhaas eingeschlagen hatte. â�� Die RÃ¤uber- und Schauderromane dauerten

fort; die Kinder-UnterhaltungsbÃ¼cher begannen sich herauszubilden (LÃ¶hr),

und die Frauen warfen sich mehr und mehr auf die Romanschriftstellerei;

sie schilderten zum Teil eigene unglÃ¼ckliche Herzensschicksale und suchten

die eigene Schuld in ihren Gebilden zu sÃ¼hnen oder sich fÃ¼r die Unbilden

des Lebens in ihren phantastischen Erfindungen an der Welt zu rÃ¤chen.

1. Karl Friedrich Miichler. geb. zu Stargard in Pommern am 2. September

1763, studierte 1782 bis 1783 in Halle, wurde 1785 bei dem Generalauditoriat in

Berlin angestellt, dann Expedient in Justizsachen; 5. MÃ¤rz 1794 Kriegsrat, 1796

Expedient auch bei der Generallotterie-Administration; 1798 in gleicher Eigen-

schaft bei dem frÃ¤nkischen Departement des Generaldirektoriums; 1802 Expedient

beim General Grafen Schulenburg-Kehnert, der die Organisation der Provinz

Hildesheim leitete; 1806 durch den Krieg aller Einnahmen beraubt, lebte er bloi

von litterarischem Erwerbe; 1814 vom Generaljjouvernenr FÃ¼rsten v. Repnin nach

Dresden berufen, um unter Baron Rosen die Kriegs- und hÃ¶here Sicherheitspolizei

zu leiten; vom russischen Kaiser erhielt er im November 1814 ein lebenslÃ¤ngliches

Gnadengehalt von 100 Ducaten; er bezog es Ã¼ber 42 Jahre lang; f am 12. Januar 1857

in Berlin. â�� Zahllose Schriften nach dem Geschmack der wechselnden Abschnitte

seines langen Lebens, vom Jahre 1778 an, BeitrÃ¤ge zu lÃ¤ngst vergessenen Zeitschriften

wÃ¼rden ihn geeignet machen, die neuere Litteratur am Faden seiner Arbeiten kennen

zu lehren; diese selbst aber sind ebenso unbedeutend und dÃ¼rftig, wie zahlreich,

sodaB sie wohl niemand vollstÃ¤ndig verzeichnet, viel weniger gelesen hat.
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Meusel, Gel. T. 5, 304f. 14, 599f. 18, 745f. - (Hitzig) Gelehrtes Berlin 1825.

S. 175 his 180. â�� Koner, Gel. Berlin 1846. S. 241 bis 247. â�� Â§ 222, '15. â�� Â§ 293, V. 25

und unten III. Nr. 12. â�� Â§ 305, 46. 9) â�� Ã�bersetzte nach Parny, Bonilly u. a. Â§ 350,292.

1) Taschenbuch fÃ¼r das Frauenzimmer f. d. Jahre 1779 bis 84. VI. 12. â��

2) Aristipp. Berlin 1781. 8. â�� 3) Gedichte. Berlin, Realschulbuchhandlung 1782. 8.

Vgl. G. Merkel, Briefe an ein Frauenzimmer 2. Bd. Berlin 1801, S. 461 bis 473.

â�� 4) Meine Feierstunden. Leipzig 1782. 8. â�� 5) SchwÃ¤rmereien. Halle 1782. 8.

â�� 6) Kleine Frauenzimmerbibliothek. Hamburg 1782 bis 86. V. â�� 7) Anekdoten-

lexikon fÃ¼r Leser von Geschmack. Berlin 1783 ois 84. II. 8. Supplemente dazu

Berlin 1785. 8.; Neue sehr vermehrte und verb. Aufl. 1817. H. 8. â�� 8) Lehrreiche

Nebenstunden fÃ¼r die Jugend beiderlei Geschlechts. Eine Wochenschrift. Berlin

1785 bis 86. II (in Gemeinschaft mit J. G. L. Hagemeister Â§ 258, 12). â�� 9) Der

ReisegefÃ¤hrte. Eine Sammlung kleiner unterhaltender ErzÃ¤hlungen, launichter

Einfalle u. s. w. Berlin 1785 bis 86. III. 8.

10) Gedichte. Berlin 1786. II. 8.; Neue Aufl. 1802. II. 8. Vgl. Neue Allg.

dtsch. Bibl. 79, 68. â�� 11) Todtenopfer fÃ¼r Friedrich den Einzigen. Berlin (1786).

8. (Gedicht). â�� 12) BlÃ¼then des Helikons, gesammelt und hg. Leipzig 1789; 1816.

304 S. 12. Mit Musikbeilage. Beitrage von Fr. Gramer, Gleim, v. GÃ¶ckingk,

A. L. Karschin, Mnioch u. a. â�� 13) Psyche. Singspiel in 2 Aufz. Hamburg 1789;

1797. Vgl. Allg. dtsch. Bibl. 99,122. â�� 14) Krimmalgeschichten; aus gerichtlichen

Akten gezogen. 1. Teil. Berlin 1792. 8. â�� 15) Erotische TÃ¤ndeleyen. Leipzig

(Halberstadt) 1793. 196 S. 12.; 1802; 1810. 28 und 196 S. 12. â�� 16) Neue Novellen

des Ritters von St. Florian. Aus d. Frz. Berlin 1793 8.; Hohenzollern (Wien)

1796. â�� 17) Dramatische Bagatellen. Berlin 1794 bis 95. II. 8. â�� (a: Der Schar-

lachmantel, auch 1797. â�� b: Der Bildhauer 1797. â�� c: Nr. 13). â�� d: Was kÃ¼mmerts

mich 1797. â�� e: Hier ist das mittelste Stockwerk zu vermiethen 1796. â�� f: Das

GeheimnÃ¼J 1796. â�� g: Das verauktionirte Serail 1796. â�� h: Zamenide 1796). â��

18) Berlinisches Taschenbuch, oder Toilettengeschenk fÃ¼r Damen. Berlin 1794

bis 95. II. 8. â�� 19) Die Farben; fÃ¼nf Lieder, in Musik gesetzt von Hurka. Berlin

1795. 4. Neue Allg. dtsch. Bibl. 25, 146. Vergl. Nr. 41).

20) Juliane von Allern, oder: so bessert man Koketten! Lustspiel in 5 A.

Berlin 1796. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 31, 166. â�� 21) Polterabende. Ein Taschen-

buch fÃ¼r Freunde des geselligen VergnÃ¼gens. Berlin 1798. 12. â�� 22) Gedichte.

Berlin, Ã�hmigke. 1800. II. â�� 28) Taschenbuch fÃ¼r edle deutsche Frauen. Leipzig

1801. 12. â�� 24) Das scheidende an das neue Jahrhundert. Von Karl MÃ¼chler.

(Ottaverime). Berlin 1801. 4. Neue Allg. dtsch. Bibl. 58, 278. â�� 25) Kleine MÃ¤hr-

chen aus dem Morgenlande. Ein Angebinde fÃ¼r die Jugend a. d. J. 1802. Berlin

1801. 12.; 1816. 12. â�� 26) Sie und ich, oder Verirrung und RÃ¼ckkehr. Nach d.

FranzÃ¶s. Berlin 1802. II. â�� 27) Ein Roman, wie es mehrere gibt. Nach d. FranzÃ¶s.

Berlin 1802. II. 8. â�� 28) Der Kritikaster und der Trinker. Ein Wechselgesang.

In Musik gesetzt von L.Fischer. Berlin 1802. Darin das Lied: ,Im kÃ¼hlen Keller

sitz ich hier', vgl. Hoffmann von Fallersleben, Unsere volksthÃ¼mlichen Lieder*

Nr. 707; P. Th. Falck, Ein musikal. Rathsel. Riga 1890; F. M. BÃ¶hme, Volksth.

Lieder d. Dtsch. Lpzg. 1895. Nr. 561. â�� 29) Egeria. Ein Almanach der Musen

auf die J. 1802 und 1805. Berlin II. 12. Neue Allg. dtsch. Bibl. 70, 346. 97, 247.

30) Aurora. Ein Taschenbuch fÃ¼r Freunde einer unterhaltenden LektÃ¼re a. d.

J. 1803 und 1816. Berlin. Neue Allg. dtsch. Bibl. 74, 248. â�� 31) Taschenbuch

fÃ¼r die Kinder Israels, oder Almanach fÃ¼r unsere Leute. Berlin 1804. 16. â��

32) Sphynz. Eine humoristische Zeitschr. fÃ¼r gebildete Leser. 1. u. 2. Quartal.

Berlin 1804. 4. (mit Jul. v. VoB). â�� 33) Kriegsheder, dem preuÃ�ischen Heere ge-

widmet. Berlin 1806. 8. â�� 34) Satyren der Deutschen. Liskow'a satyrische Schriften,

hg. von Carl MÃ¼chler. Berlin 1806. III. 8. â�� 35) Komus, oder der Freund des Scherzes

und der Laune. Unterhaltnngiblatt. 2 Quartale. Berlin 1806. 4. (mit A. F. E.

Langbein). â�� 36) Anekdotenalmanach auf das J. 1808 bis 13, 1815, 1817 bis 45

Berlin. XXXV. Dazu: Inhaltsverzeichnis zu den zehn ersten Jahrgangen (1808 bis

19) desselben nach alphabetischer Ordnung der Namen und GegenstÃ¤nde. Berlin

1828. 12. â�� 37) Julius und Caeba. Eine preuÃ�ische Geschichte aus dem FranzÃ¶s.

Desmoulins. Deutsch und franz. Berlin 1808. 8. â�� 38) Der Anekdotenfreund.

Auch u. d. T.: Arznei fÃ¼r Hypochondristen. Berlin 1808. 6 Hefte.

89) Sechszehn Lieder. Berlin, Litfafi 1808.12. â�� 40) Epigramme, Fabeln und Er-

zÃ¤hlungen. Berlin 1808. 8. â�� 41) Die Farben, die Blumen und der Schmetterling.
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Zehn Lieder. Musik von Zelter. Berlin 1808. 8. â�� 42) VergiÃ�meinnicht. Sammlung

auserlesener Stellen vongriech.,rÃ¶mischen, italiiinischen, portugiesischen, apan.,engl.

franz. und deutschen Schriftstellern in der Originalsprache mit deutscher Ã�bersetzung

Ein Taschenbuch vorzÃ¼glich zum Gebrauch fÃ¼r StammbÃ¼cher. Bd. l: Berlin 1808

8. verm. Aufl. 1823. Bd. II: 1809; 1815; 1828. â�� 48) Museum des Witzes, der

Laune und der Satyre. Leipzig 1809 bis 12. V. 8. â�� 44) Spiele mÃ¼Ã�iger Stunden

Berlin 1809 bis 17. VIII. 12. V bis VIII auch u. d. T: Neue Spiele 1811 bis 17

â�� 45) Der neue Anekdotenfreund. Berlin 1810 bis 11. 16. â�� 46) Quodlibet fÃ¼r

Freunde einer unterhaltenden LektÃ¼re (Taschenbuch der Liebe und des Frohsinns

auf 1811). Berlin 1811. 16. â�� 47) RÃ¤thsel, Charaden und epigrammat. Scherze

(Taschenb. zur geselligen Unterhaltung). Berlin 1811. 16. â�� 48) Makulatur oder

Zeitung fÃ¼r Narren und ihre Freunde. Breslau 1811 (mit Contessa und Sessa).

49) Neue Berliner Zeitschrift, von einem gesellschaftl. Vereine. Berlin 1812. 4.

50) MerkwÃ¼rdige Kriminalgeschichten. Berlin 1812. 8. â�� 51) Authentische Nachricht

von der groÃ�en franzÃ¶sischen Armee, vom 15. bis 24. Oct. 1813; in saubere Reime

gebracht. Berlin 1818. 8. â�� 52) Das Stammbuch. Eine Auswahl von Gnomen und

DenksprÃ¼chen aus den Werken der vorzÃ¼glichsten deutschen und franz. Schriftsteller.

Mit einem Anhang: Stammbuchs-Anekdoten. Berlin 1814. 12.; 1816; 1820. Neues

Stammbuch 1823. â�� 53) Anekdoten fÃ¼r die Freunde des Bacchus. Beim Glase Wein

zu lesen. Ein Weihnachtsgeschenk. Berlin 1813. 8. â�� 54) Gedichte, niedergelegt

auf dem Altare des Vaterlands. Berlin bei C. Salfeld 1813. 8. â�� 55) Der Sturm

von Leipzig im October 1813. Leipzig 1814. â�� 56) Anekdoten zur Charakteristik

Napoleons, seiner Dynastie, MarschÃ¤lle, Generale und Zeitgenossen. Leipzig 1814.

Zwei Hefte. â�� 57) Die Weihe der Unkraft, von Fr. Ludw. Zacharias Werner. Nebst

einer Antwort von einem Deutschen. Deutschland 1814. 8. Â§ 287, 9). â�� 58) Gesell-

schaftslied zur Vorfeier des 18. Juli 1816, als an welchem Tage, nach einer merk-

wÃ¼rdigen Prophezeihung, die Erde untergehen wird. Zur GemÃ¼thserheiterung zu

singen. Berlin 1816. 8. â�� 59) LesefrÃ¼chte aus Buonaparte's Reden, Briefen und

Proklamationen mit Anmerkungen. Nebst einem Anhang. Hg. von Karl MÃ¼chler.

Berlin, 1816. Bei J. G. Wilde. 8. â�� 59 a) Napoleon Buonaparte und seine BrÃ¼der.

(Schattenrisse). Nebst einem GesprÃ¤ch auf der Reise. (Nach dem FranzÃ¶sischen.)

Von Karl MÃ¼chler. Berlin, 1816. Bei J. G. Wilde. 8.

60) Parodien, gesammelt und herausg. Berlin 1817. 8.; 1820. XVI, 257 S.

â�� 61) Der Kolibri, eine der Unterhaltung gewidmete Quartalschrift. Berlin, 1817.

u. 8. (zusammen mit J. F. Schink). â�� 62) StiefmÃ¼tterchen. Berlin 1817. 8. â��

63) Scherzhafte DenksprÃ¼che. Zum Gebrauch fÃ¼r StammbÃ¼cher, aus den Werken

der vorzÃ¼glichsten deutschen Schriftsteller. Berlin 1817. 8. â�� 64) Das GlÃ¼ckskind.

KÃ¶m. Roman. Berlin 1818. 8. â�� 65) Momua. Taschenbuch zur Aufheiterung fÃ¼r

1819. Berlin (1818). 372 S. 8. â�� 66) Schatzkastlein fÃ¼r deutsche JÃ¼nglinge; Lehren

der Tugend und Lebensweisheit von den vorzÃ¼glichsten deutschen Schriftstellern.

Berlin 1818. 8.; Neue Ausg. Berlin 1820. VI, 246 S. 8. - 66') Â§ 290, 8. 221 â��

67) Scherzhafte ErzÃ¤hlungen. Berlin 1818 bis 23. IV. 8. Becks Rep. 1819. l, 369. â��

68) A. v. Kotzebue's Gedanken, Bemerkungen und Witzworte. Berlin 1819. 8. â��

69) Anekdoten zur Charakteristik des Zeitgeistes. Berlin 1818 bis 1819. II. Becks

Rep. 1820. 8, 240. â�� 70) Taschenbuch fÃ¼r Kartenspieler. Leipzig 1819. 12.

71) Epigramme. 1. Sammlung. Berlin 1820. 168 S. 12. Becks Rep. 1820.

4, 135. â�� 72) JahrbÃ¼cher der Erinnerungsfeste des Halleschen Universitfttslebens

in den Jahren 1780 bis 1785. (Als Handschrift fÃ¼r die Mitglieder.) Berlin, gedruckt

bei J. W. Schmidts Wittwe u. Sohn. o. J. (1820). 8. â�� 73) Die Blumensprache,

oder Symbolik des Pflanzenreichs, a. d. Frz. der Frau Charl. de Latour. Berlin 1820.

XX, 388 S. 12. Becks Rep. 1820. 2, 52. â�� 78 a) Blumensprache, oder Bedeutung

der Pflanzen, Blumen und Krauter, nach occidentalischer Art. Ein HÃ¼lfs- und Noth-

bÃ¼chlein. Berlin 1822. 12.; 1824. 12. â�� 74) Kleine ErzÃ¤hlungen in Versen zur

Aufheiterung. Berlin 1820. VI, 186 S. 12. (89 ErzÃ¤hlungen und Epigramme). â��

75) Die drei Freunde, oder die sieben Wunder. Eine abentheuerliche Arabeske.

Berlin 1820. 8. â�� 76) Bekenntnisse eines Hagestolzen. Roman. Berlin 1820 bis

21. â�� 77) Der Blinde und das MuttersÃ¶hnchen. Berlin 1820. 8. â�� 78) Der 24.

August oder der Stralauer Fischzug; eine tragikom. Geschichte. Berlin 1822. â��

79) MÃ¤rchen und ErzÃ¤hlungen fÃ¼r die Jugend. Berlin 1821; 1822. â�� 790 Kleine

BÃ¼hnenspiele. Berlin 1822. 8.; 1824. 12. (a: Das zerbrochene Bein, b: Der

Kranke im Hospital, c: Der Selbstmord. â�� d: Der Langweilige, e: Die Ge-

legenheitsgedichte, f: Husarenliebe, oder die Heirath auf dem Husche).
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80) Die Blumen. Nach d. Frz. des Ritters von Parny. Berlin 1828. 8. â��

81) Zu Familienfesten. Eine Sammlung Gedichte und kleiner dramat. Scenen zu

WÃ¼nschen, Jahreswechsel, Geburstagen. Berlin 1823. 12.; 1827. 12.â�� 82) ErzÃ¤h-

lungen aus der Thierwelt. Berlin 1823. 8. â�� 82a) Bouillys ErzÃ¤hlungen zur Auf-

munterung der Jugend. Berlin 1824. 360 S. 8. â�� 83) Kleiner Hausbedarf fÃ¼r Freunde

des Scherzes. Berlin 1824. â�� 84) Das Lied vom Bischof Otto zu Bamberg wie er vor

700 Jahren die Pommern zum Christentum bekehrt hat. Berlin 1824. 8. â�� 85) Der

SekretÃ¤r fÃ¼r die gebildete Welt. Berlin 1825. 8. â�� 86) Klio. Histor. Novellen,

Skizzen und Anekdoten. Berlin 1825. Becks Repert. 1825. 3, 165 f. â�� 87) Ã�ber

die WÃ¼rdigung dichterischer Erzeugnisse. BruchstÃ¼ck aus einer italienischen Hand-

schrift v. J. 1594. Berlin 1825. 8. Becks Repert. 1825. 4, 82. â�� 88) ErzÃ¤hlungen

aus der Jugendwelt, zur Belehrung und Unterhaltung der Jugend. Berlin 1826. 8.

â�� 89) Kinderspiegel fÃ¼r Knaben und Madchen. 12 ErzÃ¤hlungen. Berlin 1826. 8.

90) Das Standbild des FÃ¼rsten BlÃ¼cher von Wahlstadt. Gedicht. Berlin 1826.

â�� 91) Der kleine FabelnerzÃ¤hler. Enthaltend 80 Fabeln und ErzÃ¤hlungen. Berlin

1826. 8. â�� 92) Gedichte aus dem hÃ¤uslichen Leben, nebst Weihnachtsliedem.

Berlin 1827. 8. â�� 93) Gedenke mein! DenksprÃ¼che ernstern und heitern InhaltÂ«

von deutschen Schriftstellern. Berlin 1828. 16. â�� 94) Kriminalgeschichten. Ein

Beitrag zur Erfahrungsseelenkunde. Berlin 1828 bis 83. VL 8. Becks Repert.

1828. l, 343. Neue Folge. Berlin 1836 - 95) Fabeln und ErzÃ¤hlungen fÃ¼r die

Jugend. Berlin 1828. 8. â�� 96) Sittenbilder in Fabeln und ErzÃ¤hlungen fÃ¼r die

Jugend. Berlin 1829. 8. â�� 97) Zu Polterabenden. Nebst Strohkranzreden. Berlin

1829. 8.; 1836. X, 286 S. 8. â�� 98) Polterabendscenen. Berlin 1830; 1841. â��

99) Der Hausfreund. Eine Sammlung von Redespielen und Scenen. Berlin 1830. 8.

100) Die Bigamie. Kriminalgeschichte. Berlin 1831. 8. â�� 101) Fabellese fÃ¼r

die weibliche Jugend. Berlin 1831. 8. â�� 101') s. u. S. 809. â�� 102) Lieber Onkel, er-

zÃ¤hl uns doch was. Ein Lese- und Bilderbuch. Berlin 1834. 8. â�� 103) Otto und

Sophie. 12 unterhalt. ErzÃ¤hlungen zur sittl. und geistigen Bildung der Kinder von

8 bis 12 Jahren. Berlin 1834. 8. â�� 104) Euphrosine. Ein Taschenbuch, enthaltend

Redespiele, Scenen, TrinksprÃ¼che u. s. w. Zweite Ausg. Berlin 1834. 8. â�� 105)

Friedrich der GroÃ�e. Zur richtigen WÃ¼rdigung seines Herzens und Geistes. Berlin

1834. 8.; 1838. 8. â�� 106) Kleiner PreuÃ�ischer Plntarch. Berlin 1835. â�� 107) Scenen

ans dem Leben Friedrichs des GroÃ�en und seines Bruders des Prinzen Heinrich

von PreuÃ�en. Berlin 1836. 8. â�� 108) Kinderspiegel, oder die sprechenden Thiere.

Berlin 1836. 8. â�� 109) Gedanken und Maximen Friedrichs des GroÃ�en. Berlin

1840. 8. â�� 110) Doppelflucht, um den Verfolgungen der Franzosen zu entgehen.

BruchstÃ¼cke aus Erinnerungen meines Lebens. Cottbus 1841.

MÃ¼chler hatte Anteil an der deutschen Ã�bersetzung von Friedrichs des GroÃ�en

(unterlassenen Werken. Berlin 1789f. und den Romanen des Retif de la Bretonne,

die unter dem Titel: Die Zeitgenossinnen. Berlin 1781 bis 85 erschienen; auch

Ã¼bersetzte er die Verse in Merciers NachtmÃ¼tze. Berlin 1784 bis 86. IV. 8, in

Florians SchÃ¤ferroman Galathea. Berlin 1787. 8. metrisch. â�� Zahlreiche BeitrÃ¤ge

zu Zeitschriften, g. Hitzig S. 179 f.

Zwei seiner Gedichte sind besonders bekannt geworden: 1. Der Wein er-

freut des Menschen Herz, zuerst gedruckt in F. W. A. Schmidts Neuem Ber-

liner Musenalmanach f. 1797. S. 48 f. (DD. 2, 238.) Das Gedicht wurde fÃ¤lschlich

J. H. VoÃ� zugeschrieben und irrig in Fr. v. Sonnenbergs Gedichte aufgenommen.

Vgl. Hoffmann von Fallersieben, Unsere volksthÃ¼ml. Lieder* Nr. 228. â�� 2. Der Er-

oberer. Mag das Volk in thÃ¶richtem Erstaunen, zuerst in den Gedichten,

niedergelegt auf dem Altar des Vaterlandes. Berlin 1813. S. 68; dann als von

C. D. Erhardt herrÃ¼hrend, in dessen NachlaÃ� man es gefunden hatte, in der Abend-

zeitung 1817 Nr. 127, wogegen MÃ¼chler in der Abendzeitung 1817 Nr. 162 sein

Eigentum reklamierte. Dann brachte er die Brockhausische Urania (Mag die Welt

im thÃ¶richtem Erstaunen) fÃ¼r 1818 S. 147f. (DD. 2, 238) das Gedicht mit der

Ã�berschrift ,Aus Schillers NachlaÃ�'. Darauf als aus .Schillers NachlaÃ�, der in (,'ottas

Besitz Ã¼bergegangen, und mit der Jahreszahl ,1804' erschien das Gedicht im Morgen-

blatte 1835 Nr. 50 vom 27. Februar, wogegen MÃ¼chler in der Abendzeitung 1835

Nr. 149 reklamierte Aus dem Morgenblatte nahm Hoffmeister das Gedicht in die

.Supplemente zu Schillers Werken. Erste Abtheilung' 1840 S. 281 auf. Dagegen

reklamierte MÃ¼chler 1841 in einer Flugschrift (abgedruckt in der Abendzeitung 1842

Nr. 51 u. 52). Als bei einer neuen Auflage der Schillerschen Supplemente das
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Gedicht wieder abgedruckt erschien, erlieÃ� MÃ¼chler seine ,Nothgedrungene Recla-

mation zur Abwehr eines Plagiats 1841. Neuer Abdruck. Betreffend das Gedicht:

Der Eroberer. Mit einer erlÃ¤uternden Nachschrift von Karl MÃ¼chler. Berlin

1855. In Commission bei G. Bethge. SparwaldsbrÃ¼cke 16'. 24 S. 8. Dennoch

spukte das Gedicht im Februar 1859 wieder in den Zeitungen als aus Schillers

NachlaÃ�; so auch noch bei Friedrich Bloemer, Lessing, Schiller und Goethe.

Berlin 1863. MÃ¼chler hatte es im Dezember 1806 zu Stargard in Pommern verfaÃ�t.

2. Karl Ludwig Methusalem MÃ¼ller, geb. am 16. Juni 1771 in Schkeuditz,

Privatgelehrter, Herzogl. Sachs. Hildburghausischer TitulÃ¤r-Hofrat in Leipzig, 1817

bis 1832 Herausgeber der Zeitung fÃ¼r die elegante Welt, t am 16. Oktober 1837 in

Leipzig. - Mensel, Gel. T. 5, 345. 10, 338 f. 14, 623 f. 18, 775 f. - Nekrolog 15,

1268 bis 70. â�� Allg. dtsch. Biogr. 1885. 22, 652 (Franz Schnorr von Carolsfeld).

Briefe an K. A. BÃ¶ttiger: Dresdner Kgl. Bibliothek.

1) Unterhaltungen fÃ¼r das Nachdenken und die Empfindung. Leipzig 1795.

8. â�� 2) Phantasie und Wirklichkeit, in vermischten AufsÃ¤tzen. Leipzig 1795. 8. â��

3) Winterblumen. Leipzig 1796. 8.; N. A. 1798. 8. â�� 4) Sophie, aus Bousseaus

Emil, ein Bild schÃ¶ner Weiblichkeit. Leipzig 1797. 8. â�� 5) Rhaposiden aus den

Papieren eines einsamen Denkers. Leipzig 1797. 8. â�� 6) Sommermorgen, in Er-

zÃ¤hlungen. Leipzig 1798. 8.; N. A. 1810. 8. Enth. a: Louise Wallner oder die

VerfÃ¼hrung. â�� D: Julie. â�� c: Mirza. â�� d: Scene aus Athen. â�� e: Werden wir

uns wiedersehen? â�� f: Sophrons Erinnerung an seinen jungen Freund. â�� g: Ge-

dichte. â�� 6 a) Worte an einen edlen JÃ¼ngling der die Akademie beziehen wollte

von K. L. M. MÃ¼ller. Leipzig, bey Salomo Lmcke. 1798. 71 S. 8.

7) Der Hausvater. Ein Gedicht. Leipzig 1798. 8. â�� 8) Helena, nach dem

Franz, des Verf. v. Lottens Tagebuch. Leipzig 1798 8. Neue Allg. dtech. Bibl.

56, 380. â�� 9) Nettchens 50 Franken; ein Roman (von Ducray-Dumenil). Leipzig

1799. a â�� 10) Alvarinos SchloÃ�. A. d. Frz. Leipzig 1800. 8. â�� 11) Brick Bolding,

oder was ist das Leben? A. d. Frz. Leipzig 1800. II. 8. â�� 12) Eugenio und Virginie.

Nach dem Franz. Berlin 1800. II. 8. â�� 13) Der Landmann, ein Gedicht in 4 Ge-

sÃ¤ngen, nach Delille. Leipzig 1801. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 71, 347 bis 350

(mit Probe). â�� 14) Marmontels neue moral. ErzÃ¤hlungen; a. d. Franz. Leipzig

1801. â�� 15) Gustav Salden (Roman). Berlin 1802. II. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl.

87, 217. â�� 16) Ladnsky und Floriska, eine poln. Familiengesch. a. d. Franz. Leipzig

1802. IV. â�� 17) Nicolas Remi, ein Roman. Altenburg 1802. 8. â�� 18) Leben, Lieb-

schaften und Abentheuer vornehmer Einsiedler auf den Alpen. A. d. Franz. Leipzig

1802. 8. â�� 19) Orfeuil und Julie. A. d. Franz, v. St. Leon. Leipzig 1802. III.

8. â�� 20) Elmonde oder das Kind des Geheimnisses, nach d. Franz, v. Ducray-

Dumenil. Leipzig 1805. IV. â�� 20 a) Interessante Anecdoten aus dem Leben be-

rÃ¼hmter und berÃ¼chtigter Menschen. Leipzig 1805.

21) Alphonsine oder der ZÃ¶gling unterirdischer Liebe (von v. Genlis). Leipzig

1806 bis 7. III. 8. â�� 22) Iconodora, eine Bildergallerie nebst Deutungen als Taschen-

buch fÃ¼r 1806 mit 33 Kupfern. Leipzig 1806. 12. â�� 28) Julius, oder das Vater-

hans, frei nach Ducray-Dnmenil bearb. Leipzig 1807. II. 8. â�� 24) Die Frau von

Maintenon (von v. Genlis). Leipzig 1807. 8. â�� 25) Die Belagerung von Rochelle

oder die Macht eines guten Gewissens im UnglÃ¼ck. Nach dem Franz, der Frau

v. Genlis. Leipzig 1808. II. â�� 26) Belisar nach dem Franz, der Frau v. Geniig

fÃ¼r Deutsche bearb. Leipzig 1808. II. â�� 27) Die Familie Luceval oder Denk-

wÃ¼rdigkeiten a. d. Leben einer jungen Frau, die nicht hÃ¼bsch war, nach dem

Franz, (von Pigault le Brun). Leipzig 1808. II.; 1811. II.

28) Ueber den jetzt herrschenden Geist der Unzufriedenheit und Unruhe unter

den VÃ¶lkern Europa's. Ein Versuch zur Beschwichtigung dieses Geistes. Leipzig

und Altenburg: F. A. Brockhaus. 1817. 47 S. 8.

29) Die KÃ¶nigseiche. Festspiel zur 50jÃ¤hrigen GedÃ¤chtnissfeyer des Regierungg-

Antritts des KÃ¶nigs von Sachsen. Leipzig 1818. 4. â�� 30) Ueber Ehre und Frei-

heit. ZunÃ¤chst den Studirenden auf deutschen UniversitÃ¤ten zur Beherzigung em-

pfohlen. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1819. 80 S. 8. â�� 31) Liebe, GeheimniÃ� und

Aberglaube, nach dem Engl. der Mrs. Opie. Leipzig 1822. 8. â�� 32) (Simonde de

Siamondi) Julia Severa oder das Jahr 492. SeitenstÃ¼ck zu W. Scotts Romanen.

Aus dem Franz. Leipzig 1822. II. 8. â�� 33) Pauls Briefs an seine Verwandten.

Nach dem Engl. W. Scotts. Leipzig 1822. â�� 34) Die GrÃ¤fin v. Fargy, nach v. Souza.
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Leipzig 1823. II. â�� 35) Carl Theodor Anton Maria von Dalberg in: DenkmÃ¤ler

verdienstvoller Deutschen. 2. Bd. Leipzig 1828.

Ã�bersetzte auch W. Scotts Werke, in der Ausg. von 55 BÃ¤nden. Leipzig

1823 bis 1828. Bd. 13. 23. 24. 29. 30. 43 bis 46, sowie Ivanhoe. Leipeig 1820.

UI. 8. â�� Der AlterthÃ¼mler (mit W. A. Lindau). Berlin 1821. III. $. â�� Daa

Kloster. Berlin 1821. HI. â�� Quentin Durward. Leipzig 1823. m. 8. â�� Gedichte

und ErzÃ¤hlungen in Bouterwek's neuer Vesta, in der deutschen Monatsschrift, in

Hell'B Penelope, Hundt-Radowsky's ErzÃ¤hler.

3. Johann Christian Ludwig Haken, geb. am 25. MÃ¤rz 1767 in Jamund

bei KÃ¼nlin, kam, als der Vater nach Stolpe versetzt wurde, in die Unterrichts-

anstalt des Rektors Sangerhausen in Aschersleben und studierte seit 1785 in Halle

Theologie. 1788 wurde er als Gouverneur bei der Kadettenanstalt in Stolpe an-

gestellt, zog sich aber nach zwei Jahren aus diesem beschrÃ¤nkten VerhÃ¤ltnis zu-

rÃ¼ck und wurde bald darauf Pfarrer zu Konikow bei KÃ¶slin, 1805 Pfarrer zu

Symbow, wo er mit Schleiermacher, damaligem SchloÃ�prediger in Stolpe, Freund-

schaft schloÃ�; 1807 Superintendent zu Treptow an der Rega in Pommern, wo er

die .Pommerschen ProvinzblÃ¤tter' grÃ¼ndete, die spÃ¤ter Giesebrecht mitleitetÂ«. In-

folge eines Falles gelÃ¤hmt, erlag er am 5. Juni 1835 einem zehrenden Fieber.

Meusel, Gel. T. 3, 60. 9, 499. 11, 314. 14, 23. 18, 29. 22U, 552. â�� Nekrolog

13, 524 bis 526; aus dem allgem. pommerschen Volksblatt 1835, Nr. 31 bis 32.

1) Die graue Mappe aus Ewald Rinks Verlassenschaft. Berlin 1790 bis

94. IV. 8.; wiederh. Magdeburg 1813.

Inhalt. I. a: Die verlorene Tochter. â�� b: Kann man was man will? â�� c:

Seelenadel. â�� d: Der Leibaffe. â�� e: Der LÃ¼derliche. â�� II. f: Die Schrift am

Felsen. â�� g: Die Geschichte vom fremden Manne. â�� h: Kokettenspiegel. â�� III.

i: Ende gut alles gut. â�� k: Das DÃ¼ttchenbrodt. - 1: Licht und Schatten im

Menschenherzen. â�� m: Die Ehen werden im Himmel geschlossen. â�� IV. n: Dankers

Marstall. â�� o: Bajamont Tirpokes VerschwÃ¶rung wider Venedig. â�� p: Irrt hu m

und Verirrung. Vgl. Allg. dtsch. Bibl. 108, 483 f. Neue Allg. dtsch. Bibl. 12, 60.

2) John Byron's Schiffbruch und Drangsale. Neu erzÃ¤hlt vom Verfasser der

grauen Mappe. Berlin, J. F. Unger. 1793. 8.

3) Argenide. Hist.-polit. Roman aus d. Lat. Joh. Barklay's neu Ã¼bersetzt

vom Verfasser der grauen Mappe. Berlin 1794. II. 8. Vgl. Neue Allg. dtsch.

Bibl. 17, 186 bia 192. 26, 121.

4) Romantische Ausstellungen. Vom Verfasser der grauen Mappe. Danzig

1797 bis 98. II. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 34, 519; 47, 429; wiederh. Leipzig 1815.

Enth. a: Die Augenoperationt â�� b: Das Ideal. â�� c: Die Freunde. â�� d: List

fÃ¼r List.

5) Sympathien. Dramat. Versuch. Danzig 1797. Vgl. Neue Allg. dtsch. Bibl.

34, 161 f. Vergl. Bd. V. S. 253, 13. 2).

6) Phantasus. Tausend und Ein MÃ¤rchen. Vom Verfasser der grauen Mappe.

Leipzig 1802. IV. 8.; wiederh. 1819. Neue Allg. dtsch. Bibl. 84, 355.

7) Amaranthen. Xeranthemum annuum. Vom Verfasser der grauen Mappe.

Magdeburg 1802 bis 6. IV. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 73, 65; 89, 14.

8) Bibliothek der Robinsone. In zweckmÃ¤Ã�igen AuszÃ¼gen vom Verf. der

grauen Mappe. Berlin 1805 bis 8. V. 8.

9) Xenophon und die Zehntausend Griechen. Ein historischer Versuch von

Johann Christian Ludwig Haken. Zwei Theile. Magdeburg, bei Georg Christian

Keil. 1805. II. 8.

10) Neue Amaranthen. Vom Verfasser der grauen Mappe. Magdeburg 1808

bis 11. II. 8.

11) GemÃ¤lde der KreuzzÃ¼ge nach PalÃ¤stina zur Befreiung des heiligen Grabes

von Joh. Christ. Ludw. Haken. Drei Theile. Frankfurth a. d. Oder. Akademische

Buchhandlung (der 3. Theil: in der C. G. Flittnerschen Buch- und Kunsthandlung)

1808. 1810 und 1820. III. 8.

12) Bibliothek der Abentheuerer. In zweckmÃ¤Ã�igen AuszÃ¼gen. 1. Bd. (Der

abentheuerl. Simplicissimus v. Sam. Greiffensohn v. Hirachfeld). Magdeburg 1810.8.

13) Die Inquiraner. Eine Robinsonade. Chemnitz 1810. 8.; wiederh. 1828. 8.
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14) Â§ 224, 52. 24) c= Band IV. S. 219.

15) Joachim Nettelbeck, BÃ¼rger zu Colberg. Eine Lebensbeschreibung, von ihm

selbst aufgezeichnet. HerausgegebenT.VerfasserdergrauenMa.ppe. Erstes BÃ¤ndchen.

Halle 1821. In Commission der Rengerschen Buchhandlung. 8. Zweites und drittes

Bandchen mit Hakens Namen erschienen Leipzig 1821 und 1823. 8. â�� Zweite Auf-

lage. 1845. XVI, 471 S., l ungez. S. 8. â�� Joachim Nettelbeck, BÃ¼rger zu Kolberg.

Eine Lebensbeschreibung, von ihm selbst aufgezeichnet, herausgegeben von J. C.

L. Haken. Mit einem Plane der Gegend um Kolberg und einem Anhang: Briefwechsel

zwischen Nettelbeck und Gneisenau. Dritte Auflage. Zwei Theile. Leipzig: F.

A. Brockhaus. 1863. 8. â�� Vierte Aufl. 1878. II. 8. - Collect. Spemann Nr. 79. 80.

16) Ferdinand von Schul. Eine Lebensbeschreibung nach Original-Papieren.

Herausgegeben von J. C. L. Haken. Zwei BÃ¤ndchen. Leipzig: F. A. Brockhaus.

1824. 8. - Becks Repert. 1825. l, 41 f.

4. Johann Gottlieb Mttnch, geb. am 9. Dezember 1774 in Bayreuth, studierte

Theologie in Jena, wurde Mitglied des pegnesischen Blumenordens und ging Ã¼ber

Leipzig und Halle nach Erlangen, wo er seine Studien vollendete. 1796 wurde er

Prof. der Philosophie in Altdorf, 1803 Hofprediger in Ellwangen. 1806 Pfarrer in

MÃ¶hrnngen bei Stuttgart, 1808 an der Leonhardspfarrei zu Stuttgart, 1812 Dekan in

TÃ¼bingen, auch auBerordentl. Prof. der kirchlichen Gesetzeskunde. Er starb in-

folge eines Brandes am 'FuÃ�e den 30. Juli 1837.

Meusel, Gel. T. 5, 850. 10, 340f. 11, 561. 14, 629. 18, 785. â�� Nekrolog 15,

737 bis 740.

1) Ewald, ein GemÃ¤lde nach dem Tagebuche eines UnglÃ¼cklichen. Leipzig.

1794. 208 S. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 12, 401 f. â�� 2) ZÃ¼ge aus dem Leben

flÃ¼cklicher Menschen. Leipzig 1795. 8. â�� 3) Freund Heins Wanderungen. GÃ¶rlitz

795. 8. â�� 4) Die Verirrungen des menschlichen Herzens, oder so macht es die

Liebe. GÃ¶rlitz 1796. II. 8. â�� 5) Schwarze Rettige, gebaut von meinem Haussatyr.

NÃ¼rnberg 1798. 8. â�� 6) Sonntagslaunen des Herrn Tobias Lausche, Gastwirths

zum blauen Engelein an der schwÃ¤bischen Grenze. NÃ¼rnberg 1799. 8. Neue

Allg. dtsch. Bibl. 52, 321. â�� 7) Hans Holzmeiers DurchzÃ¼ge. NÃ¼rnberg 1799. 8.

Allg. dtsch. Bibl. 52, 317. â�� 8) Theorie des MÃ¼ssiggangs und der faulen KÃ¼nste.

NÃ¼rnberg 1799. 8.

9) Montagslaunen des Herrn Tobias Lausche, Gastwirths zum blauen Engelein

an der schwÃ¤bischen Grenze. NÃ¼rnberg 1800. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 68, 356.

â�� 10) Das MÃ¤hrleinbuch fÃ¼r meine lieben Nachbarsleute. NÃ¼rnberg 1800. II. 8.

Neue Allg. dtsch. Bibl. Anh. zu 29 bis 68. 2, 704. - 11) WintermÃ¤rchen vom Ge-

vatter Johann. Bayreuth 1800. 334 S. 8. â�� 12) Der Narr in Folio. Bayreuth

1800. 361 S. 8. â�� 13) Kleine satyrische Schriften. NÃ¼rnberg 1803. 8. â�� 14) Der

Lumpenbrunnen. Eine anmutige Sage aus dem Schwarzwalde. TÃ¼bingen 1826. 8.

â�� 15) Der arme Dorfschulmeister. TÃ¼bingen 1826. 8. â�� 16) Nichts bleibt ver-

borgen; aus dem Leben bestrafter Verbrecher, zur Lehre und Warnung geschrieben

fÃ¼r das Volk. TÃ¼bingen 1830.â��AuÃ�erdem theologischeundkirchenrechtliche Schriften.

5. August Samnel Gerber, Schriftstellername: Doro C'uro, geb. am 3. August

1766 in Danzig; studierte m KÃ¶nigsberg Theologie, 1790 Oberlehrer daselbst, gab

mit Joh. Dan. Funk die â��PreuÃ�ische Blumenlese fÃ¼r 1793" heraus, 1798 Prediger

zu St. Lorenz; 1815 Prediger in Wargen bei KÃ¶nigsberg; t am 27. August 1821.

Mensel, Gel. T. 2, 530. 9, 415. 11, 265. 13, 456. 17, 692. 22l, 331.

1) Novellen. Breslau 1795 bis 97. III. 8. Vg_l. Neue Allg. dtsch. Bibl. 27,

50f.; 32, 155; 40, 141. Die Vorrede spricht von seinen dÃ¼rftigen VermÃ¶gensum-

standen. â�� 2) Neue Novellen. Breslau 1803. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 86, 355.

â�� 3) Chn. Tages Lebensgeschichte nach dessen eigenen Aufzeichnungen. KÃ¶nigs-

berg 1804. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 93, 469. â�� 4) MÃ¤hrchen und ErzÃ¤hlungen

fÃ¼r Kinder und junge Leute. Riga 1809. 8. â�� 5) Ovids Schicksale wÃ¤hrend seiner

Verbannung. Riga 1809. 8. - 6) Neueste Novellen. Leipzig 1819. 376 S. 8.;

1822. Becks Repert. 1819. 4, 75. Enth. a: Die Gespensterstunde, b: Die schwarze

Frau im Walde, c: Das Toccadeglio.

6. Garlieb Helwig Merkel, geb. am 21. Oktober 1769 auf dem Pastorat

Lodiger in Livland; frÃ¼h verwaist lernte er auf eigene Hand, besuchte die Domschule
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in Riga ein Jahr und studierte dann wieder fÃ¼r sich, 1788 Hofmeister bei einem

Landprediger, kam 1792 nach Riga, wo er mit dem Generalsuperintendenten Sonntag,

dem Maler Grafi and dem Dichter Andrea verkehrte. Von hier ging er nach Leipzig,

um Medizin zu studieren, verkehrte mit Seume und Mahlmann and setzte seine

Studien in Jena fort. Herders und BÃ¶ttigers Ruf zog ihn nach Weimar; der Minister

Schimmelmann berief ihn als SekretÃ¤r nach Kopenhagen, eine Stellung, die er bald

wieder aufgab. Engels wegen begab er sich Sommer 1800 nach Berlin und wirkte in

periodischen Schriften vorzugsweise gegen die romantische Schule. Nach der Schlacht

von Jena flÃ¼chtete er vor den Franzosen nach Livland, wo ihn Napoleon 1812 aufzuheben

versuchte. 1816 kehrte er nach Berlin zurÃ¼ck, konnte aber den , Alten FreimÃ¼thigen'

nicht wieder emporbringen, vgl. Â§ 258, 8. 124 = Band V. S. 283. Er wandte sich

wieder nach Livland und gab den ,Zuschauer' heraus, seit 1827 das Provinzialblatt

fÃ¼r Kur-, Liv- und Estland. Am 9. Mai (27. April a. St.) 1850 starb er zn Depkinshof.

Meusel, Gel. T. 5, 179. 10, 284f. 11, 531. 14, 549f. 18, 678f. â�� Sivers

166 bis 193. â�� Recke-Napiersky 3, 206 bis 214. Nachtr. 2, 43 f. â�� Neuer Nekrolog

28, 264 bis 268. â�� Erinnerung an Merkel. Von Julius Eckardt: Baltische Monats-

schrift Jahrg. 6, Bd. 10, Heft 3, S. 220 bis 234. - Â§ 249. C, IV. 3. Â§ 292, 1. 4

(TestimoniaAuctorum). â�� Garlieb Merkel Ã¼ber Deutschland zur Schiller-Goethe-Zeit

(1797â��1806). Nach des Verf. Aufzeichnungen von Jul. Eckardt. Berlin 1887. Vgl.

Â§ 234. C, IV. 10. â�� R. Haym, Herder II, 733 bis 755. â�� Allg. dtsch. Biogr. 1885.

21, 433 bis 435 (Eckardt).

Briefe an K. A. BÃ¶ttiger: Dresdner Kgl. Bibliothek. Vergl. Euphorion 1894.

l, 364. 385. â�� Briefe an Merkel von BÃ¶ttiger, Herder, Wieland u. a.: Grenzboten

1867. II. S. 289f. III. S. 428f.

I) Versuch Ã¼ber die Dichtkunst. (Lehrgedicht). Riga 1794. 64 S. 8. Wieder-

holt in den kritischen Antiken, Nr. 29). â�� 2) Eine Klatschgeschichte, a. d. Engl.

Leipzig 1795. 8. â�� 3) Die Letten, vorzÃ¼glich in Liefland, am Ende des philoso-

phischen Jahrhunderts. Ein Beitrag zur VÃ¶lker- und Menschenkunde. Leipzig 1797.

(August 1796) 378 S. 8.; Zweyte sehr vermehrte n. verbess. Aufl. Leipzig 1800. 8.

Vgl. Neue Allg. dtsch. Bibl. 64, 535. 98, 113f. Supplement zu den Letten. Weimar

1798. 8. vgl. Recke-Napiersky l, 237. â�� 4) Der Lockenraub, ein scherzhaftes Helden-

gedicht von A. Pope, frey und metrisch Ã¼bers. Leipzig 1797. 8. Neue Allg. dtach.

Bibl. 34, 22 bis 26. â�� 5) Die Vorzeit Lieflands, ein Denkmahl des Pfaffen- und

Rittergeistes. Berlin 1798 bis 99. H. 8.; 1807. Neue Allg. dtsch. Bibl. 45, 455;

53, 441; vgl. 46, 363. Zum Teil im Neuen T. Merkur 1797, St. 4, S. 228.

6) Die RÃ¼ckkehr ins Vaterland. Ein Halbroman. Kopenhagen, 1798. Neue

Allg. dtach. Bibl. 44, 376. Nr. 30) 2, 341. â�� 7) Eine Reisegeschichte; Halbroman.

Berlin 1800. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 55, 57. â�� 8) Der Tempel zu Gnidos, von

Montesquieu. Aus d. Franz, Ã¼bers. Weimar 1800. 8.; 1804. 83 S. 8. Neue Allg.

dtsch. Bibl. 101, 267. - 9) ErzÃ¤hlungen. Berlin 1800. 269 S. 8. Neue Allg. dtach.

Bibl. 58, 92. Enth.: a: Rousseaus Reise nach Paraclet â�� b: Rousseau, der RÃ¤cher

der Unschuld. â�� c: Hieronymus Spitzner. â�� d: Signora Contarini. â�� e: MÃ¤nner-

stolz vor FÃ¼rstenthronen. â�� f: Auch ich war in Arcadien. - 10) Sammlung von

VÃ¶lkergemÃ¤hlden, nebst einem Versuch Ã¼ber die Geschichte der Menschheit. LÃ¼beck

1800. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 63, 219. Zu Nr. 11) s. u. S. 809.

II) Briefe an ein Frauenzimmer Ã¼ber die neuesten (2. Titel: wichtigsten) Pro-

dukte der schÃ¶nen Literatur in Deutschland. Berlin 1801 bis 3. HI JahrgÃ¤nge.

26 Hefte. Neue Allg. dtsch. Bibl. 56, 454f.; 73, 487; 83, 545. - 12) Briefe Ã¼ber

einige der merkwÃ¼rdigsten StÃ¤dte im nÃ¶rdlichen Deutschland. Leipzig, 1801. VIII,

428 S. 8. Auch u. d. T.: Briefe Ã¼ber Hamburg und LÃ¼bek. Neue Allg. dtach.

Bibl. 71, 165. Vergl. BÃ¶hlendorff, Recurs von des Herrn G. Merkels anstÃ¤ndiger

KÃ¼hnheit und grÃ¼ndlicher Besonnenheit an die Vernunft des Lesers. Berlin 1802. 8.

â�� 18) Wannem Ymanta, eine lettische Sage. Leipzig 1802. XXXVI, 188 8. 8.

Neue Ajlg. dtach. Bibl. 89, 509. â�� 14) Randzeichnungen; ein Buch, dem der Ver-

fasser viele Leser wÃ¼nscht. Berlin 1802. 8. (scherzweise als 6. Aufl. bezeichnet).

Neue Allg. dtsch. Bibl. 78, 536. â�� 15) Bruder Anton. 1. bis 3. Buch. Leipzig 1803.

320 S. 8.; Riga 1805. Neue Allg. dtach. Bibl. 86, 345. Vergl. am Ende dieser Nr.

16) Ernst und Scherz. Ein Unterhaltungsblatt literarischen und artistischen

Inhalts. Berlin 1803. 48 Nr. 192 S. 4. â�� 17) Der FreymÃ¼thige, oder Ernst und

Scherz; Berlinische Zeitung fÃ¼r gebildete und unbefangene Leser. Berlin 1803bis6. 4.

(Mit A. v. Kotzebue, Vgl. Â§814, I. 50 und Â§ 258, 8. 99). Dazu: SupplementblÃ¤tter.
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Riga 1807. 30 Nr. 4. â�� 18) Der Zuschauer. Eine literarisch-polit. Zeitschrift. Riga

1807 big 1831. 4. â�� 19) SÃ¤mtliche Schriften. Band I und II: ErzÃ¤hlende Schriften.

Leipzig und Riga 1808. 8. â�� 20) Ist das Fortschreiten der Menschheit ein Wahn ?

Sendschreiben an Herrn Prof. Dr. Heeren. Riga 1810. 64 S. 8.; 1811. 95 8. 8.

21) Zeitung fÃ¼r Literatur und Kunst. Riga 1811 bis 12. 48 und 25 Nrn. 4.

â�� 22) Charaktere und Ansichten. Riga 1811. 8. â�� 23) Skizzen aus meinem Er-

innerungsbuche. Riga 1812 bis 16. 4 Hefte. 8.; Neue verni. Ausg. Riga und

Dorpat 1824. VI, 394 S. 8. Das 4. u. d. T.: Dr. G. Merkel's Uebersicht seiner

Leistungen als Zeitschriftsteller Deutschlands. â�� 24) Glossen. Eine Zeitschrift.

Riga 1813. 9 Nrn. 4. â�� 25) Ernst und Scherz, oder der alte FreymÃ¼thige. Berlin

1816 bis 17. 4. (anfanglich mit F. W. Gubitz zusammen).

26) Ã�ber Deutachland, wie ich es nach einer zehnjÃ¤hrigen Entfernung wieder-

fand. Riga 1818. H. 870 u. 240 S. 8. â�� 27) LivlÃ¤ndischer Merkur fÃ¼r 1818.

4 Hefte, Riga. 256 S 8. â�� 28) Deutsch-lettisches Lesebuch. Riga 1830, vgl.

Â§ 332, 46. â�� 29) Kritische Antiken. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte Deutsch-

lands. Riga 1837. II. XII, 66 S. 8. Darin Nr. 1). â�� 30) Darstellungen und

Charakteristiken aus meinem Leben. Leipzig, Riga und Mitau 1839 bis 40. II.

XXX, 318 und XIV, 382 S. 8. â�� 31) York und Paulucci. AktenstÃ¼cke und Bei-

trÃ¤ge zur Geschichte der Convention von Tauroggen. (18./30. December 1812).

Aus dem NachlaÃ� Garlieb Merkel's hg. von Julius EckÃ¤rdt. Leipzig, Verlag von

Veit & Comp. 1865. 8.

AufsÃ¤tze in Wielands Neuem Teutschen Merkur 1797. St. 4, S. 435: Briefe

Ã¼ber die dÃ¤nische Literatur; St. 5, S. 29: Ã�ber Dichtergeist und Dichtung unter

den Letten. Ferner in der Eunomia 1801. l, 193: Was heiBt HumanitÃ¤t? in der

Aglaja 1801: Gulhindy; ein MÃ¤hrchen; in der Ruthenia 1807, S. 50: Reflexionen;

in Grave's Taschenbuch Caritas 1825, S. 39 bis 74: FlÃ¼chtige Erinnerungen a. d.

J. 1806; ebenda 1831, S. 129 bis 149: Engel als ausÃ¼bender Philosoph fÃ¼r die

Welt, oder: SchluB des Bruder Anton (Nr. 15); in der Zeitung fÃ¼r die elegante

Welt 1825, Nr. 168, 169: Psychologische Miniaturen; 1826, Nr. 54 f. Meine Chro-

nika u. s. w.

7. Friedrich August KÃ¼hn, geb. am 30.Dezemberl784 in Eckartsberga.Dr.phil.,

lebte als Schriftsteller (Gegner der Romantiker) in Berlin, f am 6. August 1829.

Mensel, Gel. Teutschl. 14, 382. 18, 455. 23, 320 f. â�� FreimÃ¼th. 1829, Nr. 161. -

Nekrolog 7, 602 bis 606. â�� Brief an K. A. BÃ¶ttiger: Kgl. Bibliothek in Dresden.

AuÃ�er zahlreichen Ã�bersetzungen (.Hitzig S. 145, vgl. Â§ 350) von ihm:

I) Eudora. Allen Verehrern des SchÃ¶nen und Guten gewidmet von Louise

Brachmann, Buri, A. KÃ¼hn u. A. Leipzig 1803. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl.

89, 308. - 2) Wiener Musenalmanach f. d. f. 1808, kg. v. Aug. KÃ¼hn und Fr.

Treitschke. Wien 1807. 12. â�� 3) Der FreimÃ¼thige oder Unterhaltungsblatt fÃ¼r

gebildete Leser, hg. v. A. KÃ¼hn. 5. bis 26. Jahrg. Berlin 1808 bis 29. 4. Damit

verbunden: Zeitung fÃ¼r Theater, Musik und bildende KÃ¼nste. Eine Begleiterin

des FreimÃ¼thigen. Berlin 1821 bis 23. III. â�� 4) Gedichte. Berlin 1808. 8. â��

4a) Lieder von A. KÃ¼hn mit Begleitung des Pianoforte. Von A. Harder. Berlin

180J. â�� 5) Juliane oder Wahnsinn aus Koketterie, ein Spiegel fÃ¼r MÃ¤dchen, nach

einer wahren Geschichte bearbeitet. Berlin 1808. 8.

6) Kleine Romane und ErzÃ¤hlungen. Berlin 1809. II. 8. â�� 7) Der Anek-

dotensammler. Berlin 1809 bis 11. IL 8. â�� 8) Der Humorist, Sammlung kl. Er-

zÃ¤hlungen, Anekdoten und Schwanke. 1. Bdchen. Berlin 1810. 16. â�� 9) Hortensia,

Taschenbuch fÃ¼r Damen auf die Jahre 1811 und 1812. Berlin. 16. â�� 10) Novellen.

Berlin 1810. 8. (Aus dem FreymÃ¼thigen).

II) Nelken. Berlin 1810. II. 8. â�� Neue Ausg. 1820. â�� 12) Adolph und

Stephania, oder die Franzosen in Louisiana; hei t. Roman nach d. Franz. Berlin

1810. II. 8. â�� 13) Neue Romane und ErzÃ¤hlungen. 1. Bdchen. Berlin 1814. 8.

â�� 14) Hans JÃ¼rgens Brautfahrt. Lustspiel in 2 Akt. Berlin 17. Juni 1822 auf-

gefÃ¼hrt; vgl. Â§ 334, 845. â�� 15) Mimosen (Mimosa pudica L.). ErzÃ¤hlungen fÃ¼r

gebildete Frauen. Berlin 1822-24. 8. 2. Bdch. auch u. d. T.: Der RÃ¤uber MÃ¼ller

und seine Familie. â�� Die Drehorgel. â�� Nureddin's ZÃ¶gling.

16) Sammlung schottischer Legenden. Aus d. Frz. 1. Legende. (CÃ¶libat des

heil. Oran). Berlin 1825. 8. â�� 17) Hortensia auf d. J. 1827. Berlin 1826. 16.

Mit dem Bildnis des Herausgebers. Vgl. Becks Repert. 1826. 3, 52 bis 54. â�� 18)
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Zinnien (Zinna multiflora L.). Novellen und ErzÃ¤hlungen. Berlin 1827. 8. â��

Gedichte in der Eunomia, im Morgenblatt, in Eichholzens Kallirrhoe.

8. Christian Jacob Salice-Contessa, geb. am 24. Februar 1767 in Hirschberg,

besuchte das katholische Gymnasium inBreslau, lernte auf den Wunsch seines Vaters,

der aus Oberitalien stammte, die Handlung in Hamburg, reiste seit 1788, verheiratete

sich 1791, Ã¼bernahm 1793 seines Vaters Handlung, wurde in die Untersuchungasache

gegen den sÃ¼dpreuÃ�ischen Kriegs- und DomÃ¤nenrat Zerboni [mit Kausch and Leip-

ziger) als angeblicher VerschwÃ¶rer gegen den preuÃ�ischen Staat verwickelt, auf die

Festung gebracht. Nach seiner Freilassung lebte er in Hirschberg, in mehreren

stÃ¤dtischen Ã�mtern thÃ¤tig, wofÃ¼r er 1814 den Titel Kommerzienrat erhielt, oder auf

seinem Gute Lichtenthal bei Greifenberg. Hier starb er am 11. September 1825.

Mensel, Gel. Teutschl. l, 616. 13, 241. 17, 347 f. 221, 527f. â�� N. Nekrolog

3, 937 bis 954 (W. L. Schmidt). â�� Joseph Kehrein, Lex. d. kathol. Schriftsteller.

1868. l, 59. â�� Allg. dtsch. Biogr. 1876. 4, 463 (Palm).

1) Das Grabmahl der Freundschaft und Liebe. Ein Roman. Breslau und

Hirschberg 1792. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 6, 510 f. â�� 2) Hermann v. Harten-

stein, Scenen aus dem Mittelalter. Breslau u. Leipzig 1793. 8. Neue Allg. dtsch.

Bibl. 12, 405. â�� 3) Dramatische Scenen und hist.-romant GemÃ¤lde. Breslau

1794. 8.; daraus bes. Hedwig von Wolfstein; Trauersp. in 5 Akt. Breslau 1794.

8. â�� 4) Almanzor. Novelle. Leipzig 179?. 8.; 1808. 8. Neue Allg. dtach. Bibl.

101, 67. â�� 5) Alfred. Histor. Schausp. in 5 AufzÃ¼gen. Hirschberg 1809. 8.; 1818.

8. â�� 6) Dramatische Spiele und ErzÃ¤hlungen (mit seinem Bruder Karl Wilh.

Â§ 296, 74) Hirschberg 1812 bis 14. II. 8. Vgl. Fr. HÃ¶rn, Umrisse zur Gesch. n.

Kritik der schÃ¶nen Litt. 3. 228 bis 234.

7) Des Dichters Ahnungen und Die Leipziger VÃ¶lkerschlacht. Zwei Gedichte.

Hirschberg 1815. 8. â�� 8) Dan Bild der Mutter [von Karl Wilh. Contessa] und

das blonde Kind. Zwei ErzÃ¤hlungen. Berlin 1818. 8. Vergl. Â§ 296. 74. 21) IT.

â�� 9) Liddy und Gulhinda. Eine ErzÃ¤hlung: Penelope 1820. S. 185 bis 214. â��

10) Drei ErzÃ¤hlungen (a. Der Lustgarten im Riesengebirge. â�� b. Jugendliebe. â��

c. Andronicus Komnenus). Frankfurt 1823. 8. â�� 11) Der Freiherr und sein Neffe.

Breslau 1824. 8. â�� 12) Gedichte. Herausgegeben von seinem Freunde W. L.

Schmidt. Hirschberg 1826. 8.

Noch ungedruckt das Drama: Pflicht und Liebe.

9. Johann Wilhelm Ernst Hadermann, Dr. der Philos. und Rektor zu

Philippseich im Isenburgischen.

Mensel, Gel. Teutschl. 9, 489. 11, 308. â�� N. Allg. dtsch. Bibl. 65, 202 f. Intellbl.

1) Das menschliche Herz nach seiner GrÃ¶Be und Schwache. Frankfurt a.M. 1799. 8.

2) Selmar oder die SchwÃ¤rmer. Ein Roman. Erster Theil. GieÃ�en, b. Heyer

1800. 414 S. 8. (S. 105: kief fÃ¼r kaufte.)

10. Karl Ludwig von Woltmanu. Sieh Â§ 293, V. 25.

1) Mathilde von Merveld; ein Roman. Hohenzollern (Wien) 1799. Alten-

burg 1799. II. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 55, 148.

2) Heloise, ein kleiner Roman, hg. Berlin 1809.

3) Memoiren des Freiherrn v. Sâ��a. (Sommariva). Prag u. Leipzig 1815

bis 16. III. 8.; wiederh.: Berlin, bei August RÃ¼cker. 1827. II. 8. als Band 13 n. 14

der sÃ¤mtlichen Werke. â�� Neudr.: Hg. von Rud. Mfildener. Altona o. J. (1874). 8.

1. Barbarei der deutschen Literatur. - 2. Gestalten aus der politischen und

literarischen Welt der Deutschen. â�� 3. Diplomatie und Liebe. â�� 4. GrÃ¤fin Agnes.

Erstes und Zweites Buch. â�� 5. Ist selbst die glÃ¼cklichste Ehe ein GlÃ¼ck?

Gedichte im GÃ¶ttinger Musenalmanach, in Schillers MA. f. 1796 und 1797

und in Schillers HÃ¶ren 1795 (St. 7, S. 79 bis 84).

Gab heraus: Berliner Damenkalender fÃ¼r 1805f.

In den Briefen Schillers an W. v. Humboldt und Goethe erscheinen Ã¶fters

spÃ¶ttisch erwÃ¤hnt zwei Dichtungen Weltmanns: ,Der Gerichtshof der Liebe Oper'

und .Cecilie von der Tiver (so schreibt Schiller; im Reg. bei Jonas 7, CXXIV:

Tiber). TragÃ¶die'. Sind sie gedruckt?

11. Franc Axter, geb. am 25. April 1772 in Bamberg, studierte in Erfurt,

Jena, Erlangen und WÃ¼rzDnrg Medizin; Feldarzt in Ã¶sterreichischen Diensten; 1800

wieder in Bamberg ohne BeschÃ¤ftigung, entsagte der Medizin, Mitarbeiter an poli-
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tischen Zeitungen in WÃ¼rzburg und MÃ¼nchen, 1807 Untermautner in Schnaittach,

Maatkontrolleur in FÃ¼rth. t am 29. Juli 1808 in Bamberg.

a. Mensel, Gel. Teutschl. 13, 48. 17, 60. 22l, 90f. _ b. Baader l, 1. 28. â��

c. Jack, Pantheon der Literaten und KÃ¼nstler Bambergs 1812, Sp. 37 bis 39.

1) Der Bund der Liebe. Bamberg 1806. 320 S. 8. Unter d. T.: Heinrich

und Julie. Bamberg 1817. 8. â�� 2) GemÃ¤lde der Liebe. Roman. MÃ¼nchen 1806. 8.

â�� 3) Novellen. MÃ¼nchen 1808. 220 S. 8. (wohl => Rosenblatter. Zwei Novellen.

MÃ¼nchen 1823. 8.). â�� AufsÃ¤tze und Gedichte in der Aurora 1804 und 1805.

Noch ungedruckt: Adalbert von Babenberg, Trauerspiel in 5 Akt, aufgefÃ¼hrt

am 11. Oktober 1806 in Bamberg. â�� Darius Tod, Trauerspiel in 5 Akt. â�� Scapins

Kniffe, Posse in 3 Akt â�� 105 Gedichte.

12. Christian Jacob von Schneider, Schriftstellername: Julius Stendro,

geb. am 29. August 1772 in Berlin, nach dem Tode des (am 6. Febr. gestorbenen)

Vaters, verlor die Mutter 1775, besuchte die dortigen Gymnasien, studierte 1794

bis 97 Theologie und Ã�sthetik in Halle, lebte dann in ThÃ¼ringen, Freiburg, im Darm-

stÃ¤dtischen und in Elze bei Hildesheim, trat 1799 in dÃ¤nische Kriegsdienste, die er 1801

wieder verlieB; hielt sich dann in Holstein auf und grÃ¼ndete in GlÃ¼ckstadt eine Buch-

handlung, die er 1810 beim RÃ¼cktritt zum MilitÃ¤r aufgab. 1816 pensioniert liefi er

sich zu Marne in SÃ¼derdithmarschen nieder, trat 1818 als Improvisator in Schleswig-

Holstein und Mecklenburg auf und t am 11. MÃ¤rz 1829 zu Marne.

Vgl. LÃ¼bker-SchrÃ¶der 520; 852. â�� Nekrolog 1829, 242 bis 244.

1) Romantischer RÃ¼ckblick in die Vergangenheit oder meine Wanderung nach

Norden. Eine wahre Geschichte von Julius Stendro. Kiel und Altona. 1801 bis 3.

XXVIII und 643 S. Neue allg. dtsch. Bibl. 90, 57. â�� 2) Das Menschenleben in seinen

interessantesten VerhÃ¤ltnissen, dargestellt in ErzÃ¤hlungen. Hamburg und Mainz 1804.

8. â�� 3) August von Heidenthal, eine Geschichte. Leipzig 1804. â�� 4) SchnappsBohnen-

bart der Siegfried unsrer Tage. Hamburg 1805. II. 8. â�� 5) Der Lieutenant. Ein Ge-

mÃ¤lde aus den Verwickelungen des menschlichen Lebens. Hildesheim 1805. 423 S. 8.

6) UdallosKinder oder GlÃ¼ck, UnglÃ¼ck, Menschenwahn. Hildesheim 1806. III. 8.

7) Komische ErzÃ¤hlungen aus den Kreiaen guter Menschen. GlÃ¼ckstadt 1806.

8) Alltagsgeschichten. Altona 1806. ? Vergl. Â§ 279, 15. 85).

9) Betty Reinhard, wie sie gelebt und geliebt. Treu dargestellt vom Verf. des

Lieutenant. GlÃ¼ckstadt 1808. II. 8.

10) Konrad Medardus Nothrecht, wie er gelebt, gehandelt, gestorben. Als

SeitenstÃ¼ck zu Betty Reinhard. GlÃ¼ckstadt 1809. 260 S. 8.

AuÃ�erdem Zeitschriften (vgl. Neue Allg. dtsch. Bibl. 82, 544) und politische

Flugschriften.

13. Paul Ferdinand Friedrich Buchholz, geb. am S.Februar 1768 zu

'â�¢.'.t Kuppin, besuchte die Schulen zu Perleberg, Neu-Ruppin und Berlin, studierte

in Halle, wurde 1787 Lehrer an der Ritterakademie zu Brandenburg, legte die Stelle

nieder, ging 1801 nach Berlin, um sich der Schriftstellern zu widmen, gab 1815 bis

19 das .Journal fÃ¼r Deutschland historischen und polit. Inhalts* und 1820 bis 25 die

,Neue Monatsschrift fÃ¼r Deutschland' heraus und t am 24. Februar 1843.

a. Meusel, Gel. Tentschl. 13, 186 bis 188. 17, 279 f. 221, 418 bis 418. -

b. Â§ 293, 25. 20) 6. Lieferung, S. 216/9. â�� c. Zeitgenossen, erste Reihe 2, 6, 189

bis 191. - d. (Hitzig) Gel. Berlin, S. 39f. - e. Nekrolog 21, 1117 bis 1120; 28,

1090 bis 1094 Heinr. DÃ¶ring. â�� S. unten S. 809.

Viele AufsÃ¤tze von B. in Weltmanns Gesch. und Politik oben S. 319 bis 322

(von 1800 an).

1) Bayard, den Offizieren der preuÃ�ischen Armee gewidmet. Berlin 1801. 8.

â�� 2) Handbuch der Span. Sprache und Literatur. Berlin 1801 bis 2. H. 8. â��

3) Francisco (Roman). Berlin 1801. 8. â�� 4) Gravitationagesetz fÃ¼r die moralische

Welt. Berlin 1802. 8. â�� 5) Bekenntnisse einer Giftmischerin. Berlin 1803. Vgl.

Hayn S. 24. Carl MÃ¼ller, Die Ritter- und RÃ¤uberromane. Halle 1894. 8. 91. â��

6) Moses und Jesus, oder Ã¼ber das intellektuelle und moralische VerhÃ¤ltnis der Juden

and Christen. Berlin 1803.

7) Briefe eines reisenden Spaniers Ã¼ber sein Vaterland und PreuÃ�en. Berlin

1803. 8. â�� 8) Don Juan de Mariana. Berlin 1804. 8. â�� 9) Der neue Macchiavell.

(medete, Grundrifu. V]. 2. Aofl.Â« 25
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Hamburg 1804. 8. â�� 10) Der neue Leviathan. TÃ¼bingen 1805. 8. â�� 11) Bekennt-

nisse einer schÃ¶nen Seele. Berlin 1806. 8. â�� 12) Novellen fÃ¼r das Cottaische

Taschenbuch fÃ¼r Damen. TÃ¼bingen 1806 und 8. â�� 13) Hermes oder Ã¼ber die

Natur der Gesellschaft, mit Blicken in die Zukunft. TÃ¼bingen 1810.

14. Wilhelm Adolf Lindau, Schriftstellernamen: Jnl. LÃ¤tus, Rudolf Wald,

Josef Aldonl, geb. am 24. Mai 1774 in DÃ¼sseldorf; lebte seit 1806 in Dresden

als Privatgelehrter, dann in Leipzig (vom 1. Okt. 1837 bis 1839 an Redacteur der

Leipziger Allgem. Zeitung), zuletzt wiederum in Dresden. Dort starb er am 1. Juni

1849. Unter seinen eigenen Romanen war die Heliodora eine Zeit lang sehr

genannt. Ã�bersetzer Scotts.

Meusel 10, 209. 14, 440 f. 18, 539 bis 545. 23, 422 bis 424. â�� Nekrolog 27,

1241 f. â�� Haymann, Dresdens Schriftsteller und KÃ¼nstler 1809, S. 278 f. 340. -

Allg. dtsch. Biogr. 1883. 18, 664 (F. Schnorr von Carolsfeld).

Briefe an K. A. BÃ¶ttiger: Kgl. Bibliothek in Dresden.

1) Heliodora, oder die Lautenspielerin aus Griechenland. MeiÃ�en 1799. III. 8.;

Leipzig 1802. II. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 60, 103; 68, 108; 70, 488; 89, 17. â��

2') Proben aus Stella, einem Roman von dem VI1. der Heliodora: N. Ttsch. Merk. 1801.

MÃ¤rz S. 193 bis 215. â�� 2) Erminia, die Einsiedlerin unter Roms Ruinen. Vom Ver-

fasser der Heliodora. MeiOen 1800. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 56, 133. â�� 3) Adolar.

Vom Verfasser der Heliodora. Freiberg 1802. II. 8. Neue Allg. dtach. Bibl. 84,

360. â�� 4) Erato, eine Sammlung kleiner ErzÃ¤hlungen. MeiÃ�en 1802 bis 8. III. 8.

Neue Allg. dtsch. Bibl. 73, 66; 97, 87. â�� 5) Elise Dumenil, a. d. Frz. der Frau

von MontalembertÃ¼bers. Leipzig 1802. IV.8. â�� 6)DieDankbarenundihreWohlthater.

ErzÃ¤hlung. Freiberg 1802. 8. â�� 7) Das VermÃ¤chtnis eines Einsamen. Leipzig

1803. 8. Nicht zu verwechseln mit: VermÃ¤chtnisse eines Einsamen. Gesammelt

von W. G. K[rÃ¼ger Â§ 307, I. 56. 8)]. Hamburg 1802. Neue Allg. dtsch. Bibl. 83,103.

8) Leonellos Arabesken. Von Jul. LÃ¤tus. Penig 1803. 8. â�� 9) Der Tempel-

herr. Leipzig 1804. II. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 93, 410. â�� 10) MÃ¤hrchen. Aus

d. Franz. GÃ¶rlitz 1805. 8. â�� 11) Bibliothek der Grazien. Pirna 1803. III. 8.

(II nicht von ihm, in III nur 2 Ã�bersetzungen von ihm). â�� 12) Natalie von Bello-

zane. Frei a. d. Frz. Leipzig 1805. II. 8. â�� 13) Die Reise von 24 Stunden, nach

Teratry bearb. Leipzig 1806. 8. â�� 14) Wanderungen und Abentheuer zwischen

Dorf und Stadt. Posen 1806. 8.

15) BlÃ¼thenblÃ¤tter. Leipzig 1807. 395 S. 8. - 16) Scenen aus Ishia. GÃ¶rlitz

1807. 8. â�� 17) Elisabeth oder die Verbannte nach Sibirien; nach d. Frz. der Mad.

GÃ¶ttin bearb. Leipzig 1807. II. 8. â�� 18) Der kleine Glockenspiel er; a. d. Frz. v.

Ducray-Dumenil. Leipzig 1807. IV. 8. â�� 19) Einfache ErzÃ¤hlungen. Aus d. Engl.

der Marie Edgeworth. GÃ¶rlitz 1807. 8. â�� 20) Der Contrast, oder die FrÃ¼chte der

Erziehung. Aus d. Engl. v. Edgeworth. GÃ¶rlitz 1807. 8. â�� 21) Leonore von Marie

Edgeworth. Nach d. Engl. bearb. Leipzig 1808. II. 8. â�� 22) Drei ErzÃ¤hlungen.

(a. Eugen und Rosalie; b. Die GrÃ¤fin von Santerre; c. Dorgeville). Leipzig 1809. 8.

23) Glorwina, oder das wilde MÃ¤dchen in Irland. Aus d. Engl. v. MiÃ� Sidney

Owenson. Leipzig 1809. IH. 8.; wiederh. 1823. - 24) Edmunds PrÃ¼fungen. GÃ¶rlitz

1810. II. 8. â�� 25) und 26) LilienblÃ¤tter, eine Sammlung romantischer ErzÃ¤hlungen.

MeiÃ�en 1810. 8. (auch â�� Erato III. Theil). â�� 27) Welcher ist mein Vetter? Lust-

spiel in l Akt. Nach Pain's Vanderville bearb. GÃ¶rlitz 1811. â�� 28) Die VersÃ¶hnerin.

MeiÃ�en 1811. 8. â�� 29) Die weiÃ�e Frau, eine Geschichte aus der Ritterzeit. Nach d.

Franz. Leipzig 1811. III. 8. â�� 30) Die Gefangenen Rodrigo und Nanila, zwei

Rittergeschichten; und die Einsiedlerin, eine Novelle. Leipzig 1812. 8. â�� 31) Herbst-

blÃ¼then. Leipzig 1812. 8. â�� 32) Die Pilgerinnen. MeiÃ�en 1812. 8. (BedÃ¼rfniÃ� und

Ã�berfluÃ�. Die Belagerung von Amasia. Die Zauberbrille. Pfalzgraf Friedrich. Nunilo

undAlodie. Miszellen).â��33)Leonore oder das Werk derBarmherzigkeit, und dieJagerin.

Leipzig 1813. 8. - 34) Leonello. MeiÃ�en 1813. 8. â�� 35) SÃ¼dfrÃ¼chte. Romantische

ErzÃ¤hlungen aus Spanien. Dresden 1813. 8. â�� 36) Der WundergÃ¼rtel; die Neben-

buhlerinnen: Abdolazi; Asmplan. Vier ErzÃ¤hlungen nach dem Spanischen. Leipzig

1818. 8. â�� 37) Der graue Ritter oder des Kriegers Abentheuer und Irrfahrten; eine

romant. Gesch. Leipzig 1814. IV. 8. â�� 38) Engerand de Balco; ErzÃ¤hlung aus der

Ritterzeit. Leichtsinn und Herzensgute. Die Arche Noahs. Nach d. Span. Leipzig

1814. 8.â�� 39) Ich und meine Frau. Drei ErzÃ¤hlungen von Laun, Lindau und Schilling.

Dresden 1815. 8. Nachdr. Wien 1815. â�� 40) Bertha von Beichlingen, oder die

ZerstÃ¶rung der Rothenburg. Vom Verf. der Heliodora. Leipzig 1816. 8. â�� 41) Helden-
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gemÃ¤lde aus der Vorzeit der europ. VÃ¶lker. Leipzig 1817. 8. â�� 42) Lebensbilder.

Dresden 1817. II. 8. Nachdr. Wien 1817. (Liebschaften in drei Weltteilen. Sechzehn

und Sechzig. KlÃ¤rchsn. Die Perlen. Wer ist sie? Der Familienroman. Die Freundin.)

43) Maiblumen; ErzÃ¤hlungen. GÃ¶rlitz 1817. 8. â�� 44) Romantische Geschichten

Leipzig 1819. 8. â�� 45) Die FlÃ¼chtlinge, romant. Unterhaltungen. Leipzig 1820. 8.

45a) Frau von Stael, geborne Necker. Nach Frau von Necker de Saussure von

W. Adf. Lindau: Zeitgenossen 1820. 5, Abth. 18 â�� 46) Mrs. Opiea Geschichten

fttr's Herz; a. d. Engl. Obers. Leipzig 1821. II. â�� 47) Joann de Castro. GemÃ¤lde

eines Heldenlebens. Leipzig. Hinrichs o. J. 8. â�� 48) ErzÃ¤hlungen. 1. Teil. Auch =

Moosrosen. Brunn 1822. 8. â�� 49) Anastasius, Reiseabenteuer eines Griechen Nach

dem Engl. v. Th. Hope. Drasden 1821 bis 25. V. 8. Zw. A. 1828. â�� 50) ErzÃ¤h-

lungen, a. d Engl. v. W. Irving. Dresden 1822. - 51) Anna, ein FamiliengemÃ¤lde

a. d. Engl. v. Jobanna Austen. Leipzig 1822. II. 8. â�� 52) ErzÃ¤hlungen aus dem

Leben in Schottland; a. d. Engl. Dresden 1824.

58) GemÃ¤lde aus der Geschichte Spaniens. Dresden 1824. 8. â�� 53 a) Denk-

wÃ¼rdigkeiten aus dem Ã¶ffentlichen Leben des Exkaisers von Mexico, Augustin de

Iturbide, von ihm selbst geschrieben. Nach der englischen Ausgabe Ã¼bersetzt.

Leipzig: F. A. Brockhaus. 1824. XXVH, 117 S. 8. â�� 54) Auserlesene Romane

der Bnten, neu Ã¼bersetzt und mit Einleitung und Anmerkungen begleitet. 1. Bd:

Der Landprediger v. Wakefield, von 0. Goldsmith. Dresden 1825. 8. â�� 55) Neue

ErzÃ¤hlungen fÃ¼r das frÃ¼here Jugendalter. Nach d. Frz. von J. N. Bouilly. Leipzig.

1825; 1826. â�� 56) Matthaeus Wald. Ein Roman a. d. Engl. Leipzig 1825. II. 8. â��

57) Anselmo, ein GemÃ¤lde nach dem Leben in Rom und Neapel; nach d. Engl.

v. A. Vieusseux. Dresden 1826. II. 8. â�� 58) ErzÃ¤hlungen. Leipzig 1827. 8. (Der

Fremdling in der Heimath. Das Altarbild. Die beste Wahl. Marie). â�� 59) Schottische

ErzÃ¤hlungen a. d. Engl. v. Allan Cunningham. Stuttgart 1827. III. 8. â�� 60) Paul

Jones, a. d. Engl. v. Cunningham. Dresden u. Leipzig 1827â��28. III. 8. â�� 61) Die

bunten Abentheuer Hadschi Babas von Ispahan: a. d. Engl. v. Jac. Morier. Leipzig

1827. 1U. - 62) G. R. Gleig: Soldatenleben a. d. Engl. v. Hort. Leipzig 1830. II.

8. â�� 63) Hauptmann Reh, a. d. Engl. von Banim. Dresden 1830. II. 8.; wiederh.

1833. â�� 64) Peter aus der alten Burg. Von J. Banim. Aus dem Englischen Ã¼ber-

setzt von Wilhelm Adolf Lindau. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1834. H. 8. â�� 65) Die

Guerillas. Von dem Grafen von Locmaria. Aus dem FranzÃ¶sischen Ã¼bersetzt von

Wilhelm Adolf Lindau. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1835. II. 8.

66) Ã�bers.: W. Scott: Der Astrolog. Leipzig 1817; 1822. Robin der Rothe.

Berlin 1819; 1822. Der schwarze Zwerg. Leipzig 1819; 1823. Die SchwÃ¤rmer.

Brunn 1820. III. Die Braut. Dresden 1820; 1822. Der AlterthÃ¼mler. Berlin 1821.

III. Eduard. (Waverley). Dresden 1821 bis 22. IV. Der Abt. Leipzig 1821. III.

Das Herz von Midlothian. Dresden 1822. Macduffs Kreuz. Drama. Mit dem Original

zur Seite. Leipzig 1823. Montrose. Leipzig 1824. II. Fielding und Smollet Zwei

Biogr. Leipzig 1824. u. v. a. Ã�bers.

Andre borgten seinen Namen fÃ¼r ihre Ã�bersetzungen Â§ 350, 247. Vgl. Gersd.

Rep. 19, 88f. 372f. 21, 98. 25, 463f.

15. Michael Kosmeli, geb. im Dezember 1773 zu PleÃ� in Schlesien, stammte

aus einer angesehenen Familie in der Ukraine, wurde auf der Schule seiner Vater-

stadt sowie in Brieg und Hirschberg vorgebildet, studierte in Halle, GÃ¶ttingen

und Jena bis Ostern 1794 die Rechte, wurde dann Hauslehrer zu Siurt in Kur-

land, ging 1795 wieder nach Deutschland, bereiste die Schweiz, 1796 Referendar

beim Oberlandesgericht in Brieg, gab die Stelle auf, wohnte in Berlin, Hamburg,

Altona und Dockenhuden (Holstein). Dann reiste er durch Holland, Frankreich,

die Schweiz nach Petersburg, von dort mit dem georgischen Gesandten FÃ¼rsten

Garsiewan Newasitsch Tschawtsawadse nach Tiflis, war gegen Ende 1802 in Cherson

und kehrte 1804 nach Schlesien zurÃ¼ck, 1806 bis 8 machte er eine Reise in die

Krim, nach Konstantinopel und studierte darauf Medizin in Jena, promovierte

1810, ging nach England und Ã¼ber Norwegen wieder nach Schlesien, 1814â��15

lebte er in Italien, 1818 und spÃ¤ter abwechselnd in Dresden, Berlin und Hamburg,

machte dann 1826 als Virtuose auf der Maultrommel Reisen nach RuÃ�land, lebte

darauf wieder in Dresden und Halle, zuletzt in Breslau. Dort starb er am 18. Januar

1844 an der Brustwassersucht.

Lexikon der Hamb. Schriftsteller 4,157. â�� LÃ¼bker 2, 742. - Nekrolog 8, 972.

22, 974f. - Recke-Napiersky l, 365 bis 367; Nachtr. l, 136. - Alberti l, 479.

25*
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1) Lindor. SeitenstÃ¼ck zu Fr. Schlegels Lucinde. Altona 1799. 8 Hamburg

und Mainz 1801. 8. Sieh Â§ 283, 3. 20 c. â�� 2) Biographie einer Aeffin Altona.

(Hamburg und Mainz) 1800. 8. Altona 1799. Neue Alle, dtsch. Bibl. 71, 85. â��

3) Reise ins Paulinerkloster im FÃ¼rstenthum Scherau. Hamburg u. Mainz 1801.

8. Neue Allg. dtsch Bibl. 83, 368. â�� 4) Mirabeaus erstes Abentheuer, aus d. Frz. v.

Le Suire Ã¼bers. Frankfurt 1801. 8. â�� 5) Rhapsodische Briefe auf einer Reise in

die Kriiuiu und die TÃ¼rkei. Halle 1818. 8.

6) Reimereien einer KÃ¶chin, mit Zugaben von Kosmeli. Halle 1816. 8. â��

7) Harmlose Bemerkungen auf einer Reise Ã¼ber Petersburg, Moskau, Kiew nach

Jassy. Berlin 1822. 8. â�� 8) Osterblumen (4 ErzÃ¤hlungen: a. Die SecretÃ¤rs.

b. Die zufÃ¤llige Heirath. c. Der Traum, d. Die verwelkte Blume). Halberstadt

1827. 8. â�� 9) Die Waise. Leipzig 1832. II. 8.

16. Johann Karl Christoph Nachtigal. Schriftstellername: Olmur. geb. am

25. Februar 1753 zu Halberstadt, Rektor der Domschule, 1809 Konsistorialrat,

1818 Generalsuperintendent, f am 21. Juni 1819.

a. Mensel, Gel. Teutschl. 5,378f. 10, 348 bis 350. 11,567f. 14,639. 18,800. â��b.

Allg. Lit.-Zeitg. 1819. 2,839. â�� c. Biographie J. K. Ch Nachtigals, von ihm selbst ge-

schrieben und mit einigen seiner Schulreden herausg. v. (J. 6) Hoche. Halber-

stadt 1820. 8.

1) Zion, Ã¤ltestes Drama aus der vorhomerischen Urwelt. Leipzig 1796. 8. â��

2) Einige Winke Ã¼ber Volkssagen und VolkserzÃ¤hlungen: Beckers Erholungen.

1796. H. 163 bis 207. -- 3) Psalmen, gesungen vor Davids Thronbesteigung, Ã¼bers,

und neu bearb. Halle 1797. 8. Auch u. d. Tit.: GesÃ¤nge Davids und seiner Zeit-

genossen nach der Zeitfolge geordnet und neu bearbeitet von J. C. C. Nachtigal.

Erster Band. Leipzig in der Sommerschen Buchhandlung. 1796. 8. â�� 4) Apologen:

Beckers Taschenbuch fÃ¼r 1798 und 1799. â�� 5) Ruhestunden fÃ¼r Frohsinn und hÃ¤us-

liches GlÃ¼ck (mit J. G. Hoche). Bremen 1798â��1804. VI. 8. â�� 6) Volkssagen; nach-

erzÃ¤hlt von Otmar. Bremen 1800. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 63, 96. â�� BeitrÃ¤ge zu

den HalberetÃ¤dter gemeinnÃ¼tzigen BlÃ¤ttern, zur Deutschen Monatsschrift u. s. w.

17. Friedrich August Sehaster, geb. 1764, t am 13. Febr. 1830 als Rektor

der Stadtschule zu LÃ¼ben. â�� Nekrolog 8, 929.

VolksmÃ¤rchen der Schlesien Breslau 1801. 16.

18. Franz Christoph HÃ¶rn, Schriftstellername: J. G. Marquard. geb. am

30. Juli 1783 in Braunschweig, wo er das Karolinum besuchte und bereits als Vierzehn-

jÃ¤hriger Werke drucken lieÃ� (vgl. seine Biogr. S. 71), studierte seit 1799 in Jena die

Rechte und in Leipzig Philosophie, Geschichte und Ã�sthetik, promovierte 1802, wurde

durch Gedike's Berufung 1803 auÃ�erordentlicher Lehrer am grauen Kloster zu Berlin,

1805 ordentlicher Lehrer am Lyzeum zu Bremen, verheiratete sich 1806 mit Rosa

Gedike, nahm 1809 wegen Krankheit seinen Abschied und lebte fÃ¼r sich, meist krank,

aber in regem Verkehre mit Dichtern und Schriftstellern in Berlin. Hier starb er am

19. Juli 1837, in seinen letztenLebensjahrengepflegt von Caroline Bernstein (Â§ 343,1633).

a. Meusel, Gel. Teutcschl. 14,185 bis 187. 18, 211 f. 22Â», 839f. â�� b. GriUparzer,

WerkeÂ« 14,142. - c. (Hitzig) Gel. Berlin. S. 113 bis 115. â�� d. Nekrolog 15, 715. â��

e. (Carol.Bernstein), FranzHorn, einbiograph.Denkmal. Mit Horns Bildnis. Leipz

1839. 399 S. 8. â�� f. Allg. dtsch. Biogr. 1881. 13, 136f. (Schramm-Macdonald).

Briefe an a. K. A. BÃ¶ttiger: Kgl. Bibliothek in Dresden. â�� ,->'. Fouque Berlin

1848. S. 146 bis 159. â�� y. Fanny Tarnow: A. Cohns Autogr.-Kat. 1891. Nr. 618.

1) Raphael von Salvatara, oder der Mann ohne Liebe. Leipzig 1800. (â�� 2. Bd.

von Chn. Wilh. Hahn: Das RÃ¤ubermÃ¤dchen. Leipzig 1798â��1800. Neue Allg.

dtsch. Bibl. 81, 106, vgl. 40, 828. Vergl. Â§ 270, 92. 1). â�� 2) Cypressen von J. G.

Marquard Braunschweig 1800. 8. â�� 3) Einige Worte Ã¼ber die Schauspiele der

Franzosen. Leipzig 1801. 8. â�� 4) Guiscardo der Dichter oder das Ideal, ein Roman.

Leipzig 1801. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 89, 17; wiederh. 1817. 8. â�� 5) Der Einsame,

oder der Weg des Todes. Leipzig 1801. 8 Neue Allg. dtsch. Bibl. 89, 17; wiederh.

1807. â�� 6) Fantastische GemÃ¤lde (die EnthÃ¼llung; der Verkannte; vermischte Ge-

dichte.) Nicht ganz von ihm. Leipzig 1801. 8.; wiederh 1807. â�� 7) Thyestes,

Trsp. des Seneca Ã¼bers, mit Einl. Ã¼ber das Wesen der rÃ¶m. Tragoedie. Penig 1802.

8. - 8) Victors Wallfahrten, Roman. Penig 1802. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 79,

363. â�� 9) F. Gedike, eine Biographie, nebst einer Auswahl aus Gedike's hiut erlassenen
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Papieren. Berlin 1808. Neue Allg. dtech. Bibl. 91, 434. â�� 10) Die Trojanerinnen,

Trsp. des Seneca. Penig 1808. 8.

11) Ã�ber Carlo Gozzis dramat. Poesie, besonders Ã¼ber dessen Turandot nacb

der Schillerschen Bearbeitung dieses Schauspiels; in Briefen. Penig 1808. 8. Neue

Allg. dtech. Bibl. 78, 408. 85, 359. â�� 12) Luna; Taschenbuch auf d. J. 1804 und 5.

ZÃ¼llichau. 8. Darin von HÃ¶rn die Novelle: Der Geist des Friedens. Neue Allg. dtsch.

Bibl. 90, 45; 97, 76. Sieh Nr. 15). â�� 13) Andeutungen fÃ¼r Freunde der Poesie. Ein

Anh. zu dem Taschenb. Luna. ZÃ¼llichau 1804. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 90, 45.

â�� 14) Henrico, Roman. Posen 1804 bis 5. II. 8.; wiederh. 1809. 8. Neue Allg.

dtoch. Bibl. 93, 403. 103,255. â�� 15) Der Geist des Friedens. Phantast. GemÃ¤lde.

ZÃ¼llichau 1804. Neue Allg. dtsch. Bibl. 93, 403. â�� 16) Liebe, Schmerz und Tod;

ein Roman. Posen 1805. 8. â�� 17) Octavio von Burgos; Roman; erster Theil.

TÃ¼bingen 1805. 8. â�� 18) Geschichte und Kritik der deutschen Poesie und Beredt-

samkeit. Berlin 1805. 8. â�� 19) Der Traum der Liebe. Roman. Berlin 1806. 8. 1810.

20) Philosophische Fragmente Ã¼ber Leben und Wissenschaft, Kunst und

Religion. Berlin 1807. 8.. â�� 21) Otto; Roman. Bremen 1810 8. â�� 22) Nero,

histor. GemÃ¤lde. Leipzig 1810. 8. â�� 23) Kampf und Sieg; Roman. Bremen 1811.

U. 8. Vergl. Â§ 290, 1. 94) I. S. 142 f. â�� 24) Tiberius, histor. GemÃ¤lde. Leipzi?

1811. 8. - 25) Latona; Ã¼nterhaltungsschriften. Berlin 1811 und 12. II. 8. â��

25a) Einige Worte Ã¼ber die Schauspiele der Franzosen. Jena 1812. 8. â�� 26) Die

schÃ¶ne Literatur Deutschlands wahrend des 18. Jahrh. Berlin 1812 und 18. II. 8.

â�� 27) Das Leben Friedrich Wilhelms des GroÃ�en. KurfÃ¼rsten von Brandenburg.

Berlin 1814 8. â�� 28) Friedrich der Dritte, KurfÃ¼rst v. Brandenburg, erster KÃ¶nig

v. PreuÃ�en. Berlin 1816. 8. â�� 28a) Â§ 290, 1. 62 und 63. â�� 29) Leben und Liebe;

Novelle. Berlin 1817. 8.

30) Die Dichter. Roman. Berlin 1817 bis 18. III. 8. Diesen Roman liebte

HÃ¶rn selbst am meisten, s. Umrisse S. 264. â�� 31) Freundliche Schriften fÃ¼r

freundliche Leser. NÃ¼rnberg 1817 bis 20. H. 8. â�� 32) Novellen. Berlin 1819 bis

20. II. 8. Becks Repert. 1819, 3, 852. Inh. I: Der ewige Jude. Darnach: Wilh.

Jemand, Der ewige Jude. Didakt. TragÃ¶die. Iserlohn 1831. 156 S. Becks Rep.

1833. 4, 218. Die diamantene Kutsche. Mitternacht. 2. Bd. auch = Romantische

ErzÃ¤hlungen. Becks Repert. 1820. l, 359. Inh.: Beatrix. Verirrung und Strafe.

Reue und Vergebung. â�� 33) umrisse zur Geschichte und Kritik der schÃ¶nen

Literatur Deutschlands 1790 bis 1818. Berlin 1819. 8. Becks Repert. 1819, 3, 271.

1822, 4, 28, wiederh. mit NachtrÃ¤gen 1821. Darin S. 329f.: Momente aus meinem

literar. Leben. â�� 34) C. M. Wieland's Briefe an Sophie von La RÃ¶che 1820.

Â§ 223. A. f. â�� 35) Bertha, oder Liebe und Ehe. Roman. Berlin 1819. 309 S. 8.

Becks Repert. 1820. 2, 39. (EinfluB Goethes). Wiederh. 1821. Vgl. Nachtr. zu

den Umrissen S. 304 bis 306. â�� 36) Gedichte. Berlin 1820. 158 S. 8. Becks

Repert. 1820. 3, 124. â�� 37) Nachtrage zu den Umrissen (Nr. 33). Berlin 1821. 8.

Darin S. 329 f. Momente aus meinem literar. Leben. â�� 38) Deutsche Abend-

unterhaltungen. Kleine Romane und Biographien. Berlin 1822. 8. Becks Repert.

1822. 3, 277. Darin S. 193 bis 274 Erinnerung an Johann von Besser wieder

abgedr. aus dem Frauentaschenbuch fÃ¼r 1819, S. 56 bis 113. â�� 39) Die Poesie

und Beredsamkeit der Deutschen von Luthers Zeit bis zur Gegenwart. Berlin

1822-29. IV. 8. Becks Repert. 1822. 4, 30. 1824. 2, 272 bis 275.

40) Shakespeare's Schauspiele erlÃ¤utert. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1823 bis 31.

V. 8. Becks Repert. 1823, l, 210. 1825, 2,199 bis 201. â�� 41) Beruhigung und Er-

hebung; ErzÃ¤hlungen und Lebensbeschreibungen. Berlin 1824. 8. â�� 42) Dichter-

charaktere und biograph Skizzen vermischter Gattung. Berlin 1829. 8. â�� 43)

Fortepiano; kleine heitre Schriften. Iserlohn 1881â��32. III. 8. III. Teil a. u. d. T.:

Heitere SpaziergÃ¤nge. Vgl. Becks Repert. 1833. 4, 284. â�� 44) Mai und September;

Sammlung von Novellen, Skizzen, Biographien, GesprÃ¤chen, Fragmenten, Kritiken

und Gedichten. Iserlohn 1833. II. 8. â�� 45) Wein und Ã¶l. ErzÃ¤hlungen, Charak-

teristiken, Umrisse und Bilder. Dresden 1836. 326 S. Inh.: a. Der Interessante,

eine Novelle, b. Weibliche Bildung, c. Erinnerungen an Klopstock und Goethe,

d. Bilder und Szenen aus meinem Leben (vorher in der Abendzeitung). â�� 46) Psyche.

Aus Fr. Horns NachlaB ausgewÃ¤hlt von G. Schwab und Friedr. FÃ¶rster. Mit dem

Bildnis des Verf. Leipzig 1841. III. 16. Vgl. Gersdorfs Repert. 31, 563f.

19. Ludwig August Kahler, Schriftstellemame: Filibert, geb. am 6. MÃ¤rz

1775 zu Sommerfeld in der Neumark, besuchte seit 1786 die FÃ¼rstenschule zu St.

Afra in MeiÃ�en, seit 1791 die Schule zn Sorau, studierte seit 1798 in Erlangen
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Theologie, wurde 1796 Hauslehrer auf dem Schlosse Buttenheim in Franken, nach

einem halben Jahre bei dem Erbherrn seiner Vaterstadt, v. Beerfeld, und im Ok-

tober Adjunkt des Pastors Jungnickel zu Canig bei Guben in der Niederlausitz,

1809 Arcnidiakonus zu Kottbus, 1819 Prof. und Konsistorialrat zu KÃ¶nigsberg,

am 12. Februar 1843 in Ruhe gesetzt und siedelte im Mai desselben Jahres nach

Wogenab am Haff aber. Dort starb er am 5. November 1855.

Meusel 18. 289 bis 291. 23, 70f. â�� L. A. Kahler, Mittheilungen Ã¼ber sein

Leben und seine [zahlreichen theolog, und historischen] Schriften von seinem Sohne

8. A. Kahler. KÃ¶nigsberg 1856. VIII. 154 S. 8.

1) Graf Friedrich v. Werben. Ein Roman von Filibert. Leipzig 1802. II. 8.

Neue Allg. dtsch. Bibl. 91, 347. â�� 2) Athanasia. Denkmal der persÃ¶nlichen Zu-

sammenkunft des Kaisers Alezanders von RuÃ�land und KÃ¶nig Friedr. Wilhelms III.

Leipzig 1802. 60 S. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 74, 201. â�� 3) Bauer Martin der

MÃ¶rder. Ein Roman. Leipzig 1803. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 87, 224. â�� 4) Her-

mann von LÃ¶beneck oder GestÃ¤ndnisse eines Mannes. Leipzig bey J.G.GÃ¶schen.

1805 bis 6. in. 8. â�� 5) Theodore von Mannstein. Leipzig 1808. U. 8. â�� 6) Die

drey Schwestern. Novelle: Taschenb. Minerva f. 1811. S. 11378. Heyse-Kurz,

Novellenschatz. Band 11. â�� 7) Domingo (Gedicht): Minerva f. 1812. S. 125/64.

â�� 8) Jungfer Pathe. Novelle: Minerva fÃ¼r 1818. S. 205/74. â�� 9) SchÃ¶n-Lieschen:

Beckers Taschenbuch zum geselligen VergnÃ¼gen fÃ¼r 1814. S. 297 bis 354.

10) Die Erbschleicherin. Novelle: Minerva fÃ¼r 1815. S. 289 bis 356. â��

11) Der neue Blaubart: Taschenbuch zum geselligen VergnÃ¼gen fÃ¼r 1816. S. 133

bis 192. - 12) Gustav Waea: Minerva fÃ¼r 1816. S. 245 bis 286. â�� 13) Die BrÃ¼der:

L. Th. Beckers Rosen und Dornen. NÃ¼rnberg 1817. Bd. 2. â�� 14) Geschichte der

ersten Wiedererhebung des Hauses Oranien in den vereinigten Niederlanden. 1672:

Minerva 1817 und 1818. â�� 15) In welchem Alter steht jetzt die Menschheit?

Minerva fÃ¼r 1820. S. 279 bis 324. â�� 16) Epheuranken. Leipzig 1819. VI, 391 S.

8. Enth. Nr. 6); 8); 9); 10); 11); 12); 13); letzteres StÃ¼ck mit geÃ¤ndertem Schlui.

â�� 17) Briefe griechischer Frauen Ã¼ber Frauensitte. Uebersetzt von Ludwig August

Kahler: Minerva fÃ¼r das Jahr 1824. S. 261 bis 27G. â�� 18) Der Tag des Gerichts

und der ewigen AussÃ¶hnung. Eine christliche Dichtung. KÃ¶nigsberg 1829. 8.

20. August Wichmann, Sohn Chn. Aug. W.'s, (Â§ 257, 16) geb. am 9. Nov.

1776 in Leipzig, BuchhÃ¤ndlergehilfe in KÃ¶nigsberg, Wien und Triest, bereiste

Italien; in Leipzig Sprachlehrer; 1803 bis 1804 Verleger (Burdachs DiÃ¤tetik),

wieder Sprachlehrer, 1806 Dolmetscher der franz. und Italien. Sprache, 1810

Landstuben-Steuer-Einnehmer; 1816 Inspektor beim Theater und Schauspieler in

Leipzig, 1820 in Mannheim, Mainz, 1823 bis 1824 Redakteur der Karlsruher

Zeitung, t am 7. Mai 1824 in Karlsruhe an der Auszehrung.

Meusel 8, 486 f. 16, 213. 21, 536 f. â�� Schmidts N. Nekrolog der Deutschen

1824, H. 2, S. 1141 f.

1) Babet von Etibal, frei nach d. Frz. des Abbe de Latour (Mad. de Charrier).

Leipzig 1799. 8.; Neue Ausg. 1807. â�� 2) Hermsprung oder Adelstolz und Menschen-

werth. Roman a. d. Engl. (Hermsprung; or, Man Ã¤s he is not). Liegnitz und

Leipzig. 1799. II. Neue Allg. dtsch. Bibl. 62, 78. â�� 3) Leben des blinden Franz

Adolf Sachse, von ihm selbst diktirt und bearbeitet. Gera 1801. U. 8. Neue

Allg. dtsch. Bibl. 72, 534. Vgl. Â§ 278, 4, 10 und Gersdorfs Repert. 3, 239. â�� 4)

Das Labyrinth des Lebens. Eine Biographie aus Eduard Lehrbachs Hinterlassen-

schaft. Erster Teil. Leipzig 1802. 8. â�� 5) Drey MÃ¤nner fÃ¼r Einen. Lustspiel in

5 A. nach Picard. Leipzig 1803. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 87, 56. â�� 6) FÃ¼nf Er-

zÃ¤hlungen (a: Die Reise nach Venedig. â�� b: Die Brieftasche. â�� c: Das Aben-

theuer in den Apenninen. â�� d: Alix von Salisbury. â�� e: Die Messe von Udine).

Heidelberg 1823. 8.; Zw. A. 1824. BeitrÃ¤ge zu v. Erlachs Charis u. s. w.

21. Benjamin Silber. Schriftstellernameu: Karl Sebald, Eduard Blum,

geb. am 29. Dezember 1772 in Waldheim, sÃ¤chs. Offizier seit 1798, r als Major

und Kassierer beim Soldaten-Knaben-Institut zu Annaberg am 7. April 1821.

Leipz. Repert. 1821, II, 231. Meusel, Gel. Teutechl. 15, 436. 20, 397. 482 f.

1) Die getÃ¤uschte Liebe, eine Autobiographie von Ed. Blum. Weiienfels 1802

8.; wiederh. Die getÃ¤uschte Xanthippe oder der zerstÃ¶rte Hausfriede. WeiÃ�enfels

1805. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 81, 101; 101, 69. â�� 2) Das Titelkupfer. Ein
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Roman. Freiberg 1802. II. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 90, 56. â�� 3) Die sieben

Sonntage. Freiberg 1803. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 89, 506. â�� 4) Leben Oliver

Cromwells, Protektors von England. Leipzig 1804. II. 8.; wiederh.: 1807. 1815.

1817. 1820. â�� 5) Johann Friedrich der GroÃ�mÃ¼thige, ChurfÃ¼rst von Sachsen. Ein

histor. Trauerspiel aus den Zeiten der Reformation. Mit vier Pausen. Leipzig 1804.

8.; wiederh. 1818. 8. Vgl. Â§ 242, 20) 4c = Band IV. S. 697. â�� 6) Opiate in

kleinen ErzÃ¤hlungen. Freiberg 1804 bis 5. UI. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 96, 305.

â�� 7) Richard und Angelika. Leipzig 1805. II. 8. â�� 8) Johanne und Albertine

oder die Nebenbuhlerinnen. Berlin 1806. II. 8. â�� 9) ErzÃ¤hlungen 1820. 8.

22. Johann Christian Daniel Salchow, Schriftstellername: Gustav StellÂ»,

geb. am 10. August 1782 in GÃ¼strow, besuchte die dortige Domschule, studierte

in Jena Rechte, promovierte 1801 und habilitierte sich daselbst, wurde 1810 ord.

Prof. in Halle und starb dort am 22. November 1829. â�� Nekrolog 7, 770f. und

1830. l, 150. Nationalzeitung der Deutschen 103, S. 828.

1) Das Brandmal oder Ugolinos Lebenswanderungen. Jena bey Wolfgang

Stahl 1802. 319 S. 8. â�� 2) Die Jesuiten. Eine Arabeske. Jena 1802: 8. Neue

Allg. dtsch. Bibl. 102, 328. â�� 3) Scenen aus dem akademischen Leben. Jena 1802

bis 4. II. 8. â�� 4) Rudolfin. Ein Roman fÃ¼r wenige Leser. Jena 1808. 8. Neue

Allg. dtsch. Bibl. 89, 28. â�� 5) ErzÃ¤hlungen. Jena 1803. II. 8. Enth. a: Das

Brandmahl, b: Der zweite Moritz und Amalia, oder Liebe und Trennung. Neue

Allg. dtsch. Bibl. 80, 345.

23. Theodor Heinrich Friedrich, geb. am 30 Oktober 1776 zu KÃ¶nigs-

berg in der Neumark, wo sein Vater Apotheker war, besuchte die dortige Stadt-

schule, seit 1791 Lehrling in einer Weinhandlung zu Stettin, besuchte aber schon

nach einem halben Jahre das Gymnasium in Stettin und Berlin und studierte

seit 1798 in Frankfurt a. d. 0. die Rechte, wurde preuÃ�. Regierungsrat zu Bialy-

stock, 1806 Oberlandesgerichtsrat zu Stettin, trat 1813 als JÃ¤ger in das LÃ¼tzow'sche

Freikorps, lebte nach dem Frieden fÃ¼r sich in Berlin, Wien und seit 1817 in

Hamburg; hier stÃ¼rzte er sich am 12. Dezember 1819 in die Elbe. â�� Meusel 17,

627. 22, 286. â�� SchrÃ¶der 2, 393.

1) Deutschland und Freiheit, ein Gedicht. Berlin 1808. 8. â�� 2) Hypochondrie.

Lustspiel in 5 Akten. Berlin 1809. 8. â�� 3) Die Baste des Socrates, oder: Das

Tribunal unserer lieben Frauen. Lustspiel. Berlin 1809. 8. â�� 4) Vetter Kuknck.

Lustspiel in 4 A. Berlin 1811. 8 ; Neue Auflage Berlin 1816. 143 S. 8. â�� 5) Saty-

rischer Feldzug in einer Reihe von Vorlesungen, gehalten zu Berlin im Winter

1818 bis 1814; nebst einer Zueignungsschrift an den Einsiedler zu Elba. Berlin 1814.

III. 8.; wiederh. 1815. 1817. â�� 6) Zweiter satyr. Feldzug mit humoristischen Ab-

schweifungen; nebst einem Zueignungsschreiben an den Oberlieferanten und ge-

heimen Finanzagenten Herrn Abr. Dav. Wallfisch. Berlin 1815. 8.; Zweite Aufl. 1817.

â�� 7) Dritter satyr. Feldzug, nebst Zueignungsschreiben an das kritische Orakel zu

Neu-Ephesus. Berlin 1816.; Zw. A. 1817. â�� 8) Deutsche Volkstracht oder Ge-

schichte der Kleiderreformation in der Residenzstadt Flottleben. Berlin 1815. 12. â��

9) Konnexionen oder der Weg zum Amte. Lustspiel in 5 A. Berlin 1815.

10) Julius von Medicis, oder Liebe, Rache und Freiheit. Trauerspiel in 5 A.

Berlin 1815. â�� 11) Der GlÃ¼ckspilz und die GlÃ¼cksritter. Lsp. in 5 A. Berlin

1816. 8. â�� 12) Gedichte. Berlin 1816. 8. â�� 18) Satyrischer Zeitspiegel, eine

Erbauungsschrift in zwanglosen Heften fÃ¼r Freunde des Witzes und des lachenden

Spottes. Berlin 1816â��17. 7 Hefte. 8. - 14) Almanach lustiger Schwanke fÃ¼r die

BÃ¼hne. Berlin 1816. 8. Zw. A. 1817. â�� 15) Feigen, hg. von G. Lotz. 1. KÃ¶rbchen.

Hamburg 1818. 12. â�� 16) Sardellen fÃ¼r satyrische NÃ¤scher. Hamburg 1818. 8. â��

17) NobilitÃ¤ten oder Scenen aus der hÃ¶heren Welt; Beitrag zu den Sardellen.

Leipzig 1818. 12. â�� 18) Dialogische Turnspiele; d. i. erbauliche GesprÃ¤che zwischen

SpÃ¶ttern und ernsthaften Leuten Ã¼ber allerlei Dinge. Berlin 1819. 12. â�� 19) Er-

zÃ¤hlungen und MÃ¤rchen aus dem Reiche des Wunderbaren und Schauerlichen.

Berlin 1819. 8. â�� 20) Phalaena oder Leben, Tod und Auferstehung. Mit einem

biogr. Vorwort von K. G. PrÃ¤tzel. Altona 1821. 8. Vgl. Â§ 834, 808.

24. Die Zauberdose. Ein MÃ¤rchen von Fritz MÃ¶hbe. Ronneburg und Leipzig

bey Aug. Schumann 1804. 258 S. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 101, 73.
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25. Karl Fr. Stein, Schriftstellername: Georg Schiller, war Kaufmann in Berlin.

1) Drillingskinder meiner Muse. ErzÃ¤hlungen. Hamburg 1803. 8. â�� 2) Alber-

tine von Wackerbarth. ErzÃ¤hlungen. Hamburg 1806. â�� 3) Der Sonderling als

Ehestandskandidat, Lsp. in 4 A. Berlin 1807. 8. â�� 4) ErzÃ¤hlungen. Berlin 1808.

8. â�� 5) Abenteuer des jungen Herren von Wackerbarth. Hamburg 1808. 8.

Altenburg 1810.

20. Karl Stein, Schriftstellernamen: Gustav Linden, K. Jents, geb. am

23. Juni 1773 zu Neubrandenburg in Mecklenburg-Strelitz, 1815 GroÃ�herzogl.

Sachs.-Weimarischer Rat und Professor, spÃ¤ter preuÃ�. Hofrat in Berlin. Hier

starb er im Februar 1855. â�� Meusel 14, 442. 15, 532 f, 20, 597 bis 99. - (Hitzig)

Gel. Berlin S. 276 f.

I) Amoena, die Braut eines Verbrechers. Posen 1804. II. 8. Neue Allg.

dtsch. Bibl. 101, 65 â�� 2) Ludmilla, das schÃ¶ne HussitenmÃ¤dchen; eine romant.

Darstellung aus der Wirklichkeit der Vorzeit. Posen 1805. II. 8. 1809. â�� 3) Histor.-

romant. GemÃ¤lde in dramat. Form. Posen 1805. 8.; 1809. 8. (a: Simon Matern, der

furchtbare RÃ¤uberhauptmann, b: Das Grab der Mutter c: Die ZurÃ¼ckkunft desFÃ¼rsten).

â�� 4) Die ZnrÃ¼ckkunft des FÃ¼rsten. Lustspiel in l A. Posen 1805. 8. â�� 5) Die SchÃ¤del-

lehre, Lustspiel in l A. Berlin 1805. 8. â�� 6) Die UnergrÃ¼ndlichen. Roman. Berlin 1806.

8. â�� 7) Der Sohn des Krieges. Dessen Leben bis nach dem Frieden von Tilsit und bis

z. J. 1808. Mehr als Roman. Posen und Leipzig 1808. II. 8. â�� 8) Ein Tag in der

Hauptstadt. Lustspiel in 3 A. Berlin 1807. 8. â�� 9) Die Nymphe der Spree, Lsp. in l A.

Berlin 1807. 8. â�� 10) Herr von Schulterbein und sein Peter. Roman. Berlin 1807. 8.

II) Der neue Proteus, Lsp. in 4 A. Berlin 1808. 8. â�� 12) Die Wachsfigur,

joviale ErzÃ¤hlung. Berlin 1808. 8. â�� 18) Ernst und Scherz im Wechsel. ErzÃ¤h-

lungen und Schwanke fÃ¼r das grofle Publikum. Berlin 1809. 8. â�� 14) Die Bundes-

genossen, Lsp. in 4 A. Berlin 1810. 8. â�� 15) Die zweite Heirath, Lustspiel in

5 A. Amsterdam 1809. â�� 16) Die Probe, Lustspiel in 5 A. Amsterdam 1809. â��

17) Die Wahl. Lustspiel in 5 A. Amsterdam 1809. â�� 18) Der Herr Nachbar,

eine Sammlung von ErzÃ¤hlungen. Berlin 1809â��10. II. 8. 1811. â�� 19) Ivar, KÃ¶nig

der NormÃ¤nner, Trsp. in 5 A. Berlin 1811. 8. Auch: Dtsch. SchaubÃ¼hne. Augs-

burg. Bd. 12. â�� 20) Der Hauanarr. Roman. Berlin 1811. II. 8.

21) Der rechte Mann, Lsp. in 3 A. Berlin 1811. 8. â�� 22) Die beiden Arle-

quine. ErzÃ¤hlung. Berlin 1811. 8 â�� 23) Der Gasthof zur silbernen Taube. Ein

komischer Roman. Leipzig 1812. 8. â�� 24) Ein Buch fÃ¼r die Winterabende. Er-

zÃ¤hlungen. Berlin 1812. 13. 19. III. 8. III. T. auch u. d. T. Abendstunden. â��

25) Kirschen. ErzÃ¤hlungen. 1. Bdchen. Berlin 1814 (1818). â�� 26) Die Ver-

schleyerte, Roman. Berlin 1814. 8. â�� 27) Der Luftgeist, Roman. Berlin 1816. 8.

Nachdr. Wien 1816. - 28) Bunte Bilder. ErzÃ¤hlungen. Berlin 1817 und 18. II.

8. â�� 29) Die beiden HofrÃ¤the oder die wunderbare FÃ¼gung des Schicksals. KÃ¶m.

Roman. Berlin 1818. 8. â�� 30) Der Nothhelfer, kom. Roman. Berlin 1818. 8.

31) Thalia, BeitrÃ¤ge fÃ¼r die deutsche SchaubÃ¼hne. Berlin 1818 8. Enth. a.:

Der FrÃ¼hlingsabend, Scbausp. in 4 A. â�� b: Der goldene LÃ¶we oder des Schicksals

TÃ¼cke, Lsp. in 4 A. â�� e: Garrick, dramat. Gem. in f A, aufgef.: Berlin 1817 August 19

(Abendzeitung 1817 Nr. 212). â�� 32) Bruder Sausewind, Roman. Berlin 1819. 328 S.

8. (Gab Devrient den Stoff zu â��Richards Wanderleben"). â�� 33 Abendschwingen.

Kleine Romane und ErzÃ¤hlungen. Berlin 1820. 8. â�� 34) Der kÃ¼hne Hirt oder:

Die Befreiung des Vaterlandes, Rom. in 3 Buch. Berlin 1820. 8. - 35) Deutsches

Theater. Berlin 1820. 8. a: Die armen Maler, Lustspiel in l A., aufgef.: Berlin 1818

Oktober 10: Wiener Burgtheater 1819 Februar 11; Dresden 1819 MÃ¤rz 19; b:

Shakespeare's Bestimmung. Schauspiel in l A., aufgef.: Berlin 1819 Januar 12 (Ge-

sellschafter 1819. Nr. 17); Wiener Burgtheater 1819 April 30; c: Der GÃ¼nstling.

Seh. in 8 A.; d: Das Loch in der ThÃ¼r, nach Stephanie d. j. neu bearbeitet. (Â§ 215,

17. 24). Aufgef.: Dresden 1819 November 30 (Abendzeitung 1819. Nr. 297). -

36) Abenderheiterungen. Kl. Romane, ErzÃ¤hlungen und Schwanke. Berlin 1820. 8.

(a: Die Wolfsjagd; b: Gleich und gleich; c: Der Nachdrucker; d: Der Anspruch-

lose; e: Der fremde Lord; f: Die lebenden Bilder; g: Das Dampfschiff; h: Der

Gottesbote; i: Der Taschenspieler und die Bauern). â�� 37) Der Wunderring:

Kotzebue's Almanach dramat. Spiele. 19. Bd. Leipzig 1821. â�� 38) Die Stecken-

pferde, kom. Roman. Berlin 1822. 8. â�� 39) Die Querstriche, Roman. Berlin

1822. 8. â�� 40) Robert der Wildfang, Roman. Berlin 1823.
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41) Die Wanderer, kleine Romane, ErzÃ¤hlungen und Sagen. Berlin 1823. 8.

Becks Repert. 1823, 4, 192. â�� 42) Gleich und Gleich, komischer Roman. Berlin

1824; s. Nr. 36) b. â�� 43) KÃ¶nig Gundobald und sein GÃ¼nstling, histor. Roman

aus dem ersten Zeitraum des Mittelalters. Berlin 1825. 8. â�� 44) Das Blumen-

kÃ¶rbchen, Sammlung von ErzÃ¤hlungen. Berlin 1828. 8.

AuÃ�erdem historische Werke und LehrbÃ¼cher, â�� Von ihm ist das einst viel-

gesungene Lied: .Freunde, wÃ¤hlt euch einen Talisman'. Vgl. Hoffmann

von Fallersleben: Unsere volksthÃ¼mlichen Lieder4. Nr. 460.

27. Johann Ernst Wagner, geb. am 2. Februar 1769 in RoÃ�dorf bei Mei-

ningen, wurde von seinem Vater, einem Prediger, fÃ¼r die UniversitÃ¤t vorbereitet

und studierte die Rechte in Jena, erhielt dann die Stelle eines Gerichtsaktuara,

PrivatsekretÃ¤rs und Verwalters des Freiherrn v. Wechmar in RoÃ�dorf und wurde

durch Jean Pauls Vermittelung 1805 KabinetssekretÃ¤r des Herzogs von Meiningen.

Als solcher starb er am 25. Februar 1812.

Morgenblatt 1807. S. 27. 63. u. o. 1808. Nr. 262. 1812. Nr. 217 f. 1813. Nr. 54.

â�� Fr. Mosengeil, Briefe Ã¼ber den Dichter E. Wagner. Schmalkalden 1826. II. 8.

Becks Repert. 1826. 4, 201 f. â�� Ludwig Bechstein, Mittheiluugen aus dem Leben

der Herzoge zu Sachsen-Meiningen und deren Beziehungen zu MÃ¤nnern der Wissen-

schaft. Halle, C.E. M. Pfeffer. 1856. 8. S. 254 bis 258. 267 bis 269. - P. Nerrlich, Jean

Paul. Berlin 1876. S. 260 f. â�� Allg. dtsch. Biogr. 1896. 40, 486 bis 489 (L. Fr an k el).

1) Wilibald's Ansichten des Lebens. Ein Roman in vier Abteilungen. Mei-

ningen und Hildburghausen 1805. II. 8. (XVI, 248. 350 S.). Zweite Aufl. Hild-

burghausen 1809. II. 8. Dritte Aufl. Leipzig 1822. II. 8. Schriften. Bd. l, 2; mit

Bildnis. Vierte Aufl. Leipzig 1852. FÃ¼nfte Aufl. Leipzig 1854. VIII, 400 S. 8. â��

2) Wilibald's neue Ansichten des Lebens. GieBen (Arnatadt) 1807. 8. Schriften

Bd. 2. Morgenbl. 1807 Nr. 10. Intellbl. â�� 3) Die reisenden Maler; ein Roman.

Leipzig 1806. 11.217 und 233 S. 8.; 1007â��1810. 1820. Schriften 3.4. â�� 4) Reisen

aus der Fremde in die Heimatb. Erster Band. Mit dem Bildnisse des Heraus-

gebers und einer wichtigen SchluÃ�beylage zum zehnten Briefe. Hildburghausen

1808. 4 Bl. und 476 S. 8.; wiederh. Leipzig 1818. 8. Zweyter Band. Nebst

einem Kupfer- und Notenblatt. TÃ¼bingen 1809. 3948. 8. Schriften 7. 8.; Dritte

Aufl. 1854. 287 S. 16. Morgenbl. 1808. Nr. 68. â�� 5) Ferdinand Miller. Ein

Roman. TÃ¼bingen 1809. 8. â�� Nachdruck: Wien 1815. 206 S. 8. Schriften Bd. 6.

6) Historisches ABC eines vierzigjÃ¤hrigen hennebergischen FibelschÃ¼tzen.

Ein Anhang zu den Reisen aus der Fremde in die Heimath. TÃ¼bingen 1810. 8.

Schriften Bd. 10. Vergl. (Wilh. Grimm): Heidelberger Jahrb. 1810. 5, 2. 371.

R. Steig, Zu den kleineren Schriften der BrÃ¼der Grimm: Zs. f. dtsch. Philol. 1896.

29, S. 195f. â�� 7) Isidora. Ein Roman in drey BÃ¼chern. TÃ¼bingen 1812. 383 S. 8.

(vgl. Litbl. zum Morgenblatt 1813. Nr. lll. Schriften Bd. 5.

8) Ernst Wagner's sÃ¤mmtliche Schriften. Ausgabe letzter Hand, besorgt von

Friedrich Mosengeil. Leipzig, bei Gerhard Fleischer. 1827 bis 28. XII. 16.; Neue

A. 1852. XII mit Bildnis. Enth. I bis II: Nr. 1) und 2). - III bis IV: Nr. 3).

â�� V: Nr. 7). - VI: Nr. 5). - VII bis VIII: Nr. 4) - IX: Der Reisen aus der

Fremde in die Heimath dritter Theil. â�� Der Wald von Myra. â�� X: Nr. 6). â��

XI bis XII: Lebensgeschichtliche Nachrichten; Mittheilungen aus dem

handschriftlichen NachlaÃ�, a: FrÃ¼here poetische Versuche. â�� b: Thalheim, oder

die Liebe auf der wÃ¼sten Insel. â�� c: Briefe des Herzogs August von Sachsen-

Gotha. â�� d: Briefe von Jean Paul. - e: Briefe von Verschiedenen (Fichte u. a).

â�� f: Zwei BruchstÃ¼cke aus Wagner's .Jesus von Nazareth; eine Harmonie der

vier Evangelien, fÃ¼r Freunde der Religion'. â�� g: Wagner's Briefe an den Freiherrn

von TruchseÃ� â�� 9) SÃ¤mmtliche Schriften. Dritte Aufl. Leipzig 1853 bis 55. VI.

16. Enth. I: Nr. 1) und 2). - II: Nr. 3). - III: Nr. 7) und 5). â�� IV: Nr. 4). â��

V: Wald von Myra; Nr. 6). â�� VI: Leben und Briefe.

28. Johann Georg Jonathan Schuderoff, geb. am 24. Oktober 1766 in

Gotha, studierte in Jena; 1790 Prediger in Drakendorf, 1797 Diakonus und 1805

Archidiakonus in Altenburg, 1806 Superintendent in Ronneburg, 1836 Geh. Eonsi-

storialrat, 1839 des Amtes enthoben, 1840 wieder eingesetzt, t am 31. Oktober 1843.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 7, 341. 11, 685. 15, 387f. 20, 303 bis 306. â��

b. Nekrolog 21, 943 bis 952.
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1) Die MÃ¤rtyrer der Liebe (Roman). Hrsg. v. J. S. Berlin 1805. VHI, 212

S. 8. Entb. a: Rechtern's letztes Lebensjahr (in Briefen). â�� b: Karolinens Brief-

wechsel. â�� 2) Richard und Augusta. Ein Roman in Briefen. Schneeberg 1805. 8.

â�� 3) Badebelustigungen. TÃ¼bingen und Stuttgart 1810. 8. â�� 4) Ehrenrettung

der Protestanten gegen J. Ch. Aretins Beschuldigungen im Morgenboten und der

Schrift: .Plane Napoleons und seiner Gegner' [Â§293, V. 28. 9]. Leipzig 1810. 8. â��

5) Nebenstunden. Ronneburg 1823 bis 25. II. 8. Becks Repert. 1823, 4, 462. â��

6) Â§ 293, II. 3. 29) = Band VI. S. 222. AuÃ�erdem Predigtsammlungen, homi-

letische, kirchenrechtlicbe und religiÃ¶s-philosophische Schriften. Vgl. Neue Alk'.

dtsch. Bibl. 2, 488 bis 495; 24, 118.

29. Johannes Ignatz Weltzel, geb. am 24. Oktober 1771 zu Johannisberg im

Rheingau als Sohn armer Winzerleute, besuchte 1783 das Gymnasium in Krenznach,

dann in Mainz. Die Kosten fÃ¼r Leben und Unterricht erwarb er sich hier durch

Unterrichten jÃ¼ngerer Kinder. Seine Studien auf der UniversitÃ¤t daselbst unterbrach

die Mainzer Clubistenzeit, er setzte sie fort in Jena und seit 1796 in GÃ¶ttingen. In

der Erkenntnis, daÃ� er fÃ¼r die zÃ¼nftige Gelehrsamkeit nicht tauglich sei, kehrte er

nach Johannisberg zurÃ¼ck, besuchte im Sommer 1797 die Schweiz, trat 1798 als

Commissaire du Directotre ezecutif des Kantons Ottersberg bei Kaiserslautern in

franzÃ¶sische Dienste, wurde 1799 ComniiBsaire bei der Mnnizipalverwaltung des

Kantons Germersheim und kÃ¼hlte in diesen Stellungen seine Begeisterung fÃ¼r das

neufrÃ¤nkische Wesen ab. Bei der neuen Ordnung i. J. 1800 verlor er seine Stelle,

nahm keine neue an, sondern gab eine politische Monatsschrift ,Egeria' heraus und

leitete die Mainzer Zeitung. Bei der Errichtung des Kaiserlichen Lyzeums in Main?,

wurde er Professor, gab mit Nie. Vogt seit 1807 die .EuropÃ¤ischen Staatsrelationen'

und seit 1810 das .Rheinische Archiv' heraus, spÃ¤ter in Wiesbaden die Rheinischen

BlÃ¤tter, legte aber deren Leitung 1819 beim ErlaÃ� der Karlsbader BeschlÃ¼sse nieder.

1820 zum Hofrat und Bibliothekar in Wiesbaden ernannt, war er publizistisch thÃ¤tig,

besonders als Mitarbeiter der Allgemeinen Zeitung. Er starb am 10. Januar 1837.

a. Selbstbiographie Nr. 7). â�� b. Meusel, Gel. Teutschl. 16, 183 21, 456f. â��

c. Allgem. Zeitung 1887. Nr. 67 bis 73 auÃ�erordentl. Beilage. â�� d. Nekrolog 15,

67 bis 83. â�� e Scriba, 2, 781 bis 782. - f. Allg. dtsch. Biogr. 1896. 41, 630 bis

635 (W. Sauer).

1) Ã�ber die Bestimmung des Menschen und BÃ¼rgers. Mainz (StrÃ¤ub.) 1800.

8. â�� 2) Lindau oder der unsichtbare Bund. Eine Geschichte aus dem Revolu-

tionskriege. Frankfurt 1805. 315 S. 8. â�� 3) Eugen oder die Feindschaft ans

Liebe. Mainz 1809. 320 S. 8. â�� 4) Denkschrift von Napoleon Bonaparte, und

dessen Ansicht der gegenwÃ¤rtigen Weltlage, aus Berichten vom Northumberland.

Wiesbaden 1814. 8.; Zw. Aufl. 1816 (15). 8.

5) Augustnnd Wilhelmine oder das MiÃ�verstÃ¤ndnis. Wiesbaden 1815 bis!6.

II. 8. 1820. II. 8. â�� 6) Vermischte Schriften. Wiesbaden 1820 bis 21. III. 8. â��

Becks Repert. 3, l, 366f. â�� 7) Das MerkwÃ¼rdigste aus meinem Leben und aus

meiner Zeit. Leipzig (Frankf.) 1821 bis 23. II. 8. Becks Repert. 1821, 2, 365;

1823, 2, 262. â�� 8) Die Rheinreise. Erster Theil. Wiesbaden 1825 8. â�� 9) Napoleon

durch sich selbst gerichtet. Frankfurt 1829 8. â�� 18) Scherz und Ernst, zur Charac-

teristik unserer Zeit. Frankfurt 1830. 8. â�� 11) Geschichte der Staatswissenschaft.

Stuttgart 1831 bis 33. II. 8. â�� 12) Briefe vom Rhein. Leipzig u. Stuttg. 1Â»34. 8.

30. Johann Heinrich Christoph Yogier, Schriftstellername: H. GlOTer,

geb. am 5. MÃ¤rz 1772 zu Hessen im Braunschweigischen, studierte in HelmstÃ¤dt

Medizin seit 1792 (besonders von Beireis begÃ¼nstigt), 1794 auch ein Halbjahr in

Jena, promovierte in HelmstÃ¤dt und wurde als Arzt in Braunschweig vereidigt,

unterstÃ¼tzte dann seinen Vater in seiner ThÃ¤tigkeit als Wundarzt in Hessen und

lieÃ� sich 1804 als Arzt in Halberstadt nieder, gab verschiedene Zeitschriften

heraus und grÃ¼ndete 1809 eine Buchhandlung mit W. KÃ¶rte (der 1817 ausschied),

verlegte diese spÃ¤ter nach Potsdam und starb dort am 3. Februar 1836.

a. Meusel, Gel, Teutschl. 16, 103f. 21, 237. â�� b. Nekrolog 14, 140 bis 142.

1) Georg Herrmann, eine wahre Geschichte von Dr. V. Leipzig 1805. Ã¶. â��

2) Clara Coudray, nach dem Franz, des DelvallÃ¶-Boissiere. Leer 1829. 8. â��'S) Altes

und Neues fÃ¼r Geschichte und Dichtkunst. Mit F. H. Bothe. Potsdam. 1832. 8. â��

4) Gab heraus: Halberstadt. Mittheilgn., eine Wochenschr. Halberstadt 1822f. 8.
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31. Christian Adolph E. Ton Gersdorf, geb. am 3. April 1773 zu Krischa,

Oberlans., diente in der stiebe. Kavallerie. â�� Otto 4, 117.

Reiche-SÃ¶hne, oder die vier FacultÃ¤ten, ein Roman. GCrlitz 1805. 8.

32. Johann Friedrich Facius, geb am 26. Januar 1750 in Coburg. In

seiner Vaterstadt starb er als SÃ¤chs.-Coburgischer Rat und Prof. am Casimiriannm,

dem akadem. Gymnasium, am 21. Juli 1825.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 2, 284 f. 9, 322. 13, 360 f. 17, 547. 22", 104 f.

â�� b. Neuer Nekrolog 1825, 724 bis 746 (E. v. GrÃ¼ner). â�� c. Allg. dtsch. Biogr.

1877. 6, 531 f. (Eckstein).

1) Die zwei Portraite, oder Geschichte meines Landaufenthalts. Coburg 1799.

8. â�� 2) Poezile. Eine Quartalschrift. Coburg 1800 bis 1801. IV. 8. (Darin von

ihm: Harlekin, Posse in l Aufz. Auch besonders erschienen: Der Harlekin, oder:

Es hat alles in der Welt zwey Seiten. Eine Posse in einem Aufzug. Cobnrg

1801. 8. Ohne Vfnamen). â�� 3) Alessio. Ein Roman. Hildburghausen 1810. 8.

33. Georg Christian Sponagel, geb. am 12. August 1763 in LÃ¼neburg,

studierte Rechte; Advokat und Prokurator; 1801 Kammerkonsulent und Advokat

zn Ratzeburg, 1823 dÃ¤n. Justizrat; t am 27. Februar 1830 auf seinem Gute

Rondeshagen bei Ratzeburg.

a. LÃ¼bker 573. 885. â�� b. Nekrolog 8, 188 bis 191. â�� c. Becks Repert. 1830,

I, 473. - Vergl. Â§ 294, 27.

1) Meine viertÃ¤gigen Leiden im Bade zu Pyrmont. In Briefen an einen Freund.

Eine BrunnenlectÃ¼re in vier Portionen zu lesen, wenn der Arzt den Mittagsschlaf

untersagt hat. Hannover 1809. 8.; Zw. Aufl. Hann. 1814. 8.; Dritte Aufl. Pyrmont

1824. 8. â�� 2) Des Vetters Feldzug in die SeebÃ¤der von Doberan. Hannover 1826.

377 S. 8. Nachtrag dazu: 1827. â�� 3) Das Hafermus, nach Hebel: Ratzeb.

Intelligenzbl. 1809, St. 27. Der Peter in der Fremde, nach GrÃ¼bel: daselbst, St. 52:

34. Friedrich Ferdinand Hempel, Schriftstellernamen: Feregrinus Syntax,

Spiritus Asper, Nestorius, Fr. Cebes, SimpliclssimDs, Frater Timoleon, geb.

am 6. September 1778 in Treben bei Altenburg, Hofadvokat und Notar in Alten-

burg, verlieB die Stadt 1819 und lebte in Odessa, spÃ¤ter unter dem Namen Dr.

Hanack in Pesth. Hier starb er am 4. MÃ¤rz 1836.

a. Meusel, Gel. Tentechl 18, 110 (unter Ferdinand Ludwig H.). 111. 20, 550.

670 Anm. 22H, 671 f. â�� b. Nekrolog 16, 1003.

1) Aphorismen Ã¼ber den KuÃ�. Ein Weihnachtsgeschenk fÃ¼r die kuÃ�lustige

und kuÃ�gerechte Welt von einem Spiritus Asper. Neue Auflage, mit 10 herzlichen

Kupfern. Leipzig, C. A. Solbrig, 1808. XXIV, 192 S. 16. Neu hg. als 4. Theil der

Cnriosa et Jocosa. Stuttgart, Scheible 1856 bis 57. IX. 12.; Hayn S. 872, vgl. S. 15.

â�� 2) Nachtgedanken Ã¼ber das A-B-C-Buch von Spiritus Asper, fÃ¼r alle, welche

buchstabiren kÃ¶nnen. Leipzig 1809. II. 8. â�� 3) Fragment einer Reise um den

Tisch. Von Spiritus Asper: Urania fÃ¼r 1812. S. 273 bis 299. â�� 4) Politische

Stachelnfisse gereift in den Jahren 1813 bis 1814 aufgetischt von Spiritus Asper.

o.O. [Leipzig: F. A. Brockhaus]. 1814. 48 S. 12. Politische StachelnÃ¼sse geschÃ¼ttelt

von Spiritus Asper. Zweyte Lieferung, o. 0. 1815. 38 S. 12. â�� 5) Ein Paar

merkantilische StachelnÃ¼sse. Zur Messe gebracht von Spiritus Asper. Altenburg

und Leipzig: F. A. Brockhaus. 1816. 8. â�� 6) Bergpredigt, gehalten am 24. Julius

1817 auf dem Pfefferberge bei SchmÃ¶lln von Simphcissimus: Urania f. 1818. S. 377

bis 388. â�� 7) NÃ¼sse. Gesammelt von Frater Timoleon. CÃ¶ln; bei Peter Hammer.

Gedruckt im Jahre 1722. [Leipzig: F. A. Brockhaus. 1818] 28 S. 8.

8) Herzog August von Altenburg und seine Bauern. Altenburg 1819. 4. â��

9) OsterlÃ¤ndische BlÃ¤tter. Altenb. 1819. 4. (Daraus besonders gedruckt und kon-

fisziert: Das Allerleihaus. Ein Beitrag zur Topographie der Jungfernaue. Leipzig

1819. 8.) â�� 10) Zwei Romanzen von Peregrinus: Urania f. 1821. S. 373 bis 382.

â�� 11) Taschenbuch ohne Titel fÃ¼r das Jahr 1822. Leipzig: F. A. Brockhaus.

1822. 8. â�� 12) Symposion. Ein Liederkranz fÃ¼r Freunde einer frÃ¶hlichen Tafel.

Altenb. 1825. 8. â�� 13) Allgemeines deutsches Reimlezicon. Hg. von Peregrinns

Syntax. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1826. II. 8. â�� 14) Voltaire's Henriade, Ã¼bers.

Perth 1828. II. â�� 15) Taschenbuch ohne Titel auf d. J. 1830 und 1832. Leipzig:

F. A. Brockhaus. II. 8.

Sieh Â§ 224, 28. 8).
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35. Philipp Joseph vou Rehfnes, geb. am 2. Oktober 1779 als Sohn des

BÃ¼rgermeisters in TÃ¼bingen, studierte daselbst Theologie, 1801 Hofmeister zu

Livorno, 1807 Bibliothekar des Kronprinzen von WÃ¼rttemberg, bereiste Frankreich

und Spanien, 1814 Generalgouverneur von Coblenz und dann Kreisdirektor zu

Bonn, 1818 Regierungs-BevollmÃ¤chtigter an der UniversitÃ¤t, 1819 Geh. Regierungs-

Rat, 1826 geadelt, t am 23 Oktober 1843 auf seinem Gute am Siebengebirge.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 10, 452. 11, 630. 15 111. 19, 267 f. â�� b. Heinrich

Laube, Moderne Charakteristiken. Mannheim 1835. 2, 420 bis 424. â�� c. Nr. 17)

Autobiographisches. - d. Allg. dtsch. Biogr. 1888. 27, 590 f. (A. Kaufmann).

Briefe an Gutzkow: PrÃ¶lÃ�, Das junge Deutschland 1892. S. 723.

1) Italien. Eine Zeitschr. von zwei reisenden Deutschen. (RehfuSs und J. F.

Tscharner). Berl. 1803 bis 4. 11 Hefte. 8. â�� 2) Alfieris Trauerspiele Ã¼bers.

Berl. 1804. Zusammen mit J. F. Tscharner. Neue Allg. dtsch. Bibl. 101, 269. â��

3) Italienische Miscellen. TÃ¼bingen 1804 bis 6. V. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl.

103, 183. â�� 4) Plato in Italien. Aus einer Griechischen Handschrift Ã¼bersetzt

von ***. Hg. von P. J. Rehfues. TÃ¼bingen 1808 bis 11. III. 8. â�� 5) GemÃ¤lde

von Neapel und seinen Umgebungen. ZÃ¼rich 1808. III. 8. â�� 6) Briefe aus Italien

wÃ¤hrend der Jahre 1801 bis 5. ZÃ¼rich 1809 bis 10. IV. 8. - 7) Die Brautfahrt

in Spanien. Ein kom. Roman, nach Lantier frei bearb. Berlin 1811. IL 8. â��

8) Beschreibung meiner i. J. 1808 Ã¼ber Tyrol, Oberitalien, die Schweiz und Frank-

reich gemachten Reise. Frankf. 1812. 8.

9) Spanien nach eigner Ansicht i. J. 1808 und nach unbekannten Quellen bis

auf die neueste Zeit. Frankf. 1813. IV. 8. â�� 10) (Zwei) Reden an das deutsche

Volk. Deutschland (NÃ¼rnb.) 1813. 8.; 1814. 8. â�� 11) Die Oriflamme oder der

Pariser Enthusiasmus unter Napoleon dem Grotten, Kaiser der Franzosen, eine

Sammlung merkwÃ¼rdiger, vor der AuffÃ¼hrung dieser Oper in Paris gewechselter

Briefe; als ein Beytrag zu der franzÃ¶sischen Kunst, das Volk gegen sein eignes

Rerz und seinen Verstand zu bearbeiten. Nancy [Leipzig: F. A. Brockhaus]. 1814.

VI, 80 S. 8. â�� 12) GroB-Griechenland. Gedicht. Bonn 1815.

13) Scipio Cicala. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1832. IV. 8. Zweite ganz

umgearb. Aufl. 1840. IV. 8. Gersdorfs Rep. 28, 85 f. Gutzkow, Beitr. Stuttg. 1836.

2,280. Reclams Univ.-B. Nr.2581 bis 88. â�� 14) Die Belagerung des Castelli

von Gozzo, oder der letzte Assassine. Von dem Verf. des Scipio Cicala. Leipzig:

F. A. Brockhaus. 1834. II. 8. â�� 15) Abenteuer auf einer Reise durch die Gebirge

von Abruzzo im 16. Jahrhundert. Mitgeteilt von dem Vf. des .Scipio Cicala': Urania

f. 1835. S. 153 bis 316. â�� 16) Die neue Medea. Roman. Stuttg. 1836. IU. 8.

Gersd. Rep. 11, 203 f. Stuttg. 1841. III. 8. â�� 17) Alex. Kaufmann, Bilder aus

dem TÃ¼binger Leben zu Ende dos vorigen Jahrhunderts. Aus dem literarischen

NachlaB Phil. Josephs von Rehfues: J. H. MÃ¼llers Zsch. f. dtsch. Kulturgesch. 3,

99 bis 120. Vergl. dazu Schnorrs Archiv 1876. 5, 111 bis 116.

30. Friedrich August Wentzel, geb. 1773 in Breslau, SekretÃ¤r der Accis-

Direktion in seiner Vaterstadt, lebte spÃ¤ter als Privatgelehrter und f am 8. Juni

1823 daselbst. Er ahmte Wieland und dessen Nachahmer A. G. MeiBner (Â§ 224,

52) nach, wetteiferte aber nur in SchlÃ¼pfrigkeiten mit ihnen.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 16, 191. 21, 483. - b. Nekrolog l, 901.

1) Angelica, oder der weibliche Agathon. Breslau 1804 bis 5. II. 8. Neue

Allg. dtsch. Bibl. 93, 412. â�� 2) Die merkwÃ¼rdige Maskerade, oder der seltne Tausch.

Posen u. Leipzig 1806. II. 8. â�� 3) Aristobnl der FÃ¼rstengÃ¼nstling. Posen u. Leipzig

1808. II. 8.; 1817. II. 8. â�� 4) Lichtstrahlen fÃ¼r das hÃ¶here Leben. Breslau 1809.

8. â�� 5) Vaterlands-Opfer in romantischen Darstellungen. Breslau 1809. 8.

6) Matthias Corvinus und Maria, die Konsnlstochter von Breslau, oder die

Belagerung von Breslau im J. 1474. Ein historisches vaterlÃ¤ndisches Schauspiel

in 5 Akten. Breslau 1809. 8. 1817. 8. Auch: Dtsch. SchaubÃ¼hne. Augsburg.

Band 2 Vergl. Â§ 259, 154. 12) = Band V. S. 341. â�� 7) Leonte, der schÃ¶ne

FackeltrÃ¤ger, oder GlÃ¼ck durch Frauengunst. Ein jovialer Roman. Breslau 1810.

II. 8.; 1812. II. 8.; 1817. â�� 8) KriegsgemÃ¤lde des neueren Zeitalters im roman-

tischen GewÃ¤nde. Breslau 1812. II. 8. 1815. II. 8. â�� 9) Edwins abenteuerlicher

Pfad zur Tugend. Romantisch dargestellt. Breslau 1815. 126 S. 8.

37. Karl Friedrich Christian Pletzker, Schriftstellername: Wendelin Volk-

mÃ¤r, geb. am 1. Juni 1771 in Groppendorf bei Magdeburg, t als Geh. Finanzrat in

Berlin am 12. Juli 1844. â�� Nekrolog 22, 1015. - (Hitzig) Gel. Berlin 1825. S. 198.
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ErzÃ¤hlungen. Berlin 1808. 8. Enth. a: Der Glockenthaler. â�� b: MinneglÃ¼ck.

â�� c: Das Geheimnis. â�� Gedichte, ErzÃ¤hlungen und AufsÃ¤tze im FreimÃ¼thigen

von 1812 bis 17.

u. In den Ritter-, RÃ¤uber- und Geisterromanen findet sich alles

wieder, was frÃ¼her (Â§ 279) von dieser Gattung der Unterhaltungslitteratur

gesagt ist. Humpen, Knappen, Burgwarte, Ehegesponse und RÃ¼dengebell;

fanatische MÃ¶nche; wilde Lazzaroni, blutdÃ¼rstige Kalabresen; verdammte

Geister und ihre ErlÃ¶sung durch hehre Edelthaten; RÃ¤uber, die nach Brauch

und Herkommen edel, nur durch das blinde Geschick in ihr verworfnes,

Ã¼brigens hÃ¶chst edelmÃ¼tig geÃ¼btes Handwerk gestoÃ�en sind und ohne viel

Bedenken durch einen PistolenschuÃ� ihrem Leben ein Ende machen; viel

Sinnlichkeit und athletische KraftÃ¤uÃ�erung â�� das bildet die Masse, aus

der die erstaunlich fruchtbaren Herren Landprediger ihre Romane zusammen-

kneten. â�� Nicht sehr viel besser ist die meist sÃ¼Ã�liche Kinderlitteratur,

in der die lieben PÃ¼ppchen zu widerlichen Ã�ffchen zugestutzt werden.

Vgl. Carl MÃ¼ller-Fraureuth, Die Ritter- und RÃ¤uberromane. Ein Beitrag zur

Bildungsgeschichte des Deutschen Volkes. Halle'a. S. 1894.8. Vgl.Literaturbl.f.germ.

und rom. Philol. 1896. Nr. l(Alb. Leitzmann); Lit.-Ztg. 1896. Nr 1; Euphorien 1896.

3,540/9 (Rud. FÃ¼rst); Kochs Zs. f. vergl. Lit.-Gesch. N. F. 10, S. 277 80 (Carl Heine).

A.

1. Joseph Alois Gleich, Schriftstellernamen: Ludwig Dellarpsa, II. Waiden,

Adolph Itlum, geb. am 14. September 1772 in Wien, besuchte die Josephstadter

Piaristenschule, legte sich auf die Staatsrechnungswissenschaft, stand 1790 bis 1830

im E. Ã¶sterreichischen Staatsdienst, von 1832 an in einer Hofbedienstung, war

nebenbei Theaterdichter der JosephstÃ¤dter und spÃ¤ter der LeopoldstÃ¤dter BÃ¼hne,

Schwiegervater Raimunds, t am 10. Februar 1841 in Armut und Schulden. Seine

Zauberpossen und sog. VolkestÃ¼cke s. Â§ 334, 427.

a. Mensel, Gel. Teutschl. 2, 576. 9, 430. 11, 273 bis 275. 13, 474. 17, 725 bis

727. 22", 376 f. â�� b. Nekrol. 19, 1312. â�� c. Wurzbach 5, 214 bis 216.

1) Kitschtasp und Isphendiar, KÃ¶nige von Persien. Kaschau 1794. H. 8. Vgl.

Neue Allg. dtsch. Ã�ibl. 22, 457. â�� 2) Harald oder der Kronenkrieg. Kaschau 1794.

II. 8. Vgl Neue Allg. dtsch. Bibl. 23, 173. - 8) Runaldo. Skizze der Vorwelt. Wien

1795. 8. â�� 4) Fridolin von Eisenfels, oder: Die Eulenburg. Kaschau 1796; 1823.

â�� 5) Rinold, der Maler fÃ¼r menschliche Herzen. Wien 1796. 8. â�� 6) Scenen aus

dem menschlichen Leben. Wien 1796. 8. â�� 7) Pierre Soucis oder: Die Philosophen

im Lande der Freiheit. Wien 1796. - 8) GemÃ¤lde fÃ¼r Liebende. Wien 1796 8.

Zweite Aufl. a. n. d. T.: Mutter Irmentraut. Wien 1810. Vgl. Â§ 259, 154. 13).

9) Der schwarze Ritter oder die drei Waisen. Geistergesch. a. d. 12. Jh.

Krems. 1797. 8. Vierte Aufl. Wien 1810. 8. â�� 10) Die Todtenfackel oder die

HÃ¶hle der SiebenschlÃ¤fer. Wien 1798. 8.: 1821. 8. Vgl. Â§ 259, 117. 15). â�� 11) Die

Wanderungen des Ritters Eckbert von Klausenthal. Scenen ans der Geister- und

Vorwelt vom Verfasser des schwarzen Ritters. Krems 1798. U. 8.; Wien 1808.

II. 8. â�� 12) Edwin und Blanka, oder Abentheuer eines SchottlÃ¤ndera in zweyerley

Welttheilen; eine Robinsonade a. d. 1. HÃ¤lfte dieses Jahrh. Leipzig 1798. 8. â��

13) Waldraf der Wandler. Wien (1798). 295 S. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 45,

369f. Zweite A. 1818. Vgl. S 259, 154. 1). â�� 14) Der warnende ZaubergÃ¼rtel

oder das SchauermÃ¤nnchen. Wien und Leipzig 1798. 8. â�� 15) Der bÃ¶se Appel

von Vitzthum, oder der Greis Loma. Wien und Prag 1799. II. 8. â�� 16) Jetta,

die schÃ¶ne Zigeunertochter oder der Wolfsbrunnen. Wien 1799. â�� 17) Udo der

StÃ¤hlerne oder die Ruinen von Drudenstein. Wien, bey Rehm. 1799. 216 S. 8.

Neue Allg. dtsch. Bibl. 54, 41; 1818. 8. â�� 18) Der Geist Gelanors oder Abenthener

des Grafen Ludwig von Edelburg. Eine Wundergesch. vom Verf. des schwarzen

Ritters. Krems 1799. II. 8. â�� 19) Wallrab von Schreckenhorn oder das Todten-

mahl um Mitternacht. Leipzig 1799. 282 S. Neue Allg. dtsch. Bibl. 54, 40. 1802.

8. â�� 20) Die BrÃ¼der von Stauffenberg oder die Macht der Verborgenen. Wien

1799. 8.; 1805. 8. â�� 21) Winsened der Zwerg im LÃ¶wenthale. Wien 1800. 8.
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22) Die dreihundertpÃ¤hrige Wandlerin nach dem Tode. Wien 1800. II. 8. â��

23) Feinsteins Fall oder der Geist des Bronnens. Sage aus den Grauelzeiten der

Vorwelt Wien 1800. 8. â�� 24) Emmerich von Wolfsthal oder das Schlossgespenst.

Leipzig 1800. 8. â�� 25) Wippo von KÃ¶nigstein oder die TodtenhÃ¶ble am Fichtel-

berge. Geistergesch. a. d. Zeiten Kaiser Rudolfs von Habsbnrg. Vom Verf. Waldrafs

des Wandlers. Leipzig (1800); Wien 1807; 1817; 1841. 8. - 26) Erdmann von

MÃ¼hlenberg oder Schauerschwur zur Wanderung. Leipzig 1800. â�� 27) Die beiden

Spencer oder die Wunder der Todtengrnft. Wien 1800. 8.; 1843. 8. â�� 28) Idealische

GemÃ¤lde aus der Phantasien- und Geisterwelt Prag 1800. Ã¶. â�� 29) Biandetto.

der Bandit von Treviso. Seitenstfick zu Rinaldo Rinaldini. Leipzig 1800. 8. â�� 30)

Arbiger der graue Wanderer, oder Lasterstrate und Tugendlohn. Wien 1800. II. 8.

31) Sagen der Ungarischen Vorzeit. Ein GegenstÃ¼ck zu den Sagen der Vor-

zeit von Veit Weber [Â§ 278, 10. l = Band V. S. 492]. Wien 1800. 8. â�� 32) Elisa

von Eisenthnrm oder das Georgenhauschen am Leopoldsberge. Leipzig 1800. 8.;

Frankf. 1807. 8. â�� 33) Die Zwillinge vom Wichteberge. Wien 1800. 8. â�� 34) Otfried

von Tannenberg, oder der Fluch der VerfÃ¼hrung. Eine Sage a. d. Z. Friedrichs von

Hohenstanfen. Wien 1800. 8.; 1843. 8. â�� 35) Guadrino's Schatten um Mitternacht.

Wien 1800. 8. â�� 36) Werno der KÃ¼hne, eine Gesch a d. Z. der Belagerung Wiens

Wien 1801. 8. Neue Allg. dtech. Bibl. 76,102. â�� 37) Edmund Westerholm, der Schwede.

Wien 1801. 8. â�� 38) Die unbekannte im Tannenhain. Eine Gesch. voller natÃ¼r-

licher Wunder. Leipzig 1801. H. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 80, 349. â�� 39) Der

Graf von Varennes oder der TodtenhÃ¼gel im Waisenbain. Wien 1801. 8. â�� 40)

Die Familie von Eichwalde, oder die Witwe von Marseille. Wien 1801. 8. â�� 41)

Lord John Watwort oder die Mitternachtsstunde an Jenny's Grab Wien 1801. 8.

42; Gideon der bedrÃ¤ngte Wanderer. Wien 1800. 8. â�� 43) Bodo und seine

BrÃ¼der, oder das Schlot der Geheimnisse. Leipzig (Krems) 1801. II. 8.; 1803. 8.

Neue Allg. dtsch. Bibl. 75,396. â�� 44) Graf Odomar oder das HirtenmÃ¤dchen. Leipzig

1802. 8. â�� 45) Juliette von LÃ¼neville, eine Gesch. a. d. Z. des letzten Friedens-

schlusses. Leipzig 1802. 8. â�� 46) Die Findlinge, Familiengeschichte des Marquis

von Barcas. Wien 1802. 8. â�� 47) Peter Schwalbe, der lahme WÃ¤chter des Bein-

hanses. Leipzig 1802. 8. â�� 48) Das RÃ¤nbermÃ¤dchen von Baden und die Teufels-

mÃ¼hle am Wienerberge. Schauerliche Schreckensscenen aus Oesterreichs Vorzeit.

Leipzig 1802. 8.; Wien 1840. 217 S. 8.

49) Ruthard Arrevalo und das MÃ¤dchen vom Libanon. Leipzig (Krems) 1802.

IL 8. â�� 50) Marno der Schreckenvolle und das MÃ¤dchen in der LÃ¶wenhÃ¶hle.

Krems 1803. U. 8. â�� 51) Die Familie von Peterswaldau oder die FlÃ¼chtlinge.

Seitenst. zu Lafontaine'* Klara du Plessis. Leipzig 1804. 8 â�� 52) Dittmar von

Arenstein, oder der RÃ¤cher in der Todtenhalle. Krems u. Wien 1804. II. 8. â��

53) Bellido Dolfos und seine Familie, oder das Wiedersehen am Grabe. Krems

1804. II. 8. â�� 54) Odomar von BÃ¤renstamm oder die unterirdischen Gefangnisse.

Krems 1805. II 8. â�� 55) Hunerich, Beherrscher der Vandalen, nnd seine Freunde.

Wien 1806. II. 8.

56) Geschichte der Stadt Wienerisch-Neustadt. Wien 1809. 8. â�� 57) Sydonie

oder Leidenschaft und VerhÃ¤ngniss. Aus dem Franz. Pesth 1815. 8. â�� 58) Mon-

golf von Rothenburg oder der Kampf um Mitternacht. Wien 1816. 8. â�� 59) Der

Eheteufel auf Reisen. KÃ¶m. Novelle a. dem Geisterreiche. Von Ad. Blnm. Leipzig

1821. 8. Becks Repert. 3, 4. 212. 403. â�� 60) Drei NÃ¤chte auÃ�er dem Brautbette,

oder die TÃ¶chter der Hexe von Endor. Wnndergesch. vom Verf. des Eheteufels

auf Reisen. Leipzig 1822. 8. â�� 61) Wendelin von HÃ¶llenstein oder die Todtenglocke.

Wien 1822. 8.; 1844. - 62) Sylphide das SeefrÃ¤ulein auf ihrer Lnstreise. Wien

1829. 8. â�� 63) Der schwarze Janosch oder die geheimen GewÃ¶lbe in Venedig.

Wien 1829. â�� 64) ZÃ¶glinge froher Laune, oder Neueste MÃ¤rchen, ErzÃ¤hlungen

und Schwanke. Von H. Waiden. Wien 1829 bis 30. III. Enth. Nr. 62). 63). 65).

65) Martin Pleyer, der Kreuzfahrer yrider Willen. Wien 1830. 8. â�� 66) Wien

und seine Bewohner. Humoristisch geschildert auf einem Spaziergange Ã¼ber die

ganze Bastey ... von H. Waiden. Wien 1834. 12. â�� 67) Das Blutmahl um

Mitternacht oder das wandernde Gespenst in Wiener-Neustadt. Wien 1836. 8. â��

68) Die RÃ¤uberbrant oder Felipo, der groÃ�e GebirgskÃ¶nig und edle RÃ¤uberhaupt-

mann. Eine wahre Gesch. Nordhausen. 1835. U. 184 und 200 S. 8. â�� 69) Die

Zwillinge. Romant Ritter- und RÃ¤ubergemÃ¤lde. Nordhansen 1835. 190 S. â��

70) Mathilde von Arnstein, die LÃ¶wenbÃ¤ndigerin in PalÃ¤stina oder das Todtengericht

am Kreuzwege. Wien 1837. 8. Gersdorf Rep. 15, 199 f. â�� 71) Die Belagerun?
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WienÂ» durch die TÃ¼rken. Wien 1838. U. 8. â�� 72) Guido von Sendenutein oder

die Tempelritter in MÃ¶dling. Wien 1839. Gersd. Rep. 20, 277.

73) Howora, der TrÃ¤umer, oder die SchauernÃ¤chte im Schlosse Krakow. Hist.-

romant. Beitrag zur Gesch. BÃ¶hmens. Wien 1839. 239 S. â�� 74) Das Blutgericht

im Thurme Daliborka am Hradschin zu Prag. Hiat.-romant. Beitrag zur Ã¤lteren

Gesch. BÃ¶hmens. Vom Vf. des Waldraf. Wien 1839. VIII, 224 S. - 75) Die

Wellenbraut oder die gespenstigen RÃ¤cher im Riesengebirge. Hist.-romant. Sage a.

d. Z. des 30jÃ¤hr. Krieges. Vom Vf. des Waldraf. Wien 1839. VI, 218 S. â�� 76)

Die eiserne Jungfrau. Geistergesch. a. d. Vorzeit BÃ¶hmens. Wien 1840. 211 S. 8.

â�� 77) Andreas der Teppich-KrÃ¤mer, oder der wunderbare DoppelgÃ¤nger. Romant.

Gesch. a. d. 17. Jh. Wien 1840. II. 259 u. 168 S. 8. â�� 78) Dagobert von Greifen-

stein oder das Todtengericht um Mitternacht in den unterirdischen SchauerklÃ¼ften

der Bargfeste Theben in Ungarn. Wien 1840. â�� 79) Arnulf Schreckenwald, genannt

der Eisenfresser, oder: Die Blutrache auf Burg Aggstein an der Donau. Wien 1840.

153 S. â�� 80) Odomar von DÃ¼rrenstein und Bertha von Scharfeneck, oder: Die Raub-

ritter an der Donau. Wien 1841. 172 S. 8. â�� 81) Peter Szapary der Held im

Sclavenjoche, oder: Die Rache im unterirdischen GefÃ¤ngnisse zu Ofen. Hist.-

romant. Erz. a. d. Z. Richards LÃ¶wenherz. Wien 1841. 172 S.

82) Mohamed der Eroberer, oder: Die TodtenbrÃ¼cke in Konstantinopel. Liebes-

und GrÃ¤uelscenen aus der blutbefleckten Zeit der ZerstÃ¶rung des griech. Reiches.

Wien 1841. 148 S. â�� 83) Amalie von Burgau, oder Schauerscenen in unterirdischen

KlÃ¼ften. Wundergesch. natÃ¼rlichen Inhalts a. d. Z. des 30jS.hr. Krieges. Wien 1840.

158 S. â�� 84) Eugen von Waldenhorst der lebendig Begrabene, oder: Bruderhai!

und Weibertreue. Romant. RÃ¤ubergesch. a. d. Anfang dieses Jh. Nordhausen 1841.

264 S. 8. â�� 85) Die Nymphe von Teplitz, oder die Geisterglocke im RÃ¤uberthnrm

zu Riesenberg. Volkssage aus BÃ¶hmens Vorzeit. Wien 1841. 8. â�� 86) Liebmundens

Riesenburg oder die eisernen BrÃ¼der. Sage a. d. Z. Herzog Lothars von Sachsen.

o. 0. u. J. 238 S. 8. â�� 87) Reiseabentheuer mit dem Eilwagen. Frei nach dem

Franz, (von L. Angely) Wien 1841. Vgl. Gersdorfs Repert. 29, 379.

Unter Gleichs Namen gingen:

1) Mirandolo Pisani. Wien 1842. 8. â�� 2) Die SchloÃ�ruinen im Walde oder

Graf Rinaldo's fÃ¼rchterliche Gestalt. Wien 1842. 8. â�� 3) Ludmilla von Stern-

berg, der Geisterliebling, oder die lebenden BÃ¤ume zu Stromka bei Prag. Wien

1842. 8.; 1851. 8. â�� 4) Markulf der Eisenarm mit dem Riesenschwerte, oder der

Todtentanz um Mitternacht im SchloÃ� Engelhaus bei Carlsbad. Nach einer engl. und

bÃ¶hm. VolkssHge bearb. Wien 1843. 8. â�� 5) Das Marmorbild in der RÃ¤uberhÃ¶hle

bei Greifenstein oder Andolien der LÃ¶wenbÃ¤ndiger. Wien 1843. 8. â�� 6) Drahomira

mit dem Schlangenringe oder die nÃ¤chtlichen Wanderer in den Schreckensge-

fÃ¤ngnissen von Karlstein bei Prag. Wien 1850. 8.

2. Heinrich August KerndÃ¶rffer, geb. am 16. Dezember 1769 in Leipzig,

Doktor der Philosophie und Ã¶ffentlicher akademischer Lehrer der deutschen Sprache

und Deklamation in Leipzig, t in Reudnitz am 23. September 1846.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 10, 71 f. 11, 421f. 14, 280. 18, 327f 23, 117 bis 119.

b. Nekrolog 24, 1094f.

1) Die Familie von Bardenstern. Leipzig 1793. â�� 2) Hermann und Agnese;

GemÃ¤lde der Barbarei der Vorzeit. Leipzig 1794. â�� 3) Ober die Liebe. Allen lieben-

den JÃ¼nglingen und MÃ¤dchen gewidmet. Leipzig 1795. 110 S. 8. â�� 4) Leben,

Meinungen und Schicksale des Sebaldus GÃ¶tz, eines Kosmopoliten. Leipzig 1795. II.

8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 23, 173; 26, 486. â�� 5) Mathildis, GrÃ¤fin von Adelingen.

Leipzig 1795. Neue Allg. dtsch. Bibl. Anh. zu l bis 28, l, 201. â�� 6) Bekenntnisse

eines glÃ¼cklichen Vaters. Frankfurt und Leipzig (WeiÃ�enfels) 1796. 8. â�� 7) Copien

nach der Natur. CÃ¶then 1796. â�� 8) Die Familie von Bornheim, histor. GemÃ¤lde

aus der groÃ�en Welt. Frankfurt u. Leipzig 1796. Neue Allg. dtsch. Bibl. 39, 412.

9) Athelin, Graf von Wolkenstern und seine Familie. Leipzig 1797. Neue

Allg. dtsch. Bibl. 38, 515. â�� 10) Moralische GemÃ¤lde aus der Ehe. Leipzig 1797.

300 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 34, 168f. â�� 11) Wanderungen eines Mismuthigen

in die Gefilde lÃ¤ndlicher Zufriedenheit. Leipzig 1798. â�� 12) Darstellungen aus der

Menschenwelt; zur BefÃ¶rderung eines weisen und frohen Lebensgenusses. Leipzig 1798.

â�� 13) Der Fluch des Leichtsinns, FamiliengemÃ¤lde. Frankfurt 1798. 216 S. 8.

Neue Allg. dtsch. Bibl. 47, 37 f. â�� 14) Sidonie, das Opfer einer unnatÃ¼rlichen Mutter.
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Braunschweig 1799. 8. â�� 15) FÃ¼rst Astolph und sein Freund Orion. Leipzig 1800.

8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 60, 357. â�� 16) Worte eines edlen Greises an seine Zeit-

genossen ober einen weisen und frohen GenuÃ� des Lebens. Leipzig 1800. 8. â��

17) Worte eines edlen Vaters an den Geist und das Herz seines Sohnes. Leipzig 1801.

8. â�� Ermahnungen eines Vaters an d. G. u. d. H. s. S. Leipzig (1825). 8.

18) Lorenzo, der kluge Mann im Walde, oder das BanditenmÃ¤dchen: ein

SeitenstÃ¼ck zu Rinaldo Rinaldini. Leipzig 1801 bis 3. IV. 8. Neue Allg. dtsch.

Bibl. 81, 208; 89, 506. Umgearb. u. d. T.: Dianpra oder die VerschwÃ¶rung vom

schwarzen Bunde. Leipzig 1821. II. 8. â�� 19) Die Einsamen im Thale, oder Reue

versÃ¶hnt; eine Familiengesch. a. d. wirkl. Welt. LÃ¼bben 1802. â�� 20) Magazin fÃ¼r

Kinder zur Bildung des Herzens und Verstandes nach dem Franz, der Frau le Prince

deBeaumontfreybearb. Leipzig 1802. Neue Allg. dtech. Bibl. 81, 541. â�� 21) Magazin

schrecklicher Ereignisse und fÃ¼rchterlicher Geschichten. Leipzig 1803 bis 11. HI.

(in 12 Heften). â�� 22) Ã¼rach der Wilde. Leipzig 1804. II; 1816. II; Neue Allg.

dtsch. Bibl. 90, 324. 326. Wiederh. 1823, II. â�� 23) Karlo Orsino, RÃ¤uber und

Zeitgenosse Rinaldo Rinaldini's. Leipzig 1804. II. 1810. II. 1816. u. Neue Allg.

dtsch. Bibl. 90, 328. â�� 24) Rinaldo di Sargino oder die Geheimnisse der unter-

irdischen Burg. Leipzig 1805. 8.; 1813. 8. â�� 25) Die Einsegnung, eine Kloster-

geschichte. Leipzig 1805. 8.

26) Die Ruinen der Geisterburg oder die warnende Stimme um Mittemacht.

Pirna 1805. IV. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 96, 321. Wiederh. 1808; 1817. â�� 27)

Ullo der Barde des Gebirges oder die Schreckgeister in den KlÃ¼ften des Chilo-Felsens.

Pirna 1806. II. 1808; 1817. â�� 28) Die Rudelsburg oder die wilden JÃ¤ger. Leipzijg

1806. â�� 29) Erwina, oder die Geheimnisse der unterirdischen Gruft. Pirna 1806.

u. 8.; 1809; 1817. â�� 30) Der verkappte Ritter vom Winneberge oder die wandelnde

Jungfrau. Pirna 1807. 8.; 1810. 8; 1817. 8. â�� 31) Die Unsichtbaren oder die

Abenteuer in den Ruinen von St. Elmo. Leipzig 1807. 8. â�� 32) Roderigo Anduro

oder die Unbekannten in den KlÃ¼ften des Pombino. Leipzig 1807. 8. â�� 33) DÃ¤monio,

der umherwandelnde Unhold, oder das verschleierte Bild auf den HÃ¶hen des

Schreckhorns. Eisenberg 1807. 8.; 1810. 8.

341 Der Schreckensthurm am See oder die mitternÃ¤chtliche Todtenglocke.

Chemnitz 1807. 8.; 1813. 8.; 1823. 8.; Stuttgart 1863. 12. â�� 35) Allino, der Greis

in vielerlei Gestalten, oder die Geheimnisse der Felsengruft. Pirna 1808. 8.; 1811.

8. â�� 36) Die Familie von der Garenburg oder Pflicht und Leidenschaft. Chemnitz

1808. 8.; 1815. 8. â�� 37) Der Mann im Mantel. Leipzig 1809. 8. - 38) Sionio,

der Greis des Gebirges. Leipzig 1812. II. 8.; 1813. 8. â�� 89) GesÃ¤nge fÃ¼r Frei-

maurer. Leipzig 1814. â�� 40) Die graue Stube auf der Burg Ulmenhausen oder das

stille Kind. Leipzig 1818. II. â�� 41) Die Ahnfrau. Leipzig 1821. IH. 8.

42) Isidors schwÃ¤rmerische NÃ¤chte oder romantische Darstellungen aus dem

Gebiete der Phantasie und der TrÃ¤ume. Leipzig 1822. 8.; wiederh. 1825. 8. â��

43) Spphiens Reisen und merkwÃ¼rdige Schicksale in England und der TÃ¼rkei.

Leipzig 1824 8. â�� 44) Der FlÃ¼chtling, eine abenteuerliche Geschichte. Jena 1826.

H. 8. â�� 45) Die Geheimnisse des Ahnen-Saales, eine abentheuerliche Geschichte

aus dem Archiv des Schlosses Alivaros. Leipzig 1829. 8.

AuÃ�erdem viele BÃ¼cher fÃ¼r Kinder, sowie: 46) Taschenbuch fÃ¼r Freunde der

Deklamation, mit Portraits. Hamburg 1807. 8. â�� 47) Handbuch der Deklamation.

Leipzig 1813 bis 15. III. â�� 48) Materialien fÃ¼r den ersten Unterricht in der Dekla-

mation. Leipzig 1815: 1820; 1828. Vgl. Beck, Rep. 1820. 4, 57. â�� 49) Muster-

stÃ¼cke fÃ¼r Deklamation nebst erlÃ¤uternden Bemerkungen. Leipzig 1822. 8. â�� 50)

Lauras StammbuchblÃ¤tter, oder DenkmÃ¤ler der Liebe. Freundschaft und Dankbarkeit.

Leipzig 1822. 8. â�� 51) Teone. Leipzig 1823. â�� 52) Gedichte humoristischen, lÃ¤cher-

lichen und komischen Inhalts, zum deklamator. Vortrag. Quedlinburg 1839. 8.

3. Heinrich (August) MÃ¼ller, geb. 1766 in Greufien in Schwarzburg-

SondershÃ¤usen, 1797 Prediger in Menz bei Magdeburg, wohnte den FeldzÃ¼gen 1813

und 14 als preuÃ�ischer Brigadeprediger bei, Ritter des eisernen Kreuzes, seit 1815

Prediger in Wolmirsleben bei Egeln (Magdeburg), t am 2. August 1833. Verfasser

vieler KinderbÃ¼cher und Ã�bersetzungen. Vgl. Â§ 310, 583; Â§ 350. â�� Nekrol. 11,

946f. â�� Mensel, Gel. Teutschl. 5, 323f. 10, 330. 11, 558f. 14. 611. 628. 18,

757 bis 762.
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1) Selbstmord und Raserei, die Folgen zÃ¤rtlicher Liebe. Magdeburg 1798.

Neue Allg. dtsch. Bibl. 54, 369. â�� 2) Traurige Folgen frÃ¼hzeitiger Verlobungen.

Magdeburg 1800. 8. â�� 3) Auserlesene Romane der claasischen Schriftsteller

Frankreichs. Hamburg 1801 bis 10. XV. 8. (Florian's und d'Amaud's Romane;

Valerie oder Briefe von Gustav v. Linar an Ernst v. G., a. d. Frz der Frau v.

KrÃ¼dener; Alphonsine von v. Genlis; Zadig und der Hurone von Voltaire; Corinne

von Frau v. Stael).

4) UnglÃ¼cksfÃ¤lle eines Edlen. Hamburg 1805. III. â�� 5) Maria Montansier.

Romant. GemÃ¤lde. Hamburg 1806. 8. â�� 6) Marmontels auserl. ErzÃ¤hlungen, dem

Zeitgeist gemÃ¤Ã� bearb. Hamburg 1808. 8. â�� 7) Das Pfarrhaus zu Remsdorf.

Hamburg 1808. 8.

8) Oswald und Luise. Gedicht in drey GesÃ¤ngen als SeitenstÃ¼ck zu Baggesens

Parthenais, Goethes Hermann und Dorothea und Vossens Luise. Hamburg, Vollmer

[1809]. 4 Bl., 215 S. 8. Ohne Vfnamen. â�� Vergl. Â§ 242, 1) = Band IV. S. 690. -

9) Fiorenzo oder die geheimen VerbÃ¼ndeten der Nacht. Hamburg 1810. 8. â��

10) Don Juan und Diego. Hamburg 1810. 8. â�� 11) Hans Barthels Erscheinungen,

TrÃ¤ume und Ehestandsscenen. Hamb. 1810. 8. â�� 12) Neue moralische Kinder-

bibliothek in ErzÃ¤hlungen. Magdeburg 1810. â�� 13) Bitte! Bitte! liebe Mutter!

lieber Vater! lieber Onkel! liebe Tante, schenke mir das allerliebste Buch usw.

Ein neues ABC- und Lesebuch nach Pestalozzi. Hamburg 1811. 8.; 1819. 8.

14) Bertrams Wallfahrten, Gefangenschaft und Liebe. Hamburg 1811. 8. â��

15) Bonaventuri, der Geweihte der Nacht. Hamburg 1811. 8. â�� 16) Die RÃ¤uber-

hohle. Hamburg 1811. 8. â�� 17) Meine Flucht aus Deutschland. Hamburg 1812.

8. â�� 18) Somarinsky, der BrudermÃ¶rder. Hamburg 1812. 8. â�� 19) Ina, das ge-

raubte MÃ¤dchen ans Algier. Quedlinburg 1813. II. 8.; 1831. II. 8.

20) Das Denkmal auf dem Brocken. Quedlinb. 1813. II. â�� 21) Hermann Streit.

Qnedlinb. 1814. 8. - 22) Schwert und Pflug. Quedlinb. 1815. 8. â�� 23) Karl und

Hermine oder Liebe und TÃ¤uschung, ein Warnungsspiegel fÃ¼rMÃ¼tter und ihre TÃ¶chter.

Quedlinb 1816. 8. â�� 24) Der neueste deutsche Jugendfreund, oder ErzÃ¤hlungen fÃ¼r

Knaben und MÃ¤dchen, zur Ausbildung des Verstandes und Herzens. Quedlinb. 1816.

U. 8. â�� 25) FriedensbÃ¼chlein. Eine Schrift fÃ¼rs deutsche Volk. Mit erlÃ¤uternden

Gedichten. Quedlinb. 1817. 8. â�� 26) Der Klostersturm. Quedlinb. 1817. 8. -

27) Paulowna, oder das unglÃ¼ckliche MÃ¤dchen im TodtengewÃ¶lbe unter dem brennen-

den Moskau. SchaudergemÃ¤lde a. d. russ.-franz. Krieg. Quedlinb. 1817. III. 8.; 1830.

28) Abentheuerlicher Feldzug eines jungen Kosakenoffiziers. Quedlinb. 1817.â��

29) Dedo von Adlerstein, der wilde Ritter, oder der MÃ¤dcbenraub. Quedlinb. 1818.

8. â�� 80) Julius Wartberg, oder die dunkeln Wege des Geschicks. Quedlinb. 1818.

u. 8. â�� 3l) Vasco und jsabella, oder der GroB-Inquisitor. Schaudergesch. aus

Spaniens furchtb. Inquisitionsgericht. Quedlinb. 1819. Vgl. Becks Repert. 1819.

2, 852. â�� 32) Albert Graf von Reinstein, oder das heimliche Gericht der

Teufelsmauer. Rittergesch. a. d. Zeiten der Vebme Quedlinb. 1819. III. 8.; 1828.

Becks Repert. 1819. 2, 853.

33) Liebesprobe. Quedlinb. 1819. II. 8. Becks Rep. 1819. 2, 853f. - 34)

Das Sarazenenschwert. Qnedlinb. 1819. II. â�� 35) Die VerunglÃ¼ckten oder die

Schreckensstunde um Mitternacht. Quedlinb. 1819. II. 8. â�� 36) Jesus, wie er lebte

und lehrte. Quedlinb. 1819. Becks Repert. 1819. 3, 331. â�� 37) Der MeuchelmÃ¶rder.

Quedlinb. 1820. II. 8. â�� 38) Die schÃ¶ne MorgenlÃ¤nderin oder MÃ¤dchentreue.

Qnedlinb. 1820. 8. â�� 39) Das Abentheuer im Walde, oder Therese. Quedlinb. 1820. II.

40) Der Bandit in Rom oder die schreckliche Verwechselung. Quedlinb. 1820.

III. Becks Repert. 1820. 3, 172. â�� 41) Der Brautraub. Quedlinb. 1820. II. 8.

Becks Repert. 1820. 2, 38. â�� 42) Benno von Rabeneck, oder das warnende Gerippe

im Brautgemach. Quedlinb. 1820. II. 8.; 1881. â�� 43) Limbert der Schreckliche

oder der Thaten Lohn. Quedlinb. 1820. II. 8. â�� 43') Ritter Golp der Grausame,

oder die Bauende in der Felsengrnft. Quedlinb. 1821. III. â�� 44) Die Corsarenbraut

oder Fatime, Quedlinb. 1821. II. â�� 45) Das Kloster Mariabeim, oder Hermann

von Wolfsburg. Quedlinb. 1821. H. 8. â�� 46) Das Pfarrhaus zu Liebenthal,

oder die seltene Braut. Quedlinb. 1821. II. 8. â�� 47) Die RÃ¤chenden oder die schwarzen

GemÃ¤cher des Inquisitionskerkers zu Toledo. Quedlinb. 1821. II. 8. â�� 48) Udo

von Horstenburg, oder Vatermord und Rache. Rittergeschichte aus dem 13. Jh.

Quedlinb. 1821. III. - 49) Die Gewalt der ersten Liebe. Quedlinb. 1821. II.

Goedeke, Grnndrisz. VI. Z. Aufl. * 26
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50) Teufeleien in und auÃ�er dem Ehestande. Quedlinb. 1822. U. 8. â�� 51)

Die Einsiedelei oder Theodora. Quedlinb. 1822. II. 8. â�� 52) Die LÃ¶wenburg oder

die Wunder des Heiligenbildes. Quedlinb. 1822. III. 8. â�� 53) Die Giftmischerin

oder die Geheimnisse des Grabes. Quedlinb. 1822. II. 8. â�� 54) Vetter Murrleben

oder die Brautfahrten eines verliebten Landjunkers. Quedlinb. 1823. 8. â�� 55)

Hermann von der Heideburg, oder der Eremit in der Waldklause. Quedlinb. 1828.

â�� 56) Das Opfer der Rache, oder der Giftbecher. Eine Geschichte aus der Vor-

zeit. Quedlinb. 1823. III. 8. â�� 57) Lady Glami, oder der Kerker von Stirling.

Roman nach W. Scott. Quedlinb. 1823. III. 8. â�� 58) Der PrÃ¤tendent, Roman nach

W. Scott. Quedlinb. 1823. III. 8. â�� 59) Tremor, der ZerstÃ¶rer des Druidenreichs,

nach W. Scott. Quedlinb. 1824. III. 8. â�� 59") Ritter Angus. Eine caledon. Gesch.

aus dem Engl. des W. Scott. Quedlinburg 1824. HI. 8. In Nr. 57) bis 59') ist

der Name W. Scott nur vorgespiegelt. Vergl. Band III1, S. 1339.

60) Janequeo, das HeldenmÃ¤dchen von Chili. Gesch. a. d. Z. der Eroberung

Amerikas. Quedlinb. 1824. III. 8. â�� 61) Don Roman, der Goldmacher in Sevilla.

Span. Gesch. a. d. Z. der Eroberung von Peru. Quedlinb. 1824. II. â�� 62) Das

Blutschwert auf der Gerosburg, oder die strafenden Geister. Quedlinb. 1823. III.

8. â�� 63) Das GelÃ¼bde. Roman aus der Vorzeit. Quedlinb. 1824. III. 8. â�� 64)

Johanna, die Heldin der Bluthochzeit. Quedlinb. 1824. III. 8. â�� 65) Boja, das

schÃ¶ne RÃ¤ubermÃ¤dchen, oder der groÃ�e Teufel. Quedlinb. 1825. III. â�� 66) Der

GeÃ¤chtete oder Pfaffenmord und Rache. Quedlinb. 1825. III. â�� 67) Prinz Clito

der Verfolgte, oder der Bruderkrieg. Quedlinb, 1826. m. 8. â�� 68) Das Stroh-

hÃ¼ttchen. Quedlinb 1826. III. 8. â�� 69) Burg Weinsberg oder deutsche Frauen-

liebe und MÃ¤nnertreue. Quedlinb. 1827. III. 8.

70) Die Kapelle des Schlosses von Saint-Doulagh, oder die Banditen von New-

gate, a. d. Engl. Quedlinb. 1827. IV. 8. â�� 71) Anna Boleyn, a. d. Engl. der MiÃ�

Benger. Quedlinb. 1827. II. 8. â�� 72) Der Kerker zu Munkholm, oder Verbrechen

und Reue des GroÃ�kanzlers von Griffenfeld, zur Regierungszeit KÃ¶nig Christians V.

in DÃ¤nemark. Rathenow 1827. II. 8. â�� 73) Robert der Schweizer. Historische

Bilder ans der Regierungsgeschichte Ludwigs XI. und Karls des KÃ¼hnen. Rathenow

1827. III. 8. â�� 74) Johann von Schwaben, oder die Ermordung des Kaiser Albrecht.

Quedlinb. 1829. II. 8. â�� 75) Die gratliche BartholomÃ¤usnacht. Quedlinb. 1829.

H. â�� 76) Kunigunde von Eisenberg, die Geliebte des Landgrafen Albrecht von

ThÃ¼ringen. Quedlinb. 1831. II. 8. â�� 77) Lady Joh. Gray, frei bearb. nach W.

Scott. Braunschweig 1833. II. 8.

4. Johann Andreas Christoph Hildebrandt, geb. am 13. April 1763 in

Halberstadt, war Collaborator an der dortigen Martinischule, dann zweiter Prediger

in Weferlingen, t am 25. November 1846 als Prediger zu Eilsdorf in der Provinz Sachsen.

Mensel, Gel. Teutschl. 9, 589. 14, 137. 18, 167 f. 22H, 756 bis 757. â�� Nekrol.

26, 1017 f. â�� Appell S. 76.

1) Augusta du Port, oder Geschichte einer UnglÃ¼cklichen. Ein GegenstÃ¼ck

zu Friedrich Brack [vgl. Â§ 230, 25. 14]. Berlin 1798 bis 99. II. 8. Vgl. Neue Allg.

dtsch. Bibl. 45, 36f.; 46, 62. â�� 2) Eduard Nordenpflicht. Eine Familiengeschichte.

KÃ¶nigsberg 1799. III. 8.; 1804. â�� 3) Gustav Wildheim. Halberstadt 1799. 8. â��

3') Familienscenen vom Vf. der Augusta du Port. Halberstadt 1800. II. 8. â��

4) Adolph, oder die glÃ¼cklichen Folgen eines Fehltrittes. Berlin 1801. 8.; Quedlinb.

1817. 8. â�� 5) Geschichte eines Verfolgten. KÃ¶nigsberg 1802. II. 8.; 1818. â��

6) Wilhelm MÃ¼ller. Leipzig 1805. 8. â�� 7) Papiere aus meinem Feldprediger-

leben. GieÃ�en 1807. 1H. 8. â�� 8) Schreckensscenen aus dem Leben der unglÃ¼ck-

lichen Rosaura Morana wÃ¤hrend Napoleons Krieg in Spanien. Quedlinb. 1814.

8. â�� 9) Daniel Fuchs der groÃ�e Staatsmann. Ein satyr. Roman. KÃ¶ln (Quedlinb.)

1815. 8.

10) Die Kolonie auf St. Helena. Quedlinb. 1816. II. 8. â�� 11) Hannchens

Geschichte. Quedlinb. 1816. 8. â�� 12) Der 18. Oktober, oder das eiserne Kreuz.

Quedlinb. 1816. III. 8. â�� 13) Der Negersklave. Quedlinb. 1817. II. 8. - 14) Der

Einsiedler auf Spitzbergen. Quedlinb. 1818. 8. â�� 15) Die schwarzen Ruinen oder

die unterirdischen Gefangnisse des Klosters Barbara Eremita. Quedlinb. 1818. II.

8. â�� 16) Der Schiffbruch. Qnedlinb. 1817. 8. â�� 17) Robinsons Colonie. Fort-

setzung von Campes Robinson. Neue verru. Aufl. Leipzig 1819. Franz.: von S.H.Catel.

Leipzig 1808. 8. Becks Report. 1819, 2, 111. â�� 18) Die Geheimnisse des Bundes.

Quedlinb. 1818. III. 8. â�� 19) Der Husar. Quedlinb. 1819. III. Becks Rep. 1819. 4,16.
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20) Die Burg Helfenstein oder das feurige Racheschwert. Quedlinb. 1819. II.

8. â�� 21) BrÃ¶mser von RÃ¼desheim oder die Todtenmahnung. Ritterroman aus dem

12. Jh. Quedlinb. 1820. III. 8. Becks Repert. 1820. 4, 172. - 22) Der Theater-

schneider. KÃ¶m. Roman. Quedlinb. 1820. III. Becks Repert. 1820. 3, 260. â��

23) Der Bankerott, die Hiobspost u. a. Schwanke und ErzÃ¤hlungen. Quedlinb. 1820.

8. â�� 24) Maria, das Madchen der DaneilshÃ¶hle. Eine Gesch. a. d. 12. Jahrb., und

andere ErzÃ¤hlungen. Quedlinb. 1820. 8. â�� 25) Fernando Lomelli, der kÃ¼hne RÃ¤uber,

oder die HÃ¶hlen der Rache. Quedlinb. 1820. III. 8. â�� 26) Die Familie von Mantenffel,

histor.-romant. GemÃ¤lde a. d. Z. des 7jÃ¤hr. Krieges. Leipzig 1820. III. 8. â�� 27) Karl

von Tellheim und Minna von Barnhelm. Ein kriegerisches GemÃ¤lde a. d. Z. Frie-

drichs des Gr. Quedlinb. 1821. III. 8. â�� 28) Der Schleier, zwei ErzÃ¤hlungen (zu-

sammen mit H. MÃ¼ller). Quedlinb. 1821. 8. â�� 29) Kuno von Schreckenstein, oder

die weissagende Traumgestalt. Ritterroman. Quedlinb. 1821. III. 8.; 1840.

30) Der Klausner im Schwarzwalde. Ritterroman. Quedlinb. 1821. II. 8. â��

31) Schwarze Bilder aus der Vorzeit. Quedlinb. 1821. 8. â�� 32) Fedor und Atha-

nasia oder die SchreckensnÃ¤chte in den QualgefÃ¤ngnissen der 7 ThÃ¼rme zu Konsum

tinopel. Eine Schaudergeschichte aus dem gegenwÃ¤rtigen Freiheitskriege der Griechen.

Qnedlinb. 1822. IV. 8. - 88) Die TodtenhÃ¼gel, SchaudergemÃ¤lde a. d. 15. Jh.

Quedlinb. 1822. II. 8. â�� 34) Die Sklavin in Anadolis WÃ¼ste. Eine Gesch. a. d.

Freiheitskriege Griechenlands. Quedlinb. 1822. III. 8. â�� 35) Die Geister der Schauer-

hÃ¶hle, oder das WunderblÃ¼mchen. ErzÃ¤hlung. Quedlinb. 1822. 8. â�� 36) Iwan und

Fedora, oder die EntfÃ¼hrte. Eine Geschichte aus den Zeiten des 7jahr. Krieges.

Leipzig 1823. II. 8. â�� 37) Der Ahnherr, oder das Gespenst in der Felskluft, Ritter-

und Geiatergeschichte. Quedlinb. 1823. III. 8. â�� 38) Die heilige Eiche und andere

ErzÃ¤hlungen aus dem Mittelalter. Quedlinb. 1823. 8. â�� 39) Die Ã¼rsulinerinnen

oder das GestÃ¤ndnis in der Todesstunde. Quedlinb. 1823. n. 8.

40) Das nÃ¤chtliche Abentheuer. Treue bis zum Tode und andere ErzÃ¤hlungen.

Quedlinb. 1824. 8. â�� 41) ErzÃ¤hlungen. Greifswald 1824. 8. â�� 42) Historisch-

romantische GemÃ¤lde merkwÃ¼rdiger Begebenheiten aus der Geschichte berÃ¼hmter

Kriege. Auch u. d. T.: MÃ¤r. von Warkotseh und Caecilia von TÃ¶rreck, oder Verrath

und Treue, eine Gesch. a. d. 7jÃ¤hr. Krieg. Leipzig 1824. II. 8. - 43) Ritterrache

und Vehme. Quedlinb. 1824. 8. â�� 44) Rollino, der furchtbare RÃ¤uberhauptmann

in den apenninischen FelsklÃ¼ften. Quedlinb. 1824. III. 8. â�� 45) Das Vehmgericht,

oder die unsichtbaren Oberen. Quedlinb. 1824. III. 8. â�� 46) Die GemÃ¤cher des

UnglÃ¼cks oder die GeprÃ¼fte. Quedlinb. 1824. III. â�� 47) Kunz von Kanfungen

oder der Prinzenraub. Quedlinb. 1825. 8. â�� 48) Der Mord am Hochaltare.

Eine Geschichte aus dem 15. Jh. Quedlinb. 1825. II. â�� 49) Agatha oder der

Eidschwur. Klostergesch. Quedlinb. 1825. III. 8. Vergl. Nr. 18. 1).

50) Julie oder die Abentheuer einer schÃ¶nen Wittwe. Berlin 1825. 8. â�� 51)

Tonni, oder das ZigeunermÃ¤dchen. Quedlinb. 1825. II. 8. â�� 52) Corsanello, der

furchtbare SeerÃ¤uber. Qnedlinb. 1825. III. 8. â�� 53) Ferdinand von Waldau und

Auguste, oder Trennung und Wiedersehen. Ein GemÃ¤lde aus den Zeiten Friedrichs II.

Leipzig 1825. III. 8. â�� 54) GÃ¶tz von Berlichingen, der furchtbare Ritter mit der

eisernen Hand. Quedlinb. 1826. III. 8. â�� 55) Berthold von der Nidda, oder

die Horde im Schwarzwalde. GemÃ¤lde a d. SOjÃ¤hr. Krieg. Quedlinb. 1826. III.

8. â�� 56) Die furchtbaren Kreuzritter oder Guido von Flemmingen und Prinzessin

Mathilde. Geschieht!. GemÃ¤lde aus dem 12. Jh. Quedlinb. 1826. III. 8. â�� 57)

Heinrich der Vogelsteller und die Hunnen. Quedlinb. 1826. 8. â�� 58) Der Freibeuter.

Histor. Roman. Quedlinb. 1827. III. 8. â�� 59) Die Novize von St. Marienheim.

Eine romantische Klostergeschichte aus der neueren Zeit. Greifswald 1827. II. 8.

60) LilienstrÃ¶m und Nordenstern. Ein geschieht!. GemÃ¤lde aus den Kriegen

Karls XII. Leipzig 1827. III. 8. â�� 61) Saladin, Sultan von Aegvpten, oder die

deutschen Kreuzritter in der Gefangenschaft der Sarazenen. Qnedlinb. 1827. 8. â��

62) FÃ¼rst Scanderbeg, der unÃ¼berwindliche, oder der furchtbare Aufstand der Albanier

gegen den Sultan Amureth. Ein GrÃ¤uel- und SchreckensgemÃ¤lde aus dem 15. Jhdt.

Quedlinb. 1828. II. 8. â�� 63) Der Einsiedler und der Sklav. Zwei Erz. zur beleh-

renden Unterhaltung fÃ¼r die erwachs. Jugend. Magdeb. 1828. Becks Rep. 1829, 4,

90. â�� 64) Interessante Abentheuer eines TÃ¼rkensklaven, oderdieschÃ¶nen Favoritinnen

des Paschas von Caramanien. Quedlinb. 1830. III. 8. â�� 65) Das merkwÃ¼rdigste

Jahr aus dem Leben eines alten Kriegers. Halberstadt 1830. II. 8. â�� 66) Ritter

Franz von Sickingen, oder Rittersinn und FÃ¼rstenrache. Geschichtlicher Roman a.

d. 16. Jahrh. Quedlinb. 1832. II. 8.
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5. Gottlieb Bertrand, geb. zu Bettmar im Braunschweigischen, war Privat-

lehrer, Kaufmann, Schauspieler in Braunschweig, zuletzt Uhrmacher in Osterwyk,

t am 1811. â�� Mensel, Gel. Teutschl. 13, 111. 17, 154f. 22, 242f.

1) Der unbekannte Wanderer unter vielerlei Gestalten. Familiengesch. unserer

Zeit Braunschweig 1799. II. 8. Vergl. Â§ 279, 10. 44). â�� 2) Die Unerforschlichen.

Eine Schweizergeech. SeitenstÃ¼ck zu Lafontaines Rudolf von Werdenberg. LÃ¼nebnrg

1800. IL 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 66, 99. â�� 3) Eva von Trott, vaterl. Schauspiel.

LÃ¼neburg 1801. 8. â�� 4) Mazarino der groÃ�e RÃ¤uber in Lothringen. LÃ¼neburg 1802.

II. 8.; 1821. U. 8. â�� 5) Die wandernde Jungfrau. SeitenstÃ¼ck zum unbekannten

Wanderer. Braunschweig 1802 und 1803. II. 8. â�� 6) Amina, die schÃ¶ne Zirkassierin.

Leipzig 1803. II. 8. Nene Allg. dtsch. Bibl. 85, 70. Allg. Jen. Litt.-Ztg. 1804.

Nr. 58. Â§ 253, l, 27j.

7) Das Geheimnii. Hamburg 1803. II. 8. â�� Golisano, der irrende DÃ¤mon.

LÃ¼neburg 1803. II. 8. - 9) Gustav der Verwiesene. LÃ¼neburg 1804. II. 8. Neue

Allg. dtsch. Bibl. 90, 328. â�� 10) Der Alpenwanderer. Leipzig 1804. II. 8.; 1810.

II. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 93, 347. â�� 11) Der Eidschwur. LÃ¼neburg 1804.

Q. 8. â�� 12) Nikel List, der furchtbare Abentheurer, genannt von der Mosel.

Brannschweig 1804. 8. Vergl. Leibrock Nr. 29. 15).

13) Der VerstoÃ�ene oder die ungleichen BrÃ¼der. Schausp. in 5 A. Braun-

schweig 1805. 8. â�� 14) Der Sarkophag, oder die Geheimnisse des Schlosses Berby.

LÃ¼neburg 1805. II. 8. â�� 15) Alwina, Prinzessin von ***, oder die Kabalen. Leipzig

1807. IV. 8. â�� 16) Pugatschew, der furchtbare Rebell. WolfenbÃ¼ttel 1807. 11.

8. â�� 17) Zoresko von Genua. Trauerspiel in 5 AufzÃ¼gen. SeitenstÃ¼ck zu Zschokkes

AbÃ¤llino. Frey bearb. Braunschweig 1808. 8.; HelmstÃ¤dt 1819. 8. â�� 18) Der

RÃ¤thselhafte, oder die beiden Alten. Leipzig 1811. Vorerinnerung (Geschrieben

zu Braunschweig im Juni 1807) und 200 S. 8.; GieÃ�en o. J. (1814).

19) Sigismund und Sophronia, oder Grausamkeit aus Aberglauben. Ein Schau-

spiel (im 21. Bd. der Deutschen SchaubÃ¼hne). Augsburg 1812. â�� 20) Minna oder

das neue RÃ¤ubermÃ¤dchen. Leipzig 1819. 8.

6. Karl Ludwig Nicolai, Schriftstellernamen: Fesca, Baptist T. Heinsbnrg,

Hilariiis Jocosus, Peter Hilarins, geb. am 24. Juni 1779 in Aisleben a. d. Saale,

besuchte das Gymnasium in Magdeburg, studierte in Halle, wurde Advokat und

Kriminalrat in Magdeburg und Blankenburg, lebte seit 1813 fÃ¼r sich in Halber-

stadt und starb dort am 30. November 1819.

Nekrol. 3, 1556 bis 59. - Meusel, Gel. Teutschl. 18, 836 bis 839.

1) Noradine, oder das Labyrinth, eine Geschichte seltsamen Inhalts, die sich

wÃ¤hrend dem Feldzuge Bonapartes in Aegypten zugetragen hat. Aus der franz.

Handschr. Ã¼bersezt. London (Leipzig) 1800. 8. â�� 2) Maximilian Hnlder und Prascha,

oder der Bund fÃ¼rs GlÃ¼ck der BÃ¼rger, mehr Geschichte als Roman. Leipzig 1800.

IH. 8. Hamburg 1802. Neue Allg. dtsch. Bibl. 72, 367. â�� 3) Das FelsenschloÃ�

von Sommeran oder Gesch. eines relegirten Studenten. Prag 1801. 8. Neue Allg.

dtsch. Bibl. 82, 357. â�� 4) Franz von Werden. Penig 1802. IV.8. (auch: Journal von

neuen deutschen Original-Romanen. Penig 1802 bis 5, IV JahrgÃ¤nge, 3. bis 6. Liefe-

rung). â�� 5) Eduard von Kroneck, SeitenstÃ¼ok zu Franz von Werden. Penig 1803.

III. 8. (= Journal von neuen d. Originalrom. 1. bis 3. Lieferung). â�� 6) Ent-

schlossenheit und Liebe, eine abentheuerl. Gesch. Penig 1803. 8. Nene Allg. dtsch.

Bibl. 85, 326. â�� 7) Neue Fackeln. Ein Jonrnal in zwanglosen Heften. Deutsch-

land (Qnedlinb.) 1813 bis 16. VI oder 12 Hefte. 8.

8) Joachims Abentheuer, oder die Kunst, ein groÃ�er Herr zu werden. Eine

Gesch. a. den Z. der Bulletins. Qnedlinb. 1815. II. 8. â�� 9) Mary und Jerome,

oder Liebe und Betrug. Mehr als Roman. Qnedlinb. 1815. II. 8. â�� 10) Lencht-

kugeln, Jonrnal in zwanglosen Heften. Qnedlinb. 1815 bis 16. IV. (oder 8 Hefte)

8. â�� 11) Festtagslaunen. Quedlinb. 1815. II. 8. - 12) Sonntagsnovellen. Qned-

linb. 1815. u. 8. â�� 13) Humoristische Reise durch ein hochseliges KÃ¶nigreich

(Westphalen). Qnedlinb. 1816. II. 8. â�� 14) Wetterfahnen; freymÃ¼thige Blatter

fÃ¼r FÃ¼rsten und Volk. Zeitschrift in zwanglosen Heften. Quedlinb. 1816 bis 17.

3 Hefte. 8.

15) Magazin der Biographien denkwÃ¼rdiger Personen der neueren und neuesten

Zeit. Quedlinb. 1816 bis 19. IV. 8. â�� 16) ErzÃ¤hlungen, Schwanke und Launen.
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Quedlinb. 1816. II. 8. â�� 17) Die Riesensteinbnrg oder deutsche FrauenwÃ¼rde.

Quedlinb. 1816. II. 8. - 18) Wilhelm der Eroberer, dramat. bearb. Quedlinb. 1817;

mit nenem Titel. (Trauersp. in 2 Abth.). 1818. â�� 19) Die Familie von Sternfels.

Quedlinb. 1817. III; 1819. II. â�� 20) Verliebte Abentheuer, Kreuz- und Quer-

zÃ¼ge eines schalkhaften Freiers. Magdeb. 1817. II. 8. -- 21) Der Ansternachmaus.

Die Liebschaft im Keller. â�� Die Tanzwiese. Quedlinb. 1817. 8.

22) Die Miethskutsche. Korn. Roman. Quedlinb. 1817. H. 8. â�� 23) Robert

von der Osten, eine Begebenheit aus den Zeiten der neueren Kriege. Magdeburg

1817. 8. â�� 24) Schaudergeschichten. Magdeb. 1818. II. 8. I. a: Rache ohne GrÃ¤n-

zen. â�� b: Versuche den Himmel nicht! â�� II. c: Das Teufelsbad. â�� d: Arabella.

26) Rolli oder das MohrenmÃ¤dchen. Quedlinb. 1818. 8. â�� 26) Das Grab am

Vesuv. Quedlinb. 1818. â�� 27) Glorina, Legende. Der jÃ¼ngste Tag, Schwank.

TÃ¤uschung in der Liebe. KrÃ¤hwinkel, keine Legende. Quedlinb. 1818. 8.

28) Die Brautnacht ohne Braut. Quedlinb. 1818. â�� 29) Die BanditenhÃ¶hle

von Carastro. Quedlinb. 1818. â�� 80) GemÃ¤lde des weiblichen Lebens. Quedlinb.

1818. â�� 31) Versuch einer Theorie des Romans, kritisch-philosophisch abge-

handelt. 1. Theil. Quedlinb. 1818. 8. â�� 32) Die Reise nach Aachen. Seiten-

gtflck zu Kniggens Reise nach Braunschweig. Halberstadt 1819. 8. Hecks Rep.

1819. 2, 79. â�� 83) ErzÃ¤hlungen und Schwanke. Quedlinb. 1819. II.

34) Die Mitwelt, oder Biographie merkwÃ¼rdiger Personen und historische

GemÃ¤lde der neuesten Zeit. Eine Quartalschrift. 1819. Das 4. Heft wurde von

Heinr. Aug. Erhard hg. Arnstadt 1820. 8. Becks Rep. 1819. 4, 230. - 35) Ernst II.,

Herzog zu Sachsen-Gotha und Altenburg (Entnommen aus Nr. 34). 1819. Becks

Rep. 1819. 4, 228. â�� 36) Rosenlaunen. Magdeb. 1819. 8. â�� 37) A. v. Kotzebue's

literarisches und politisches Wirken. Tobolsk (Nordhausen) 1819. 118 S. 8. Sieh

Â§ 258, 8. k. â�� 38) Authentischer Bericht Ã¼ber die Ermordung des A. v. Kotzebue.

Mannheim (Nordhausen) 1819. 8. â�� 89) Lebenserfahrungen und Lebensbeobach-

tungen. Vom Vf. des Buchs Ã¼ber Selbstkunde, Menschen-KenntniB und den Um-

gang mit Menschen. (Quedlinb. u. Leipzig 1816. II.) Magdeburg 1819. II. Becks

Repert. 1819. l, 67. 4, 210.

7. Karl Heinrich Georg Venturini, geb. am 30. Januar 1771 in Braun

schweig, studierte Theologie, war 1795 bis 96 SekretÃ¤r des Etatsrats v. Schirach

in Altona, spÃ¤ter Lehrer in Kopenhagen, wurde 1807 Prediger in Hordorf bei

Brannschweig, trat 1844 in den Ruhestand, siedelte nach SchÃ¶ppenstedt Ã¼ber und

starb hier am 25. Mai 1849.

a. Mensel, Gel. Teutschl. 8, 206 f. 10, 766. 16, 86. 21, 202 bis 204. - b. Nekro-

log 27, 1108 bis 1116. - c. LÃ¼bker-SchrÃ¶der 651 bis 654. â�� Sieh Â§ 293, V. 29. 7).

1) Naturliche Geschichte des groÃ�en Propheten von Nazareth. Bethlehem.

(Kopenhagen) 1800 bis 1. IV. (Der erste Band nicht von ihm). â�� 2) Pythagorat

und seine Zeitgenossen. Ein dramat. GemÃ¤lde der grauen Vorwelt. Chemnitz

1801 und 2. II. 8. Bd. I auch u. d. T.: Reisen ins Alterthum. GegenstÃ¼ck zu

Lafontaines Sagen aus dem Alterthum. II: Lafontaines Sagen aus dem Alterthum,

fortgesetzt von Prof. V. Vgl. Neue Allg. dtsch. Bibl. 72, 355; 79, 77. â�� 3) Abu!

Casem Muhamed; histor.-dramat. dargestellt. Kopenhagen 1802 bis 3. II. Mit

neuem Titel: Der Islam und sein Stifter Abul Casem Muhamed. 1822. â�� 4)

Genius des Christenthnms, a. d. Frz. Chateaubriands Ã¼bers. MÃ¼nster 1803. II.

Neue Alle, dtsch. Bibl. 90, 23. â�� 5) Klosterzwang und Klosterflucht, oder Leben

und Begebenheiten des gewesenen Kapuziner-MÃ¶nchs Job. Fr. Hasse. Deutschland

(Kopenhagen) 1804. Nur die 3 ersten Bogen sind von ihm.

6) Hermann, der Sassen Herzog, Teutschlands RÃ¤cher und Befreyer; ein romant.

Bild. Kopenhagen und Leipzig 1804 bis 5. II. Neue Allg. dtsch. Bibl. 96, 318. â�� 7)

DenkwÃ¼rdigkeiten aus der Geschichte der Menschheit. LÃ¼neburg 1814 bis 15. III.

(II und III von E. F. K. Capelle). â�� 8) RuÃ�lands und Deutschlands Befreiungskriege

von der Franzosen Herrschaft unter Napoleon Buonaparte in den Jahren 1812â��1815.

Von D. Carl Venturini. Leipzig und Altenburg: F. A. Brockhaus. 1816 bis 1819.

IV. 8. â�� 9) Ehre und Wahrheit fÃ¼r Friedrich Wilhelm, den verewigten Herzog von

Braunschweig-LÃ¼neburg. Eine aus den besten Quellen geschÃ¶pfte biographische Skizze

dieses Helden von einem vaterlÃ¤ndischen Geschichtschreiber. (Aus den Zeitgenossen

bes. abgedruckt.) â�� Habe ich Ã¼bel geredet, so beweise es, daÃ� es bÃ¶se sey! â��Leipzig

und AUenburg: F. A. Brockhaus. 1816. 8. â�� 10) Deutsches Heldenbnch; hietor.-

dramat. Darstellung der grÃ¶Ã�ten deutschen Manner, welche fÃ¼r vaterlandische Frey-
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heit ruhmvoll kÃ¤mpften. Braunschweig 1821 und 22. II. 8. â�� 11) Margarethe

von Nordheim, oder Ahnung und Schicksal. Leipzig 1824. II. 8. - 12) Erich

Stenbock und seine Freunde. Eine schwedische Gesch. a. d. letzten HÃ¤lfte des

16. Jh. Leipzig 1826. u. 8. â�� 13) Jean Cavalier, oder Ludwig XIV. im Kampfe

mit seinen protestantischen Unterthanen in Languedoc. Leipzig 1831. II. 8.

8. Philipp Christoph Werlond, geb. am 28. Mai 1765 in Buchsweiler, 1787

bis 89 Lehrer an Eonr. Gottl. Pfeffels Kriegsschule in Colmar, seit 1790 im Dienste

des Herzogs von Sachsen-Weimar, 1794 Kriegsrat, 1798 Legationsrat in Weimar

und Rat des Landschafts-Kollegiums, 1816 VizeprÃ¤sident, 1818 PrÃ¤sident dieser

KÃ¶rperschaft, 1840 Geheimer Rat, t 1843.

Meusel, Gel. Teutschl. 16, 210 f. 21, 533 f. â�� v. Biedenfeld, Weimar 1842.

S. 348 bis 350.

1) Kleine Abentheuer zu Wasser und zu Lande. Hof 1801 bis 10. XII.

Neue Allg. dtsch. Bibl. 90, 85; 97, 458. â�� 2) Die Abentheuer des jungen Fanblas;

a. d. Frz. von Louvet de Couvray. Mit einer Vorrede von A. v. Kotzebue. Leipzig 1804.

9. Julias WallenhÃ¶rn, Schriftstellername wessen?

Romando. Romant. GemÃ¤lde der SchwÃ¤rmerei, der Ideale und der Geheim-

nisse. Dresden 1802. III. 8. 1806; 1521 (u. d. T.: Romando, Hauptmann einer

RÃ¤uberbande).

10. Johann Philipp Christoph Lochner, geb. am 12. Dezember 1779 in

Walkershausen bei NÃ¼rnberg, war Pfarrvikar in Hersbrnck, t *m 22- (Meusel:

15. April) 1803. â�� Sein Leben von G. W. F. Panzer. NÃ¼rnberg 1804. â�� Will-

Nopitsch (1805), 6, 325 bis 327. â�� Meusel, Gel. Teutschl. 11, 493. 23, 446.

1) Das Kreuz im Walde oder GeisternÃ¤chte in Ruinen und SchlÃ¶ssern. Eine

sehr abenteuerliche Geschichte. NÃ¼rnberg 1802. 8.; 1825. 8. â�� 2) g 258, 7. d.

Etwas ... â�� 3) Die Erscheinung am Hochgerichte. NÃ¼rnberg 1803. 8.; 1825. 8.

11. Wilhelm Frank, genannt P. â�� Meusel, Gel. Teutschl. 13, 406.

Leben und wunderbare Abentheuer des ersten und unvergleichlichsten aller

fahrenden Ritter der rÃ¶misch-kathol. streitenden Kirche, Ignaz von Loyala. Leipzig

1802. II. Auch u. d. T.: Ignazens von Loyala wunderbares Leben und* Abentheuer.

Neue Allg. dtsch. Bibl. 80, 112. 91, 156.

12. K. Heinrich L. Bardeleben, Schriftstellername: Heinrich Frohreich,

geb. am 9. Mai 1775 in Prenzlau, Doktor der Rechte, 1798 Lehrer am Kadetten-

korps in Berlin, 1804 Regierungsassessor zu Bromberg, kÃ¶nigl. preuÃ�. Kommissions-

rat und Ritter des eisernen Kreuzes zu Frankfurt a. 0. â�� Meusel, Gel. Teutschl.

9, 54. 11, 42. 13, 61. 422. 17, 639. 22l, ng. 22H, 252.

1) Begebenheiten auf Bergach. Leipzig 1802 bis 4. III. (Bibl. deutscher

Romane. Bd. I bis III). â�� 2) Der Palmensonntag in drey Romanen. Leipzig 1803.

III.; 1811 (Hans Kasper, der Seifensieder. â�� Die Weberstochter zu Richterheim. â��

Bernhard Naphthali, oder die Religion der Religionen.) Neue Allg. dtsch. Bibl.

98, 167. â�� 3) Die Wahl der Braut, oder Feyerabende im Sommerblumenbosquet.

Posen 1804; 1809. â�� 4) Caesar Caffarelli, Graf von Casara, der kÃ¼hne RÃ¤nber-

herzog. Posen und Leipzig 1805. II. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 85, 319. - 5) Rah-

manet, KÃ¶nig der Mauren, oder der magische Ring. Roman in 3 BÃ¼chern. Leip-

zig und Breslau 1805. 8.; Neue wohlfeile Ausgabe. Leipzig, Hinrichs. 1828.

13. Xaver Maximilian Amadens Edmund Yibeau, geb. am 4. Juni 1781

zu Amieng, seit 1807 franzÃ¶s. Sprachlehrer an der Stadtschule zu CÃ¶then, f am

13. September 1818. â�� Meusel, Gel. Teutschl. 16, 90.

1) Agathe, romantische Skizze aus der franz. Revolntionsepoche. Halle 1803.

IL 8. Vgl. Nr. 4. 49). â�� Agathina, Rinaldos Geliebte. Aus d. Engl. Erfurt 1803.

â�� Agathe, die Urmutter. Gesch. a. d. Geister- und Ritterzeit von F. W. v. F.

Leipzig 1809. II. â�� 2) Rosalie und Amadee, oder Schein und Liebe. Leipzig 1804.

8. â�� 3) Die neun Verschworenen. ZÃ¼rich (Leipzig) 1805. 8. â�� 4) Babet, oder

die RaubschÃ¼tzen; ein ungewÃ¶hnlicher Roman. Basel 1806. 8.

14. Gottlieb Benjamin Lehnert, geb. am 4. September 1760 in Brieg, Kgl.

preuB. RegierungssekretÃ¤r in Liegnitz. â�� Meusel, G. T. 4, 894. 14, 415. 18 '
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Juliano Kompanini oder frappante Szenen aus dem MÃ¶nchsthum des sÃ¼d-

lichen Europa vorigen JahrhundertÂ«. Breslau und Leipzig 1808. 8.

15. Karl Friedrich Hoffmann, Schriftstellername: Karl Friedrich Felg-

wangen, geb. 177? in WeiÃ�enfels, t 1813 als RegierungssekretÃ¤r in Magdeburg.

- Meusel, Gel. Teutschl. 13, 369. 18, 190.

1) Heraldo der UnergrÃ¼ndliche. Leipzig 1803. II. 8. â�� 2) Die Familie Hell-

wig. Leipzig. 1803 bis 4. II. 8. (Zusammen mit F. W. Hempel, B. Meusel 14, 94.

18, 112. 2211, 672f.). Neue Allg. dtsch. Bibl. 90, 264. 100, 381. â�� 3) Launen und

Einfalle, Schwanke, Abentheuer, Schicksale und Wanderungen eines Anti-Hypochon-

<Insten. Hg. vom Verf. Heraldo's des UnergrÃ¼ndlichen. Leipzig 1806. II. 8.

16. Gottlieb MÃ¼ller, lebte in Wien.

Meusel, Gel. Teutachl. 10, 329. 14, 610. 611. 18, 756.

1) Die nÃ¤chtliche Erscheinung auf den GrÃ¤bern zu Helldorf. Wien 1803. 8. â��

2) Emilie von Alten, oder Lieb' und Treue. Wien 1803. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl.

85, 67. â�� 3) Leben, Liebschaften, Abentheuer und Schwanke des edlen Junkers

Samuel von HÃ¼tenbnrg. Wien 1804. II. 8. Neue AUg. dtscb. Bibl. 97, 85. â��

4) Das AlpenmÃ¤dchen oder die wunderbare Leuchte. Wien 1804. 8. â�� 5) August

und Johanna, oder die Geschichte der Familie Wallenberg. Wien 1804. II. 8.

6) Laura von Wien, oder das MÃ¤dchen im Augarten. Wien 1804. 8. â�� 7)

Romane und ErzÃ¤hlungen. Wien 1804. III. 8. â�� 8) Hermann und Sophie. Fami-

liengesch. Wien 1805. 8. â�� 9) Joseph und Josephine, oder der Graumantel.

Wien 1806. II. 8.

17. Adolf August Bergner, Schriftstellername: Karl Eginhard, geb. in

Langendorf bei WeiÃ�enfels, lebte in Weifenfels und Naumburg als BaufÃ¼hrer,

t am 2. September 1828 zu Halle. â�� Vgl. Hall. Literatur-Ztg. 1828. S. 380. â��

Meuael, Gel. Teutschl. 221, 227.

1) Anekdoten zur Charakteristik der Vorzeit. 1. Teil: Vom Adel. Ronueburg

u. Leipzig 1804. 8. Auch u. d. T.: Charakteristik des Adels der Vorzeit in Anek-

doten. 2. Teil: Von der Geistlichkeit. Ebenda 1804. Neue Allg. dtsch. Bibl. 99,

204. â�� 2) Die heiligen Rosen; romant. Sagen a. d. Mittelalter; hg. von Aug.

Adolph u. Wilh. Ferdinand. Leipzig 1819 bis 22. I: Das RoÃ� von Libanon,

ThÃ¼ringer Sage in 4 BÃ¼chern. II: Der blaue Schleier, romant. Archiv-Kunde.

18. Eduard Christoph Wilhelm MeiÃ�ner, Arzt in Teplitz. â�� Meusel, Gel.

Teutschl. 14, 537. 18, 665.

1) Karl Strahlenheim oder der dankbare Bandit. Berlin 1804. II. 8. Neue

Allg. dtsch. Bibl. 93, 346. â�� 2) Die Geister. Roman in 4 BÃ¼chern. Berlin 1805.

III â�� 3) Die RÃ¤uber. Berlin 1809. II. 8.; 1812. II. 8. â�� 4) Scenen aus der

wirklichen Welt. Berlin 1811. 8. â�� 5) Skizzen, ErzÃ¤hlungen und Schwanke.

Berlin 1813. 8.

10. Karl Friedrich Mebus, Schriftstellername: Karl Burghanser, geb. in

Berlin, Schauspieler in Warschau.

Ferdinand von Moll, oder die entlarvte Magie; wahre Gesch. a. d. baier.

Successionskriege. Leipzig 1806. 8.

20. Georg (Christoph) Bernhard Depping, geb. am 11. Mai 1784 in

MÃ¼nster, lebte seit 1803 fÃ¼r sich in Paris, 1813 Mitglied der polytechnischen Ge-

sellschaft, t in Paris am 6. September 1853. â�� Meusel. Gel. Teutschl. 17, 400/3.

221, 597. â�� F. RaÃ�mann, MÃ¼nsterlÃ¤nd. Schriftsteller-Lei. S. 26. Nachtr. s. unten S. 809.

1) Menodor und Laura; Novelle a. d. Z. der Belagerung von Damascus. Paris

(Wesel) 1806. 8. â�� 2) Sammlung der besten alten Spanischen Ritter- und Mau-

rischen Romanzen. Geordnet und mit Anmerkungen und einer Einleitung ver-

sehen von Ch. B. Depping. Altenbnrg und Leipzig: F. A. Brockhaus 1817. 8. â��

3) Erinnerungen aus dem Leben eines Deutschen m Paria. Von G. B. Depping.

Leipzig: F. A. Brockhaus. 1832. 12. â�� Wohl auch der MitÃ¼bersetzer von Goethes

Wahlverwandschaften. Paris 1810. III. 8. Sieh Band IV. S. 702, 30).

21. H. C. G. Brand, Schriftstellername: H. C. 6. KlammÂ», Superintendent

zu Burg im Magdeburgischen. â�� Meusel, Gel. Teutschl. 17, 590. 221, 348 f.
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1) Wittekind der GroÃ�e und seine Sachsen, romant. ErzÃ¤hlungen a. d. grauen

Vorzeit. Leipzig 1806. 8. â�� 2) Brander, KÃ¼rst der Brennen oder Brandenburgs

GrÃ¼ndung. Sage der Vorzeit. Magdeburg 1817 (1816). 8.

22. Brancagllo, KriegssekretÃ¤r in Braunschweig.

Meusel, Gel. Teutschl. 221, 847 f.

1) Der Admiral. Braunschweig 1808 bis 9. IV. 8. 2. Aufl. u. d. T.: Der

Admiral Don Velasco da Gaston oder kÃ¼hne Thaten eines SeerÃ¤ubers des Mittel-

meers. Helmstedt 1819. 8. â�� 2) Centilles, treuer GefÃ¤hrte des Admirals Velasco de

Gaston. Gesch. aus dem span. Insurrections-Kriege. Braunschweig 1816. II. 8.;

1821. II. 8. â�� 3) Alida und Cloridan, oder der Schwerdt-Tausch. Rittergesch. aus den

Handschriften des Pater Ingulf. Frei nach dem Span. Braunschweig 1817. II. 8.; 1825.

II. 8. â�� 4) Die Geheimnisse der Abtei von Santa Columba, oder der Ritter mit

den rothen Waffen. Aus dem Engl. Braunschweig 1819. II. 8.; 1821. U. 8. â��

5) Die Erscheinungen im Schlosse der PyrenÃ¤en; frei nach dem Engl. der Anna

Radcliff. Braunschweig 1819. IV. 8. Beck, Repert. 1819, 2, 79. â�� 6) Das wandernde

Gerippe. Erz. a. d. Z. der franz. Revolution. Braunschweig 1821. II. 8.

7) Rosaline oder das GeheimniÃ�. Braunschweig 1822. II. 8. â�� 8) Die Stimme

des Unsichtbaren, oder Geschichte Francesco's, Enkel des unglÃ¼ckl. Don Sebastian,

KÃ¶nigs von Portugal. Braunschweig 1822. II. â�� 9) GlÃ¼ckswechsel oder die Flucht

nach Ostindien. Mehr Wahrheit als Dichtung. Leipzig 1823. 8. â�� 10) Die Priorin.

Frei nach dem Engl. der A. Radcliff. Braunschweig 1824. III. 8. â�� 11) Der

schwarze Bund. Quedlinburg 1824 8. â�� 12) Der Thnrm von Ruthyna im Lande

Wallis. Leipzig 1824. II. 8. â�� 13) Neue Kriegsscenen aus Spanien, in den Be-

gebenheiten eines Husaren-Offiziers, zur WÃ¼rdigung des spanischen Volksgeistes,

nach reinen Quellen bearb. vom Vf. der Stimme des Unsichtbaren. Leipzig 1824.

11. â�� 14) Archibalds Abentheuer, oder des Schicksals seltsame FÃ¼gungen. Leipzig

1825. IH. 8. â�� 15) Die Ruinen von Moncaldo oder Ferragand und seine Genossen.

Eine abenteuerliche Geschichte. Braunschweig 1826. II. 8.

23. Karl Fischer, geb. in WÃ¼rttemberg. Doktor der Philosophie, lebte fÃ¼r

sich in Gohlis bei Leipzig und in Jena.

Meusel, Gel. Teutschl. 2, 361. 9, 353. 13, 393. 22", 153f.

1) Adolphino, der seltene Fr .. k . .. t (= Freiknecht); ein Roman fÃ¼r die

elegante Welt. Leipzig 1810. III. 8.; 1821. III. 8. â�� 2) JÃ¼ngste Reiseabentheuer

auf meiner Flucht im ersten Jahre der Freiheit. 1815. 8. â�� '? Gedicht in Schillers

Musenalmanach f. d. J. 1796. Sieh Band V. S. 198 am Ende.

24. Gottfried Basse, Schriftstellername: Jocosus Federkiel, Euiilie Gleim,

J.C.Hagen, Ilsegarthe Klatschrose, Pastor Lachemaiiii, Cvriacns NieÃ�vrurz,

Gabriel Schlegel, Uriel a Costa, geb. am 1. Februar 1778 (1777: Beck, Repert.

1825. 4,112) in Halberstadt, seit 1806 BuchhÃ¤ndler in Quedlinburg, t am 28. Oktober

1825 im 48. Jahre. Verleger einer groÃ�en Zahl von Schundromanen. â�� Meusel,

Gel. Teutschl. 17, 728; 22, 126 bis 128. â�� Nekrolog 3, 1556 bis 1559.

1) Prosaische Almathologie. ErzÃ¤hlungen von Langbein, Lafontaine, Schreiber,

Rochlitz, Reinbeck, Steph. SchÃ¼tze, Quedlinburg 1811. 8. â�� 2) Wunderliche

Reise-Scenen und Abentheuer, auch Kreuz- und QuerzÃ¼ge eines deutschen Musen-

sohnes von Uriel a Costa. Quedlinburg 1811. 8. â�� 3) Neuestes RÃ¤uber-, Diebs-

und Gauner-Archiv. Quedlinburg 1812. 8. â�� 4) Frische und eingemachte Juden-

kirschen, Sammlung von Anekdoten, Schnurren und LÃ¤cherlichkeiten von Juden.

Germanien (Quedlinburg) 1811 bis 13. Hl. 8.; 1814; 1819. Vgl. Justus Hilarias

[d. i. Seb. Wilib SchieÃ�ler Â§ 331, 61], Neue Folge frischer Judenkirschen. Samm-

lung belustigender Anekdoten, Einfalle, Schwanke und Schnurren von Jnden und

Judengenossen. Dritte Lese. MeiÃ�en und Pest 1829. 116 S. 16.

5) Neuester theatralischer NuÃ�knacker. Sammlung von Schnacken, Schnurren,

Anekdoten und LÃ¤cherlichkeiten noch lebender und verstorbener Schauspieler. Nebst

eine Weihe an Aug. v. Kotzebue. Von Gabr. Schlegel. Quedlinburg 1813 (1812). â��

6) Satyrisches PillenschÃ¤chtelchen, enth. Anekdoten, Epigramme, witzige Einfalle

und LÃ¤cherlichkeiten von Ã�rzten. Hg. von Cyriak. NieÃ�wurz. Quedlinburg 1813.

12. â�� 7) Die Plappertasche. Enth. witzige ZÃ¼ge, satyr. Bemerkungen, Anekdoten

und LÃ¤cherlichkeiten von Frauen und MÃ¤dchen. Gesammelt von Ilseg. Klatachrose.
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Quedlinburg 1813. 12. â�� 8) Knackmandeln. UnterhaltungsbÃ¼chlein. Quedlinburg

1817. 8.; 2. verb. Aufl. Quedlinburg 1819. 250 S. 8. Beck, Rep. 1819. 2, 808.

25. Stephan Christoph Stausebach, geb. am 20. Dezember 1757 zu Franken-

berg in Kurhessen, studierte 1774 bis 78 in Rinteln Theologie, wurde 1780 Haus-

lehrer, 1785 Rektor in Gladenbach, 1799 Pfarrer in Simmersbach, 1805 Stadtpfarrer

in Nidda. Dort starb er am 25. Mai 1825. â�� Scriba 2, 707f. â�� Meusel, Gel.

Tentschl. 7, 622. 20, 585.

1) Adam im Paradiese. Ein GemÃ¤lde des Standes der Unschuld. Frank-

furt a. M. 1792. 8. â�� 2) Die Waldburg oder der Forstmeister LobeschÃ¼tz und

seine Familie. Eine lehrreiche und unterhaltende Gesch. a. d. 17. Jahrh. Karls-

ruhe 1812. II. 8. â�� 8) Hermanns Schlacht. Ein GemÃ¤lde der Tapferkeit und des

Gemeinsinns der Chatten im ersten Jahrh. Teutoburg 1814. 8.

26. Karl Friedrich Richter, Schriftstellername: Karl Friedrich, geb. 1776

in HettatÃ¤dt bei Mannsfeld, Pastor in Neugattersleben bei Calbe a. d. Saale, starb

als Diakonus und Pastor in Elsterwerda am 8. September 1838. â�� Meusel, Gel.

Teutschl. 19, 344f. â�� N. Nekrolog 16, 1142.

1) Die Familie Barring oder das Scheinverbrechen. Magdeburg 1816. 8. â��

2) Ludovika, oder Verbrechen aus Liebe. Roman. Quedlinb. 1817. II. 8. â�� 81 Die

Versuchung. Zerbst 1818. II. 8. â�� 4) Die Zwillinge, oder die Verwechselung.

Familieogesch. Magdeburg 1818. II. 8. â�� 5) GemÃ¤lde des menschlichen Herzens.

Leipzig 1820. 8. â�� 6) Giuglio und Isidqra, oder die Flucht aus den Kerkern der

Inquisition; romantische ErzÃ¤hlung. Leipzig 1821. 8. Becks Rep. 3, 4, 402. â��

7) Ortellino, der groÃ�e RÃ¤uberhauptmann, Italiens Furcht und Schrecken. Mann-

heim 1828. II. 8. Becks Rep. 1823, 2, 455. - 8) Eduardo, Prinz von Parma, der

unglÃ¼ckliche FÃ¼rstensohn, oder Ortellinos Jugendjahre. Romant. Gesch. Stuttg.

1824. 8. â�� 9) Ridogar, FÃ¼rst der HÃ¶lle, oder die TeufelsbeschwCrung in der

Geisterburg. Stuttgart 1824. 8.

27. Johann Friedrich Gottfried Nagel, Schriftstellername: Rechtlieb Gott-

fried Galen, geb. 1792 in Halberstadt, studierte Theologie, diente 1815 als Frei-

williger im preuÃ�ischen Heere, wurde dann Rektor der Schule in Hornburg und

1819 Prediger in Hadmersleben bei Magdeburg; starb als Prediger in Brieg am

26. Juni 1847. â�� Meusel, Gel. Teutschl. 18, 804f. â�� N. Nekrolog 25, 934.

1) Poesien. Quedlinb. 1811. 8. U. d. T.: Gedichte 1816. 8. â�� 2) Oscar und

Malvina, oder die Macht der Vaterlandsliebe. Eine Urkunde aus dem heiligen Kriege.

Quedlinb. 1815. II. 8. â�� 3) PreuÃ�ischer Patriotischer Spiegel. Quedlinb. 1815. â��

4) \Vumlergeschichten und Legenden der Teutschen. Quedlinb. 1816. II. 8. â��

5) Novellen. Quedlinb. 1817. 8. â�� 6) Wundervolle Sagen und abentheuerliche Ge-

schichten aus alter Zeit. Helmstedt 1819. 8. â�� 7) Mein Ideal. Poetische Epistel

an Friedrich. Halberstadt 1819. 8. â�� 8) Vier Wochen auf Reisen. Halberstadt 1820.

8. â�� 9) Tangu, der letzte Prinz von Pegu: Ein Roman. Leipzig 1831. 8. â��

10) ErzÃ¤hlungen. Leipzig 1832. 8. â�� 11) Interessante ErzÃ¤hlungen. Leipzig 1832.

28. Johann Konrad Dahl, geb. am 19. November 1762 in Mainz, kathol.

Pfarrer zu Gernsheim, Kirchen- und Schulrat und Stadtpfarrer in Darmstadt, 1829

Domkapitular des Bistums Mainz, f am 10. MÃ¤rz 1833.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 18, 256f 17, 376f. 221, 562f. â�� b. Waitzenegger

3, 478f. â�� c. Justi, Hess. Gel.-Lex. 1831, S. 72 bis 75. 880. - d. Scriba l, 61

bis 67. 489. 2, 145.

Der Burggeist auf Rodenstein, oder der Landgeist im Odenwald; eine alte

Volkssage. Frankfurt 1816. 8. Nachdr. WÃ¼rzburg 1816. Vgl. Die Vorzeit hg. von

Jueti 1822.

29. August Leibrock, geb. in Blankenburg, Lehrer an der Altendiecker

BÃ¼rgerschule (Martinischule) in Braunschweig. Unter seinem Namen verÃ¶ffentlichte

die Kollmannsche Buchhandlung in Leipzig 51 meist zweibÃ¤ndige- Romane. â��

Meusel, Gel. Tentschl. 23, 378f.

1) Wilhelm von Barnholm und Emilie Liebreich, oder die Gewalt der

Liebe. Braunschweig 1818. 8. â�� 2) Der taube See, oder das St.. Stephani-Kloster,

eine Ritter- und Klostergesch. a. d. 13. Jahrh. Braunschweig 1819. 272 S. Becks
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Repert. 1819. 4, 16. â�� 3) Aranzo der edle RÃ¤uberhauptmann. Ein Schrecken

in Spaniens ThÃ¤lern und Gebirgen. Leipzig 1819. II. 8.; 1831. II. 8. â�� 4) Heinrich

von Heimburg und Mathilde von Tresebnrg. Leipzig 1820. 8. â�� 5) Liebe und Treue.

Irmas Schicksale. Louise. Drei ErzÃ¤hlungen. Leipzig 1820. 8. Zweite Aufl. mit

Hakkam Nr. 8) zusammen u. d. T.: Kleine Romane und ErzÃ¤hlungen. 1823. IL 8. â��

6) Gonzalvo, RÃ¤uber und Zeitgenosse Aranzos. Leipzig 1820. III. 8. â�� 7) Der

steinerne Sarg im Ulmthale, oder der wandelnde Geist Erichs von Dreieichen, Ritter-

und Geistergesch. des 18. Jh. Leipzig 1821. U. 8. â�� 8) Hakkam. Historisches

SchanergemÃ¤lde aus Spanien. Leipzig 1821. 8. Vergl. Nr. 5). â�� 9) Felii der Ver-

folgte. Eine RÃ¤ubergesch. Leipzig 1822. II. 8. â�� 10) Giovanni, furchtbares Ober-

haupt der Banditen zu Neapel. Leipzig 1822. II. 8.

11) Valloras Abentheuer. Romantisch dargestellt. Leipzig 1822. II. 8. â�� 12)

Die Todesklippe, oder Geribold von Hohenwart. Ritter- und Geistergesch. a d. Zeiten

der KreuzzÃ¼ge. Leipzig 1823. II. 8. â�� 13) Therese von Bornthal, eine wahre Ge-

schichte. Leipzig 1824. 8. â�� 14) Der Cardinal, eine spanische Inquisitionsgesch.

Leipzig 1824. II. 8. â�� 15) Leben, Unthaten und Ende des berÃ¼chtigten RÃ¤ubers

Nickel-List, genannt Herr von der Mosel, und seiner Bande. Nach den zu Gelle 1701

gedruckt erschienenen Kriminal-Akten bearb. Leipzig 1824. II. 8. [Vergl. Bertrand.

Nr. 5.12)]. â�� 16) Otto von WÃ¶lfenstein, oder die Schauderthat in der Geisterkapelle.

Leipzig 1824 8. -â�¢- 17) Gerillo, der groÃ�e RÃ¤uberhauptmann, eine Geschichte

aus den neuesten Ereignissen in Italien, besonders im Kirchenstaate. Leipzig 1825.

II. 8.; Zweite verb. Aufl. Leipzig 1839. EL 8. â�� 18) Die Familie von Kronstein.

Leipzig 1826. II. 8. (Plagiat, s. BlÃ¤tter fÃ¼r literar. Unterhaltung 1827, Nr. 6.

Beilage). â�� 19) Isidorens, GrÃ¤fin von Sigowin, drei merkwÃ¼rdigste Lebensjahre, ver-

flochten in die Begebenheiten eines RÃ¤ubers. Leipzig 1826. II. 8. â�� 20) Qnorato

Orsini, der groÃ�e RÃ¤uberhauptmann, Gerillos Nachfolger. Leipzig 1826. II. 8.

21) Heinrich Walthers seltsame Schicksale zu Wasser und zu Lande. Leipzig

1826. IL 8. â�� 22) Bligger von Steinach, der GeÃ¤chtete. Leipzig 1827. II. 8. â��

23) Hermine, eine ErzÃ¤hlung. Leipzig 1827. 8. â�� 24) Marmorino, der edle Bandit.

Leipzig 1827. II. 8. â�� 25) Der verwÃ¼nschte Ball und drei andere ErzÃ¤hlungen.

Leipzig 1828. 8. â�� 26) Gustav und Elise, oder die Leiden der Familie Mahlmann.

Leipzig 1828. II. 8. â�� 27) Die ZerstÃ¶rung der Burg HohenbÃ¼chen, ein GemÃ¤lde

menschlicher Verirrungen aus dem 14. Jh. Leipzig 1828. II. 8. â�� 28) Eckbert

der EinÃ¤ugige, oder: Die Ermordung der Braunschweiger BÃ¼rgermeister. Leipzig

1829. II. 8. â�� 29) Die furchtbaren Erscheinungen in der St. Annen-Capelle des

Ciarissenklosters zu Neapel. Leipzig 1829. 8. â�� 30) Dag Schlachtfeld bei Torento;

RÃ¤uber- und Revolutionsgesch. Leipzig 1829. II. 8.

31) Carlos de Mansaro, Chef eines spanischen Insurgenten-Corps wÃ¤hrend des

franzÃ¶s. Kriegs in Spanien. Leipzig 1830. 8. â�� 32) Der Doctor, histor.-romant.

SittengemÃ¤lde des 17. Jahrh. Leipzig 1830. II. 8. â�� 38) Der Teufel und sein

Liebchen, oder der Student von Antwerpen. Leipzig 1830. 8. â�� 34) Das Turnier

zu Goslar, oder Kaiser Otto und seine SchÃ¼tzlinge. Leipzig 1830. 8. â�� 35) Hermann

und Emma, die schwer GeprÃ¼ften; eine Klostergeschichte. Leipzig 1831. II. 8. â��

36) Matthias Klostermeier, der furchtbare WildschÃ¼tzen-Hauptmann im Baiernland;

ein SeitenstÃ¼ck zum Hundssattler. [Vergl. Bornschein Â§ 279, 25. 35)]. Nach den

Kriminalakten neu bearb. Leipzig 1831. 8. â�� 37) Die Grafen von LÃ¶wenhaupt;

histor.-romant. GemÃ¤lde des 13. Jahrh. Leipzig 1831. H. 8. - 38) Angiolinp, der

KÃ¶nig der Neapolitanischen Gebirge. Leipzig 1832. III. 8. â�� 39) Die Familie von

Streithorst. Eine Hof- und Familiengesch. a. d. ersten Jahren des 30jÃ¤hr. Krieges.

Leipzig 1832. 8. â�� 40)DerLiebeSiegundLohn;eineKlostergesch. Leipzigl832. H. 8.

41) Der weÃ¼e Sonntag und drei andere ErzÃ¤hlungen. Leipzig 1832. 8. â�� 42)

Albano der Leichtsinnige, oder der Jesuit als Beichtvater. Span. Inquisitionsgeach.

Leipzig 1834. H. 8. â�� 43) Der Klausner am FuÃ�e der Teufelsmauer bei Blanken-

burg. Rittergem. a. d. 13. Jh. Leipzig 1835. II. 8. â�� 44) Leben, GrÃ¤uelthaten

und Ende eines furchtbaren Banditen im Kirchenstaate. Wahre Begebenheit. Leipzig

1835. 278 S. 8. â�� 45) Adelstolz und BÃ¼rgertugend. Familiengem. Leipzig 1835.

8. Gersdorfs Rep. 7, 75. â�� 46) Die beiden Ziska. Leipzig 1836. II. 8. Gersd. 9,

407. â�� 47) Seltsame Schicksale der Familie von Geroldseck wÃ¤hrend der Banern-

Unruhen i. J. 1525. Leipzig 1887. II. 8. Gersd. Rep. 12, 414. â�� 48) Rosanra,

die Erbin von Marienthal. Familiengesch. Leipzig 1837. U. 8. Gersd., Rep. 11,

106f. â�� 49) Der junge Gardist in Napoleons Armee im Feldzuge von 1812. Leipzig
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1838. U. 8. Gered., Rep. 18, 287. â�� 50) Balduin von Scharfenstein oder die Kaiser-

wahl zu Frankfurt. Leipzig 1841. II. 8. Gersd., Rep. 28, 573 f, â�� 51) Die schwarzen

Husaren. Krieger. Halbroman a. d. J. 1809. Leipzig 1841. II. 8. Gersd., Rep. 31, 280.

30. Emanuel Marsch, Student der Rechte in Wien.

1) Hulda, eine romant. Volkssage. Wien 1818. 8. â�� 2) Die Spinnerin am

Kreuze; romant. ErzÃ¤hlung. Wien 1818. 8. â�� 3) Der Thurm zu Raucheneck,

oder der Talisman; eine Ã�sterreich. Volkssage. Wien 1819. 8.

31. Georg Karl Ludwig SchÃ¶pfer, Schriftstellernamen: L. Scoper, C.

F. FrÃ¶hlich, (.. Bertrant. Sieh unten S. 809.

1) Graf GÃ¼nther von der Halle. Nordhausen 1818. 8. â�� 2) Eduardo da Raato,

der kÃ¼hne SeerÃ¤uber-Admiral. Nordhausen 1822. II. 8. 1828. II. 8. â�� 3) Her-

mann da Rasto, Sohn des SeerÃ¤ubers Eduardo da Rasto. Nordhausen 18i3. 8. â��

4) Die RÃ¤cher oder die ZerstÃ¶rung der Sachsenburg. Nordhausen 1824. 8. 1828.

8. â�� 5) Rolando Rolandini, der furchtbare Land- und SeerÃ¤uberfÃ¼rst. Nordhausen

1824. II. 8.; 1881. II. 8.; 1843. U. 8. - 6) Der Aufruhr in Halberstadt, oder der

lange Matthias, eine ErzÃ¤hlung aus der ersten HÃ¤lfte des 15. Jh. Nprdhansen

1825. 8. â�� 7) Die BlutbrÃ¼der oder der Verrath; ein historisch-romantisches Ge-

mÃ¤lde aus den Zeiten des Befreiungskrieges der NiederlÃ¤nder. Nordhausen 1825.

8. 1831. 8. â�� 8) Leiden und Verfolgungen der Wertherschen Familie wÃ¤hrend

des 30jÃ¤hrigen Krieges. Nordhausen 1825. 8.; 1829. 8.

9) Historische Bilder aus dem Morgenlande. I. Bd. auch u. d. T.: Die Jobanniter-

Ritter oder die Eroberung der Insel Rhodus durch die TÃ¼rken. â�� 10) Sittab, eine

ErzÃ¤hlung aus dem 11. Jh. Rathenow 1826. 8. â�� 11) Das bÃ¶hmische Blutgericht.

Nordhausen 1826. 8.; 1830. 8. - 12) Simon TÃ¤nzer, der furchtbarste, grausamste

und frechste aller SeerÃ¤uber. Nordhausen 1826. II. 8. â�� 13) Aliman und Aethusa

oder: Die ErstÃ¼rmung von Constantinopel durch die TÃ¼rken. Berlin 1827. 8. â��

14) Die Jungfrau von Lohra, oder das Blutbad im Helbethale. Nordhausen 1827.

8. â�� 15) Konrad von BÃ¤renburg und Adelgunde von Liebenstein oder die heilige

Vehme in den Ruinen der Todtenburg. Nordhausen 1827. 8. â�� 16) Thomas

Essez's, eines HollÃ¤nders, seltsame Schicksale zu Wasser und zu Lande. Berlin

1827. 8. â�� 17) Der Alte vom Berge, oder: Thaten und Schicksale des tapferen

Templers Hugo von Maltiz und seiner geliebten Mirza. Nordhausen 1828. 8.;

Neue wohlf. Ausg. Nordbausen 1834. 8. â�� 18) Die sechs schlafenden Jungfrauen,

oder der schreckliche Zweikampf. Nordhausen 1828. II. 8.

19) Sallo Sallini, der furchtbarste RÃ¤uberhauptmann in Italien und BÃ¶hmen.

Nordhausen 1828. II. 8. - 20) Sultan Mahomed III. mit seinen 7 rechtmÃ¤ssigen

Frauen und 1370 Kebsweibern oder die Flucht ans dem Harem zu Konstantinopel.

Nordhausen 1828. 8.; 1834. 8. â�� 21) Die schÃ¶ne Advokatentochter zu Wachholder-

leben. Ein SeitenstÃ¼ck zur Pfarrers-Tochter von Taubenhayn. [Vergl. Boroschein

Â§ 279, 25. 15)]. Nordhausen 1829. 8.; N. Aufl. Leipzig 1847. 8. â�� 22) Der mord-

lustige Glacco und der edle RÃ¤uberhauptmann Ruperto. Nordhausen 1829. II. 8.

â�� 23) Seltsame Abentheuer des Chevalier Marbon, eine RÃ¤ubergeschichte aus der

neuesten Zeit. Nordhausen 1829. 8. â�� 24) Ritter Rinfried a Spada, Vater des

Hasper a Spada. [Vergl. Cramer Â§ 279, 10. 11)). Nordhausen 1829 8. â�� 25)

Lomellina, die schÃ¶ne Guitarrenspielerin auf Malta. Nordhausen 1830. 8. â�� 26)

Das Bett des Todes oder die geopferten Weiber und MÃ¤dchen in der Nacht.

Weimar (1830). 167 S. 8. â�� 27) Bellarosa das schÃ¶ne MÃ¤dchen aus der Strasse

von Toledo. Nordhausen 1880. II. 8.

28) Fiorentina, die SÃ¤ngerin aus den Ruinen von Portici, oder die rÃ¤tselhafte

Braut. Nordhansen 1830. 8. â�� 29) Die gefÃ¤hrliche Bekanntschaft, eine RÃ¤uber-

geschichte aus dem 30jÃ¤hrigen Kriege. Nordhausen 1830. 8. â�� 30) Die Eisenritter

oder der Bund fÃ¼r Tugend und Recht. Nordhausen 1830. 8. â�� 31) Ritter Otto

von Keilfels, oder Vater und Sohn in der SchÃ¼rze. Nordhausen 1830. 8. â�� 32)

Der gefÃ¼rchtete RÃ¤uberhauptmann in Spanien und Calabrien. Nordhausen 1831.

II. 8. â�� 33) Die Askanienburger und die Arnsteiner, oder der Sieg der gerechten

Sache. Nordhausen 1881. II. 8. â�� 84) Romantische GemÃ¤lde der Vorzeit. Nord-

hausen 1881. 8. â�� 35) Brunhilde von Felsenburg und Adalbert von Alpenhorst

oder die siegenden Tugend-Ritter. Nordhausen 1882. u. 8. â�� 36) Macellaio oder

die Ranher m den Felsenkluften. Nordhausen 1832. II. 8. Leipzig 1866.



412 Buch VII. Phantastische Dichtung. Â§ 295, II. A, 32â��37.

87) Die BefÃ¼rchteten SeerÃ¤uber auf Marino. Nordhausen 1832. 8. â�� 38)

Himlo Himlim, der RÃ¤uberhÃ¤uptling in Spanien mit seiner gefÃ¼rcbteten Bande.

GroBes RÃ¤ubergemalde. Nordhausen 1833. 8. â�� 39) Leben, Thaten und Lieb-

schaften des Rittmeisters von Strabaloff. GegenstÃ¼ck zur .schÃ¶nen Advokaten-

tochter'. Nordhausen 1833. 8. â�� 40) Der verwegene SeerÃ¤uber Patorach und seine

wilden GefÃ¤hrten im atlantischen Ocean. Nordhausen 1833. 8. â�� 41) Der schÃ¶nen

Xantali Schicksale, Thaten und Liebschaften in Amerika. Nordhausen 1834. 8.

â�� 42) Die Schauerruinen der Unkenburg und der Haarzopf der HÃ¶lle, oder

Geisterrache und MenschenhaÃ�. Der Spuk-, Geister- und RÃ¤uberhistorien alier-

furchtbarste, o. 0. u. J. (1834) II. 192 u. 191 S. â�� 43) Marino Marineri, oder

der glÃ¤serne Sarg. Eine SeerÃ¤ubergesch. Nordhausen 1834. II. â�� 44) Hyazinthen.

Eine romant. FrÃ¼hlingsgabe. Nordhausen (Leipzig, Drobisch) 1834. Gersd., Rep.

3, 354. â�� 45) Historisch-romant. Bilder der Vorzeit: Gerlach von Welthausen, der

furchtb. Waffenschmied. â�� Keitel Fuchs oder die Schrecken der Volksherrschaft.

â�� Die Bluthunde. Nordhausen 1834. III. 8.

46) Lucrezia Borgia, oder des Papstes Tochter. Nordhausen 1834. II. 8. â��

47) Die Vehmrichter, oder: der Ritter und der MÃ¶nch. Erz. a. d. 13. Jh. Nord-

hausen 1835. â�� 48) Des Zwingvoigts Tod. Romant. Erz. a. d. J. 1307. Frei nach

W. Teil von Florian. Nordhausen 1835. â�� 49) Arosetta und Bertollino, oder:

Der RÃ¤uber fÃ¼r Neapels Freiheit und der Kampf mit den BlntbrÃ¼dern. Romant.

RÃ¤ubergemÃ¤lde. Nordhausen 1835. II. â�� 50) Maria Tudor, oder des GÃ¼nstlings

Hinrichtung. Histor. GemÃ¤lde a. d. 16. Jh. nach dem Drama M. Tudor von Vic-

tor Hugo bearb. Nordhausen 1835. II.

Wahrscheinlich ist dies Karl SchÃ¶pfer von Rodishain, der SpieÃ�ens Werke

(Â§ 279, 9. 40) herausgab.

32. Franz Rudolf Hermann, geb. 1787 in Wien, Doktor der Philosophie

in Breslau, t am 8. April 1823 im Irrenhause. â�� Meusel, Gel. Teutschl. 18, 145.

22Â«, 714. Sieh Band III1. S. 964 f.

1) Die Nibelungen; in 3 Theilen: Der Hort, Siegfried, Chriemhilds Rache.

Leipzig 1819. â�� 2) Ideen Ã¼ber das antike, romantische und deutsche Schauspiel.

Breslau 1820. â�� 3) Karlsbrnnn. Gedicht. Breslau 1820. â�� 4) Eittersinn und

Frauenliebe in ErzÃ¤hlungen und Sagen. Leipzig 1820. 280 S. Inh. a: Crescentia.

Frey nach einem altdeutschen Gedicht, b: Die Geisterfrau, c: Herzog Swatopluk.

d: Die KÃ¶nigl. Lilienmaid, e: Der SchwedenkÃ¶nig Ingald. f: Tristan uud Isalde.

â�� 5) Scenen aus dem romant. Schauspiel: Cids Tod, in Bertuchs Journal des

Luxus und der Mode 1820, MÃ¤rz, S. 142 bis 250.

33. H. A. Ch. von Egloffstein, lebte in Cassel um 1830. â�� Mensel, Gel.

Teutschl. 22", 19 f.

1) Blfithen und Blumen; ErzÃ¤hlungen und Geschichten. NÃ¼rnberg 1819.

317 S. 8. â�� 2) Neue Miscellen und ErzÃ¤hlungen aus dem Gebiete des Lebens.

NÃ¼rnberg 1820. Becks Repert. 3, l, 359. Sieh Nr. 12). â�� 3) Neue GemÃ¤lde, in

romant. Farben gezeichnet aus der Bildergallerie der Menschheit. NÃ¼rnberg 1821.

8. â�� 4) Ritter Adolph von Wildenfels, hist.-romant. GemÃ¤lde a. d. 13. Jh. NÃ¼rn-

berg 1821. 8. â�� 5) Der neue holsteinische Robinson, oder Entdeckung und Be-

vÃ¶lkerung der Insel Angely. GegenstÃ¼ck zu Campes Robinson. NÃ¼rnberg 1821;

1823. Becks Repert. 4 (1823) l, 145. â�� 6) Ritter Rudolph von Ebersberg, genannt

von Weihers, und Ida von Boyneburg. NÃ¼rnberg 1821. â�� 7) Alberts und seiner

Freunde Abentheuer, SeitenstÃ¼ck zu dem Grafen Benjowsky von A. von Kotzebue.

Nach Dellarosa frei bearb. NÃ¼rnberg 1822. II. 8. â�� 8) Die BrÃ¼der-VersÃ¶hnung,

oder Ludwig u. Heinrich, Landgrafen zu Hessen. Cassel 1822. 8. â�� 9) Neue

BlumenkrÃ¤nze, gewunden fÃ¼r Deutschlands SÃ¶hne und TÃ¶chter. Cassel 1822 bis

25. II. 2. T. auch u. d. T.: Dornenstiche auf der Pilgerfahrt des Menschenlebens,

vom Schicksale mitgetheilt. â�� 10) Kleine Romane, Gedichte und ErzÃ¤hlungen.

Cassel 1822. â�� 11) Carlo Coratti, der edle RÃ¤uber; Halbroman a. d. Z. der letzten

Revolutionsanftritte in Neapel. Cassel 1822; 1831.

12) Neue Feierabende fÃ¼r die elegante Lesewelt in ErzÃ¤hlungen. Geschichten,

Anecdoten u. s. w. Fulda 1823. II. (auch als 2. und 3. Teil von 2). â�� 13) Castro

Lamego, der edle RÃ¤uberchef und furchtbare GuerillasfÃ¼hrer. Mehr Wahrheit als

Dichtung. Nordhausen 1825. â�� 14) MoosglÃ¶ckchen. ErzÃ¤hlungen, Geschichten und

kleine Romane. NÃ¼rnberg 1825. â�� 15) Blanka, oder die Kraft des Glaubens, der
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Liebe und der Hoffnung; eine RÃ¤ubergesch. Cassel 1825. â�� 16) Der ZeittÃ¶dter.

AusgewÃ¤hlte ErzÃ¤hlungen und Scenen auB der wirklichen Welt. NÃ¼rnberg 1825. â��

17) Der neue Hessische Robinson, oder merkwÃ¼rdige Abentheuer eines Casselaners.

NÃ¼rnberg 1826. u. 8. â�� 18) Laurette, die Zigeuner-Prinzessin; der Hut aus Paris;

der falsche KÃ¶nigssohn und andere ErzÃ¤hlungen. NÃ¼rnberg 1826. â�� 19) Charles

Deroi, oder das VorgefÃ¼hl des vÃ¤terlichen Herzens. Wigo der KÃ¼hne, oder die Frei-

schÃ¼tzen in BÃ¶hmen. NÃ¼rnberg 1828.

34. Gottfried Wilhelm Becker, geb. am 22. Februar 1778 in Leipzig, Arzt

daselbst, gest. am 17. Januar 1854 in Leipzig. Medizinischer Vielschreiber, der hÃ¤ufig

nur mit *r zeichnete und auch den Decknamen Guillaume Boulanger benutzte. â��

(Eck) Leipz. gel. Tagebuch auf d. J. 1801. S. 79f. - Meusel, Gel. Teutschl. 13,

79 bis 81. 17, 112 bis 114. 22, 162 bis 170.

1) Kotzebue, Skizze seines Lebens und Wirkens. Leipzig 1819. 30 S. 8. â��

2) Hermannfried, oder der Fall der ThÃ¼ringer; hist.-romant. GemÃ¤lde aus den Tagen

der Vorzeit. Leipzig 1820. 8. Beck, Repert. 1820. 3, 99f. â�� 3) Basreliefs.

Schilderungen merkwÃ¼rdiger Personen und interessanter Begebenheiten vergangener

Zeiten. Leipzig 1821 und 22. II. 8. â�� 4) Der Kastilianer, a. d. Engl. des Telesforo

de Trueba y Cosio, Ã¼bers, von *r. Leipzig 1825. III. Beck, Repert. 1829. 2, 281. â��

5) Gaston von Blondeville, oder die Hofhaltung Heinrichs des Dritten in Ardenner-

walde. Aus dem Engl. der A. Radcliffe von *r. Leipzig 1827. II. Beck 1829. l, 281. â��

6) Silvio Pellico, Graf von Saluzzo, Meine Gefangenschaft zu Mailand, unter den

BleidÃ¤chern zu Venedig und in den Kasematten auf dem Spielberge. Aus dem

Ital. von *r. Leipzig 1838. X, 275 8. Beck 1833. 2, 420. â�� AufsÃ¤tze in der

Eunomia, K. J. Kilian's Georgia, in Merkels Scherz und Ernst, Gubitz Gesellschafter.

? Von diesem G. W. Becker Â§ 258, 7. e = Band V. S. 265?

35. Johann Friedrich Stettner, Schriftstellernamen: Bnrkhard Ciryllns,

Rad. Sieiruiur. Sieh Frz. Brummer, Lezicon der dtsch. Dichter. Leipzig (1885).

S. 517.

11 Ritter Eppelein von Gailingen, der furchtbare Raubritter in Franken. NÃ¼rn-

berg 1822. II. 8. â�� 2) Die zwÃ¶lf schlafenden JÃ¼nglinge, oder der Zauber-Adler der

Geister-Wittwe vom Schlosse Tripoldstein. NÃ¼rnberg 1822. II. 8. â�� 8) Ritter

Usmar von Hochburg, oder die Folgen des Weiberraubes. NÃ¼rnberg 1822. II. 8. â��

4) Veronika, die Nonne mit dem Blutschleier, oder die furchtbare Erscheinung um

Mitternacht im Schlosse Strahlenfels. NÃ¼rnberg 1822. II. 8. â�� 5) Anastasia und

Phalanthus schrecklicheSchicksale in der Gefangenschaft der Osmanen, eine Geschichte

aus dem jetzigen Freiheitskampf der Neugriechen. NÃ¼rnberg 1823. 8. â�� 6) Corando

Corandini, der kÃ¼hne RÃ¤uberhauptmann. NÃ¼rnberg 1823. II. 8.

7) Graf Meinolf von Wildenforst oder des grauen Mannes wunderbares Wirken

auf den Burgen seiner Freunde NÃ¼rnberg 1824- 25. HI. 8. â�� 8) Moranzo, furcht-

bares Oberhaupt kÃ¼hner Bpanischer RÃ¤uber auf dem Lande und zur See. NÃ¼rnberg

1826. II. 8. â�� 9) Rudolph Albrecbt Achilles, Markgraf zu Brandenburg, oder Ã¤chte

Liebe scheut kein Opfer. NÃ¼rnberg 1826. 8. â�� 10) Graf Albrecht von Hohenstein,

oder der Gang nach dem Eisenhammer. Nach Schillers Ballade romantisch bearbeitet.

NÃ¼rnberg 1827. 8. â�� 11) Kaspar der Thorringer, oder blutiger Kampf gegen Gewalt

und Unrecht. Ritterroman. NÃ¼rnberg 1831. 8. â�� 12) Ullo von Hohenau und sein

tapferer Sohn oder die unerwarteten Wirkungen des Vehmgerichts. NÃ¼rnberg 1833 8.

30. Johann Georg (instar Feldhaun, geb. in Dessau 179?, studierte die

Rechte, ging nach Griechenland und fiel in der Schlacht bei Arta am 16. Juli

1822. â�� Meusel,. Gel. Teutschl. 22", 120. â�� Schmidt, Anhalt. Schriftst.-Lex. VII.

Gst. Feldham's Kreuz- und QuerzÃ¼ge, oder Abentheuer eines Freywilligen, der

mit dem General Normann nach Griechenland zog. Leipzig 1822. 8.

37. Karl Julius Dehmel, Schriftstellername: Dorismund, geb. am 31. Juli

1803 zu Bernstadt in Sachsen, seit 1817 auf dem Gymnasium in Zittau vorgebildet,

studierte 1821 in Leipzig, 1824 in Marburg Philosophie, Geschichte und Theologie,

1825 Lehrer am Blochmannschen Institute in Dresden; t am 10. Dezember 1828. â��

Mensel, Gel. Tentschl. 221, 588.

1) Kampf und Liebe, oder die griechischen BrÃ¼der. Romant. GemÃ¤lde aus unserer

Zeit in 2 BÃ¼chern. Leipzig 1823. II. 8. â�� 2) ErzÃ¤hlungen. Braunschweig 1823.

8. â�� 3) Die Grafen Weinthal. Gelle 1825 bis 26. III. 8.
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38. J. Albini.

1) Das graue FelsenmÃ¤nnchen. Ritter- und Raubergeschichte aus dem Mittel-

alter. Quedlinburg 1823. U. 8.; 1839. II. 8. â�� 2) Die unheimlichen Gemacher

in dem Schlosse Lovel. Braunschweig 1824. II. 8. â�� 3) Heinrich von Lindenhorst,

oder Die erfÃ¼llte Wahrsagung. Ritter-, Pfaffen- und Geistergeschichte. Quedlin-

burg 1824. III. 8. â�� 4) Herzlande von Rappoltstein, oder die Verbrecherin aus

Eifersucht; das Strafgericht und der Reinstemer. Quedlinburg 1824. 8. â�� 5) Marko,

oder das Opfer der Treue. Quedlinburg 1824. 8. â�� 6) Der wandernde Schatten,

oder die Mahnungen der Todten-Gruft. Quedlinburg 1824. 8.

7) Die BastardbrÃ¼der oder der Fluch der Geburt. Quedlinburg 1825. 8. â��

8) Giulio di Sorento, oder der Bund der heimlichen RÃ¤cher. Eine romantische Geach.

aas den Papieren eines Unbekannten. Quedlinburg 1825. IV. 8. â�� 9) Der Zwerg

vom Berge, oder Spukgeister im Zauberschlosse. Eine nord. Sage aus der Vorzeit.

Vom Verf. des .grauen FelsenmÃ¤nnchens'. Quedlinburg 1825. U. â�� 10) Der schwarze

Ritter mit geschlossenem Visir, oder das furchtbare Strafgericht. Hildesheim 1828.

8. â�� 11) Der Verurtheilte und sein Richter, oder seltsame Begebenheiten eines

Findlings und seiner Aeltern; eine merkwÃ¼rdige Kriminalbegebenheit aus dem Zeit-

alter Ludwig XIV. Hildesheim 1829. 8.

39. Karl Friedrich August Kablack, geb. am 24. August 1787 in Lieberose

in der Niederlausitz, Arzt in Dresden, t am 4. Nov. 1854 in Marbach bei Nossen. â��

Mensel, Gel. Teutschl. 19, 456. â�� Kehrein, Dramat. Poesie 2, 189. â�� Geradorf,

Repert. 1855. Nr. 1753.

1) Der Tag der Liebe. Allegorisches Festspiel zur Feier des 28. Oktobers 1817

S Â»dichtet von August Rublack. AufgefÃ¼hrt auf dem Priv. Theater zu Leipzig.

resden, bei Paul Gottlob Hilscher. 1817. 22 S. 8.

Die VermÃ¤hlung des Erbprinzen Leopold von Toskana mit Maria Anna

Carolina, Prinzessin von Sachsen, wurde durch eine italienische, von K. M. von Weber

komponierte Kantate gefeiert; das Festspiel wurde in Dresden nicht aufgefÃ¼hrt.

2) Taschenbuch dramatischer Spiele zur Feier hÃ¤uslicher Feste. Dresden

1818. 120 S. 12. Enth. a: Der Kranz. Ein Pathengeschenk. â�� b: Das Fest der

Geburt. â�� c: Das StrÃ¤uschen des GlÃ¼ck's. Ein Angebinde. â�� d: Der Tag der

Liebe. â�� e: Liebe und Ehe. Plastisch-mimische Darstellung in sechs Bildern mit

Prolog und Chor. â�� f: Der erste May. â�� g: Liebe und Treue. â�� h: Der Sieg der

Liebe von Otto.

3) Liebe um Liebe. Schauspiel in einem Akt von August Rublack. mit ChÃ¶ren.

Mit einem Widmungsgedichte ,Seinem KÃ¶nige am Tage Seiner fÃ¼nfzigjÃ¤hrigen

Regierung ehrfurchtsvoll geweiht', o. J. [1818] u. 0. 2 Bl., 19 S. 8.

4) Die Visconti. Trauerspiel in vier AufzÃ¼gen. Leipzig 1820. 8.

5) Wittgens RaubschloÃ�, eine Sage der Vorzeit, unterz. A. Rublak: Abendzeitung

1825. Nr. 100 bis 123; dann besonders: Dresden u. Leipzig 1825. 8.; 1828. 8. â��

6) Des Wildmeisters Kind. Historischer Roman von August Rublack. Leipzig 1852. II. 8.

40. AugnstWergjSchriftstellername: Emil Abendorff, geb. am IS.Dezember 1794

in Breslau, seit 1820 Privatlehrer in Berlin und seit dem 1. Januar 1832 Leiter des

Berliner Wochenblattes hg. zum Besten der Wadzeck-Anetalt. S. unten S. 809.

1) Nachtfalter, romant. Erz. Berlin 1825. II. 8. â�� 2) Memoiren eines Galeeren-

sklaven. Roman. Berlin 1826. 8. â�� 3) Die SchwÃ¼re, oder Ritter Fust von Harten-

stein; eine Gesch. a. d. Zeiten des Faustrechts. Berlin 1827. 8. â�� 4) Gnndeberga,

KÃ¶nigin der Longobarden oder der Gottesgerichtskampf in Pavia. Erz. a. d. 7. Jh.

Berlin 1827. 8. â�� 5) Die Prenzlauer, oder Verrath auf Verrath. Berlin 1832. 8. â��

6) Der Liebe Rache und Lohn, oder die Normannen-BrÃ¼der. Neubaldensleben 1832.

8. â�� 7) Placidia, KÃ¶nigin der Westgothen. Neuhaldensleben 1832. 8. â�� 8) Histo-

risches Bilder-Cabinet fÃ¼r die Jugend. Berlin 1833. 16. â�� 9) Hans Pinzenauer

auf dem Kufstein. Berlin 1833. 8.

10) William Lithgow, oder die Graue! der Inquisition. Berlin 1833. â�� 11) Die

JÃ¼din von Prag. Kriminalgesch. Berlin 1838. 8. â�� 12) Der Page von Brieg,

romant. Erz. aus einer schlesischen Volkssage. Berlin 1833. 8. â�� 13) Hermann

Werning, der edle Soldat. HeldengemÃ¤lde aus dem Feldzuge der Franzosen in

RuÃ�land. Neuhaldensleben 1833. 8. â�� 14) Schilderungen aus dem Kriegsleben der

letzten Jahrhunderte. Neuhaldensleben 1833. 8. â�� 15) Die Tiefenbacher und die
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BrÃ¼der Roncavero. Zwei Erz. Berlin 1833. 8. â�� 16) Der Gang des Schicksals.

Erz. nach einer serbischen Volkssage. Berlin 1835. 8. â�� 17) Der Thurm der

sieben StraÃ�en oder der Untergang des Hauses Gherardesca. Eine Erz. a. d. Z.

der Ghibellinen- und GuelfenkÃ¤mpfe. Berlin 1836. 8.

18) Die beiden Zietennchen Husaren. Berlin 1835. 270 S. â�� 19) Das Schnupf-

tuch Katts und die Rettungsfrist. Zwei Erz. Berlin 1886. Gersdorf, Rep. 6,182. â��

20) Natalia Demidoff. Berlin 1835. 8. Geradorf, Rep. 5, 505. â�� 21) KÃ¶nig Wenzel

und seine Page. Hist.-romant. Erz. Berlin 1838. IL 8. Gersdorf, Rep. 16, 519. â��

22) Gortnas der Schreckliche und sein SeerÃ¤uber. Ein GemÃ¤lde des amerikanischen

Piratenlebens aus der letzten HÃ¤lfte des vorigen Jahrhunderts. Berlin 1889. 8. â��

23) Die Vergeltungsnacht auf Cypern. Berlin 1841. 8. Gersdorf, Rep. 80, 188f. â��

24) Die Prophezeiung. Berlin 1842. Gersdorf 32, 473. u. a.

41. Karl Ludwig HÃ¤berlln, Schriftstellernamen: U. Â£. R. Belanl, H. Me-

linder, C. F. Mandien, Niemand, C. Niedtmann, geb. am 25. Juli 1784 in Er-

langen, Sohn des Staatsrechtslehrers HÃ¤berlin, studierte in Helmstedt die Rechte,

wurde 1807 Auditor bei der Kammer in Braunschweig, 1814 Kreisamtmann in

Hasselfelde auf dem Harze, 1824 wegen Fehlens von Kassengeldern abgesetzt; nach

Ã¼berstandener GefÃ¤ngnisstrafe begab er sich nach Potsdam. Dort starb er im

Januar 1850. In den Jahren 1810 bis 1813 lieferte er unter dem Namen Louis

Ton Hiift'ly und ATenella ErzÃ¤hlungen zu Zschokke's Erheiterungen, zu Th. Hell's

Penelope, zu Kuhn's FreimÃ¼thigen u. s. w. Seit 1826 schrieb er selbstÃ¤ndige

Romane, denen der BuchhÃ¤ndler Carl Christian Friedrich Niedmann in Braunschweig

zum Teil seinen Namen lieh. An sich ohne Wert, haben sie in ihrer Masse die Be-

deutung, die ein ausgedehnter und ausdauernder Leserkreis ihnen giebt. Vgl. Â§ 332,180.

Mensel, Gel. Teutschl. 18, lOf. 221, 188f. 22H, 522f.

I) Gundobald oder der RÃ¤cher mit den schwarzen Waffen. Quedlinburg 1825.

8. â�� 2) Die KaisermÃ¶rder. Quedlinburg 1826. 8. â�� 3) Zilia die Peruanerin, nach

dem Franz. Quedlinburg 1826. 8. â�� 4) Der Raubritter, ein histor. Roman aus

der Gesch. der Kucksburg auf der Teufelsmauer bei Blankenburg. Leipzig 1826.

III. 8. â�� 5) Scherz und Ernst auf einer Badereise. Leipzig 1826. 8. â�� 6) Schriften.

Braunschweig 1826 bis 1832. XVIII. 8. Enth. I und II: Die Belagerung von

Ancona. 1826. â�� III: Tyrolers Liebchen. 1826. â�� IV bis VI: Die Overstolzen.

1826. â�� V bis VIII: GrÃ¤fin Orzelska. 1827. â�� IX: Johannes von Calar. Der Ge-

sandtenball. Der Parasit. â�� X: Das Runenhaus und die Luftschiffer. 1827. â��

XI: Zwei Tage auf dem Brocken. 1830. â�� XII: Mittheilungen aus dem Narren-

spittel der Zeit. 1830. â�� XIII bis XV: Die Creolin. â�� XVI bis XVII: Der Cala-

brese. 1881. â�� XVIII: Der Marodeur. Laura. 1832 â�� 7) Der Marodeur, oder

Walten der Leidenschaft. Schausp. in 3 A. a. d. Z. des Befreiungskrieges und ein

Vorspiel: Der Deserteur. Leipzig 1827. â�� 8) Die Demagogen. Novelle aus der

Gesch. unserer Zeit. Leipzig 1829. II. 8. â�� 9) Carls XII. erste und letzte Liebe

â�� Jahrbuch Deutscher BÃ¼hnenspiele hg. von F. W. Gnbitz. 21. Jahrgang fÃ¼r 1842.

Berlin. â�� 10) RÃ¤uberleben in Italien. Neuhaldensleben 1832. II. 8. I: Angelo

dell' Duea; romant. Novelle und SittengemÃ¤lde aus den RÃ¤uberleben in Italien.

Nach Italien. VolksgesÃ¤ngen be&rb. II: Pietro Mancino, der Bandit. Novelle und

SittengemÃ¤lde aus dem rÃ¶mischen Volksleben.

II) ErzÃ¤hlungen. (Untergang der Janitscharen. Der Demant. Die Walpurgis-

nÃ¤chte). Braunschweig 1832. 8. â�� 12) Blutrache im Hause Anjou. Eine Trilogie

von Novellen aas Neapels und Ungarns Vorzeit. 1. Theil: Johanne L, KÃ¶nigin

von Neapel. 2. Theil: Otto der Tarentiner, Herzog von Braunschweig und KÃ¶nig von

Neapel, und Elisabeth und Maria, KÃ¶niginnen von Ungarn. Neuhaldensleben 1833. II.

8. â�� 13) Galanterien und Liebesgeschichten August des Starken. Nach â��La Saxe

galante du Baron de PÃ¶llnitz" frei und in Novellenform bearb. Neuhaldensleben

1833. II. 8. Vgl. Hayn S. 266. â�� 14) Bilder aus meinem Kriegs- und Wanderleben.

Neuhaldensleben 1833. III. â�� 15) Roman tische ErzÃ¤hlungen aus Portugals Geschichte.

(Alfonso der Heilige. Ines de Castro). Frankfurt 1834. 8. Gersdorf, Rep. 3, 89. â��

16) Der Heimathlose. Roman in Zeitbildern. Frankfurt 1834. III. 8. â�� 17) Der arme

Joseph. Novelle nach den Mittheilungen eines Kriminalbeamten erzÃ¤hlt. Neuhaldens-

leben 1834. 8. â�� 18) Novellen und ErzÃ¤hlungen. (Der VerstÃ¼mmelte. Das Un-

glÃ¼ckskind. Der Stockjurist. DerCholera-Cordon. Die Aristoeraten. Gottvertrauen).

Helmstedt 1834. II. 8. Gersdorfs Repert. 3, 579. â�� 19) Der Premierminister.
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Geschieht!. Lebensbild, Volks- und SittengemÃ¤lde. Frankfurt 1835. IV. 8. Gera-

dorfs Repert. 7, 331 f. â�� 20) Liebe und Berufstreue. Doppelnovelle ans den

Papieren eines jungen Arztes. (Albert. Lysinka). Breslau 1836. II. 8. Gersdorfs

Repert. 9, 311.

21) Der GeÃ¤chtete. Geschichtl. Roman aus dem 16. Jahrh. Frankfurt 1836.

IIL â�� 22) Tyrol 1809. 1. Abth.: Der Aufstand in Tyrol. Leipzig 1837. HI. 8.

Gersdorfs Repert. 14, Ulf. 2. Abth.: Andreas Hofer und der letzte Kampf der

Tyroler im J. 1809. Leipzig 1838. III. 8. Gersdorfs Repert. 16, 183f. â�� 23) Des

Beduinen Tochter und andere Novellen. Leipzig 1838. 170 S. 8. Gersdorfs Re-

pert. 17, 382. â�� 24) Sidonia. Macht des Wahns. Histor. Novelle a. d. Anfang des

17. Jh. Leipzig 1838. 8. 252 S. Gersdorfs Repert. 17, 383. â�� 25) Hof und BÃ¼hne.

Novelle aus dem modernen Leben. Leipzig 1838. III. 8. Gersdorfs Repert. 16,

589f. â�� 26) Das Haus Braganza (von 1807 bis 1832). Histor.-romant. GemÃ¤lde.

Leipzig 1839. IV. 8. 1. Abth.: Dom JoÃ¤o VI. und sein Hof. 2. Abth.: Dom Pedro

und Dom Miguel. Auch u. d. T.: Die feindlichen BrÃ¼der. Gersdorfs Repert. 19,

91. 23, 373f. â�� 27) Der abtrÃ¼nnige Bourbon. Geschichtl. Roman. Leipzig 1840.

Gersdorfs Repert. 23, 373. â�� 28) Wittenberg und Rom. Histor.-romant. GemÃ¤lde

aus der Reformationsgesch. Leipzig 1840. III. 8. Gersdorfs Repert. 26, 188. â��

29) Novellenkranz. Wesel 1841. 8.

30) Die Auswanderer nach Texas. Histor.-romant. GemÃ¤lde aus der neuesten

Zeit. Leipzig 1841. III. 8. Gersdorfs Repert, 28, 191. â�� 31) Schillers Dramen

in erzÃ¤hlender Form, bearb. von Mehreren. 1. Bandchen: Wilh. Teil, histor-romant.

GemÃ¤lde von H E. R. Belani. Leipzig 1842. 8. Gersdorfs Repert. 33, 189 ff. -

32) Don Carlos, PrÃ¤tendent von Spanien. Leipzig 1842. III. 8. Gersdprfs Repert.

32, 190. â�� 33) Don Fernando. Aus dem Jugendleben des letzten KÃ¶nigs von Spa-

nien. Leipzig 1842. II. 8. Gersdorfs Repert. 30, 281. â�� 34) Die Mutter des

Legitimen. Lebensroman. Leipzig 1842. III. 8. â�� 35) Georginen. Novellen, No-

veiletten und Humoresken. Auch unter den Titeln: SchÃ¶n-TÃ¤ubchen. Der Liebe

TÃ¤uschung. Leipzig 1842. 8. Gersdorfs Repert. 33, 287. - 36) Josephine. Ge-

schichtl. Lebensroman. Leipzig 1844 III. 8.; 1866. in. 8. â�� 37) Kranichfels,

oder Geheimnisse aus dem Leben eines Edelmanns. Leipzig 1844. 8. â�� 38) Die

armen Weber und andere Novellen aus den Mysterien einer neueren und altern

Zeit. Leipzig 1845. 8. â�� 39) Marie Antoinette. Leipzig 1846. II. â�� 40) Ein

deutscher Michel vor 100 Jahren und der deutsche Michel von heute. Ein Lebens-

bild. Leipzig 1847.

41) Die Erbschaft aus Batavia. Volksroman. Leipzig 1846. III. â�¢ _ 42) Con-

stantine. Leipzig 1847. â�� 43) Der Schatz des letzten Jagellonen. Leipzig 1848.

IH. â�� 44) ttt in der Schweiz. (Jesuitenumtriebe 1844 bis 1847). Leipzig 1848.

HI. 8. â�� 45) So war es. Politisch-socialer Roman. Leipzig 1849. â�� 46) Die

Magyaren. Histor.-romant. GemÃ¤lde aus der Zeit der neuesten Bewegungen in

Ungarn. Leipzig 1850. II. â�� 47) ReaktionÃ¤re und Demokraten. Geschichtlich-

polit. Roman. Leipzig 1850. II. â�� 48) Die Emigranten. Novelle. Leipzig 1850. â��

49) Treu und brav. Roman aus dem bÃ¼rgerlichen Leben. Leipzig 1851. Mit einem

Verzeichnis der Romane HÃ¤berlins.

Unter HÃ¤berlins Namen gingen:

50) Elisa, MarkgrÃ¤fin von Ansbach und deren Zeitgenossen. Leipzig 1852.

II. â�� 51) Kronprinz Friedrich, seine Zeit und der Hof seines Vaters. Leipzig

1853. III. â�� 52) Hohe Liebe. Aus dem Leben des Freiherrn v. d. Trenck. Leipzig

1853. III. - 53) Peter der GroÃ�e. Seine Zeit und sein Hof. Leipzig 1856. III. â��

54) Russische Hofgeschichten. Von Peter dem GroÃ�en bis auf die neuere Zeit.

Novellen-Kreis. Leipzig 1856. III. â�� 55) Dasselbe. Neue Folge: Von Katharina II.

bis Nicolaus I. Leipzig 1857. III. â�� 56) Goethe und sein Liebeleben. Histor.

Novellenkreis. Leipzig 1866. HI. 8.

42. Karl Christian Friedrich Niedmann, Schriftstellernamen: Niemand,

M an dien, H. Clanren, geb. 1802 (oder 1805) in WolfenbÃ¼ttel, VerlagsbuchhÃ¤ndler

in Braunschweig; t am 6. Mai 1830. Er lieÃ� mehrere von K. L. HÃ¤berlin verfaÃ�te Romane

unter seinem Namen drucken. â�� Vgl. Laun, Memoiren 3, 74. â�� N. Nekrolog 8,405.

1) Der Fastnachtsball. IV. bis VI. Theil (Fortsetzung der ErzÃ¤hlung: Der

FastnachtB-Ball von Heinr. Clauren). WolfenbÃ¼ttel 1826. 8. Auch u. d. T.: Das

C4eheimnifi der grauen Stube. â�� 2) Napoleons Novellen. Dessen ErzÃ¤hlungen in
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den Abendzirkeln zu Malmaison. Aus dem Franz. Braunschweig 1827. II. 8. â��

3) Novellenkranz deutscher Dichterinnen. Erster Kranz aus Beitragen von H. v.

Chezy, El. v. Hohenhausen, S. May und Henr. v. Montenglaut gewunden von C.

Niedmann. WolfenbÃ¼ttel 1828. 8. â�� 4) Memoiren des Herrn de la Folie. Brann-

schweig 1827. 8. â�� 5) Heinrich der LÃ¶we. Ein biographischer Roman. Leipzig

1827 bis 28. IV. 8. â�� 6) KrÃ¤hwinkel, wie es ist. Ein SittengemÃ¤lde, frei nach

dem FranzÃ¶s. des Santo Domingo bearbeitet (verfaBt) von Niemand. WolfenbÃ¼ttel

1828. 8. â�� 7) Das SchicksalskÃ¤tzchen. Humorist. Erz. Leipzig 1828. â�� 8) Die

VerschwÃ¶rung in KrÃ¤hwinkel. Histor.-romant. TragikomÃ¶die WolfenbÃ¼ttel 1829.

8. â�� 9) Mitternachtszeitung Januar bis April 1830. 4. â�� 10) Dimitrij. Histor.

Novelle. Braunschweig 1829. II. 8. â�� 11) DenkwÃ¼rdigkeiten und Reisen des C.

von Nordenfels, nach dessen hinterlassenen TagebÃ¼chern. Braunschweig 1830. 8.

â�� 12) ErzÃ¤hlungen aus dem NachlaÃ�. Braunschweig 1888. 8.

43. Seb. Aniello.

1) Die Ritter von der goldnen Binde. Quedlinburg 1827. 8. â�� 2) Prinz

Hussein, der Gefesselte, oder die furchtbare TÃ¼rkenschlacht. Quedlinburg 1827.

II. 8. â�� 8) Rebellino, oder die furchtbaren RÃ¤uberbanden in den Apenninen und

CalabrienR Gebirgen. Vom Verf. der Ritter von der goldnen Binde. Quedlinburg

1827. 1H. 8. â�� 4) Carlo Endimirio, oder die furchtbaren SeerÃ¤uber auf dem mittel-

lÃ¤ndischen Meere, vom Verf. der Ritter von der goldnen Binde. Quedlinburg 1827.

IL 8. â�� 5) Francesco, der kÃ¼hne RÃ¤uberchef in Calabrien, vom Verf. der Ritter

von der goldnen Binde. Quedlinburg 1828. II. 8. â�� 6) Die Bundes-Ritter von der

eisernen Krone, oder die geheimen RÃ¤chenden. Vom Verf der Ritter von der goldnen

Binde. Quedlinburg 1828. II. 8. - 7) Burg LÃ¶wenstein, oder der Sturz der Bnndes-

ritter von der eisernen Krone. Quedlinburg 1828. III. 8. â�� 8) Die grÃ¤Ã�lichen

Unholde der Mitternacht, oder der Schrecken des Castells St. Elmo zu Neapel.

Quedlinburg 1829. 8. â�� 9) Der Kampf der schwarzen Ritter gegen die LÃ¶wenritter

oder die Insel des Todes. (SeitenstÃ¼ck zu SpieÃ�'LÃ¶wenrittern). Quedlinburg 1830. III. 8.

44. J. H. Â»Â»mla, d. i. J. H. Boeckel (Weiler).

1) Edmund von Geierstein oder die RÃ¤cher im Schauerthale. Quedlinburg

182_7. III. 8. â�� 2) Carlo von Ortobello, oder der furchtbare Bund des unter-

irdischen TodtengewÃ¶lbes. Quedlinburg 1829. III. 8. -- 3) Don Coronna und

Isabella, die Verfolgten, oder die erlebten Schrecknisse in den Kerkern der Inqui-

sition. Quedlinburg 1831. II. 8. â�� 4) Odoardo Mirandolo, der gefÃ¼rchtete RÃ¤uber-

chef der Gebirge, oder die UnglÃ¼cksgenossen. Nordhausen 1834. â�� 5) Der Find-

ling in der LÃ¶wengrube oder die mitternÃ¤chtliche Schaudertbat. Historisch-

romantisches RittergemÃ¤lde aus den Zeiten der KreuzzÃ¼ge. MeiÃ�en 1834. IV. 8.

â�� 6) Ritterschwur und Meineid, oder das wunderbare Todtengerippe in der Halle

des BegrÃ¤bniÃ�gewÃ¶lbes zu Burg Kroneck. Ritter- und Geistergesch. a. d. Z. der

KrenzzÃ¼ge. Nordhausen 1835. â�� 7) Giuvanno Montobello der edle RÃ¤uberchef

und Calomardo der Schreckliche, oder GrÃ¤uelthaten eines seltenen BÃ¶sewichts.

SeitenstÃ¼ck zum Hundssattler. [Vergl. Bornschein Â§ 279, 25. 35)]. Wien 1835 bis

36. H. â�� 8) Graf Ditmnnd von Heldenfels, der StÃ¤hlerne genannt, oder die Ritter

des Tigerbundes. SchaudergemÃ¤lde a. d. Z. des Faustrechts. MeiÃ�en 1835. II. â��

9) Wundervolle Abentheuer eines jungen Spaniers, oder: Der geheimniÃ�volle Greis

in den Ruinen von Sagunt. Nordhausen 1885.

45. Aul. Velas, Deckname.

1) Granrilba, der spanische RÃ¤uberhauptmann und seine Getreuen. Quedlin-

burg 1827. 8. â�� 2) Antonio Astulpho, der kÃ¼hne SeerÃ¤nberchef, oder Schreckens-

scenen, Greuelthaten, KÃ¤mpfe und Seeschlachten der gefÃ¼rcbteten Flibustier von

Formentara. Histor.-romant. GemÃ¤lde aus der 1. HÃ¤lfte des 17. Jh. Quedlinburg

1829. II. 8.

4Â«. 8. CIi. F. Wiedemann.

1) Graf Ortur der Grausame, Ritter Alfred und Isabella oder die geretteten

Heidenopfer. NÃ¼rnberg 1827; Stuttgart 1864. 8. â�� 2) Horst, der Ritter der

blauen Binde; der Geist in der Ruine Grauenstein. Anton von Siebeneck und Ur-

sula von WeiÃ�enberg. NÃ¼rnberg 1827. 8. â�� 3) Richard der edle und schreckliche

RÃ¤uber aus BruderhaÃ�. NÃ¼rnberg 1828. 8. â�� 4) Abentheuer Kunz des KÃ¼hnen, oder

die ZerstÃ¶rung der Vehmgerichte, und zwei andere ErzÃ¤hlungen. NÃ¼rnberg 1830. 8

Goedeke, Ornndrisi. VI. *. Aofl.' 27
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47. Theodor GrÃ¤ber.

1) Czernokow der RÃ¤uberhauptmann. Nordhausen 1830. II. 8. â�� 2) Die

beiden GÃ¼nther von Schwarzburg. Nordhausen 1830. 8. â�� 8) Wilhelm Wallace,

der Befreier Schottlands von der englischen Knechtschaft. Nordhausen 1831. 8.

â�� 4) Der welsche EÃ¤uberchef Ranconi und seine gefÃ¼rchtete Schaar. Nordhausen

1831. II. 8. â�� 5) Fritz der Wilde, RÃ¤ubercbef in Ungarns WÃ¤ldern. Nordhausen

1832. II. 8. â�� 6) Robert Regnaud, der RÃ¤uberhauptmann im Departement Auvergne,

oder: Die SchreckenshÃ¶hle. Nordhansen 1832. 8. â�� 7) Der Wald bei Hexheim,

oder KÃ¶nigin Margaretha in ihrer hÃ¶chsten BedrÃ¤ngniÃ�. Eine geschieht!. Erz. aus

der 2. HÃ¤lfte des 15. Jh. wÃ¤hrend des Krieges zwischen der weiÃ�en und rothen

Rose in England Nordhausen 1832. 8. â�� 8) Die Schlacht bei Bosworth oder

KÃ¶nig Richard III. und Heinrich Graf von Richmond. Eine geschieht!. Erz. aus

der 2. HÃ¤lfte des 15. Jh., als Fortsetzung des Krieges zwischen der rothen und

weiÃ�en Rose in England. Nordhausen 1832. 8. â�� 9) Der MÃ¶rder Muravy. Eine

RÃ¤ubergeschichte aus dem 17. Jahrhundert. Nordhausen 1833. 8. â�� 10) Die

RÃ¤uberhÃ¶hle auf Monte Viao. Nordhausen 1834. II. 8.

48. Joseph Karl r. Train, geb. am 7. Mai 1787 in Regensburg, besuchte

das Gymnasium zu Landshut, ward Page zu Salzburg, Chevauxlegers-Offizier im

bair. Regiment Kronprinz, machte als Oberleutnant die FeldzÃ¼ge gegen PreuÃ�en,

Ã�sterreich und RuÃ�land mit, nahm als Hauptmann seinen Abschied und lebte in

Regensburg, f nach 1850. â�� Meusel, Gel. Teutschl. 21, 107. â�� Gregor 3, 282.

I) Ernst und Frohsinn; eine Sammlung interessanter LesestÃ¼cke und Auf-

sÃ¤tze, Anekdoten und Miscellen. Regensburg 1821. 8. â�� 2) Minervas BlÃ¼thenkrÃ¤nze,

gewunden fÃ¼r deutsche Krieger. Regensburg 1824. II. 8. â�� 3) Sophrons Ver-

m&chtniÃ�. Eine Reihe wahrer, lehrreicher Begebenheiten. Regensburg 1827. 8.

â�� 4) Kriegerische Abentheuer; histor.-romant. GemÃ¤lde. Nordhausen 1831. II. 8.

â�� 5) ErzÃ¤hlungen aus dem Gebiete der Romantik und des Abenteuerlichen.

NÃ¼rnberg 1831. II. 8. â�� 6) Romantische ErzÃ¤hlungen aus dem grauen Alter-

thume. Nordhausen 1831. 8. Enth. a: Miliada, die Tochter der WildniÃ�. b: Mord

aus FamilienhaÃ�, c: Das GelÃ¼bde. â�� 7) Historische GemÃ¤lde und Anekdoten aus

dem Kriege. Nordhausen 1831. 8. â�� 8) Des Kriegers Leben und Walten. Seiten-

stÃ¼ck zu Paulowna, oder das unglÃ¼ckliche MÃ¤dchen im TodtengewÃ¶lbe zu Moskau.

Nordhausen 1831. 8. â�� 9) Grauenvolle Wanderung durch die unterirdischen Ge-

fÃ¤ngnisse der Bergveste Kronstein; aus sichern Quellen und Akten geschÃ¶pft.

NÃ¼rnberg 1831. 8. â�� 10) Zuchthaus und Rabenstein. Eine Gallerte merkwÃ¼rdiger

Verbrechen, aus Kriminalacten. Ilmenau 1832. 8. Vgl. Hayn S. 320.

II) Der Brief aus der ArmensÃ¼nderstube. Kriminalgesch. nach den ur-

schriftlichen GestÃ¤ndnissen des Verbrechers bearbeitet. Nordhausen 1832. 8. â��

12) Die Grauschilder, oder Todeskampf und HeldengrÃ¶Ã�e. Rittergesch. a. d. Z.

Heinrichs des Erlauchten. SeitenstÃ¼ck zu SpieÃ�ens LÃ¶wenrittern. Nordhausen

1832. III. 8. â�� 13) Die blutende Nonne, oder die Erscheinung um Mitternacht

in der SchauerhÃ¶hle. Nordhausen 1832. III. 8. â�� 14) Neueste Biographien der

Wahnsinnigen. MeiÃ�en 1833. II. 8. Vgl. Hayn S. 319. â�� 15) Die Schauergrnft

in der Waldkapelle. MeiÃ�en 1833. 8. â�� 15') Giuseppe Balsamo der berÃ¼chtigste

Abenteurer und BetrÃ¼ger seines Zeitalters, oder der entlarvte Graf Alezander von

Cagliostro. Kriminalgeschichte. MeiÃ�en 1833. 8. â�� 16) Die schwarze Garde oder

Lips Tullian mit seinen Raub- und Blutgesellen. Histor.-romant. Criminal-Er-

zÃ¤hlung. MeiÃ�en 1834. III. 8. â�� 17) Wenzel RÃ¼ll und Wasensepp. Kriminal-

erzÃ¤hlung. MeiÃ�en 1834. II. 8. â�� 18) Der ZÃ¼chtung, oder des SÃ¼nderÂ» wahre

Reue versÃ¶hnt Gott und die Menschen. Regensburg 1834. 8. â�� 19) Der Siedler

an der Felsenschlucht. Neustadt a. H. 1835. 8. â�� 20) Die schwarze Mappe des

grauen Waldbruders. SchauergemÃ¤lde aus den Wechselgestaltungen des Lebens.

MeiÃ�en 1835. II. Vgl. Hayn S. 819. â�� 21) GemÃ¤lde aus dem MÃ¶nchs- und Nonnen-

leben ritterthÃ¼mlicher Zeiten. Nach Urkunden und Handschriften aus dem Mittel-

alter. 1. (einziger) Band. Ilmenau 1838. Vgl. Hayn S. 319. â�� 22) Novellen, a:

Wahn und EnttÃ¤uschung, b: Der letzte SprÃ¶Ã�ling. Wesel 1840. 8.

AuÃ�erdem:

Chochemer Loschen. WÃ¶rterbuch der Gauner und Diebs-, vulgo Jenischen

Sprache. MeiÃ�en 1888. 8. (Jenisch-Teutsch. Teutsch-Jenisch. Gaunerschriften.

Scenen aus dem Gaunerleben).
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49. Friedrich Bartels.

I) Concino Concini, der RÃ¤uberhauptmann. Nordhausen 1831. II. 8. â�� 2) Die

Feuerritter. Roman aus den Zeiten der KreuzzÃ¼ge. Quedlinburg 1831. II. 8. â��

3) Die KindesmÃ¶rderin oder MÃ¶nch und Nonne- Nordhausen 1831. II. 8. â�� 4) Der

Todespalast, oder Venedigs BanditenfÃ¼rst. Braunschweig 1831. III. 8. â�� 5) Der

Todtenritter, oder das BÃ¼ndniÃ� des BrudermÃ¶rders. Nordhansen 1832. 8. â��

6) Edoardo Antonio, der VatermÃ¶rder, oder der RÃ¤uberhauptmann in den Apenninen.

Nordhausen 1832. III. 8. â�� 7) Der Seufzerthurm, oder der blutige Geist um

Mitternacht. Eine Ritter- und Geistergeschichte aus den Zeiten Heinrichs IV.

Nordhausen 1832. III. 8. â�� 8) Der Calabrese, oder der schreckliche Franken-

wÃ¼rger. Romant.-histor. RÃ¤ubergesch. aus dem italien.-franz. Kriege. Nordhausen

1833. III. 8. â�� 9) Diavolo, oder der deutsche Teufel in Neapel. Nordhausen

1834. II. 8. â�� 10) Die Marterkammern des Klosters Walkenried im Harze. Histor.-

romant. SittengemÃ¤lde des Mittelalters. Nordhausen 1834. III. 8.

II) Giovine Italia oder der Jesuiten-ZÃ¶gling. Romant. Erz. a. d. neuesten Zeit-

gssch. Nordhausen 1835. II. 8. â�� 12) Lorenzo Albano, genannt: Der Papst der

olle. Romant. RÃ¤ubergemÃ¤lde a. d. 16. Jh. Weimar 1835. II. 8. â�� 13) Der

MÃ¶nch, Spaniens Schrecken; oder: die BlutbrÃ¼der vom rothen Bunde. Histor.-

romant. Gem. a. d. Leben eines span. RÃ¤ubers. Nordhausen 1835. 224 S. 8. â��

14) Die Teufelsschlacht im Dom zu Goslar. Histor.-romant. GemÃ¤lde aus den Zeiten

Kaiser Heinrich's IV. Weimar 1835. III. Auch u. d. T.: Harzbilder in histor.-

romant. Erz. Bd. 4 bis 6. â�� 15) Gulielmo, der Bandit von Rom. Nordhausen 1836.

II. â�� 16) Otto von Falkenau, oder der Christ und der Muhametaner. Wesel 1837.

240 S. 8. Gersdorfs Report. 12, 238 f. â�� 17) Die TeufelsmÃ¼hle auf dem Ramberge.

Romant. GemÃ¤lde. Nordhausen 1837. II. â�� 18) Der geheimniftvolle Unbekannte

oder die BrÃ¼der von Neapel. SeerÃ¤ubergesch. Nordhausen 1837. II. â�� 19) Die

VictualienbrÃ¼der. Romant. SeerÃ¤ubergesch. Nordhausen 1837. II. 8. â�� 20) De

CÃ¤sari oder der Erbfluch des Verbrechens. Nordhausen 1838. HI. 8. â�� 21) Die

Vendeer. Historische Novelle aus dem Kriegsjahre 1793. Nordhausen 1838. 8. â��

22) Robin Hood, oder der englische Freibeuter. Nordhausen 1839. II. 8. â�� 23)

Der Muttersegen oder die neue Fanchon. Drama mit Gesang nach dem Franz, des

la Grace de Dieu frei bearb. Nordhausen 1844. 175 S. 8.

B.

1. Johann Michael Armbruster Â§ 269, 13. â�� Allgem. Litt.-Ztg. 1814.

Nr. 112. S. 117f. â�� Gradmann S. 13 bis 15. â�� Allg. dtsch. Biogr. 1875. l, 538f.

(Karl Goedeke). â�� Sieh auch Â§ 219, 54. 22) und 82); Â§ 230, 12. 44) und Â§ 250,

A. S. S. XV, l -= Band V. S. 146: Gedicht auf J. S. Kerner; nach J. Minor,

Aus dem Schiller-Archiv. 1890. S. 66 von Armbruster.

I) ErzÃ¤hlungen fÃ¼r Kinder and Kinderfreunde, nach dem Franz, der Frau de

la Fite bearb. St. Gallen 1780 und 82. II; 1798. Neue Allg. dtsch. Bibl. 100,

227. â�� 2) Poetisches Portefeuille, St. Gallen 1784. 8. Sieh Â§ 231, 22. â�� 3) Ge-

dichte. Kempten 1785. 8. â�� 4) SchwÃ¤bisches Museum. Kempten 1785 bis 88. II.

8. â�� 5) Geist der sÃ¤mmtlichen Schriften J. C. Lavaters. Gedichte. St. Gallen 1786.

8. â�� 6) Moralische ErzÃ¤hlungen und kleine Romane fÃ¼r Kinder jeden Standes.

Bregenz 1787: KÃ¶ln 1794. â�� 7) Der christliche SeerÃ¤uber. ErzÃ¤hlung. StraÃ�burg

1788. 8. â�� 8) Vermischte Gedichte. Bregenz 1788 (auch von Anderen). â�� 9)

Goldner Spiegel zum Nutzen und VergnÃ¼gen fÃ¼r Kinder und Kinderfreunde.

Bregenz 1790. 8. â�� 10) Joseph der Zweite, ein Denkmal. Wien 1790.

II) Romantische ErzÃ¤hlungen und Skizzen; Wahrheit und Dichtung. St. Gallen

1790 und 93. II. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 9, 304. - 12) Das rothe Blatt: No-

vellen, ErzÃ¤hlungen und Schnurren. Regensburg 1791. 8. â�� 13) RosenblÃ¤tter;

neue Lieder und ErzÃ¤hlungen fÃ¼r Kinder. Leipzig und Jena 1791 bis 94. VII;

1822. Erster Teil auch NÃ¼rnberg 1803. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 106, 581 f. â��

14) KindererzÃ¤hlungen. Bregenz 1793; St. Gallen 1798. â�� 15) Auserlesene Kinder-

erzÃ¤hlungen. Bischofszell 1793. â�� 16) GemÃ¤lde aus der Kinderwelt. St. Gallen

1794. â�� 17) Amalie Seckendorf; Gesch. eines kleinen MÃ¤dchens. St. Gallen 1795.

8; Wien 1819 8. â�� 18) Feierstunden; kl. Romane, Schwanke und ErzÃ¤hlungen.

St. Gallen 1797- 1801; 1816. â�� 19) Kleine SittengemÃ¤lde fÃ¼r Kinder. St. Gallen

"99; 1815; Wien 1816; 1821. Becks Repert. 1823, 2, 103. 3, 465.

27*
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2. Christian Karl Andre, geb. am 20. MÃ¤rz 1763 in Hildburghausen, er-

richtete 1785 bis 88 mit Salzmann in Schnepfenthal eine Madchenerziehungs-

anstalt, war seit 1790 Oberaufseher einer solchen in Gotha. 1798 Direktor der

Schule zu Brunn, seit 1821 kgl. WÃ¼rttembergischer Hofrat zu Stuttgart; gestorben

daselbst am 19. Juli 1831.

Mensel, l, 69 bis 72. 9, 25f. 11, 15f. 13, 23. 17, 28f. 22, 45f. â�� Morgen-

blatt 1821. Nr. 154. â�� Nekrolog 1831. 9, 2, 637 bis 641. - Wnrzbach l, 35. â��

Allg. dtsch. Biogr. 1875. l, 432f. (Brflckner). â�� Band VII. S. 17f.

1) Maria von Bismark, oder Liebe um Liebe; ein GemÃ¤lde nach dem Leben.

Leipzig 1786 bis 88. II. Vgl. Allg. dtech. Bibl. 89, 97. â�� 2) Felsenbnrg, ein sitt-

lich unterhaltendes Lesebuch. Gotha 1788 bis 89. III. Vgl. Neue Allg. dtech.

Bibl. 87, 470. 96, 139. 94, 440. â�� Â§ 192, II. 56) = Band HL 8. 264. - Nr. 3. 1).

3. Johann Heinrich Gottlieb Heusingcr, geb. am 1. August 1767 zu RÃ¶ru-

hild in Meiningen, 1807 bis 1881 Professor am Kadettenkorps in Dresden, t am

IS.April 1837. Verfasser vieler philosophischer, Ã¤sthetischer a.pÃ¤dagogischerSchriften.

Haymann, Dresdens Schriftsteller 1796. S. 55 f. 64. 201. 250. 336. â�� Mensel,

Gel. Tentschl. 3, 291. 9, 580. 11, 351. 14, 127. 18, 157. 22U, 739. - Nekrolog

15, 432f. - Allg. dtech. Biogr. 1880. 12, 835f. (Prantl).

1) Ulrich Flaming. Ein lehrreiches Lesebach fÃ¼r Kinder, welche gern die

Geschichte erlernen mÃ¶chten. Brannschweig 1790 (zusammen mit Karl Andre

(Nr. 2) a. n. d. T. Vorbereitung zum Unterricht in der Geschichte). Vgl. Neue

Allg. dtech. Bibl. Anh. zu 29 bis 60, l, 521. â�� 2) Gutwills Spaziergange mit seinem

Wilhelm, fÃ¼r junge Leser herausg. Zittau und Leipzig 1792. 8. â�� 3) ErzÃ¤hlungen

in Karl Stille'ns [Â§ 278, 5] Manier und Absicht. Jena 1796. 8.; 1804. 8. Neue

Allg. dtech. Bibl. 101, 67. â�� 4) Die Familie Wertheim. Gotha 1798 bis 1800. IV.

8. Bd. V. 1809. Neue Allg. dtsch. Bibl. 52, 464. 64, 255.

4. Samuel Baur, geb. am 31. Janaar 1768 in Ulm, besachte das Gymnasium,

wurde 1787 Organist, studierte 1791 bis 93 in Jena und TÃ¼bingen Theologie,

wurde 1794 Pfarrer anf dem Rittersitze Burtenbach, 1796 Pfarrer und Schulinspektor

in GÃ¶ttingen bei Ulm, seit 1811 zugleich Dekan im Oberamt Alpeck, t am 25. Mai

1832 in GÃ¶ttingen.

Weyermann l, 49 f. â�� Gradmann S. 23. â�� Mensel, Gel. Teutschl. l, 175. 9,

62. 11, 49f. 13, 72f. 17, 99. 221, 147. _ Nekrolog 1832. S. 428f. - Allg. dtech.

Biogr. 1875. 2, 180f. (Kelchner).

1) GemÃ¤lde einsamer Leiden und Frenden, ein Lesebuch fÃ¼r Menschen, die

an dem Wohl und Weh ihrer MitgeschÃ¶pfe Antheil nehmen, aas dem Franz, frey

Ã¼bers. Leipzig 1789. II. 8. â�� 2) Der Mann vom Stande, a. d. Frz. des Abbe'

Prevost d'Exiles. Leipzig 1790 und 91. II. 8. â�� 3) Reisen einer Negerin, characte-

ristisches GemÃ¤lde ans der gesitteten and rohen Welt, ein Pendant zu Voltaires

Candide, meist a. d. Frz. Ã¼bers. NÃ¼rnberg 1790. 8. â�� 4) Nina, oder Liebe und

Klosterzwang; Schausp., nebst Ninas Leben a. d. Frz. des d Arnaud. Gera 1790. â��

5) Kurt, der schwarze Bastard, anf seinen Reisen in unbekannte LÃ¤nder. Leipzig

1792. Neue Allg. dtech. Bibl. 3, 538. â�� 6) Thessalische Zauber- and Geister-

mÃ¤hrchen von Mad. Lussan, a. d. Frz. Zittau 1794. II. (Bogen l bis 7 von Behorcht).

Vgl. Â§ 223, Nr. 166. â�� 7) Herrn von Florians Gonzalvo von Cordova, oder die

Wiedereroberung von Granada. Berlin 1793. U. 8. â�� 8) Lord Neith und Lady

Thompson, zwei platonisch Liebende in englischer Manier. Leipzig 1793. 8. â��

9) Historisch-biographisches Unterhaltungsbuch. Ulm 1826. Becks Repert. 1826,

3, 219 f. â�� 10) Viele Andachte- und geschichtliche LesebÃ¼cher.

5. Johann Baibach, geb. am 28. Mai 1757 in NÃ¼rnberg, Prediger des nenen

Hospitals zum heil. Geist daselbst, zuletzt Diakonus zu St. Jacob, t am 27. August

1820. â�� Meusel l, 125 bis 127. 9, 50. 22, 40.

Lebensgeschichte der Rosine Meyerinn, oder die glocklichen Folgen eines

guten Verhaltens. Ein Lehrbach fÃ¼r MÃ¤dchen und JÃ¼nglinge. NÃ¼rnberg und Jena

1793. 8. Neue Allg. dtech. Bibl. 24, 370.

6. Karl Trangott Thieme, geb. zu Canitz bei Oschatz am 28. Januar 1745,

war 1772 Katechet an der Peterskirche in Leipzig, 1776 Rektor in LÃ¼bben and 1784

Rektor am Gymnasium in Merseburg, dann in LÃ¶ban, t daselbst am 30. Mai 1802.



Romanlitteratur. 421

a. Imin, Gttli Knebel, Vorarbeiten zu einer vollstÃ¤ndigen Biographie und

Charakteristik des M. Karl Traugott Thieme: Lausitzer Monatsschrift 1804 Julius

und August. S. l bis 37. - b. Mensel, Gel. Teutschl. 8, 43f. 10, 741. 11. 719.

21, 387. 16, 16. 21, 41 bis 43; vergl. 13, 332. â�� c. Albrecht und KÃ¶hler, Sachs.

Kirchen- und Predigergesch. l, 523f.

Gutmann, oder der sachsische Kinderfreund. Leipzig 1794. II; 1797; 1802;

m u. IV u. d. T.: Die Gutmannschule 1803 bis 4. Ein 5. Teil erschien 1806. -

11. Aufl. durchges. von J. Chr. Dolz. 1836. II. 8. Allg. dtsch. Bibl. 93, 437. 100,

878. Neue Allg. dtsch. Bibl. 17, 394. 81, 641. Becks Repert. 1822. l, 71. Vgl.

H. Gardthausen, Unterhaltungen und ErlÃ¤uterungen Ã¼ber Gutmann oder den aÃ¤chs.

Kinderfreund. Hamburg 1803. III. Neue Allg. dtsch. Bibl. 81, 54. 93, 439.

7. Christ. Konrad Jacob Dassel, geb. am 16. MÃ¤rz 1768 zu HarckesbÃ¼ttel

im Amte Gifhorn, sollte Schneider werden, erhielt aber 1782 eine Freistelle im

Halle'schen Waisenhause, besuchte bis 1787 die lateinische Schule und ermÃ¶glichte

durch Unterricht an derselben sich das theologische Studium. 1791 wurde er

Lehrer an der Erziehungsanstalt der Carol. Rudolphi in Hamm, 1794 an der

HoftÃ¶chterschule in Hannover, seit 1796 Prediger zu Schloi Ricklingen an der

Leine, 1800 zu Hohenbostel am Deister, 1806 Hauptpastor zu Stadthagen in

Schaumburg-Lippe; gest. daselbst am 8. Januar 1845.

Neue Allg. dtsch. Bibl. 27, Intelligenzbl. 345. â�� Rotermund, Gel. Hann. l,

432 bis 435. â�� Allg. dtsch. Biogr. 4, 760f. (Kelchner).

MerkwÃ¼rdige Reise der Gutmannschen Familie. Ein Weihnachtsgeschenk

fÃ¼r die Jugend. Hannover 1794 bis 98. IV; 1801; 1817; 5. Aufl. 1821. II. Vgl.

Neue Allg. dtsch. Bibl. 29, 313. 45, 194.

8. Kaspar Friedrich Lossius Â§ 272, 5. â�� Mensel 4, 515. 10, 226. 11,

497. 14, 160. 18, 581. 23, 463. â�� Hieron. MÃ¼ller, K. F. Lossius ans seinem Nach-

laÃ� biographisch dargestellt, mit seinem BildniÃ�. Gotha 1818. 8. â�� Allg. dtsch.

Biogr. 1884. 19, 219f. (WeiBenborn).

1) Sammlung geistlicher Lieder und GesÃ¤nge. Erfurt 1777. 8. â�� 2) Gumal

und Lina. Gesch. fÃ¼r Kinder zum Unterricht und VergnÃ¼gen, besonders um

ihnen die ersten Religionsbegriffe beizubringen. Gotha 1795 bis 1800. III. 2. Aufl.

1800. Vgl. Neue Allg. dtsch. Bibl. 44, 197. 50, 246. 58, 499. 85, 209. 3. Aufl.

1809. 1IL 6. Aufl. 1818 (mit des Vf. Bildnis). Ins Franz.: Gumal et Lina ou

les enfans africans, imite'e de l'allemand par Dumas. Strasbourg et Paris 1819.

in. Drama in 2 A. von Fr. W. Lomler 1810. Vgl. Â§ 302, 70. 3). â�� 3) Sittenge-

miilde aus dem gemeinen Leben zum belehrenden Unterricht fÃ¼r Kinder. Gotha

1796 (1795). III 1802. 2. Aufl. IV. Bdchen 1816. Bd II u. III. a u. d. T.:

Dramatische SprichwÃ¶rter zur angenehmen und nÃ¼tzl. Unterhaltung fÃ¼r Kinder.

Gotha 1801 bis 2. â�� 4) Helius Eoban Hesse und seine Zeitgenossen. Gotha 1797.

XVI, 334 S. Neue Allg. dtsch. Bibl. 36, 387 bis 393. U. d. T.: Anfang und Fort-

Sing der Reformation oder Helius Eoban Hesse. Gotha 1817. â�� 5) Moralische

rzÃ¤hlungen fÃ¼r die Jugend. Gotha 1816.

9. Johann Christoph FrÃ¶blng, s. Â§ 232, 29. 2); Â§ 273, 22. Vgl. Neue

Allg. dtsch. Bibl. 30, 276. 56, 522. 41, 841. 68, 517; 388. 60, 17. 40, 274.

112, 401. 96, 591. 94, 289. 99, 800. 100, 578. - Teuteche Nationalzeitung. 1805,

8t 8, S. 158f. - Meusel 2, 442 bis 444. 9, 388f. 11, 245. 12, 330. 13, 420. 17, 637

1) Georg Treumann, seine Familie und Freunde; eine dialogisirte Geschichte.

Hannover 1796. 216 S. Vgl. Neue Allg. dtsch. Bibl. 33, 405. â�� 2) Heinrich

Dprnfelden, oder die Erbschaft. GÃ¶ttingen 1797. 360 S. 8. Vgl. Neue Allg. dtsch.

Bibl. 39, 275. â�� 8) Der Menschenbeobachter. Lesebuch fÃ¼r alle Stande. Bremen

1796. II. Band. Celle 1799 u. d. T.: Das angenehme Mancherley. Vgl. Neue Allg.

dtech. Bibl. 33, 406. 68, 321. â�� 4) Wilhelm Ehrenpreis und Karoline Sebastiani,

oder der Spiegel fÃ¼r Ehegatten und die es werden wollen. Lemgo 1800. 8. â�� 5)

Adolph Baron von Edelherz. Ein GemÃ¤hide nach dem Leben. Hannover 1803. 8.

10. Friedrich Wilhelm Herrmann, geb. am 28. Juni 1775 in Mittweida,

Professor und Konrektor am Gymnasium zu LÃ¼bben, fÃ¼rstl. Schwarzburg-Rndol-

stÃ¤dtischer Hofrat, t *TU 11. Januar 1819 in LÃ¼bben.
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Knorr, An A. GÃ¶ring. Den Manen F. Herrmanns. LÃ¼bben 1820. â�� Allg. Lit.-Ztg.

1819. l, 200. â�� Meuael 9, 574. 11, 347. 14, 117 bis 119. 18, 146f. 22", 714f.

1) Moralische ErzÃ¤hlungen fÃ¼r Kinder von 8 bis 12 Jahren. Warschau 1796. â��

2) Eduard Bernau, eine Gesch., aus welcher Kinder Menschen kennen lernen sollen.

Warschau 1797. Neue Allg. dtsch. Bibl. 38, 94. 4, 58. â�� 3) = Â§ 268, 19. â��

4) Moralische Kinderbibliothek, oder die menschlichen Pflichten in ErzÃ¤hlungen

fÃ¼r die erwachsene Jugend. LÃ¼bben 1802 bis 4. III. Neue Allg. dtsch. Bibl. 81,

537. 99, 433. - 5) = Â§ 293, V. 25. 11) X. p. â�� 6) Die Familie Angely, Gesch.

a d. Z. der franz. Revolution. LÃ¼bben 1804. â�� 7) Taschenbuch fÃ¼r Freunde und Freun-

dinnen des SchÃ¶nen und NÃ¼tzlichen auf d. J. 1805 bis 7. Leipzig 1804 bis 6. III.

Das letzte auch mit neuem Titelblatt fÃ¼r 1808. Neue Allg. dtsch. Bibl. 97, 69. â��

8) Neues Taschenbuch fÃ¼r Kinder zum Nutzen und VergnÃ¼gen auf das J. 1805,

in angenehmen ErzÃ¤hlungen und Geschichten zur Bildung und zum Sprachunterricht

hg. Leipzig 1805. 12. Auch u. d. T.: Harry and Lucy . . by Edgeworth, hg.

(engl. und deutsch); ferner a. u. d. T.: Henri et Lucy . . (franzÃ¶sisch und deutsch).

â�� Die ErzÃ¤hlung des Jahrg. 1806 ,Rosamunde' ist gleichfalls von Edgeworth. â��

9) = Â§ 249, C, IV. 14. â�� 10) Urania, Sammlung romantischer Dichtungen. LÃ¼bben

1806. - 11) Â§ 811. 35. 209 = Band VII. S. 863. â�� 12) Die Ehe. Stanzen. LÃ¼bben

1814. 8. â�� 18) Die Irmin-SÃ¤ule. An den Bildner, den Deutschen. LÃ¼bben 1814.

8. â�� 14) Gedichte in Winfrieds nordischem Musenalmanach. â�� 15) Aus seinem

Nachlasse: Argwohn und Unschuld. Drama in 3 A. LÃ¼bben 1825. 8.

11. Johann Gottfried Uoche, geb. am 24. August 1763 in Harzungen

(Grafschaft Hohnstein), Hofmeister, lebte fÃ¼r sich von 1795 in Halberstadt, 1797

Pfarrer in RÃ¶dinghausen (Grafschaft Ravensberg), 1800 zweiter Prediger in Gro-

ningen bei Halberstadt, 1804 Oberprediger und Superintendent daselbst, von 1812

bis 1816 auch Konsistorialrat, t am 2. Mai 1836 in Groningen.

Nekrolog 14, 1020f. - Meusel 3, 352. 9, 598f. 11, 359. 14, 149. 18, 177

22H, 777. - Allg. dtsch. Biogr. 1880. 12, 519 (R. Hoche).

1) Vertraute Briefe Ã¼ber die jetzige abentheuerliche Lesesucht und Ã¼ber den

EinfluÃ� derselben auf die Verminderung des hÃ¤uslichen und Ã¶ffentlichen GlÃ¼cks.

Hannover 1794. 8. 0. V. Vgl. Carl MÃ¼ller-Fraureuth, Die Ritter- und Rauber-

romane S. 95. â�� 2) Die Amtmanns-Tochter von LÃ¼de. Eine Wertheriade fÃ¼r

Ã¤ltere und jÃ¼ngere Madchen. Bremen 1797. 272 S. 8. 0. V. Neue Allg. dtsch.

Bibl. 36, 436. Â§ 237, 11. 62 = Band IV. 656. â�� 3) Geschichte der Grafschaft

Hohnstein. Halle 1798. 8. â�� 4) Adelheid von Wildenstein oder die Folgen der

mÃ¼tterlichen Eitelkeit. Bremen 1798. 288 S. 8. 0. V. Neue Allg. dtsch. Bibl.

42, 27. â�� 5) Des Pfarrers Tochter von Hoheneich oder Natur besiegt das Vor-

urtheil. Halberstadt 1798. 8. 0. V. Neue Allg. dtsch. Bibl. 45, 37. â�� 6) Ruhe-

stunden fÃ¼r Frohsinn und hÃ¤usliches GlÃ¼ck. (Mit J. C. Nachtigal Â§ 295, I. 16. 5).

Bremen 1798 bis 1802. IV. 8. Vgl. Neue Allg. dtsch. Bibl. 44, 485. 67, 120. 68,

255. â�� 7) Reise durch OsnabrÃ¼ck und NiedermÃ¼nster in das Saterland, Ostfriesl.

u. Groningen. Bremen 1800. 8. â�� 8) Neue Ruhestunden u. s. w. Frankfurt 1803

bis 4. H. Vgl. Neue Allg. dtsch. Bibl. 82, 536. 101, 490. â�� Gab die Monats-

schrift Hebe heraus, vgl. Nerrlich, J. Paul S. 215.

12. Georg Wilhelm Mundt, Feldprediger des preuÃ�ischen Dragonerregiments

von Irwing. â�� Meusel 10, 344. 14, 632. 18, 792.

1) Burgheim unter seinen Kindern. Halle 1798 bis 1801. III. 8. â�� 2) Vater

Burgheims Reisen mit seinen Kindern. Halle 1801 bis 4. II. 8. Neue Allg.

dtsch. Bibl. 95, 509.

13. Friedrich Philipp Wilmsen, geb. am 23. Februar 1770 in Magdeburg,

zweiter Prediger an der evangel. Parocbialkirche in Berlin, Inspektor des Korn-

messerschen Waisenhauses, PrÃ¤ses der Direktion des Luisenstifts und Lehrer bei

der Luisenstiftung, t am 4. Mai 1831.

Mensel, Gel. Teutschl. 8, 542f. 10, 831. 11, 746. 16, 287. 21, 597 big

602. â�� Nekrolog in Becks Repert. 1831. l, 338. 2, 237. Voss. Ztg. 1831, St 109.

â�� (Hitzig) Gel. Berlin 1826. S. 297 bis 299. - WÃ¼msens Selbstbekenntnisse.

Berlin 1829. â�� Hesekiel, Erinnerungen an W. Berlin 1833. 8. (Mit vollstÃ¤ndigem

Verzeichnis seiner Schriften).
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I) Sammlung auserlesener poetischer Fabeln und ErzÃ¤hlungen. Berlin 1799.

Vgl. Neue Allg. dtsch. Bibl. 52, 201; 1810; 1817; 1824. â�� 2) Berlinischer Kinder-

almanach auf d. J. 1799. Vgl. Neue Allg. dtsch. Bibl. 37, 87. â�� 3) Taschenbuch

fÃ¼r die sorgfaltig gebildete Jugend des weiblichen Geschlechts. Berlin 1799 und

1800. II. â�� 4) Der Brandenburgische Kinderfreund. Berlin 1800. 8.; 14. Aufl.

1824.8. â�� 5) Der deutsche Kinderfreund. Berlin 1800. Vgl. Neue Allg. dtsch. Bibl.

102, 71. 19. umgearb. u. verm. Aufl. 1812. 71. Aufl. 1823 = 6. unverand. Stereo-

typen-Ausg. 1888: 226. Aufl. â�� 6) Anhang zum deutschen K. 1812. â�� 7) Helden-

gemÃ¤lde aus Roms, Deutschlands und Schwedens Vorzeit. Berlin 1814. 8.; 1819.

8. â�� 8) Die glÃ¼cklichen Familien in Friedheim; unterhalt Lesebuch fÃ¼r Knaben

und MÃ¤dchen. Berlin 1815; 1824. â�� 9) Der Mensch im Kriege, oder Heldenmuth

und GeistesgrÃ¶Ã�e in Kriegsgeschichten. Berlin 1815. 8.; 3. Aufl. 1820. â�� 10) Her-

siliens Lebensmorgen, oder Jugendgeschichte eines geprÃ¼ften und frommen MÃ¤dchens.

Berlin 1816; 1822.

II) Die SchÃ¶nheiten der Natur, geschildert von deutschen Musterdichtern.

Berlin 1817. 8. â�� 12) Kleine Geschichten fÃ¼r die Kinderstube. Berlin 1818. 8. â��

13) Knigge Ã¼ber den Umgang mit Menschen, bearb. und durch einen Anhang ver-

mehrt: Regeln des Umgangs mit Kindern. Hannover 1818. Vgl. Â§ 224, 84. 16).

14) Weltton und WelUitte. T5in Ratgeber fÃ¼r junge MÃ¤nner undJÃ¼nglinge. Hannover

1824. 8. A. u. d. T.: Knigge Ã¼ber den Umgang mit Menschen. 4. Theil. â��

15) Engenia, oder das Leben des Glaubens und der Liebe. Berlin 1819; 1824. â��

16) Euphrosyne, oder deutsches Lesebuch zur Bildung des Geistes und Herzens.

Berlin 1819. Becks Repert. 1819. 4, 231. â�� 17) MerkwÃ¼rdige Bergreisen, See-

fahrten und Abentheuer unserer Zeit. Berlin 1822. 8. â�� 18) MenschengrÃ¶Ã�e auf

dem Thron und im Volk. Berlin 1828. 8. â�� 19) Theodora, moral. ErzÃ¤hlungen fÃ¼r

die weibliche Jugend. Berlin 1824. 8.

14. Friedrich Wilhelm Karl Wisselinck, auch C. T. Yisselinck, refor-

mierter Prediger in Elbing. â�� Meusel, Gel. Teutschl. 16, 95. 21, 641.

1) Einfache Lebensscenen aus der wirklichen Welt. Glogau 1799 und 1800. II.

8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 68, 395; 95, 65. â�� 2) Morgenstunden eines Vaters mit

seinen Kindern. Glogau 1801. II. Neue Allg. dtsch. Bibl. 72, 207.

15. Johann Andreas Christian LÃ¶hr, Schriftstellernamen: J. C. F. MÃ¼ller,

Karl Friedrich Schmidt, geb. am 18. Mai 1764 in Halberstadt, t als Oberpfarrer

in Zwenkau bei Leipzig am 28. Juni 1823.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 5, 328. 10, 220f. 331 f. 597 (mit falschem Vornamen:

Christian F. Schmidt). 11, 556. 14, 458f. 616. 18, 567 bis 571. 765f. 20, 199.

23, 451f. â�� b. Nekrolog l, 546 bis 556. â�� c. Kesslin, Nachrichten von den Schrift-

stollern und KÃ¼nstlern der Grafschaft Wernigerode. 1856. 161 bis 164. â��

d. Allg. dtsch. Biogr. 1884. 19, 187f. (J. Franck).

1) Kleine Geschichten und ErzÃ¤hlungen fÃ¼r Kinder. Leipzig 1799. 8. 4. verb.

Aufl. 1818. Auch u. d. T.: Der erste Lehrmeister, 4. Band, ins Franz, Ã¼bers, v.

S. H. Catel. Leipzig 1809. â�� 2) Materialien zur Erweckung und Uebung des Ver-

standes. Leipzig 1799 u. oft. â�� 3) GemeinnÃ¼tzige Kenntnisse. Leipzig 1800. 8.

n. Ã¶fter. â�� 4) Kleine ErzÃ¤hlungen fÃ¼r Kinder. Frankfurt a. M. 1800. 8. U. d. T.:

Kleine ErzÃ¤hlungen. Zum Vorlesen und zur LeseÃ¼bung fÃ¼r kleine Kinder. Mit

8 Bildern von L. v. Kramer. 4. Aufl. Stuttgart. K. Thienemanns Verlag, o. J.

(1891). 184 S. 8. â�� 5) Kleine Plaudereien fÃ¼r Kinder. Frankfurt 1801 bis 9. III.

8. n. Ã¶fter. â�� 6) Der Weihnachtsabend in der Familie Thalberg. Frankfurt 1805.

8.; 1818. Neue Allg. dtsch. Bibl. 101, 883. â�� 7) TÃ¤ndeleien und Scherze fÃ¼r unsere

Kinder. Leipzig 1804. II. â�� 8) Das Fabelbuch fÃ¼r Kindheit nnd Jugend. Leipzig

1815; 2. Auff. 1819. 8.; Neue (8.) verm. Aufl. Hg. von C. A. L. Kastner. Leipzig

1824. 8. Nachdruck: Wien 1817.

9) Das Buch der MÃ¤hrchen fÃ¼r Kindheit und Jugend. Leipzig 1818 bis

20. H. 8. â�� 10) Die Familie Oswald. Leipzig 1819. II. 8. Becks Repert. 1820.

8, 274. â�� 11) Mancherlei Begebenheiten und Geschichten aus dem Leben des

kleinen Andreas. Leipzig 1820. 8.; 1826. 12. â�� 12) Neue kleine Plaudereien fÃ¼r

Kinder. Leipzig 1821. II. â�� 13) Die ernsten und Instigen Dinge in der Familie

Ehrthal, oder das Buch der Bilder. Leipzig 1821. II. â�� 14) Das Menschenleben in

mancherlei freudigen und traurigen Begebenheiten. Leipzig 1821. S. 349 ein Ver-
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zeichniR der Kinderschriften LÃ¶hrs. â�� 15) ErzÃ¤hlungen und Geschichten fÃ¼r Herz

und GemÃ¼th der Kindheit. Leipzig 1822. II. 8. â�� 16) D. Martinus Katz- und

WachtelbÃ¼chlein. Leipzig 1824.

16. Budolph Christoph Lossius, Bruder von Kaspar Friedr. Nr. 8, geb. in

Erfurt 1760, Pfarrer in Schwerborn, seit 1802 in GroÃ�vargula, t Â»k Pfarrer zu

Tonndorf bei Weimar am 26. (16.) November 1819. â�� Meusel 4, 515. 10, 226. 14, 460.

1) Meister Liebreich, ein nÃ¼tzliches Lehrbuch fÃ¼r Volksschulen und bÃ¼rger-

liche Familien. Gotha 1800 bis 1. III. Allg. dtsch. Bibl. 79, 224. â�� 2) Rath

Friedheims RÃ¶schen auf ihren Ã¶konomischen Wanderungen. Ein Ã¶konomisch nÃ¼tz-

licher Roman. Leipzig 1800. 8.

17. Philipp Christian Wilhelm Morns, geb. in Ansbach am 21. Juni 1771,

Kandidat des Predigtamtea daselbst, lebte 1820 in Heidenheim bei Ansbach.

1) Wilhelm Maienthal und Karoline Silbing; eine Gesch. in Briefen. Koburg

1800. â�� 2) Heinrich von Wild, oder der gute Onkel und die bÃ¶se Tante. Ansbach

1804. Neue Allg. dtsch. Bibl. 95, 341. â�� 3) Unterhaltungen in Erholungsstunden.

SeitenstÃ¼ck zu den Miscellaneen [Ansbach 1799. 8.] des Verf. Ansbach 1805. â��

4) Das Nelkenbeet, oder Moritz und Elmire; romantisch-moral. ErzÃ¤hlungen. Ans-

bach 1813. â�� 5) ErzÃ¤hlungen in der Urania, den Abendstunden u. s. w.

18. Daniel Collenbusch, geb. am 12. September 1759 in Duisburg, Stadt-

physikus in Kahla, FÃ¼rstl.-Schwarzburg-RndolstÃ¤dter Medizinalrat zu Eisenberg; dort

starb er am 14. April 1841. â�� Mensel l, 607. 9, 203. 11, 142. 13, 289f. 221, 532.

1) Karl Weber und seine TÃ¶chter, Schneeberg 1802 bis 4. III. â�� 2) Meine

Frejetunden, den Kindern gewidmet. Schneeberg 1802. 8.

19. August Nathaiiael Friedrich Seemann, geb. 1774 in Frankfurt a. d. 0.,

Hauslehrer bei dem Oberhofmarschall von Maasow zu Berlin und SteinhÃ¶fel, lebte

um 1820 fÃ¼r sich in Halberstadt, zuletzt in Wiesbaden, t am 4. April 1825. â��

Meusel 15, 442. 20, 408 f.

1) Blumen und FrÃ¼chte, zum Geschenk fÃ¼r die Jugend beim Antritt des 19. Jh.

Berlin 1800. 8. â�� 2) Neujahrsgeschenk fÃ¼r gute Kinder auf das Jahr 1802. Berlin.

U. d. T.: Blumenlese fÃ¼r gute Kinder, enth. kleine ErzÃ¤hlungen, Fabeln, Lieder,

Rathsel. Berlin 1816. 8. - 3) Bruder und Schwester; Unterhaltungsbuch fÃ¼r

Knaben und MÃ¤dchen. Helmstedt 1818. 8. â�� 4) Kleine Natur- und Sittengem&lde

zur Denk- und LeseÃ¼bung fÃ¼r Knaben und MÃ¤dchen. Helmstedt 1820 8. â��

5) Darstellungen ans der Jugendwelt. Berlin 1820. â�� 6) Albert und Eugenie.

Bildungsschrift fÃ¼r die Jugend. Hg. von Chr. W. Spieker. Leipzig 1823. Becks

Repert. 1823, 4, 88. â�� 7) Die Familie Otto, hg. von Wilmsen. Leipzig 1826. 8.

20. Christian Wilhelm Spieker, geb. am 7. April 1780 in Brandenburg,

studierte in Halle Theologie, Lehrer am dortigen Gymnasium und PÃ¤dagogium, 1805

Feldprediger, 1807 Lehrer in Dessau, 1809 a. o. Professor der Theologie in Frank-

furt a. 0., 1812 Archidiakonus, 1818 Superintendent und Oberpfarrer. Er starb dort

am 10. Mai 1858. Seine ErbauungsbÃ¼cher, die zu den besten in Deutschland ge-

hÃ¶ren, haben ihre Wirkung bis auf die Gegenwart behalten.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 15, 507f. 20, 543 bis 546. â�� b. A. G. Schmidt,

Nachlese auf dem Felde der Anhalt'schen Litterat. Dessau 1831. S. 25 bis 29. â��

c. Allg. dtsch. Biogr. 1893. 35, S. 162 bis 164 (H. PrÃ¶hle).

1) Meine Reise von Halle nach dem Brocken i. J. 1802, zunÃ¤chst fÃ¼r die

Akademisten in Halle. Halle 1803. 8. â�� 2) Luise Thalheim. Bildungsgeschichte.

fÃ¼r gute TÃ¶chter. Leipzig 1808. II. 12. Auch u. d. Tit : Familiengeschichten fÃ¼r

Kinder; Leipzig 1816. H. 12. â�� 3) WestphÃ¤lisches Taschenbuch. Halle 1808.

16. â�� 4) Die glÃ¼cklichen Kinder. Geschenk fÃ¼r gute SÃ¶hne und TÃ¶chter. Dessau

und Leipzig 1808. IV. 12. A. u. d. T.: Familiengeschichten fÃ¼r Kinder. III. bis

VI Band; Leipzig 1818. IV. 12.

5) Emiliens Stunden der Andacht und des Nachdenkens. Leipzig 1808. 8.;

1815. 8.; 1823. 8.; 1828. 8.; 1837. II. 12.; 1848. 8.; 1855. 8.; â�� 6) Vater Hell-

wig unter seinen Kindern, zur nÃ¼tzlichen und angenehmen Unterhaltung in Familien.
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NÃ¼rnberg 1809. 8. HollÃ¤ndisch: Avondvertillingen voor de Jeugd. Haarlem 1812.

8. â�� 7) Kleines Gesangbuch fÃ¼r Schulen. ZÃ¼llichau 1815. 8.; 1822. 8.; 1836. 8.;

Vierte Aufl. Halle 1842. 8.; 1852. 8. â�� 8) Gesangbuch fÃ¼r die evangelisch-christ-

liche Gemeinde in Frankfurt a. 0. FÃ¼nfte Aufl. Frankfurt a. 0. 1820. 8.

9) ErzÃ¤hlungen aus der Geschichte und dem hÃ¤uslichen Leben. Leipzig 1819.

8. Hecks Repert. 1819. 4, 280. â�� 19) Des Herrn Abendmahl. Ein Kommunions-

bnch fÃ¼r gebildete Christen. Frankfurt a. 0. 1819. 8.; Zweite Aufl. Berlin 1824.

8.; Dritte und vierte 1833. 8.; 1839. 8.; 1846. 8.; 1858. 8.

11) Andachtsbnch fÃ¼r gebildete Christen. Berlin 1816. 8.; 1818. 8.; 1821.

8.; 1824. II. 8.; 1830. 12.; 1839. II. 8.; 1851. 8.; 1855. 8.; 1860. 8.; Zehnte

Aufl. bearb. von H. KeBler. 1868. XX, 709 S. 8.

12) Sammlung geistlicher Lieder fÃ¼r die hÃ¤usliche und Ã¶ffentliche Andacht.

Berlin 1823. 8. Anhang: Christliche Gebete. Berlin 1825. 8.

13) Christliche Morgenandachten auf alle Tage des Jahres. Berlin 1831. 8.;

1835. 8.; 1850. 8.; 1855. 8.: 1859. 8.

14) Christliche Abendandachten auf alle Tage des Jahres. Berlin 1832. 8.;

1840. 8.; 1855. 8.; 1859. 8.

15) AusgewÃ¤hlte Schriften fÃ¼r christliche Erbauung. Leipzig 1855. IV. 8.

Enth. 1.: Nr. 13). - 2.: Nr. 14). - 3.: Nr. 11). - 4.: Nr. 5).

21. Moritz Thieme, geb. am 8. Mai 1799 in LÃ¶bau, Sohn v. K. T. Thieme.

Nr. 6. oben S. 420, studierte in Berlin und Leipzig, lebte dann in Dessau und seit

1824 als Kandidat der Rechte in Ilmenau; 1829 gab er in Barmen das dortige

Wochenblatt heraus und starb am 20. Juli 1849 als BuchhÃ¤ndler in Iserlohn.

Meusel 21, 43f. â�� Nekrolog 27, 1263.

1) Dramatische Spiele fÃ¼r die Jugend bei festlichen Gelegenheiten. Ein Weih-

nachtsgeschenk. Berlin, 1819. 8, Enth. a: Die Heimkehr. â�� b: Das RÃ¤thsel oder

der kleine Ciavierspieler. â�� c: Die Schreibstunde. â�� d: Das Angebinde oder Emmas

Geburtstag. â�� e: Das frohe Fest. â�� f: Querstriche. â�� g: Der Namenstag. â�� h:

Die Weinlese. â�� 2) Mahrchen und Sagen fÃ¼r die Jugend. Berlin 1820. Becks Repert.

1820. 4, 238. â�� 8) Geistergeschichten oder keine, wie man will. Leipzig 1821. â��

4) Die Bilderlaube. Ein neues Bilderbuch fÃ¼r Knaben und MÃ¤dchen. Leipzig 1821.

12. â�� 5) Wanderungen dreier MusensÃ¶hne an den Rhein hinaus; in Briefen. Halber-

stadt 1821. â�� 6) Vorboten des FrÃ¼hlings. Romant. ErzÃ¤hlungen und Gedichte.

Leipzig 1822. â�� 7) Der Kampf des Alten mit dem Neuen. Roman. Eisenberg 1822;

1824. â�� 8) Almanach dramatischer Spiele fÃ¼r die Jugend. Berlin 1822. 239 S. 8.

Vgl. Leipz. Lit.-Ztg. 1823. S. 399. â�� 9) Moralische Schilderungen fÃ¼r die Jugend,

romantisch bearb. Becks Repert. 1822. 4, 143. â�� 10) Der kleine FreischÃ¼tz. Ein

Singspiel in 3 A. fÃ¼r die Jugend bearbeitet (nach F. Kind). Leipzig 1823. 8. â��

11) Des Generals Mina Leben und FeldzÃ¼ge im Gebiete der Waffen und der Liebe.

Aus dem Tagebuche eines Ã¼bergegangenen Miquelet entlehnt und a. d. Franz,

Ã¼bers. Ilmenau 1824. Vgl. Hayn S. 196. Becks Repert. 1824. l, 195. â�� 12)

Frauenmuth. Schauspiel. Ilmenau 1824. â�� 13) Der kleine Cornelius Nepos.

Ilmenau 1824. â�� 14) Kinder des FrÃ¼hlings. Ein Kranz fÃ¼r Freunde und GÃ¶nner.

Berlin, 1826. 8. â�� 16) Kleiner deutscher Ehrentempel, oder das Leben berÃ¼hmter

Deutschen unserer Zeit. Vom Vf. dea kleinen deutschen Cornelius Nepos. Heidel-

berg 1828. Becks Repert. 1880. 4, 202. Darin S.-98 bis 147 Klopstock. â�� 16)

L. Baczko: Neuer Nekrol. 1824, S. 338 bis 407. â�� 17) Hedwigs liebste Puppe.

Ein Lese- und Bilderbuch fÃ¼r kleine artige MÃ¤dchen. Berlin, 1829. 12. â�� 18) Edmund

und Tony, die treuen SpielgefÃ¤hrten. Berlin 1830. 12. â�� 19) JugendklÃ¤nge.

Gedichte. Wohlfeile Ausgabe. Elberfeld 1830. 12.

22. Theodor Christian Tetzner, geb. am 15. November 1792 zu Franken-

hausen, Doktor der Philosophie und Lehrer zu Schnepfenthal; 1817 am Waisen-

hause zu Halle, seit 1824 Direktor der Handlungsschule zu Magdeburg.

a. Meusel 21, 23 f. â�� b. Hesse, Verzeichnis geborener Schwarzburger. StÃ¼ck

17, S. lOf.

1) Die Abende auf dem Hermannstein; Sagen und ErzÃ¤hlungen fÃ¼r die reifere

Jugend. Magdeburg 1821. 8. â�� 2) Die Schule der sieben Weisen, ein BÃ¼chlein

fÃ¼r die Jugend. Nordbausen 1822.
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III. Auch die Frauenromane gewÃ¤hren wenig Freude. Frau v. Wobeser

schilderte das Weib, wie es sein sollte, wie es aber nirgends zu finden

war, eine Art von Idealismus, die ihr GegenstÃ¼ck in zahlreichen Aus-

geburten verirrter Phantasie fand. Mehr auf der MittelstraÃ�e hielten sich

Frau v. Ahlefeld, die einst gefeierte Verfasserin der Erna und Felicitas,

Karoline v. Woltmann und Fanny Tarnow, der eine gewisse krÃ¤ftige

Anlage nicht abzusprechen ist. Am tiefsten las Karoline Engelhard in

der Seele der Frauen, und zugleich wuÃ�te sie in schlichter Darstellung

den klaren Gedanken klar und gewinnend vorzutragen.

1. Angugta Friederike Freiin Ton Goldstein, geb. v. Wallenrodt,

Tochter der J. Isabelle Eleonore v. W. (Â§ 268, 20. Â§ 277, 16), geb. am 20. Februar

1764 in Breslan, 1791 verheiratet und bald darauf geschieden; sie nannte sich

(im Leben) nach ihrem Manne von FÃ¤lsch und verheiratete sich 1803 mit dem

Freiherrn von Goldstein in Sachsen: aber auch von diesem trennte sie sich bald:

er lebte in Sachsen, sie mit einer preuÃ�ischen Pension in Liebenfelde bei Soldin

in der Neumark, als Erzieherin, 1806 in Prag, in Brieg, zuletzt in Breslaa. Dort

starb sie am 18. Februar 1837.

Mensel 8, 327. 10, 787. 21, 340f. â�� Schindel l, 166 bis 170. 3, 125. â��

Nekrol. 15, 259 big 261. â�� Nowack 5, 50f. â�� Die von ihrer Mutter (in deren

Autobiographie Â§ 277, 16. 12) frÃ¼her erhobenen Beschuldigungen wurden von

derselben 1818 (bei Schindel l, 169) zurÃ¼ckgenommen.

1) Die GlÃ¼cksritter oder Die Liebe steht ihren GÃ¼nstlingen bei. Lustspiel

in 4 A. Wien 1783. 8. â�� 2) Kollmar und Klaire. Eine vaterlÃ¤ndische Geschichte.

Leipzig 1791â��98. II. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 11, 315f. â�� 3) Weihnachts-

kÃ¶rbchen fÃ¼r die Jugend. Ein Taschenbuch. 1794. 12. â�� 4) Sammlung t heil s

dialogisirter Geschichten, theils ErzÃ¤hlungen. Rostock 1798. â�� 5) Der Traum

und das Erwachen. Ein Fragment aus der wirklichen Welt Berlin 1809 â�¢ â�� Samm-

lung poetischer und historischer AufsÃ¤tze mehrerer beliebter Schriftsteller). â��

6) Faroen des bunten Erdenlebens. Eine Sammlung von ErzÃ¤hlungen und frag-

mentarischen Familiengemahlden. Liegnitz 1827. 435 S. 12.

Sie gab heraus: GeistesblÃ¼then. Berlin 1812. Von Clara Maria Aurora Freiin

von Goldstein, ihrer Tochter. Sieh Â§ 305, 54 â�� Band VH. 8. 423.

2. Dorothea Margarethe Liebeskind, geb. am 22. Februar 1765, Tochter

des Professors Wedekind in GÃ¶ttingen. FrÃ¼h verheiratet mit dem Musikdirektor

J. N. Forkel, auf dessen Wunsch sie ihren ersten Roman schrieb. Nach der Schei-

dung von ihrem ersten Manne, heiratete sie Johann Heinrich Liebeskind, der

Justizkommissar in KÃ¶nigsberg war, 1797 preuB. Regierungsrat in Ansbach und

1808 bayr. Oberappellationsrat in MÃ¼nchen wurde. Sie Ã¼bersetzte englische Reise-

beschreibnngen und geschichtliche Werke, die Georg Forster zum Teil unter

seinem Namen erscheinen lieft; sie starb nach 1822.

a. Meusel 4. 451 bis 453. 10, 203. 11, 489. 18, 531. 23, 413f. â�� b. Schindel

I, 313 bis 316. 3, 204.

1) Maria, eine Gesch. in Briefen. Leipzig 1784. â�� 2) Die Bastille oder Karl

Townley, ein Mann von der grossen Welt. Leipzig 1790. II. â�� 3) Leben und

Thaten Anton Legers, des Schlaukopfs. Aus d. Eng). Leipzig 1790. III. â�� 4)

Eine einfache Geschichte aus dem Engl. der Mrs. Jnchbald. Leipzig 1791. IV. â��

5) Euphemia a. d. Engl. von Mrs. Lennox. Berlin und KÃ¼strin 1791. IV; 1804. â��

6) Honorie Sommerville. A. d. Engl. von Mad. Forkel. Leipzig 1791. IV. 8. â��

7) Hermione oder die Rache des Schicksals. A. d. Engl. Hannover 1792 und 93.

II. 8. - 8) Celestine, von der Verf. der Emmeline. A. d. Engl. Leipzig 1792 bis 93.

IV. â�� 9) Die nachtliche Erscheinung im Schlosse Mazzini (von Mut Radcliff).

Hannover 1792. II. â�� 10) Adeline oder das Abenteuer im Walde. A. d. Engl. der

Mrs. A. Radcliff. Leipzig 1793. m. 8. â�� 11) Desmond. Gesch. in Briefen a. d.

Engl. von Mrs. Charl. Smith. Hamburg 1793. III. â�� 12) Mathilde und Elisabeth.

Aus dem Engl. Leipzig 1793. IV.; 1779. IV. 8. â�� 18) Caleb Williams, a. d. Engl.

von Godwin. Riga 1795. HI. â�� 14) Das SchloB St Valery; Gespenstergesch. aus

den Zeiten des Richard LOwenherz. Hannover 1795. â�� 15) Ã¼dolpho's Geheimnisse

(von Radcliff). Riga 1795. IV. â�� 16) Marchmont (von MiÃ� Charlotte Smith).
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Leipzig 1799. IV. â�� 17) Die Italienerin, oder der Beichtstuhl der schwarzen

BÃ¼Ã�enden (von Radcliff). KÃ¶nigsberg 1797 bis 98. III. Vgl. Â§ 279, 25. 19). â��

18) DenkwÃ¼rdigkeiten aus S. Johnsons Leben. KÃ¶nigsberg 1797.

3. Mimiiuiio Ehrmann, geb. von Brentano, geb. am 25. November 1755

in Rapperswyl am ZÃ¼rcher See, Erzieherin, Schauspielerin, als solche nannte sie

sich Sternheim, vermÃ¤hlt mit dem Juristen Theophil Frdr. Ehrmann, gest. am

14. August 1795 in Stuttgart.

T. P. Ehrmann, Denkmahl der Freundschaft und Liebe . . . der Frau M.

Ehrmann errichtet. Leipzig 1796. 8. ,

Meusel, Lex. 3, 57f. â�� Rassmann, Literar. HandwÃ¶rterbuch 1826. S. 249. â��

Wagenseil, Literar. Almanach 1832. S. 94. â�� Â§ 232, 12 d).

1) MÃ¼Ã�ige Stunden eines Frauenzimmers. Kempten 1784. 8. 0. V. â�� 2) Philo-

sophie eines Weibes. Von einer Beobachterin. Kempten 1784. 8. 0. V. Neue

Aufl. 1785. 8. Vergl. J. Feiner, Philosophie eines Mannes. Basel 1785. Hayn,

Bibl. germ erot. S. 235. â�� 8) Leichtsinn und gutes Herz, oder Folgen der Er-

ziehung. Originalschauspiel in 4 Aufz. StraÃ�burg 1786. 8. â�� 4) Amalie und

Minna, eine wahre Geschichte in Briefen. Bern 1787. II. 8. 0. V. â�� 5) Ninas Briefe an

ihren Geliebten. Bern 1787. 8. 0. V. â�� 6) Graf Bilding, eine Geschichte aus dem

mittleren Zeitalter, dialogisiert von der Vf. der Philosophie eines Weibes. Isny 1788. 8.

1) Kleine Fragmente fÃ¼r Denkerinnen. Isny 1788. 8. 0. V. â�� 8) Amaliens

Erholungsstunden. Monatsschrift. Stuttgart 1790 bis 1792. III. 8. Allg. dtsch.

Bibl. 111, 244. â�� Fortgesetzt unter dem Titel: 9) Die Einsiedlerin aus den Alpen.

Monatsschrift. ZÃ¼rich 1793 bis 94. II. 8. - 10) ErzÃ¤hlungen. Heidelberg 1795.

8. â�� 11) Antonie von Wanstein. Hamburg 1796 bis 1798. II. 8. â�� 12) Amaliens

Fe verstunden. Auswahl der hinterlassenen Schriften von M. Ehrmann. Hamburg

1796 bis 1798. IH. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 42, 275.

4. Ernestine von Kroslgk, geb. v. KrÃ¼ger, Schriftstellername: Emma, geb.

am 21. Oktober 1767 zu Berlin, frÃ¼h gebildet, durch Zufall mit Ramler und Moritz

bekannt, trat sie als Dichterin in der Berliner Monatsschrift und den schlesischen

Bardenopfern (1788, 1789) auf und stand in Briefwechsel mit auswÃ¤rtigen Schrift-

stellern. 1790 verheiratete sie sich mit dem Lieut. v. Krostgk. Ihr Vater, preuB.

Geb. Oberrevisionsrat, starb 1798. Sie zog sich verstimmt in Einsamkeit zurÃ¼ck,

aus der sie K. MÃ¼chler wieder in die Litteratur zurÃ¼ckfÃ¼hrte. 1803 errichtete sie

ein Seminar fÃ¼r Erzieherinnen, das unter den KriegsstQrmen litt und zu Grunde ging.

Seit 1814 lebte sie als Schriftstellerin in Berlin und starb daselbst am 10. Mai 1843.

a, Meusel 4, 281. 10, 148. 11, 465. 14, 369. 23, 283. â�� b. Schindel l,

271. 3, 190. â�� c. Nekrolog 21, 411 bis 416. â�� d. GroÃ� 72.

1) Gedichte. Berlin 1792. 8. (zuerst in der Berliner Monatsschrift 1786). â��

2) Novellen. Leipzig 1805. (Riodoro, oder Natur und Liebe, und die folgende

auch besonders gedruckte.) â�� 3) Das DÃ¶rfchen Larcy, oder Edelmuth und Liebe.

Leipzig 1805. 8. â�� 4) LÃ¤ndliche Stunden. Berlin 1806. 8.; wiederh. 1832. 8. â��

5) Ueber den Umgang mit Leidenden. SeitenstÃ¼ck zu A. Frb. von Knigges Schrift

Ã¼. d. U. mit Menschen. Berlin 1826. 8.

5. Sophie FrÃ�mnilchen, geb. am 28. November 1767 in HelmstÃ¤dt, seit

1810 Vorsteherin einer TÃ¶chterschule zu Heiligenstadt, seit 1820 Oberlehrerin an

der allg. BÃ¼rgerschule. â�� Meusel 17, 638. 22 n, 251.

1) Die Familie Bernheim. Brannschweig 1793. V. Auch u. d. T.: Kinder-

almanach. 1. Bd. â�� 2l Emilie von Willmar, oder Belohnung der Menschenfreund-

lichkeit. Braunschweig 1798; a. u. d. T.: Kinderalmanach. 2. Bd. â�� 8) Brief-

wechsel der Familie Bernheim. Braunschweig 1799. â�� 4) Schauspiele fÃ¼r Kinder.

Braunschweig 1803. 8.; Neue Aufl 1806. 8. â�� 5) Lida, ein Geschenk fÃ¼r die er-

wachsene Jugend. Braunschweig 1803.

6. Wilhelmlne Karoline von Wobeser, geb. v. Rebenr, geb. 1769 zu

Berlin, verheiratete sich mit dem preuÃ�ischen Hauptmann F. v. Wobeser, der

spÃ¤ter auf seinem Gute Wirschen bei Stolpe lebte; dort starb sie 1807.

Elisa, oder das Weib wie es sein sollte. Leipzig 1795. 328 S. 8.; 1797. 8.;

1798; 1799; 1800; 1811. Vergl. Neue Allg. Dtsch. Bibl. 26, 126f. 34, 516. 80, 510.

Vgl. Der Dorfprediger. Eine Geschichte wie sie ist, und wie sie durchgehends

seyn sollte. ZÃ¼rich 1793. Von Heinrich Heidegger s. Meusel 9, 540. 22", 688.
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Ã�bersetzungen; Elisa, or the pattern of women. A moral romance, trans-

lated upon the gennan by John Ebers. Leipzig 1799. 12.; 1803. 8. Neue Allg.

dtsch Bibl. 61, 504. â�� Elise, ou le modele des femmes. Roman moral, trad. de

l'Allemand par S. H. Catel. Leipzig 1808. 12.; 1812. 12.

Nachahmungen u. s. w. a: Elisa, kein Weib, wie es sein sollte. Ein hÃ¶chst

nÃ¶thiges Wort zur richtigen SchÃ¤tzung der Schrift: Elisa usw. Eildesheim 1800.

II. 8. N. Allg. dtsch. Bibl. 74, 326-34. Bd. 2 auch u. d. T.: Mustercharte von

Weibern, MÃ¤nnern, JÃ¼nglingen und Kindern, wie sie sind, seyn kÃ¶nnen und seyn sollten.

Vf.: J. G. L. BrakebuschV â�� b: Elisa oder das Weib wie es sein sollte. 2. Theil.

(Ã�ber den Umgang der Weiber mit MÃ¤nnern.) Von Chr. A. Fischer. Leipzig 1802

(franzÃ¶s. Leipzig 1802). N. Allg. dtsch. Bibl. 59, 252. Hayn S. 323. â�� c: Chr. T.

Voigt (Â§ 266, 23). a. Robert, oder der Mann, wie er seyn sollte- Ein SeitenstÃ¼ck m

Elisa, oder das W., wie es s. s. Leipzig 1799-1802. 111. 8. Vgl. N. Allg. dtsch.

Bibl. 62, 75. 69, 114. 82. 77; (J. Karl G. Schindler) Robert oder der Mann, wie

er nicht seyn sollte, Leipzig 1800â��4, s. Hayn 256. Ã�. Moritz und Auguste, oder

die Kleinen, wie sie seyn sollten. Leipzig 1800. â�� d: Maria, oder das UnglÃ¼ck Weib

zu sein, ein GegenstÃ¼ck zu Elisa. Aus dem Engl. der Miss MÃ¤r. Woltstone-Craft.

Leipzig 1800. â�� e: Elisa's, des Weibes wie es sein sollte, VermÃ¤chtnis fÃ¼r ihre

Tochter Henriette. Leipzig und Elberfeld 1801. 224 S. 8. N. Allg dtech. Bibl.

63, 297. â�� f: Henriette, oder das Weib wie es sein kann. Aus der Familie Hohen-

stamm. Von Sophie Ludwig (Â§ 280, 7. 8). Leipzig 1800; Berlin 1805. N. Allg.

dtsch. Bibl. 63, 141. â�� g: Louise, ein Weib, wie ich es wÃ¼nsche. Breslau, Korn 1802.

348 S. N. Allg. dtsch. Bibl. 83, 355. â�� h: Jeanettens Spekulationen, oder das

MÃ¤dchen, wie es nicht sein sollte. Wittenberg 1806. â�� i: Der Umgang mit Weibern,

wie er ist und wie er seyn sollte. Berlin 1802. 8. â�� j: (H. A. KerndÃ¶rffer) Â§ 295,

u. A, 2: Anton der Knabe und JÃ¼ngling, wie seyn sollte. Leipzig 1800. 8. â��

j'. s. unten S. 809. â�� k: s. vVallenrodt Â§277, 16. 14). â�� 1: PÃ¶litz Â§279, 89. 3). â��

m: Schilling Â§ 277, 27. 7) und 9) â�� n: s. GrÃ¼ner Â§ 279, 6. 11). - o: Lann Â§ 279,

49. 13). â�� p: MÃ¼ller Â§ 279, 22 7). - 9: (Gtfr. Aug. Pietzsch) Gustav Redlich, oder

der Prediger, wie er seyn sollte. Leipzig 1801. 8. â�� r: J. A. Liebner, Der rein-

liche JÃ¼ngling, wie er seyn soll ... In Briefen fÃ¼r junge Leute. Leipzig 1805. 8.

7. Charlotte Sophie Louise Wilhelmine von Ahlefeld, geb. von See-

bach, Schriftstellernamen: Natalie, Elise Selbig, Ernestine, geb. am 6. Dezem-

ber 1781 in Stedten bei Weimar, Tochter des hannoverschen Obersten von See-

bach, am 21. Mai 1798 mit dem Gutsbesitzer Job. R. von Ahlefeld, Herrn von

Satdorf und Schestedt in Schleswig-Holstein, verheiratet, trennte sich 1807 von

ihm, lebte in Schleswig, seit 1821 in Weimar, f am 27. Juli 1849 in Teplitz.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 17, 8. 20, 430. 22l, ig bis 20. - b. LÃ¼bker l, 6. â��

c Schindel l, 6. 3, 4. - d. GroÃ� 82f. â�� e. R. Steig: Euphorien 2, 313 bis 315.

â�� f. Goethes Stammbnchblatt an Ch. v. Ahlefeld: Goethe-Jahrb. l, 371. â�� f: Er-

innerungen der Frau von Ahlefeld [an Cl. Brentano und Sophie Mereau]: H. Car-

dauns, Die MÃ¤rchen des Clemens Brentano. KÃ¶ln 1895. S. 93 bis 100.

Briefe an a. Cl. Brentano: Brentanos gesammelte Schriften 9, 301; vergl.

Steig, Arnim und Brentano. Stuttgart 1894. S. 352. â�� p. ?: Katalog von W. v.

Maltzahns Autogr.-Sammlung 1890. Nr. 444.

I) Liebe und Trennung, oder merkwÃ¼rige Geschichte der unglÃ¼cklichen Liebe

zweyer fÃ¼rstlicher Personen jetziger Zeit. London 1798 [WeiBenfels 1797]. 8. â�� 2)

Marie MÃ¼ller. Roman. Berlin 1799. 388 S. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 52,

44 bis 47; Schleswig 1815. 233 S. 8. â�� 3) Einfache Darstellungen aus dem mensch-

lichen Leben. Berlin 1799. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 60, 95. - 4) Gedichte von

Natalie. Berlin 1800. 8. â�� 5) Die Bekanntschaft auf der Reise. Berlin 1801. 8.

â�¢ 3. Bd. des Journals der Romane. Berlin 1800 bis 2. XI. 8. Nachdr.: Prag 1804.

II. 8. â�� 6) Therese, Roman in Briefen. Hamburg 1805. II. 8. â�� 7) Liebe und

Entsagung. Berlin 1805. II. 8. â�� 8) Louise und Mailand. Berlin 1807. 8.

(= Journal der Romane Bd. 11.). â�� 9) Gedichte von Natalie. Berlin 1808.149 S.;

Gedichte von der Verfasserin der Erna, Felicitas u. s. w. Weimar 1826. 208 S. 8.

Becks Repert. 1826. 3, 24. â�� 10) Die beiden StiefsÃ¶hne. Altona 1810. 8.

II) Die Kokette. Breslau 1810. 8.; 1826. 8. â�� 12) Die Nymphe des Rheins:

Beckers Taschenb. zum gesell. VergnÃ¼gen. 1812. S. l bis 20. â�� 13) Briefe auf einer

Reise durch Deutschland und die Schweiz. Altona 1810. 8. â�� 14) SelbstverlÃ¤ugnung.
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Erz. a. d. Ritterzeiten: Taschenb. der Liebe und Freundschaft gewidmet f. d. J. 1813.

â�� 15) Rose oder der FÃ¼ndling, ein kleiner Roman. Frankfurt a. M. 1813. 8. â��

16J Klosterberuf. Roman. Kiel 1812; 1818. 328 S. 8. â�� 17) Franziska und Aenneli.

Altona 1813. 286 S. 8. â�� 18) Die beiden Pilger: Taschenbuch der Liebe und

Frenndsch. f. 1814. â�� 19) Gedicht: Blumenlese aus dem Stammbuche der deutschen

mimischen KÃ¼nstlerin, Frauen Henriette Hendel-SchÃ¼tz gebornen SchÃ¼ler. Leipzig

und Altenburg 1815. S. 246 bis 247. â�� 20) Myrthe und Schwert Eine ErzÃ¤hlung

aas dem letzten Freiheitskriege von El. Selbig. MeiÃ�en 1819. 8.

21) SchneeglÃ¶ckchen. 1819. 284 S. Becks Repert. 1819. 4,74. â�� 22) Erna.

Kein Roman, hg. von C. Altona 1820. 306 S. 8. Becks Repert. 1820. 4, 171. â��

28) Lustspiele von Maria von * * [d. i. M. Freiin von Zay]. Pesth 1820. 8. Auch

u. d. T.: Feierstunden. 2. BÃ¤ndchen. Becks Repert. 1820. 3, 388 bis 90. â�� 24)

Der Mohrenknabe oder die Wallfahrt nach dem Montserrat. Roman von C. Altona

1821. 257 S. 8. Becks Repert. 3, 3, 182. â�� 25) Gesammelte ErzÃ¤hlungen von der

Verfasserin der Marie MÃ¼ller. Schleswig 1822. II. VI, 214 u. 216 S. 8. â�� 26)

Der Bote aus Jerusalem, ein Ritterroman. Altona 1823. 8. â�� 27) Friedchen, eine

wahre Geschichte. Altona 1823. â�� 28) Felicitas, Roman von der Verf. der Erna.

Berlin 1825. 346 S. 12. Becks Repert. 1825. 2, 208. â�� 29) Alte Zeit und neue

Zeit in ErzÃ¤hlungen und historischen Skizzen von C. Quedlinburg 1825. 8.

30) Clara, oder das Licht im HÃ¼ttchen, ein einfacher Roman von C. Qnedlin-

burgl825. 8. â�� 31) Bunte Blatter zur flÃ¼chtigen Unterhaltung aus dem Reiche

der Wirklichkeit und der Phantasie. Quedlinburg 1825. 8. â�� 32) Die Erscheinung:

L. Pustkuchens neuer Novellenschatz des deutschen Volkes. Bd. II. Leipzig 1826,

Nr. 5. â�� 33) Die Sicilianerin oder das Liebespfand. Romant. Erz. a d. Ritterzeit.

Quedlinburg 1825. â�� 84) Amadea. Weimar 1827. 304 S. 8. â�� 35) Bilder aus der

grossen Welt. Quedlinburg 1827. 8. â�� 86) Der Brautsee und andere ErzÃ¤hlungen.

Quedlinburg 1827. 8. â�� 37) Rosamunde und andere ErzÃ¤hlungen aus dem Reiche

der Wahrheit und Dichtung. Quedlinburg 1827. 8. â�� 38) RÃ¶mhild-Stift; Erz. a.

d. wirkl. Leben. Weimar 1828. II. 238 u. 238 S. â�� 89) 8t. Hubert und andere

ErzÃ¤hlungen. Leipzig 1828. 8.

40) Tagebuch auf einer Reise durch einen Theil von Baiern, Tirol und Oester-

reich. Neustadt a. d. Orla 1828. X, 310 S. 8. â�� 41) Die Frau von 40 Jahren.

Eine ErzÃ¤hlung aus dem wirklichen Leben. Weimar 1829. 8. â�� 42) St. Jacobsfest

und andere ErzÃ¤hlungen. Leipzig 1829. 8. â�� 43) Hedwig, KÃ¶nigin von Polen, und

andere ErzÃ¤hlungen. Quedlinburg 1881. 8. â�� 44) Der Stab der Pflicht. Erz.

Weimar 1882. 12. â�� 45) Mit A. Berg [d. i. Amalie Lndecus], Wilhelmine Genaicke

n. a. gab sie heraus: Erheiterungen. Erfurt 1816. III. 8. â�� 46) Ferner: Der Kranz,

ein Almanach. Meiden 1817 bis 18. IV. â�� 47) Mit Wilh. Wilmar [d. i. W. Gensicke]:

Die Schmetterlinge. MeiÃ�en 1819 bis 21. III. I: Erato. II: Iris. Becks Repert.

1819. 4, 235. III: Hector. Becks Repert. 1822. 4, 265. â�� Viele Gedichte in

Beckers Taschenbuch zum geselligen VergnÃ¼gen 1811 bis 12, im Taschenbuch

Veranda auf 1811. Altona 1812. und frÃ¼her die mit Charlotte v. P. unterz. in

S. Mereau's Kalathiskos 1802 und in deren Musenalmanach f. 1803 (Â§ 231, 3. k).

8. Wilhelmine Henriette Dorothea Nenenhagen, geb. am 12. Juni 1776

in Oschersleben, Tochter des preuÃ�ischen Kommissionsrates Wenzel. Um Erzieherin

zu werden, nahm sie Unterricht bei einem Lehrer Friedrich Gottlieb Neuenhagen.

Dieser heiratete sie nach seiner Anstellung als Collaborator am Gymnasium in Eis-

leben; dort starb sie am 10. August 1803.

a. Mensel, Gel. Teutschl. 14, 652 f. â�� b. Schindel 2, 49 f.

1} Lauras Briefwechsel mit ihren ZÃ¶glingen, als Beitrag zu einer anstÃ¤ndigen

Unterhaltung fÃ¼r gebildete Frauenzimmer. Leipzig 1799. 8. â�� 2) Klaudine oder

die treue Gattin. Eine wahre Gesch. Leipzig 1802. 8. â�� 3) Der Graurock, oder:

Der moderne treue Eckart. Eine etwas ungewÃ¶hnliche Geschichte. WeiÃ�enfels

1802. II. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 72, 84.

9. Friederike Henriette Kulm, geb. Jedermann, Schriftstellername: Flora-

renti, geb. am 11. Juni 1779 zu Oschatz, 1736 mit dem Ratsbnchhalter KÃ¼hn in

Leipzig verheiratet, der in zerrÃ¼tteten VerhÃ¤ltnissen lebte und Schulden halber

eingezogen wurde. Seine Frau begleitete ihn ins GefÃ¤ngnis. Frei geworden errichtete

er eine Leihbibliothek, und diese Art der BeschÃ¤ftigung, die nicht viel einbrachte,

fahrte sie zur Schriftstellern im schlechtesten Geschmack der Leihbibliotheken. Sie
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starb am 8. Juni 1803 an der Auszehrung, ihr Mann folgte ihr einige Jahre

darauf. - Schindel l, 295. 3, 197.

1) Verbildung und Leichtsinn oder das Tagebuch eineÂ» FreudenmÃ¤dchens in

der Geschichte der Emilie Berg, zur Warnung und Lehre fÃ¼r junge Frauenzimmer.

Leipzig 1800. 850 S. 8. Hohenzollern (Wien) 1800. Zofingen (Leipzig) 1804. â��

2) Mathilde, die schÃ¶ne Ã�berall und nirgends, oder Schutzgeit der UnglÃ¼cklichen.

Geistersage. Chemnitz 1802. 8.; 1814. 326 S. 8. Vgl. Â§ 279, 9. SpieO. 14). â��

3) Gustav Moraldino, der edle Banditensohn. Posen 1803. III. 8.; 1806. 8.; Breslau

1845. 8.

Amalie Ludecns sieh Â§ 277, 23.

10. Amoene Otto, geb. Herold, geb. 1774 zu Hof im Vogtlande, 1800 mit

dem Freunde Jean Pauls, G. Chr. Otto in Baireuth, verheiratet, der am 7. Februar

1828 starb. - Nekrol. 1828. 6, 921. - Schindel 2, 72f.

1) Probe einer Ã�bersetzung des Oasian: PÃ¶cile, Quartalschrift v. J. F. Facius.

Coburg 1801. 8. â�� 2) Antonius, ein Roman von Amalie von Obyrn. NÃ¼rnberg

1810. 8.

11. Karoline Augaste Fischer, geb. Venturini, Schriftstellername: Karo-

line Auguste, geb. 1772 in Braunschweig, Tochter des dortigen Kammermusikus

V. Nachdem ihre Ehe mit dem dÃ¤nisch-deutschen Hofprediger Chr. J. R. Christiani

getrennt war, heiratete sie 1808 den Schriftsteller Chn. A. Fischer (Â§ 279, 26),

mit dem sie unglÃ¼cklich lebte. Die GrÃ¼nde, aus denen er sie verstieÃ�, er/ah 1t

er in seinem â��Katzensprung". Er wurde indessen gerichtlich verurteilt, die Frau

xu unterhalten, die wÃ¤hrend seiner Gefangenschaft ein Jahrgeld von der bair.

Regierung bezog. 1822 war sie Inhaberin einer Leihbibliothek in WÃ¼rzburg.

Meusel, Gel Teutschl. 17, 58. 221, 81. â�� Schindel l, 127 bis 130. 3, 89. â��

Nekrolog 8, 9.

1) Gustav's Verirrungen. Ein Roman. Leipzig 1801. 8. Neue Allg. dtsch-

Bibl. 70. 71. â�� 2j Vierzehn Tage in Paris. Ein MÃ¤rchen. Leipzig 1801. 8. â��

3) Die Honigmonate. Posen 1802. II. 8. 1804. II. 8. Neue Allg. dtsch. Bibl. 83.

378. â�� 4) Der GÃ¼nstling. Posen und Leipzig 1809. 8. - 5) Margarethe. Heidel-

berg 1812. 8. â�� 6) Ober die Weiber, von der Verfasserin von 1). Heidelberg

1813. 8. â�� 7) Kleine ErzÃ¤hlungen und romantische Skizzen. (Riekchen [Ztg. f.

d. eleg. Welt 1817, Nr. 46]. â�� Wilhelm der Neger [das. Nr. 97]. â�� Mathilde. â��

Saphir und Marioh. â�� Justin). Posen 1819. 8.

12. Karoline von Woltuiann, Schriftstellername: Luise Berg, geb. am

6. MÃ¤rz 1782 in Berlin, Tochter des Medizinal-Rates K. W. Stosch, 1799 mit K. MÃ¼chler

(Â§ 295, I. l) verheiratet, 1804 geschieden und 1805 mit K. v. Weltmann verehelicht;

1813 begleitete sie ihn nach Prag; nach seinem Tode (1817) blieb sie lÃ¤ngere Zeit

dort; spÃ¤ter kehrte sie nach Berlin zurÃ¼ck und starb dort am 18. November 1847.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 16, 280. 21, 704 f. â�� b. Nekrolog 25, 710 bis 714. â��

c. GroB 24f. â�� d. Schindel, 2, 452.

Briefe an Karl v. Weltmann: Â§ 293. V. 25 Â«= S. 318.

1) Enphrosyne; ein Roman von Louise Berg. Berlin 1804. 8. Wiederh. als:

Heloise; ein kleiner Roman. Berlin 1809. 8. â�� 2) Schriften von K. v. Weltmann

und Caroline v. Weltmann. Berlin 1806 bis 7. V. 8. (Iâ��Ã¼: ErzÃ¤hlungen. III:

Blatter der Liebe. IV: Gedichte. V: [vergl. Â§ 293, V, 25. 20) FÃ¼nfte Lieferung

11. 9 = oben S. 323] Lebensbeschreibungen. I. Theil. Margarethe v. Anjou.

Albrecht von Wallenstein). â�� 3) DenkwÃ¼rdigkeiten des Grafen von Glenthorn

von Mifi Edgeworth. Uebersetzt von Caroline von Weltmann. Leipzig 1814.

Amsterdammer Kunst- und Industrie-Comptoir. â�� 4) SchleichkÃ¼nste von MiÃ� Edge-

worth. Uebersetzt von Caroline von Weltmann. Leipzig 1814. Amsterdammer

Kunst- und Industrie-Comptoir. â�� 5) Spiegel der groÃ�en Welt oder Ã¼ber Natur

und Bestimmung der Frauen. Prag 1814. Vgl. Goethes Werke (Hempel) 29, 384.

U. d. T.: Ã�ber Beruf, VerhÃ¤ltnis, Tugend und Bildung der Frauen. Prag 1820. â��

6) Sie gab ihres Mannes sÃ¤mtliche Werke heraus. Leipzig 1818 bis 21. XII. â��

7) Volkssagen der BÃ¶hmen. Prag 1815. II. 8.

8) Orlando; Trsp. Prag 1815. 8. â�� 9) Marie und Walpurgis. Prag 1817

und 18. U. 8. â�� 10) Historische Darstellungen zur mehr individuellen KenntniB
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der Zeiten und Personen. Halberstadt 1820. 8.; Leipzig 1835. 8. â�� 11) Ge-

schichten fÃ¼r junge Frauen, a. d. Franz, des J. N. Bouilly Ã¼bers. Leipzig 1820. II.

â�� 12) Neue Volkssagen der BÃ¶hmen. Halberstadt 1821. 8.; Leipzig 1835. 8. â��

13) Die weiÃ�en HÃ¼te; eine histor. Darstellung aus dem Mittelalter. Halberstadt

1822. H. 8.; Leipzig 1835. 8. â�� 14) Die Bildhauer. Berlin 1829. II. 8. â��

15) Das Erbe. Novelle. Gera 1831. III. 8. â�� 16) Der Ultra und der Liberale,

und: Die weiÃ�e Frau. AusgewÃ¤hlte ErzÃ¤hlungen. Hamburg 1832. 8. â�� 17)

Menschen und Gegenden. Breslau 1835. II. 8.

13. Judith Rare, geb. Freiin von Scheither, Schriftstellername: Moll),

Tochter des hannoverschen Generals v. Scheither, wurde im Hause ihres Oheims,

des Ministers von Horst in Berlin erzogen, verheiratete sich mit dem Pastor Rave

in GroÃ�-Solschen bei Hildesheim 1789, der ihr und dem sie untreu wurde. Beide

trennten sich; sie lebte in Dessau und Halle, eine Zeit lang als Lehrerin in

Hildesheim und als Erzieherin im Hause des Kriegsministers von Buggenhagen

und soll um 1805 gestorben sein.

a. Meusel, Gel Teutechl. 15, 107. â�� b. Schindel 2, 14. 3, 219. 228.

Sie schrieb unter geringer VerhÃ¼llung ihre Geschichte: Molly's Bekenntnisse,

oder so fÃ¼hrt Unbefangenheit ins Verderben; eine wahre Gesch. zur Warnung

fÃ¼r alle WildfÃ¤nge unter den heiratslustigen Madchen. Leipzig 1804. II. 8.

Neue Allg. dtsch. Bibl. 96, 306.

14. Autoinette Wilhelmine von Thielau, geb. von Honrodt, geb. am

15. Oktober 1767 zu Veitheim an der Ohm im Braunschweigischen, verheiratete sich

am 23. Januar 1790 mit August Wilhelm v. Thielan auf Neu-DÃ¶bern bei Kalau in

der Niederlausitz; mit ihm lebte sie zuNieder-SicktebeiBraunschweig,tam7.Mai!807.

Schindel 2, 362 bis 364. (Bei A. G. Schmidt 542 nicht genannt). â�� Allg.

dtsch. Biogr. 1894. 37, 746 (H. A. Lier).

Friederike WeiÃ� und ihre TÃ¶chter, hg. von E. C. Trapp. Berlin 1805. 8.

15. Frlederlke von Reitzenstein, geb. von Spitznas, geb. am 3. Februar

1749 (1748) zu Stuttgart, Tochter des wÃ¼rtembergischen Generals v. Spitznas, am

24. MÃ¤rz 1766 mit dem hannoverschen Christen Trangott Leberecht von Reitzen-

stein (f 22. September 1809) verheiratet, Mutter von 6 SÃ¶hnen und 7 TÃ¶chtern,

bei deren jÃ¼ngster, einer Stiftsdame zu Walsrode, sie am 20. August 1819 starb.

Meusel 15, 136. 19, 310. â�� Schindel 2, 161. 163. â�� Nekrolog 10, 952. â��

GroB 66.

Aurora von Clari. Von FrÃ¤ulein K. v. R. Halle 1805. E. 8. Neue Allg.

dtsch. Bibl. 103, 264. Nicht von ihrer Tochter Karoline, die 1805 starb, sondern

von ihr und ihrer Tochter Therese, die als Stiftsdame in Walsrode lebte und

daselbst am 24. MÃ¤rz 1832 starb.

Karoline de la Motte Fouque sieh Â§ 290, 2.

16. Karoline Engelhard, geb. 1781 in Kassel, Tochter des Geh. Rats

J. Philipp Engelhard und der Philippine Engelhard, geb. Gatterer (Â§ 232, 36),

lebte in Kassel, Berlin, bei ihrer mit Gottlob Nathusius verheirateten Schwester

in Althaldensleben, in Dresden, in Marburg, wo Sophie Brentano groÃ�en EinfluÃ�

auf sie Ã¼bte, f am 14. September 1855 in Kassel.

Schindel l, 238. 3, 181. â�� Justi, Grundlage eines hess. Gelehrten-Lexicons.

S. 99 bis 101. â�� Gersdorfs Repertorium 1856. Nr. 829.

1) Gesammelte Briefe von Julien. Leipzig 1806 bis 8. IV. 8. â�� Zweite

Auflage 1818. IV. 8. â�� Dritte Auflage. Leipzig 1830. IV. 8.

2) Der OberfÃ¶rster Kraft und seine Kinder. Darstellungen der HÃ¤uslichkeit

und Liebe. Von der Verf. von Juliens Briefen. Leipzig 1817. 8.

3) Lebensbilder. Von der Verf. der gesammelten Briefe von Julie. Leipzig

1818. 8. â�� Zweite Aufl. 1824. 8.

a: Die literarische Hausfrau. - b: Helmina. â�� c: Der VÃ¤ter Sitte. â�� d: Die

Wahl. â�� e: Der Weiberfeind (zuerst im Gesellschafter 1817). â�� f: Das Testament.

4) ErzÃ¤hlungen von der Verf. von Juliens Briefen. Braunschweig 1821. 8.

a: Viola. â�� b: SÃ¼dliebe (zuerst im Morgenbl. 1808). â�� c: Die SÃ¤ngerin. â��

d: Die GroÃ�mutter. â�� e: Die Zigeunerin. â�� f: Die MÃ¤nnerfeindin (zuerst im

Taschenbuch fÃ¼r Damen. TÃ¼bingen 1809). â�� g: Die Christbescheerung.
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5) Bunte Reihe. Sammlung kleiner ErzÃ¤hlungen, von der Verf. von Juliens

Briefen. Magdeburg 1823. 8.

a: Die lebendige Todte und todte Lebendige. â�� b: Schach Nadir. â�� c: Der

Brief. â�� d: Der Hypochonder (zuerst in Gubitz' Gaben der Milde 1817. l, 151).

â�� e: Das Ballkleid. â�� f: Die Reise ins Bad (zuerst im Gesellschafter 1817).

6) Juliens NachlaÃ�. Von der Verf. von Juliens Briefen. Leipzig 1844. 8.

17. Julie Berger, bis 1809 Schauspielerin in Bremen.

Meusel, Gel. Teutschl. 13, 99 f. 17, 139. 221, 214. â�� Schindel l, 44.

1) Sophie, oder die Folgen des Leichtsinns und der Unwirthlichkeit; eine

wahre Geschichte. MÃ¼ttern, Jungfrauen und Gattinnen geweiht. Bremen 1807. 8.

â�� 2) Die sonderbare Burg des Kitters Benno zwischen Himmel und Erde. Bremen

1807. 8. â�� 3) Ida und Ciaire, oder die Freundinnen aus den Ruinen. Bremen

1807. II. 8.; 1820. 8. â�� 4) Das sonderbare VerlÃ¶bniÃ� oder die steinerne Braut.

Der hÃ¼lfreiche Fisch. Das KobermÃ¤nnchen. Drei MÃ¤rchen. Bremen 1807. 8.;

1820. â�� 5) Kleine Romane. 2. Aufl. Eisenberg 1818. 8.

Loulse GrÃ¤fin von Hangwitz sieh Â§ 271, 17 - Band V. S. 433.

18. Friederike Adeluug, Schriftstellername: Klara, geb. am 2. November

1783 in Stettin, Tochter des Justizrats Adelung, Nichte Johann Chph. Adelnnge,

Freundin der GrÃ¤fin Haugwitz (Â§ 271, 17), lebte seit 1805 in Dresden, dann wieder

in Stettin, seit 1817 als Erzieherin im GroÃ�herzogtum Posen. â�� Schindel l, 3.

Emma, oder Liebe und TÃ¤uschung von Klara Breslau und Leipzig 1810. 8.

19. Henriette Charlotte Sophie von Normann, geb. von Beyer, geb. am

22. Juli 1785 in Potsdam, Tochter des Geh. Kabinettsrats v. Beyer. Sie lebte in

einer kurzen Ehe und dann als Witwe in Potsdam. â�� Schindel 2, 65f.

1) Elisa, GrÃ¤fin von Stamfort. Greifswald 1811. 8. â�� 2) Die Geschwister,

von der Verfasserin der GrÃ¤fin Elisa von Stamfort. Greifswald 1820. 8.

20. Franzlska Christiane Johanna Friederike Tarnow. gewÃ¶hnlich

Fanny Tarnow, Schriftstellername: Fanny, geb. am 17. Dezember 1779 zu GÃ¼strow

in Mecklenburg, lebte auf dem vÃ¤terlichen Gute Neu-Bukow in Mecklenburg, trat

um 1804 als Schriftstellerin auf, ging 1816 nach dem Tode ihrer Mutter zu einer

Freundin nach St. Petersburg, verkehrte vielfach mit Klinger, vermochte aber das

Petersburger Klima nicht zu ertragen und verlieÃ� RuÃ�land bald wieder, lebte

dann in Hamburg, LÃ¼beck und seit 1820 in Dresden, seit 1829 in WeiÃ�enfels,

t am 20. Juni 1862 in Dessau.

Vgl. AmelyBÃ¶lte [Nichte von Fanny T.], Fanny Tarnow. Ein Lebensbild. Ber-

lin 1865. 295 S. 8. â�� H. GroÃ� S. 39f. â�� Allg. dtsch. Biogr. 1894. 37, 399 bis 402

(Max Mendheim). â�� Carl SchrÃ¶der, Fanny Tarnow. Ein Lebensbild: Jahr-

buch LXVni fÃ¼r Meklenburgische Geschichte u. AJterthumskunde 1902, S. 177/218.

1/2) Allwina von Rosen, eine ErzÃ¤hlung von Fanny :'Rochlitz, Journ. f. deutsche

Frauen 1804. â�� 3) Natalie, ein Beitrag zur Gesch. d. weibl. Herzens, von Fanny

(in der kleinen Romanbibl., hrsg. von Frau v. Fouque. Berlin 1811. 4. Lief.). â��

4) Kleine ErzÃ¤hlungen (das. Lief. 6. 1815). Enth. a: Thekla. â�� b: Graf Gustav.

â�� c: Kleopatra. Eine historische Skizze. â�� 5) Das Tagebuch Augustens: Frauen-

taschenbuch fÃ¼r 1815. S. 222 bis 265. â�� 6) Thorilde von Adlerstein, oder Frauen-

herz und FrauenglÃ¼ck; eine Erz. aus d. groÃ�en Welt. Leipzig 1816. 8. â�� 7)

MÃ¤dchenherz und MÃ¤dchenglÃ¼ck: ErzÃ¤hlung fÃ¼r Gebildete. Leipzig 1817. 8. â��

8) Briefe auf einer Reise nach Petersburg an Freunde geschrieben. Berlin 1819.

8. â�� 9) ErzÃ¤hlungen. Leipzig 1820. 8. Mit Amalie Schoppe. a: Schuld und

BuÃ�e. â�� b: Caecilie; eine Ehestandsgeschichte (zuerst in der Urania f. 1817. â��

c: Noch eine Ehestandsgeschichte. â�� d: Marie. â�� 10) Lilien. Leipzig 1821 bis

23. IV. 8. (I. Erinnerungen aus Franziskas Leben [autobiographisch]. â�� Eudoxia

Feodorowna. â�� Glaubensansichten. â�� BlÃ¤tter aus Nataliens Reisetagebuch. â��

Erinnerungen aus dem Leben des schwedischen Grafen v. SilverskiÃ¶ld. â�� Treue

und Dankbarkeit. â�� II. Jugendansichten. â�� ZÃ¼ge aus dem Leben des Grafen

Miladorowitsch. â�� FÃ¼rst Olaf und Frau Lotte. â�� Dalinde von Linsinpen. â�� DU.

Leo, Graf von TÃ¶nsberg. â�� Glaubenskraft â�� Clptildens Briefe an Heloise. â��

IV. Franz von Bourbon und Margarethe von Valois.) Vgl. Beck, Rep. 1821, 4,

406. 1824, 3, 176.
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11) Sydoniens Wittwenjabre. Nach d. Franz, frei bearb. Leipzig 1822. II. 8.

â�� 12) Lebensbilder. Leipzig 1824. II 8. Vgl. Becks Rep. 1825, 2, 14. (Enth.

I. a: Das Ideal. â�� b: Beitrag zur Gesch. einer berÃ¼hmten Frau. â�� c: Amala. â��

d: Osmar. - e: Liebeslaunen. â�� II. f: Frauenliebe und Frauenfreundschaft. â��

g: Franziska und Theodor. â�� h: Chimene. â�� i: Der Bettler. â�� k: Zwei Jahre

aas Melaniens Leben.) â�� 13) Malvina oder die Ruinen von Inesmore. Leipzig

1824. II. 8. Vgl. Becks Rep. 1824, 2, 119. â�� 14) Sir Richard Falconnet und

William. Frei nach dem Engl. Leipzig 1825. U. 8. Beck Rep. 1825, 4, 308. â��

15) Die Prophetin von Caschmir, oder Glaubenskraft und Liebesgluth. Nach Lady

Morgan Ã¼bers. Leipzig 1826. II. 8. Nachdr.: Wien 1827. â�� 16) Heloise. Leipzig

1826. III. 8. â�� 17) Margarethens PrÃ¼fungen. Ein FamiliengemÃ¤lde, frei nach dem

Engl. Leipzig 1827. II. 8. â�� 18) Reseda. Leipzig 1827. II. 8. (I. Weibliche

Seelenstarke. Wiederh. u. d. T.: Weibliche HeldengrÃ¶Be in Bd. I der Eleganten

Bibliothek moderner Novellen, hg. von Feodor Wehl. Berlin 1844. 12. â�� Frag-

mente Ã¼ber Irland. â�� Die Spanier auf FÃ¼hnen. Schauspiel in 4 A. (auch einzeln

Leipzig 1827. 8.). â�� Stummer Schmerz. â�� II. Die Freunde. â�� Das getheilte

Herz. Eine wahre ErzÃ¤hlung aus der groÃ�en Welt.) â�� 19j Auguste, oder die

Gefahren der groÃ�en Welt. Frei nach dem Engl. Leipzig 1828. II. 8. â�� 20)

Jugendbilder von St. Nelly [d. i. Karoline Stricker, geb. SchÃ¼tz]. Hg. von Fanny

Tarnow. Leipzig 1828. II. 8

21) Novellen. Leipzig 1830- III. 8. (I. Leonidens Verirrungen. â�� Valentine. â��

II. Miranda oder die Folgen eines Fehltritts. â�� Die Stimme des Herzens. â�� HI.

Bertbold. â�� Helene.). â�� 22) Auswahl aus Fanny Tarnows Schriften. Leipzig 1830.

XV. 8. (I: Thekla (1807). â�� Leo, Graf von TÃ¶nsberg. II. Erinnerungen aus Graf

Gustavs Jugendleben (1811). - Kleopatra, KÃ¶nigin von Aegypten. â�� Amala. â��

III: 3). â�� IV: Allwina von Rosen. â�� Das getheilte Herz. â�� Jugendansichten. â��

Ottilie. â�� V: 6). â�� VI. Blatter aus Theresens Tagebuche. â�� Glaubenskraft. â�� VII.

Erinnerungen ans Franziscas Leben. â�� Eudoxia Feodorowna, Kaiserin von RuÃ�land.

â�� Caecilie. â�� VIH: 8). â�� IX. Paulinens Jugendjahre. Zwei Jahre ans Melaniens

Lebens. â�� Erinnerungen ans dem Leben des schwed. Grafen v. SilverskiÃ¶ld. â��

X. Franz von Bourbon und Margaretha von Valois. â�� XI. Marie. Augustens Tage-

buch. â�� FÃ¼rst Olaf und Frau Lotte. â�� Frauenliebe und Frauenfreundschaft. â��

Dalinde von Linsingen. â�� XII. Glaubeneansichten. â�� Das Ideal. â�� XIII bis XV:

21). â�� 23) ErzÃ¤hlungen und Novellen, eigne und fremde. Leipzig 1833. 8. (Hen-

rico und CÃ¶lestine. â�� Lorenzo. â�� Adeline. â�� Die Rose von Jericho.) â�� 24) Zwei

Jahre in Petersburg. Ein Roman aus den Papieren eines alten Diplomaten.

Leipzig: F. A. Brockhaus. 1833. 8.; 1848. 8. (enthalt Mitteilungen Ã¼ber Klinger). â��

25) Meister Jacobs SÃ¶hne. Frei nach Victor Ducange. Leipzig 1833. II. 8. â��

26) Die TÃ¶chter der Wittwe. Nach Ducange. Leipzig 1834. III. Vgl. Gersd. Rep.

8, 394. â�� 27) Celeste. Nach Drouineau. Leipzig 1834. II. 8. â�� 28) Das Testa-

ment. Nach Ducange. Leipzig 1885. III. 8. Gersd. Rep. 7, 434. â�� 29) Eugenie.

Nach Balzac. Leipzig 1835 Gersd. Rep. 8, 394. â�� 30) Die Herzogin von Chateau-

ronx, von Sophie Gay. Ã�bers. Leipzig 1835. II. 8.

31) Indiana, v. G. Sand. Leipzig 1836. II. â�� 32) Septimania, GrÃ¤fin von

Egmont; von S. Gay. Obers. Leipzig 1836. II. 8. â�� 83) Emmanuel. Nach

Dronineau deutsch bearb. Leipzig 1836 III. 8. Gersd. 9, 412. â�� 34) DenkwÃ¼rdig-

keiten einer Aristokratin. Aus den Unterlassenen Papieren der Verf., Frau Marqnisin

v. Cre"qny. Leipzig 1836 bis 37. IV. â�� 35) Chlorinde Nach dem Franz Leipzig

1837. II. 8. â�� 36) Pfarrer Moritz; aus dem Franz. Leipzig 1837. II. 8. â�� 37)

Der Marquis von Portanges, von E. Gay-Girardin. Leipzig 1887. II. 8. â�� 8Ã¶)

Spiegelbilder. Leipzig 1837. Gersd. 15, 304. â�� 39) Gallerie weiblicher National-

bilder. Leipzig 1838 und 39. II. 8. Gersd. 19, 90. â�� 40) Anton. Von Frau

Charl. Revbaud (= H. Arnaud). Ã�bers. Leipzig 1838. II. 8. Gersd. 19, 378.

41) Ehestandsgeschichten. Von Reybaud. Ã�bers. Leipzig 1888. II. 8. â�� 42)

Liebe Ã¼ber Alles, nach dem Franz, von Sophie Pannier. Leipzig 1838. III. 8.

Gersd. 17, 291. â�� 43) Mauprat, von G. Sand. Ã�bers. Nebst zwei Zugaben. Leipzig

1838. H. â�� 44) Mutter und Tochter. Von Reybaud. Ã�bers. Leipzig 1839. II. 8.

Gersd. 16, 182. â�� 45) Die Welt wie sie ist; von Marquis v. Cnstine; Ã¼bers. Leip-

zig 1839. in. 8. Gersd. 23, 878. â�� 46) Die Familie Flavy. Von der Generahn

Bauer. Ã�bers. Leipzig 1839. U. Gersd. 20, 180 f. â�� 47) Kleinstadtereien, von

Camilla Bodin. Leipzig 1889. III. â�� 48) Ethel. Von Custine. Leipzig 1840.

Gersd. 23, 379. â�� 49) Kaiserin und Sclavin; ein histor. Roman a. d. 3. Jh. der

Ooedeke, Grandrisz. VI. Z. Aufl.* 28
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christl. Kirche. Leipzig 1840. III. 8. â�� 50) Oskar von Aizac. Ein aristokratischer

Roman von Viel-Castel. Uebersetzt. Leipzig 1840. II. 8.

51) Gesammelte (13) ErzÃ¤hlungen. Leipzig 1840 bis 42. IY. 8. Meist Ã�ber-

setzungen ; s. Gersd. 26, 578; 80, 337f. (I. Mutter und Tochter. â�� Der Verbannte.

â�� Der Abbe Perrin. â�� Mutterliebe. â�� Eine Alltagsgeschichte. â�� Franziska. â��

Emma. â�� II. Weibliche Ehrsucht. â�� Eine alte Fabel im neuen GewÃ¤nde. Von

Bernard. â�� III. Vater und Tochter. â�� Idalide. Ein MÃ¤hrchen. â�� IV. Die glÃ¼ck-

lichste aller Frauen. Von Charl. v. Sor. â�� Das moderne Vehmgericht). â�� 52) Leo-

nore von Biran, von Frau v. Cubieres. Leipzig 1840. II. Gersd. 26, 578. â�� 53)

Das Ehrenfraulein. Histor. Roman (1572), Ã¼berg. nach (der Generalin) Bauer.

Leipzig 1840. II. â�� 54) Melchior, von Camilla Bodin. Leipzig 1840. II â�� 55)

Maria von Mancini, von Sophie Gay. Leipzig 1840. II. â�� 56) Die GroÃ�mutter.

Eine Familiengescb. nach d. Franz, (von Barranlt: Eugene). Leipzig 1841. II.

Gered. 27, 190. â�� 57) Anais, von J. Bastide. Uebersetzt. Leipzig 1841. II. 8. â��

58) Das GeheimniÃ� der Beichte und: Der Zerstreute, von A. v. Lavergne. Ueber-

setzt. Leipzig 1841. II. 8. â�� 59) Franz von Guine. 1563, von Brisset, Ã¼eber-

setzt. Leipzig 1841. II. 8. â�� 60) Schwert und Feder, und der Graf von Mans-

feld. Zwei ErzÃ¤hlungen, von A. v. Lavergne. Uebersetzt. Leipzig 1841. 8.

61) FrÃ¤ulein von VerdÃ¼n, von Viel-Gastet. Aus dem Franz, abersetzt. Leipzig

1841. II. 8. â�� 62) Heinrich von England und seine SÃ¶hne; eine alte Sage neu

erzÃ¤hlt. Leipzig 1842. II. 8. â�� 63) Das Thal Andora, von E. Berthet. Aus dem

Franz, Ã¼bers. Leipzig 1842. 8. â�� 64) Der Balafre, von Brisset. Aus dem Franz,

Ã¼bersetzt. Leipzig 1842. II. 8. â�� 65) Manuela Avilez (aus: Brune et Blonde), von

Pitre-Chevalier. Aus dem Franz, Ã¼bers. Leipzig 1842. 8. â�� 66) Hector von

Goldon, von Frau von Cubieres. Uebersetzt. Leipzig 1843. II. 8. â�� 67) Albert

von St. Pouance, von Viel-Castel. Ins Deutsche Ã¼bertragen. Leipzig 1843. II. 8.

â�� 68) Marcelline, von Camilla Bodin. Leipzig 1843. H. â�� 69) Laura, von Camilla

Bodin. Leipzig 1843. II. â�� 70) Clemenze, von Reybaud. Leipzig 1843. II. 8. â��

700 MaskenbÃ¤lle, von der GrÃ¤fin Dash. Ã�bers. Leipzig 1844. II. 8.

71) Der Unbekannte, von A. v. Lavergne. Uebersetzt. Leipzig 1844. II. 8.

â�� 72) SchloÃ� Pinon, von der GrÃ¤fin Dash. Ã�bers. Leipzig 1845. 8. â�� 73) Der

Graf von Sombreuil. Ein histor. Roman von der GrÃ¤fin Dash. Uebers. Leipzig

1845. II. 8. â�� 74) Robertine, von der Generalin Bauer. Deutsch. Leipzig 1845. 8.

â�� 75) Der Edelfalke. ErzÃ¤hlung aus der Zeit der Belagerung von Paris dnrch

Heinrich IV., von E. Berthet. Aus dem FranzÃ¶s. Ã¼bersetzt. Leipzig 1846. 8.

Mit Helmina v. Chezy gab sie heraus: Iduna. Schriften deutscher Frauen,

gewidmet den Frauen. Chemnitz 1820. II. 8. Vgl. Â§ 290, 2. 23).

22. Sophie Tasche, geb. Hoffmann, Schriftstellername: Sophie, geb. am

16. Mai 1780 in Darmstadt, Tochter des hess. geh. Rats Hans W. Hoffmann (geb.

1754, f 1818) und Witwe des 1838 verstorbenen Hofrats und Hofgerichtsrats G.

Tasche. Vgl. Scriba 2, 721. â�� Schindel 2, 360 (wo sie die Frau des ehemaligen

BuchhÃ¤ndlers Tasche in GieÃ�en genannt wird, die dort eine Modehandlung er-

richtet gehabt und 1824 in Darmstadt gelebt habe).

1) Die Reise in's Bad, oder Gewalt der Liebe und des Zufalls mit ErzÃ¤hlungen

und MÃ¤rchen. GieÃ�en 1812. 8. â�� 2) Dichtung und Wahrheit. ErzÃ¤hlungen von

Sophie. GieÃ�en 1813. 8. (a: Die Brieftasche. â�� b: Das arme Hannchen, oder das

Zeitnngsblatt. â�� c: Die Weltfahrt. â�� d: Die zerbrochene Schachtel.)

Â§ 296.

Bei den Dramatikern stellte sich mehr und mehr ein Zwiespalt

zwischen Dichtung und BÃ¼hne, zwischen dem bloÃ�en Buchdrama und der

theatralischen Arbeit heraus. WÃ¤hrend die Dichter der letztem Richtung

bestÃ¤ndig die MÃ¶glichkeit der AuffÃ¼hrung ihrer Lust-, Schau- und Trauer-

spiele vor Augen hatten und mit den frÃ¼her (Â§ 258 f.) genannten BÃ¼hnen-

dichtern das Publikum um sich zu versammeln wuÃ�ten, entbehrten die

fÃ¼r diesen Zeitraum bezeichnenden Dichter dieses Vorzuges. Von den

theaterkundigen Dramatikern sind Klingemann und Holbein zu nennen,
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die sich sowohl in selbstÃ¤ndigen Arbeiten versuchten, wie durch die Be-

arbeitung fremder StÃ¼cke fÃ¼r die BÃ¼hne bekannt machten. Man sieht es

ihren Dramen deutlich an, daÃ� sie mit dem Theater in praktischer Ver-

bindung standen und den mittleren Geschmack des Theaterpublikums

kannten und zur Richtschnur nahmen. Ihnen schlÃ¶ssen sich an Scheerer,

Sievers, Reinbeck, Wetterstrand, KlÃ¤hr und Contessa, dessen kleine

Lustspiele eine Zeit lang sehr beliebt waren, mit ihren Leistungen auf dem

Gebiete der ernsten und komischen BÃ¼hnenstÃ¼cke. Seckendorff und Schoene

versuchten neben anderen (Sievers Nr. 33. 12) Ã¤ltere Dramen fort-

zusetzen. Schoene zog seinen Faust in ganz andere Regionen als spÃ¤ter

Goethe, Seckendorff wuÃ�te wenigstens die von Lessing gegebenen

CharakterzÃ¼ge der Orsina geschickt zu benutzen und zu einer nicht Ã¼bel

gearbeiteten Hofintrigue weiter zu entfalten. Weder in der unbeholfenen

Anlage, noch in der mehr lyrischen als dramatischen AusfÃ¼hrung anderer

Dichtungen war etwas was die BÃ¼hnenansprÃ¼che hÃ¤tte befriedigen kÃ¶nnen.

So blieben Laube, Puttlitz, Loest, Rinne, Maltzahn und Giese-

brecht (Â§ 289, 6) mit ihren romantischen Ariodanten, Zoraiden, Ciorinden,

Klotaren, Annen und Armiden von der AuffÃ¼hrung ausgeschlossen, und

dies war meist auch das Los der Ã¼brigen mehr in strengerer Form und

nach dem antiken Drama gebildeten Arbeiten von Ast, Passy, Levezow,

Apel, Perglas, Kettenburg, Petiscus und Eckstein. Ein der An-

lage nach sehr wertvolles, in der AusfÃ¼hrung freilich nur unvollkommenes

StÃ¼ck war die Sosandra von Vitzthum von EckstÃ¤dt. Manche Dichter

wie Keller, Wolfart, EckschlÃ¤ger und Eckstein'schlÃ¶ssen sich der

Richtung Schillers an und stellten Bilder voll patriotischer und freiheit-

licher TÃ¼chtigkeit auf; sie waren jedoch nicht vermÃ¶gend, sich der BÃ¼hne

anzupassen und haben schwerlich jemals Zuschauer gefunden. â�� Auch fÃ¼r

die Jugend wurden noch dramatische StÃ¼cke gearbeitet (K. F. Lossius

Â§ 295, II. B, 8. 3), L. Meynier, S. FrÃ¶mmichen Â§ 295, III. 5. 4),

K. A. Engelhardt, SchrÃ¶der und A. Ziehnert Â§ 311, 25. 1). â�� Die

komische Seite, mehr der Dichtung als des Zeitalters Ã¼berhaupt, fanden

einzelne Autoren heraus, so Keller (Nr. 72. 5), Wagner (Nr. 40. 4),

Casper (Nr. 100) und die Verfasser der Eumeniden (Nr. 101), der lo

(Nr. 102) und der Comoedia divina (Nr. 103, die nach Â§ 262, 5. 22

von A. W. Schreiber ist) und sie gaben sie, die dramatische Form nur

ganz Ã¤uÃ�erlich erborgend, dem GelÃ¤chter preis.

Vergl. die dramatischen Werke von: Siegfr. Schmid (Schmidt) Â§ 274, 21. â��

A. W. Schlegel Â§ 283, l Fastnachtsspiel 16) am E.; Ion 19). â�� F. Schlegel

Â§ 283, 3 Alarcos 22). â�� L. Tieck Â§ 284, l Genoveva 50); RothkÃ¤ppchen 53); Anti-

Faust 57"); Octavianus 62); Donanweib 64); Fortunat 71). â�� S. Bernhardt Â§ 284,

2. â�� Cl. Brentano Â§ 286, l Musikanten?); PonceS); Prag 27); Viktoria 31). â��

K. v. GÃ¼nderode Â§ 286, 6. â�� A. v. Ar n i m Â§ 286, 7 Halle 27); SchaubÃ¼hne 29);

Gleichen 45). â�� Z. Werner Â§ 287. â�� H. v. Kleist Â§ 288, 1. â�� L. Wieland Â§ 288,

2. â�� H. v. Collin Â§ 288, 3. â�� M. v. Collin Â§ 288, 4. - 0. v. Loeben Â§ 289, 1.

16). â�� W. v. SchÃ¼tz Â§ 289, 2. â�� K. Gieaebrecht Â§ 289. 6. â�� .T. L. Stoll Â§ 289,

7. â�� F. Fouque Â§ 290, 1. â�� H. v. Ch<5zy Â§ 290, 3. â�� A. v. Chamisso Â§ 291, 1.

1) d. 9). 24), 80). Vgl. 13). â�� 1. v. Sinclair Â§ 291, 4. â�� A. OehlenschlÃ¤ger Â§ 291,

7. â�� K. A. Varnhagen Â§ 292, 1. 8). â�� J. A. Kanne Â§ 293, I. 5. 3). 9). â�� G. G.

Bredow Â§ 293, V. 29, 10) a. â�� J. v. Hormayr Â§ 293, V. 36. 5). 6). â�� G. F. Gh.

Wendelstadt Â§ 294, 35. â�� Ferner die im Â§ 295 verzeichneten von: K. MÃ¼chler I.

I. 13). 17). 20). â�� A. KÃ¼hn I. 7. 14). â�� Ch. Salice-Contessa I. 8. â�� F. Axter I.

II. - A. Wichmann I. 20. â�� B. Silber I. 21. â�� Th. H. Friedrich I. 23. â�� K.

28*
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F. Stein I. 25. â�� K. Stein I. 26. â�� J. F. Facius I. 82. â�� F. A. Wentzel I. 36. â��

G. Bertrand II, A. 5. â�� Karol. v. Weltmann III. 12.

Auf das in den folgenden Â§Â§, sowie im 4. und 5. Bande des Grundrisses ver-

streute, in diesen Zeitranm fallende dramatische Material kann nur im allgemeinen

verwiesen werden; doch vergl. F. W. Jung Â§ 301, 13. â�� Th. KÃ¶rner Â§ 311, 5. â��

K. F. G. Wetzel Â§ 311, 8.

Theatergeschichten u. Ã¤. Sieh unten S. 809f.

Sieh auch Band II. S. 3311; Â§ 256, 4; Â§ 259 =- Band V. S. 301; Â§ 259, 19.

15 (Wien); Â§ 261, d. (Augsburg); Â§ 266. e (Leipzig); Â§ 267, b bis d (Berlin).

a. F. Leist, Geschichte des Theaters in Bamberg bis zum Jahre 1862: 53.

Bericht Ã¼. Bestand u. Wirken d. Histor. Vereins zu Bamberg f. d. J. 1891. Bam-

berg 1893. 8. â�� a'. Berlin: Sieh unten Scheerer Nr. 12. 12) und Rnd. Genee,

Iffland's Berliner Theaterleitung 1796-1818. Mit Benutzung handschriftlicher

Dokumente. Berlin 1896. 50 S. 8. Aus der Nationalzeitung.

b. Braunschweig: Sieh unton Klingemann Nr. 11. 24).

c. (E. G. Berger) GrundsÃ¤tze, die Breslauische Theateranstalt und deren

Verwaltung betreffend. Breslau 1798. 8.

d. Frdr. v. Wrede, Ueber das Breslauer Theater. Breslau 1798. 8.

e. Clio-Thalia, oder Beleuchtung der Darstellungen von Friederike Unzelmann

auf der Breslauer BÃ¼hne. Breslau und Liegnitz 1801. 8.

f. K. F. Heinrich, In Sachen der Breslauischen Theaterdirektion. Breslau

1803. 8.

g. Otto Bub, Die dramatische Kunst inDanzigvon 1615 bis 1893. Danzig

1894. 150 S. 8.

h. Geschichte der Stadt DÃ¼sseldorf in zwÃ¶lf Abhandlungen. Festschrift

zum 600jÃ¤hrigen JubilÃ¤um, hg. vom DÃ¼sseldorfer Geschichtsverein. DÃ¼sseldorf

1888. 8. ' Darm von J. Wimmer: Theater und Musik.

L L. A. GÃ¼lich, Kritik der Vorstellungen der Schleswigschen Hofschau-

spielergesellschaft in Flensburg. 2 Abtheilungen. Altona 1800. 8.

j. Briefe Ã¼ber das deutsche Theater in Hamburg. Hamburg 1805. 8.

k. Sieh unten Albrecht Nr. 3. 2).

1. Leipzig: Sieh unten Blfimner Nr. 2. 7).

m. J. v. Magius, Bemerkungen Ã¼ber das Theater in LÃ¼beck. LÃ¼beck 1804. 8.

n. (F. L. Reischel) Dramatischer Briefwechsel, das MÃ¼nchner Theater

betreffend, von einem Freunde der SchaubÃ¼hne. MÃ¼nchen 1797. 8.

0. Max LeythÃ¤user, Die Scheinwelt und ihre Schicksale. Eine 127jÃ¤hrige

Historie der MÃ¼nchener kÃ¶nigl. Theater in populÃ¤rer Form und als JubilÃ¤ums-

Ausgabe. Zu Ehren des . . Freiherm von Perfall. MÃ¼nchen 1893. VII, 173 S. 4.

p. Viedert, Almanach fÃ¼r Freunde der Schauspielkunst auf die Jahre 1828

bis 1830. Riga. Enth. eine Geschichte des Theaters in Riga von 1760 bis 1829.

q. Mor. R u d o l p h, Rigaer Theater- und TonkÃ¼nstler-Lexikon, nebst Geschichte

des Rigaer Theaters und der musikalischen Gesellschaft. Erster Band. Riga 1889f.

r. Ferd. Struck, Die Ã¤ltesten Zeiten des Theaters zu Stralsund. (1697 bis

1834). Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Theaters. Mit einem Situations-

Plan des alten Stralsunder Schauspielhauses und der genauen Nachbildung eines

Stralannder Theater-Zettels aus dem Jahre 1731. Stralsund 1895. 134 S. gr. 8.

1. Bupert (eig. Ludwig Anton Moritz) Kprnmann, Sohn des Matthias

K., geb. am 22. September 1757 in Ingolstadt, studierte in Amberg, trat 1776 in

die Benediktinerabtei PrÃ¼fening (Prifling) bei Regensburg, 1780 zum Priester ge-

weiht, 1782 zur weiteren Ausbildung nach Salzburg geschickt, kehrte 1785 ins

Kloster zurÃ¼ck, dozierte dort Philosophie, Mathematik und Physik, 1790 zum Abt

gewÃ¤hlt, 1793 Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu MÃ¼nchen, 1794 Visi-

tator der bayerischen Benediktiner-Kongregation, lebte nach Aufhebung der Abtei

in KumpfmÃ¼hl bei Regensburg und starb daselbst am 23. September 1817.

a. Bock, Sammlung von Bildnissen gelehrter Manner. Heft 23.

b. Meusel, Gel. Teutschl. 11, 453. 18, 416 bis 418. 23, 235.

c. Felder (-Waitzenegger) l, 141 bis 421. 3, 508f.

d. Sieh unten Nr. 8).

e. H. v. Sicherer, Staat und Kirche in Bayern. MÃ¼nchen 1873. S. 179. 210.

f. Allg. dtsch. Biogr. 1882. 16, 721 f. (Reusch).
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1) Zween Schullehrer in einem Dorfe, oder die entgegengesetzte Erziehung.

Ein sittliches GemÃ¤lde in 3 AufzÃ¼gen, aufgefÃ¼hrt bey Gelegenheit der Preise-

vertheilung im Stift Prifling. 1790. 8.

2) Die guten Unterthanen, ein lÃ¤ndliches SittengemÃ¤lde mit Gesang in 5

AufzÃ¼gen. Von einem Freunde der Volkstugenden. MÃ¼nchen 1793. 8. Ohne Vfnamen.

8) Das Fest des Greisen. Eine Kantate. 1797. 8.

4) Die Versteigerung, oder: Keiner will sie haben und Alle wollen sie haben.

Eine Operette in 2 AufzÃ¼gen.

5) Die Huldigung der Jager. Ein SingstÃ¼ck 21. MÃ¤rz 1806.

6) Die Sibylle der Zeit aua der Vorzeit. Oder politische GrundsÃ¤tze, durch

die Geschichte bewÃ¤hrt. Frankfurt und Leipzig 1810. II. 8. Ohne Vfn. â�� 2. ver-

grÃ¶Ã�erte Ausgabe. Regensburg 1814. III. 8. Mit seinem N. â�� 8 unverÃ¤nderte

Original-Ausgabe. 1825. â�� Nachdruck: GrÃ¤tz 181?; 2. Aufl. 1825f.

7) Die Sibylle der Religion aus der Welt- und Menschengeschichte. MÃ¼nchen

1813. 8. â�� 2. vergr. Ausg. Regensburg 1816. 8. â�� Nachdruck (wie Nr. 6). â��

3. verb. Aufl. Regensburg 1843. gr. 8.

8) Nachtrage zu den beiden Sibyllen der Zeit und der Religion. Mit dem

Bildnisse nnd der Biographie des Verfassers. Regensburg 1818. 8. â�� Nachdruck:

GrÃ¤tz 1826.

9) SÃ¤mmtliche Werke. 3. Aufl. GrÃ¤tz 1825 f. X. 12.

10) SÃ¤mmtliche Werke. VollstÃ¤ndige Ausgabe in einem Bande. Rotterdam 8.

2. Heinrich BlUmner, geb. am 18. Oktober 1765 in Leipzig, wurde auf dem

Nicolaigymnasium vorgebildet und studierte seit 1782 an der UniversitÃ¤t seiner

Vaterstadt die Rechte und Philologie. Im Jahre 1788 habilitierte er sich in der

philosophischen FakultÃ¤t, kam 1794 in den Leipziger Magistrat, wurde 1804 Stadt-

richter, 1810 Aedilis, 1828 Prokonsul, und daneben Mitglied des Oberhofgerichtes.

Nachdem er schon 1817 Inspektor des Stadttheaters geworden war, das vorzÃ¼glich

seinen Bestrebungen die Errichtung verdankte, zog er sich 1830 von den Ã¶ffent-

lichen GeschÃ¤ften zurÃ¼ck und starb am 13. Februar 1839 in Leipzig

a. Meusel, Gel. Teutschl. l, 321. 9, 107. 11, 81. 13, 129. 17, 188. 221, 287.

b. N. Nekrolog 17, 214 bis 218.

1) Ueber die Medea von Euripides von Heinrich BlÃ¼mner. Leipzig, gedruckt

bey W. G. Sommer 1790. 8.

2) Die Dorffeyer. Ein Schauspiel mit Gesang. Leipzig 1790. 8. â�� Â§ 266, 35.

3) Young, Die Rache. Ein Trauerspiel in 4 AufzÃ¼gen nach dem Englischen

neu bearbeitet. Leipzig 1794. bei Georg Aug. Grieshammer. XIV, 146 S. 8. Das

VorwortvomMai 1794unterzeichnet: â��mâ��. â��Vgl. Â§ 200, 54. 58,1. Sieh unten S.810.

4) KurzgefaÃ�tes HandwÃ¶rterbuch Ã¼ber die schÃ¶nen KÃ¼nste, von einer Gesell-

schaft von Gelehrten [hg. von J. G. Grohmann Â§ 350, 133 und H. BlÃ¼mner]. Leipzig

1794f. u. 8.

5) Familientheater nach neuen franzÃ¶sischen LieblingsstÃ¼cken. AufgefÃ¼hrt auf

dem Hoftheater in Weimar. Leipzig 1808 bis 09 bei Georg Joachim GÃ¶schen. II.

8. Enth. die Lustspiele I. a: Eitle MÃ¼he der Verliebten (nach Belin). â�� b: Herr

Temperlein, oder: Wie die Zeit vergeht! (n. Picard). â�� c: Cephise, oder: Der Sieg

des Herzens (n. Marsollier). â�� II. d: Die beiden Lustspiel Dichter (Brueys und

Palaprat, n. Etienne). â�� e: HaÃ� den Frauen (n. Bouilly). â�� f: Die spanische

Wand (n. Planard).

6) Ueber die Idee des Schicksals in den TragÃ¶dien des Aischylos. Von Heinrich

BlÃ¼mner, d. R. D. Kon. Sachs. Oberhofgerichts-Rath. Mitglied und Aedilis des Ma-

gistrats zu Leipzig. Leipzig bei Karl Tauchnitz 1814. 3 Bl., 169 8. 8. â�� Vgl.

H. G. Graf, Goethe und Schiller in Briefen von H. VoÃ� d. j. Leipzig (1896). S. 165f.

7) Geschichte des Theaters in Leipzig. Von dessen ersten Spuren bis auf die

neueste Zeit. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1818. X, 364 S. und 2 Bl. 12. â�� Vgl.

Band II. S. 382, 13). â�� ErgÃ¤nzungen: J. 0. Opel im Neuen Archiv fÃ¼r sÃ¤chsische

Geschichte 5, 116 bis 141. â�� G. Wustmann: Schriften des Vereins f. d. Gesch.

Leipzigs Bd.2, S.82bis92. â��Wustmann, Aus Leipzigs Vergangenheit. Leipzig 1885.

S. 282 bis 288; dazu Schnorrs Archiv 1887. 15, 82 bis 86 (W. v. Biedermann). â��
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Gustav Wustmann, Zur Geschichte des Theaters in Leipzig 1665 big 1800: Quellen

zur Geschichte Leipzigs. Hg. von Gust. Wustmann. Leipzig 1889. l, 459 bis 493.

Vgl. anch 422f. und 1895. 2, 523 bis 528.

8) Sieh Â§ 253, 24) = Bond Y. S. 186.

3. Heinrich Christoph Albrecht, geb. im November 1763, nicht 1762,

in Hamburg, Lehrer der englischen Sprache in Halle, dann Vorsteher eines von

ihm gegrÃ¼ndeten Instituts in Eppendorf bei Hamburg, lebte spater als Sprach-

lehrer in Hamburg und zuletzt als Privatgelehrter auf seinem Gute Kielseng bei

Flensbnrg. Hier starb er am 11. August 1800.

Meusel, Gel. Teutechl. l, 42 bis 44. 9, 17. 11, 11. 13, 18. 17, 18. â��Lei. l,

60 bis 62. â�� Lexikon der hambnrg. Schriftsteller. 1851. l, 38 bis 40.

1) Venus und Adonig. Tarquin und Lukrezia. Zwey Gedichte von Shakespeare.

Aus dem Englischen Ã¼bersetzt. Mit beygedrucktem Original Halle 1783. gr. 8.

2) Neue Hamburgische Dramaturgie. 1. bis 16. Stack (mehr nicht erschienen).

Halle 1791. 8.

3) Carls des Ersten. KÃ¶nigs von England. Leben und Tod. Dramatiach

bearbeitet. 1. Theil. Schleswig 1796. Cbristiani. 8. Anch u. d. T.: Die Revo-

lution in England. Ein historisches Schauspiel.

4. Johann Heinrich Frambach, lebte um 1830 als Advokat in KÃ¶ln.

Meusel, Gel. Tentschl. 2, 408. 17, 607. 22", 197. â�� SchrÃ¶der 2, 348.

1) Menschenwerth. Ein Schauspiel in 5 AufzÃ¶gen. Wesel 1791. 8.

2) Betrug durch Heucheley. Ein Schauspiel aus der wirklichen Welt in 5

AnfzÃ¼gen. CÃ¶ln 1792. 8.

8) Die Belagerung von Hamburg im Jahre 1216. Ein Tranerspiel in fÃ¼nf

AufzÃ¼gen. Hamburg, Nestler. 1810. 8.

5. Xaver Girzick, um 1795 Mitglied der deutschen Operngesellschaft in

Pesth und Ofen.

Mensel, Gel. Tentschl. 2, 570. 17, 718.

1) Stepbann der erste KÃ¶nig der Hnngarn. Ein Schauspiel in sechs Anf-

zÃ¼gen. Pesth, 1792. Bei Joh. Mich. Landerer, Edlen v. FfiskÃ¼t. 184 S. & â��

Neue Aufl. Pesth 1803. Bey Jos. Leyrer.

2) Achilles und Polyxena. Eine TragÃ¶die in fÃ¼nf Akten, in elegischer Vers-

art. Pesth, 1808. Gedr. bey Mathias Trattner. 233 S. 8.

3) Timotheus, oder: Die Wirkungen der Musik. Eine Cantate. Ans dem

Italienischen Ã¼bersetzt von Xaver Girzik. (Pesth) 1805. 16 S. 8.

4) Musik-Texte aus dem chinesischen Wunderhut, einem komischen Sing-

spiele in l Aufzuge. Die Musik ist von Franz Roser. AusgefÃ¼hrt in VÃ¶reb, am

Vorabende des Namensfestes des . . . Herrn Edlen Ign. v. Vegh. den 30. Jnly

1807. Gedr. mit Trattnerschen Schriften. 12 S. 4.

5) Israels Wanderung durch die WÃ¼sten. Eine biblische Oper in 3 Aufs.,

verfertiget fÃ¼r das Theater in Ofen und Pest. Pesth 1811. Gedruckt mit Tratt-

nerischen Schriften. 4 Bl., 79 S. 8.

6. a. Karl Bechlin, geb. am 31. Oktober 1769 in LÃ¼beck, gest. daselbst als

Privatgelehrter am 17. Dezember 1796. â�� Vgl. Hanseatisches Magazin 4, l, 85

bis 114. â�� Â§ 270, 87; Â§ 279, 52 = Band V. S. 423. 529.

h. Karl Georg Cnrtius, Sohn des Arztes Karl Werner Curtins, geb. am

7. MÃ¤rz 1771 in LÃ¼beck, studierte in Jena die Rechte und Philosophie, 1798

Aktuar des Niedergerichts in LÃ¼beck, 1801 zweiter, kaum ein Jahr darauf erster

Syndikus; starb am 4. Oktober 1857 in LÃ¼beck. â�� DarmstÃ¤dter Allg. Schnlztg.

1857. Nr. 40. â�� Wilh. Plessing, Carl Georg Curtius. LÃ¼beck 1860. 8. â�� Allgem.

dtsch. Biogr. 1876. 4, 650f. (Mantels).

Das nachfolgende Drama hatten R. und C. schon auf der Schule zu LÃ¼beck

gemeinsam auszuarbeiten begonnen und in Jena, wo sie sich Studiums halber auf-

hielten, vollendet. Sie sandten es, ohne sich zu nennen, an Schiller, der ihnen wenig-

stens die teilweise Aufnahme desselben in die Thalia in Aussicht gestellt zu haben

scheint. Anfang 1792 schickte er es ihnen, als sie ihn drÃ¤ngten, wieder zurÃ¼ck und sie
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verÃ¶ffentlichten es nun selbstÃ¤ndig ohne Namen mit einer vom 16. Juli 1792

datierten Widmung an Schiller.

Vgl. Schiller an C. und R. (1790 Jun. 18) = Jonas 3, 81 f.; an C. (Anfang

1792 und Aug. 20) = 197. 209; dazu 499 f.

Demetrius. [Drama nach l.ivius|. lena in der Akademischen Buchhandlung

1792. IV, 120 S. 8. â�� Vgl. Meusel 9, 219f. (unter Curtius): ,Er bearbeitete mit

einem Ã¤ndern Ungenannten das Schauspiel: Demetrius, in 3 AufzÃ¼gen. Witten-

berg 1791. 8'.

Curtius verÃ¶ffentlichte auch Gedichte in Winfrieds Nordischem Musenalmanach

(z. B. fÃ¼r 1820).

7. Ernst Friedrich Hesler, Sohn von Jakob Nikolaus H., geb. am 4. August

1771 zu Dettingen im WÃ¼rttembergischen, Magister der Philosophie, seit 1796

fÃ¼rstl. Ysenburgischer Hofrat zu Vaihingen in WÃ¼rttemberg.

Meusel, Gel. Teutschl. 3, 280. 9, 677.

1) Der ProzeÃ�. Ein Schauspiel in 4 Akten von E. F. H***r. Frankfurt a. M.

1792. 8.

2) Das Wiedersehen. Ein Schauspiel in 3 Akten von E. F. H***r. Offen-

bach 1793. 8.

S) Die schÃ¶ne SÃ¼nderin. Ein Schauspiel in 4 Akten von E. F. H ... r. Leipzig

1794. 8. Das Schauspiel erschien auch in der Theatral. Sammlung Band 54.

8. Johann Wilhelm DÃ¶rlng, geb. am 12. MÃ¤rz 1760 in Kassel, Inspektor

des dortigen Museums. â�� Meusel, Gel. Tentschl. 17, 436.

1) Das heilige Kleeblatt. Ein Schauspiel mit Gesang, nach Veit Weber's

Sagen der Vorzeit. (Musik von G. C. Grosheim). Cassel 1793 8. Ohne Vfnamen.

â�� Leipzig 1796. 8. â�� Vgl. Â§ 278, 10. 1) = Band V. S. 492.

2) Sammlung von Schauspielen. Cassel 1798. 8. Auch u. d. T.: Schau-

und Singspiele von J. W. D. Ohne Vfn.

Enth. a: Knapp Konrad von Hohemberg, genannt der StÃ¤hlerne. Ein Schau-

spiel in 5 AufzÃ¼gen nach den romantischen GemÃ¤lden der Vorzeit bearbeitet. â��

b: Inkle und Yariko oder: Er war nicht ganz Barbar. Singspiel in l A. (kompo-

niert von K. MÃ¼ller in Halberstadt). Sieh unten S. 810. â�� c: Der Sturm. Sing-

spiel in 3 Akten, nach dem Englischen des Shakespeare. Vgl Â§ 257, 34 â�� Band V.

S. 257 Z. 10.

Alle drei in demselben J. auch einzeln erschienen.

3) Hesus oder der Lohn der Tapferkeit. Cassel 1803. 8.

9. Heinrich Friedrich Christian Bertnch, geb. am 11. Juni 1771 in Gotha,

auf den Schulen zu Eisenach und (seit 1784) zu Gotha vorgebildet, studierte 1788

in Jena, 1791 und 1792 in GÃ¶ttingen die Rechte, lieÃ� sich 1793 in seiner Vaterstadt

als Amtsadvokat nieder, wurde 1796 Kammerarchivar, 1800 KammersekretÃ¤r, 1803

Hofadvokat, 1809 Kammerkonsulent, 1816 Rat, 1822 Landkammerrat und war auch

PrivatsekretÃ¤r des Prinzen Friedrich in Gotha. Dort starb er am 10. Dezember 1828.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 9, 93. 11, 70. 13, 113. 221, 245. â�� b. N. Nekrolog

1828. 6, 833. - c. Allg. dtsch. Biogr. 1875. 2, 553 (Beck).

1) Clara. 1794. So Nr. c. Gemeint?: Clara, oder der Triumph der ersten

Liebe. Schauspiel. Zerbst 1794. 8.

2) Die Ahnen. Ein dramatisches Sittengemalde. Berlin 1795. 8. Ohne Vfnamen.

3) Gustav, oder die WidersprÃ¼che des menschlichen Herzens. Ein Charakter-

gemÃ¤lde. Leipzig 1797. 8. Ohne Vfn.

4) Die Sollicitanten, ein dramatisches FamilienstÃ¼ck in 3 AufzÃ¼gen. Leipzig,

SchÃ¤fer. 1800. 128 S. 8. Ohne Vfn.

5) Ephemeron fÃ¼r LectÃ¼re und Theater. Gotha 1807 (d. i. 1806). 8.

6) Alezei Petrowitsch, ein romantisch-historisches Trauerspiel in 5 Akten.

Gotba 1812. 8. â�� Auch: Deutsche SchaubÃ¼hne. Augsburg. Bd. 19.

7) Weinblflthen oder Novellen fÃ¼r Geist und Herz. Gotha 1816. 1818. II. 8.

8) Frische WeinblÃ¼then. Eine Gallerie von GemÃ¤lden aus der groÃ�en und

kleinen Welt. Riga 1821. II. 8.
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10. Johann Christian Friedrich Piper, geb. am 17. Juli 1775 in GÃ¼strow,

studierte in Jena, 1796 Kandidat der Rechte in Rostock, 1797 Hof- und Land-

gerichtsadvokat in GÃ¼strow, seit 1801 mit dem Charakter eines herzoglich Mecklen-

burg-Schwerinschen Hofrats. Er starb um 1840.

Meusel, Gel. Teutschl. 6, 106. 10, 415f. 19, 142.

1) Der Mammon. Ein Schauspiel in 4 Akten. Jena und Leipzig 1795. 8.

2. Aufl. 1796 (Cnobloch in Leipzig). 8.

2) Gewinn durch Verlust. Ein Lustspiel in 3 Akten. Gera 1796. 8.

3) Bemerkungen Ã¼ber den Roman Ludwig und Julius . . von Just am Walde

[d. i. Aug. Evers]: Neue Monatsschrift v. u. f. Mecklenburg 1796. St. 11.

4) Gedichte und AufsÃ¤tze in der N. Monatsschr. v. u. f. Mecklenb. 1796 bis

1798; in Simonis' Taschenbuche zur BefÃ¶rderung der ReligiositÃ¤t fÃ¼r gebildete

Leser. Schwerin 1798 und in (Reichards) Theaterkalender 1798.

5) Die BrÃ¼der. Ein dramatisches GemÃ¤hide in l Akt. Rostock und Leipzig

1797 8.

6) Die Freywilligen. Ein Lustspiel in 3 Akten. Rostock 1814. 8.

7) Drey AbendstÃ¤ndchen, oder die Speculationen auf die Eroberung von

Paris. Ein Lustspiel in 3 Acten. Zum Jahresfeste am 31. MÃ¤rz. Rostock 1814. 8.

8) Die SchÃ¤ferhÃ¼tten. Ein Lustspiel in Versen, aus der Zeit, wo Napoleons

RÃ¼ckkehr von Elba nach Frankreich bekannt wurde. Rostock 1815. 8.

9) Das Brautpaar. Trauerspiel in fÃ¼nf Akten von Friedrich Piper. Berlin

1821 bei Fr. Maurer. 152 S. 8. GÃ¼strow, gedruckt bei H. H. L. Ebert. â�� Â§ 322,

3. 14 =Â» Band VIH. S. 315.

11. Ernst August Friedrich Klingcmann, geb. am 31. August 1777 in

Braunschweig, wurde auf dem Katharineum und Karolinum in seiner Vaterstadt

vorgebildet und studierte von 1797 bis 1800 in Jena (vgl. oben S. 53) die Rechte,

hÃ¶rte aber auch Vorlesungen bei Fichte, Schelling und W. Schlegel. Eine Zeit

lang bekleidete er ein Amt beim Medizinal-Kollegium in Braunschweig, leitete

dann seit 1814 die dortige BÃ¼hne, zunÃ¤chst in Gemeinschaft mit Sophie Walter,

von 1818 an allein und unternahm mit seiner Gattin, der Schauspielerin Elise, geb.

AnschÃ¼tz (geb. 1785, t 1862; vgl. Allg. dtsch Biogr. 12, 189) mehrere Kunstreisen

durch Deutschland, die er in seinem Buche Kunst und Natur nÃ¤her beschrieben hat.

Am 19. MÃ¤rz 1826 wurde das Braunschweigische Nationaltheater wegen schlechten

GeschÃ¤ftsganges geschlossen, im Mai desselben Jahres jedoch als Hoftheater wieder

erÃ¶ffnet und K. mit der Direktion betraut. Nach Niederlegung dieses Amtes (1829)

war K. eine kurze Zeit Professor am Karolinum, wurde 1880 zum Generaldirektor

des Hoftheaters ernannt und starb am 24. Januar 1831. â�� K. war Nachahmer

des herrschenden Geschmackes im Roman wie im Schauspiel, in dem ihm Schiller

und Goethe, wie Werner und MÃ¼llner ohne Unterschied als Vorbilder dienten.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 10, 95. 14, 307 f. 18, 361 f. 23, 162.

b. Sieh unten Nr. 29).

c. N. Nekrolog 9, 96 bis 98.

d. Allgem. Theater-Lexikon 5, 13f.

e. A. Glaser, Geschichte des Theaters zu Braunschweig. Braunschweig 1861.

f. Allg. dtsch. Biogr. 1882. 16, 187 bis 189 (Jos. KÃ¼rschner).

g. Ersch und Gruber, Allg. EncyklopÃ¤die. Leipzig 1885. 2. Sect. 37. Theil,

S. llfff. (A. Stern).

h. R. Steig, Arnim und Brentano. 1894. S. 17.

i. J. Wimmer, Ein deutscher Theaterdirektor [Klingemann] Ã¼ber Wien

(1819): Wiener .Fremdenblatt' 1895. Nr. 71.

Brief von K. an Â«. Schmidt: F. L. Schmidt, DenkwÃ¼rdigkeiten l, 305. Goethe-

Jahrb. 1885. 6, 141 f. â�� Ã�. an?: W. v. Maltzahns Autogr.-Sammig. 1890. Nr. 410.

411: A. Cohns Autogr.- Kat. 1891. Nr. 663.

Brief an K. von Goethe (Nov. 1828): Die Gartenlaube 1875. Nr. 41. S. 694f.

1) Wildgraf Eckardt von der WÃ¶lpe. Eine Sage aus dem vierzehnten Jahr-

hundert. [Drama]. Braunschweig 1795. 8. â�� 2. verb. Auflage. Leipzig 1836. 8.

2) Die Aaseburg. Historisch-romantisches GemÃ¤lde, dramatisiert. Braunschweig

1796f. II. 8. - 2. verb. Aufl. Nordhausen 1818 (d. i. 1817). Ã¼. 8. â�� Vgl. Der

Kosmopolit 1797. I. St. 4, S. 346 bis 356. St. 5, S. 447 bis 456 (C. D. V[oi]).



Friedrich Piper. August Klingemann. 441

3) Die Maske. Ein Trauerspiel in 4 AufzÃ¼gen. Braunschweig 1797. 8. â��

AufgefÃ¼hrt in Rudolstadt 1797 September 8. Vgl. Goethe an Kinns 1797 Ende

Juni = W. A. IV. 12, 174f. â�� Steig, Arnim und Brentano. S. 19.

4) Die Ruinen im Schwarzwalde. Eine Arabeske. Braunschweig 1798 f. II.

8. â�� 2. verb. Auflage. Leipzig 1836. II. 8.

5) Memnon. Eine Zeitschrift. Herausgegeben von August Klingemann

Erster [einz.] Band. Leipzig 1800 bei Wilhelm Rein. gr. 8. â�� Â§ 255, 1) b =

Band V. S. 214. â�� Â§ 286, 1. 2) = oben S. 59. â�� Schiller an Goethe 1800 Juli 26

= Jonas 6, 177. - Urlichs, Briefe an Schiller. Stuttgart 1877. S. 376. â�� Schnorrs

Archiv 7, 274. â�� Euphorien 1895. 2, 318. â�� Bibliograph. Repertor. l (1904), 18/21.

6) SelbstgefÃ¼hl. Ein [tragisches] CbaraktergemÃ¤hlde in 5 AufzÃ¼gen. Braun-

schweig 1800. 8.

7) Romano. Braunschweig 1801. II. 8.

8) Ueber Schillers TragÃ¶die: Die Jungfrau von Orleans. Von August Klinge-

mann. Leipzig, bei Wilhelm Rein. 1802. 77 S. 8. â�� Â§ 255, 6) c = Band V. S. 224.

9) Was fÃ¼r GrundsÃ¤tze mÃ¼ssen eine Theaterdirektion bey der Auswahl der auf-

zufÃ¼hrenden StÃ¼cke leiten? Leipzig 1802. 8. â�� Vgl. Neue Allg. dtsch. Bibl. 73, 313 f. â��

R. v. Gottschall, Das BÃ¼hnenrepertoire und dieDichter: Bl.f.lit.Untern. 1886. Nr.l.

10) Albano der Lautenspieler. Vom Verfasser der Maske. Mit Musik fÃ¼r die

Gnitarre von Bernhardt [geb.am 19.MÃ¤rz 1775 in Braunschweig, gest. am 9.Juli 1844].

Leipzig, Wilh. Rein. 1802. II. 300 und 324 S. 8. â�� Wird im Â§ 281, 10. 4) =

Band V. S. 550 und auch sonst Mahlmann zugeschrieben. Vgl. durt auch Nr. 6).

11) BeitrÃ¤ge K.'s in der Zeitung f. d. eleg. Welt: a: Einige Bemerkungen Ã¼ber

den Chor in der TragÃ¶die, besonders in Beziehung auf Schillers Braut von Messina.

1803. Nr. 57f. â�� b: Â§ 242, 15) = Band V. S. 694. - c: Â§ 276, 4. 14 = Band V.

S. 464. â�� d: Wilhelm Hogarth. 1804. Nr. 15. â�� e: Einige Briefe Ã¼ber die neuesten

Werke der deutschen schÃ¶nen Litteratur. Nr. 68. 73. 77. 88. 91. 127. 143. â�� f: Einige

Worte Ã¼ber L. Tieck. Auf Veranlassung seines Lustspiels Octavianus. Nr. 107 f. â��

g: Brief Ã¼ber Jean Pauls Vorschule der Aesthetik. 1805. Nr. 35. â�� h: Â§ 249, D.

I. 4) = Band V. S. 132. â�� i: Wer ist der schwarze Ritter in der Jungfrau von

Orleans? 1806. Nr. 55. â�� k: Einige Worte Ã¼ber Schillers Uebersetzung der Phaedra

von Racine. Nr. 126. - 1: Das Weserthal bey HÃ¶xter. 1808. Nr. 140. â�� m: Scenen

aus dem ungedruckten Lustspiel Die Brautnacht im Norden. 1818. Nr. 28 f. â��

n: Ehrenrettung der Emilia Galotti. 1817. Nr. 74 bis 76. â�� p: Ein Wort Ã¼ber

Theaterkritiken. 1818. Nr. 218 f. â�� u. s.w. â�� Auch an anderen periodischen Schriften

z. B.: Braunschweig. Magazin 1802; Kronos. Genealogisch-historisches Taschenbuch

f. 1816. Leipzig. 12.; Gesellschafter 1817f. u. s. w. beteiligte sich K.

12) Der Schweitzerbund. Leipzig 1804. II. 8. L: Arnold von der Halden.

II.: Der Sturz der Voigte.

18) Der Lazzaroni, oder der Bettler von Neapel. Ein romantisches Schauspiel

in 5 Akten vom Verfasser der Maske. Hamburg (1805). 271 S. 8. - Hamburg 1814. 8.

14) Heinrich von Wolfenschieien. Ein Trauerspiel in fÃ¼nf Akten. Von Aug.

Klingemann. Historisches SeitenstÃ¼ck zu Schillers Wilhelm Teil. Leipzig 1806.

160 S. 8. - 2. Auflage. 1815. 8. - Â§ 255, 12) f = Band V. S. 233.

15) Theater. Stuttgart 1808 bis 1820. III. 8.

Enth. I. 1808. a: Heinrich der LÃ¶we. Trauerspiel. â�� b: Martin Luther.

Schauiniel. â�� II. 1812. c: Leisewitz' Todtenopfer. â�� d: Cromwell. â�� e: Die

Entdeckung der neuen Welt. â�� f: Columbus. Vgl. E. Loevinaon, Christoforo

Colombo nella letteratura tedesca. Torino 1893. 8. â�� III. 1820. g: Alphonao

der GroBe. â�� h: Das Vehmgericht. â�� i: Oedipus und lokasta.

16) Moses. Ein dramatisches Gedicht in fÃ¼nf Akten. Mit einem Prologe.

HelmstÃ¤dt. 1812. 8. â�� 2. Auflage. 1825. 8.

Vgl. Morgenblatt 1810. Nr. 299 (Sievers).

17) Schul, oder das Deklamatorium zu KrÃ¤hwinkel. Eine Posse in 8 Akten.

Fortsetzung der deutschen KleinstÃ¤dter [Â§ 258, 8. 86)1 and des Carolns Magnus

[Â§ 258, 8. 127)]. Helmstadt 1812. 8.

18) Zweites Marschlied fÃ¼r die braunschweigischen Truppen. FÃ¼rs Pianoforte

Ton J. H. C. Bernhardt. Braunschweig 1813. 4.
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19) Faust. Ein Trauerspiel in fÃ¼nf Acten von August Klingemann. AUenbnrg

und Leipzig: F. A. Brockhaue. 1815. 7 unbez., 182 S. 8. â�� Reclams Ã�niv.-Bibl.

(1889). Nr. 2609. â�� Vgl. Wiener Moden-Ztg. u. Ztschr. f. Kunst, schÃ¶ne Lit. u.

Theater. 1816. l, 109 bis 114 (W. Hebenstreit); Goethe-Jahrb. 14, 246f. â�� F.

L. Schmidt, DenkwÃ¼rdigkeiten l, 181. â�� Deutsche Rundschau 1880. 24, 102/5

= Enslin Â§ 246, 294) S. 29/35. â�� Lyons Ztschr. 1890. 4, 87. â�� 8. unten S. 810.

AufgefÃ¼hrt in Berlin 1816 September 12 und bis 1826 auf dem Spielplan erhalten.

Tschechische Ã�bersetzung: Doktor Faust, aneb: Nevesta z pekla [oder:

Die HÃ¶llenbraut]. Truchlohra. Preklad Ã¶d J. K. Tyla [Tyl]. V Praze 1872. 8.

= Divadeini Ochotnik. Nov4 sbi'rky 45, 39 bis 78. Als hs. vorhanden wird diese

Ã�bers, bereits von Jungmann, Historie* 1849. S. 414b erwÃ¤hnt.

20) Don Quixpte und Sancho Panza oder: Die Hochzeit des Comacho. Dra-

matisches Spiel mit Gesang, in fÃ¼nf AufzÃ¼gen. Leipzig und Altenburg: F. A.

Brockhaus. 1815. 176 S. 8.

21) Hamlet. Trauerspiel in sechs AufzÃ¼gen von William Shakespear. Nach

GÃ¶theÂ« Andeutungen im Wilhelm Meister und A. Schlegels Uebersetzung fÃ¼r die

deutsche BÃ¼hne bearbeitet von Aug. Klingemann. Leipzig und Altenburg: F. A.

Brockhaus. 1815. XX, 196 S. 8. â�� Â§ 247, 10) d = Band IV. S. 683; Â§ 349, 155.

1) - Band Hl1. S. 1324.

22) Deutsche Treue. Ein historisches Schauspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen. Helmstadt

1816. 8. â�� Proben vorher: Zeitung f. d. eleg. Welt 1815. Nr. 141 bis 143.

23) Die Grube zu Dorothea. Ein Schauspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen. Helmstadt

1817 (d. i. 1816). 8. â�� Proben vorher: Zeitung f. d. eleg. Welt 1816. Nr. 152/4

und Thusnelda 1816. 2. Bd. Oktoberheft.

24) Ueber das Braunschweiger Theater und dessen jetzige Verhaltnisse.

Braunschweig 1817. 8.

25) Dramatische Werke. Braunschweig 1817. 1818. H. 8. â�� Nachdruck:

Wien 1818 bis 1820.

Enth. I. a: Rodrigo und Chimene. Trauerspiel in 5 Akten. [Bearbeitung

des ,Cid']. â�� b: Die Wittwe von Epbesus. Lustspiel in l Akte. Auch: Deutsche

SchaubÃ¼hne. Augsburg 1818. Bd. 42. â�� c: Heinrich der Finkler. Dramatische

Legende in l Akte. Auch: Deutsche SchaubÃ¼hne. Bd. 42. â�� d: Dramatische

Kleinigkeiten und Gelegenheits-Gedichte.

II. e: Das Kreuz im Norden. Trauerspiel in 5 Akten. Auch: Deutsche Schau-

bÃ¼hne. Bd. 43. â�� f: Ferdinand Cortez, oder: die Eroberung von Mexiko. Histo-

risches Drama in 5 Akten. Auch: Deutsche SchaubÃ¼hne. Bd. 44.

26) Gesetzliche Ordnungen fÃ¼r das Nationaltheater in Braunschweig. 1818. 8.

27) Prolpg (zur ErÃ¶ffnung des Braunschweiger Nationaltheatera den 28. Mai

1818 mit Schillers Braut von Messina).

28) Vorlesungen fÃ¼r Schauspieler. HelmstÃ¤dt 1818. â�� ProbestÃ¼ck vorher:

Zeitung f. d. eleg. Welt. 1816.

29) Kunst und Natur. BlÃ¤tter aus meinem Reisetagebuche. Braunschweig 1819.

1821.1828. IH. 8. Auch u. d. Tit.: ErinnerungsblÃ¤tter. â�� Wohlf. Ausg. 1823. II. 8.

30) Allgemeiner deutscher Theater-Almanach fÃ¼r das Jahr 1822. Braunschweig

8. â�� Neue [Titel-] Ausg.: BeitrÃ¤ge zur deutschen SchaubÃ¼hne. Braunschweig 1824. 8.

31) Ahasver. Trauerspiel in 5 Akten. Braunschweig 1827. X, 126 S. 8. â��

AufgefÃ¼hrt in Berlin 1825 September 5.

32) Einige Andeutungen Ã¼ber Goethes Faust in Beziehung auf eine bevor-

stehende [19. Jan. 1829 Ã¼ber die Szene gehende] Darstellung dieses Gedichtes auf dem

herzog). Hoftheater zu Braunschweig: Intell.-Bl. z. Mitternachtblatt 1829. Nr. 2.

Ueber K.s Inszenierung des Goethischen Faust vgl. Glaser Nr. e. S. ?. â��

F. L. Schmidt, DenkwÃ¼rdigkeiten. Hamburg 1875. Bd. l, S. 184f. â�� Gartenlaube

1875. Nr. 41. S. 694f. â�� Deutsche Rundschau 1880. 24, 105 bis 107 = Enslin

Â§ 246, 294) S. 85 bis 41. â�� Vgl. ferner die Litteratur im Â§ 246 von Nr. 295) an.

33) Melpomene. Braunschweig 1830. gr. 8.

Enth. a: Die Braut vom Kynast, oder der Ritt um den Kynast. Schauspiel in

4 AufzÃ¼gen; AufgefÃ¼hrt u. a. in Berlin 1828 August 3 und in Prag 1829. Vgl. Abend-

zeitung 1829. Nr. 55. DieKunigunde von Kynast, eine Art Donna Diana, bot den Schau-

spielerinnen eine Paraderolle. â�� b: Bianca di Sepolcro. Trauerspiel in 5 AufzÃ¼gen.



August Klingemann. Wilhelm Scheerer. David von Apell. 443

12. Joachim Gottfried Wilhelm Scheerer, geb. am 19. November 1772

zu Treptow an der Rega in Hinterpommern, unternahm Reisen, lebte dann als

Schriftsteller in Berlin und starb daselbst am 1. Oktober 1826. Mit Wadzeck be-

kÃ¤mpfte er das Turnen.

a. (Hitzig) Gel. Berlin im J. 1825. 286 f.

b. Nekrolog 4, 1009.

1) Die Reise ins Vaterland. Schauspiel in zwei AufzÃ¼gen. Petersburg 1797. 8.

2) Der Speculant, oder Theatermanier. Posse in zwei AufzÃ¼gen. Stade 1803. 8.

3) Der Verschwender, oder Noth machte ihn weiser und glÃ¼cklich. Schau-

epiel in 4 AufzÃ¼gen. Lauenburg a. d. Elbe 1803. 8.

4) ZurÃ¼ckgesetztes Verdienst. Schauspiel in 4 AufzÃ¼gen. Schwerin 1804. 8.

5) Das lÃ¤ndliche GemÃ¤lde. Schauspiel in drei AufzÃ¼gen. Rostock 1804. 8.

6) Christinchen in tausend Gefahren, oder Mutter und Tochter im Kindbette.

Roman in 58 Kapiteln. SeitenstÃ¼kk zu Hannchens Hin- und HeerzÃ¼ge [!; vgl.

Fischer Â§ 279, 26. 16i]. LÃ¼neburg 1806. 303 S. 8. Ohne Vfnamen.

7) a: Die Brieftasche, oder: Wer ist schuldig? Ein Lustspiel in einem Akte.

Ljnz 1808. 8. â�� b: Die Schildwache. Ein Lustspiel in einem Aufzuge. Linz

1808. 8. â�� c: Der seltene Schmaus, oder die GlÃ¼cklichen. Posse in einem Akte.

Linz 1808. 8.

Nr. a bis c schreibt Meusel 20, 92 einem Heinrich Scherer zu. â�� Hitzig

fÃ¤hrt unter Wilh. Scheerers Werken auf: Nr. a und: Die GlÃ¼cklichen. Lustspiel

in einem Akt. Linz (in Nieder-Oestreich) 1808. 8.

8) Deutschlands Triumph, oder das entjochte Europa. Berlin, Hayn 1814.

1815. Zwei Hefte. 8. AufsÃ¤tze und Gedichte.

9) Die Turn-Fehde, oder: Wer hat Recht? Dargestellt von Wilhelm Scheerer.

Berlin, 1818 f. II. 8. â�� Vgl. Â§ 291, 8. 17) = oben S. 174.

10) Der Markische Bote, ein vaterlÃ¤ndisches Wochenblatt, mit der Beilage:

der Brandenburger ErzÃ¤hler. Berlin 1819 bis 1821. 4.

11) Zeitenspiegel und HerzensergieÃ�ungen. In ernst- und scherzhaften Dich-

tungen und ErzÃ¤hlungen. Berlin 1825. 8.

12) Fehde, Friede und abermals Fehde. Zur Beleuchtung der Henoch'schen

Schrift: ,SachgemÃ¤Ã�e ErÃ¶rterungen Ã¼ber das KÃ¶nigstÃ¤dter Theater etc.' Mit ver-

schiedenen Originalbriefen (Ein merkwÃ¼rdiger Beitrag zurGeschichte des deutschen

BÃ¼hnenwesens). Berlin 1826. 8.

13) Gesammelte poetische und prosaische Schriften. Berlin 1829. III. 8.

Enth. I: Johanna Stegen, oder: die Jungfrau von LÃ¼neburg, ein groÃ�es

bÃ¼rgerlich-militairisches National-Schauspiel in 3 Akten mit KriegsgesÃ¤ngen und

ChÃ¶ren. - II: Balsaminen und SchneeglScklein, oder ErzÃ¤hlungen fÃ¼r heitere und

ernste Stunden. â�� III: Moll- und DurklÃ¤nge aus Zeit und Leben.

13. Johann David [nach Meusel: David Philipp] von Apell, geb. am

23. Februar 1754 in Kassel, Oberkammerrat und Direktor der Schauspiele daselbst,

seit 1801 Geh. Kammerrat, wÃ¤hrend der westphÃ¤lischen Zwischenherrschaft Direktor

der DomÃ¤nen im Fulda-DÃ¶partement, nach Wiederherstellung der rechtmÃ¤Ã�igen

Regierung im J. 1813 kurhessischer Rat bei der Kasseler Oberrentkammer nnd

spÃ¤ter deren Direktor. Er starb im Jahre 1833.

a. Strieder [-Justi], Grundlage 7, 162". 12, 358. 15, 347f. 17, 390.

b. Meusel, Gel. Teutschl. 9, 31. 11, 17. 13, 28. 17, 36.

c. Sieh unten Nr. 13) S. 444; darnach

d. E. L. Gerber, Neues hist.-biogr. Lexikon d. TonkÃ¼nstler l, 130. 4, 773.

e. Justi, Hessische DenkwÃ¼rdigkeiten 2 (mit Hartmann), 301 f. 4, 2, 241.

f. Allg. dtsch. Biogr. 1875. l, 502 (v. D.).

1) Nachrichten und Anmerkungen von den gegebenen StÃ¼cken auf dem

Casselischen Hoftheater: Gothaischer Theaterkalender 1780. S. 276f.

2) Der Dienstfertige, oder er mengt sich in alles. Ein Lustspiel in 3 Akten.

Casael 1798. 8.

3) Idomeneus, KÃ¶nig von Creta. Eine heroische Oper, aus dem Italienischen,

nach Mozarts Musik. Bonn 1798. 8. â�� Cassel 1805. 8.
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4) Der Arrestant, oder zwey in einer Person. Eine komische Oper in l Akt

a. d. Franz. Cassel 1801. 8.

5) Roland. Eine heroische Oper nach Marmontel undPiccini. GÃ¶ttingen 1802. 8.

6) Essais poetiques. A Cassel 1803. 8.

7) Anakreon. Ein Liederspiel in Versen. Casnel 1803. 8.; wiederh.: 1826. 8.

Vgl. Band V. S. 377, 38.

8) Die Jagd, oder Wohlthat und Vergeltung. Ein pantomimisches Ballet.

Cassel 1805. 8.

9) Alexander in Persien. Ein heroisches Ballet. Cassel 1805. 8.

10) Daphnis und Chloe. Ein Pastoral-Ballet. Cassel 1805. 8.

11) Semiramis. Ein pantominiisch-heroisch-tragisches Ballet. Cassel 1805 8.

12) Der Blasbalgmacher. Ein Lustspiel. Cassel 1806. 8.

13) Gallerie der vorzÃ¼glichsten TonkÃ¼nstler und merkwÃ¼rdigen Musik-

Dilettanten in Cassel, von Anfang des 16ten Jahrhunderts bis auf gegenwÃ¤rtige

Zeiten. Ein Beytrag zur Hessischen Kunstgeschichte. Cassel 1806. H.

14. Johann Jakob Wagner, geb. 1766 in Leipzig, lebte daselbst als Zeichner

und Kupferstecher und starb um 1835 in Leipzig.

a. (FÃ¼Ã�li) Allgem. KÃ¼nstlerlexikon. Zweyter Theil, Eilfter Abschnitt. ZÃ¼rich

MDCCCXX. S. 4072k.

b. Mensel, Gel. Teutschl. 21, 316f.

c. G. K. Nagler, Neues allgem. KÃ¼nstler-Lexicon. MÃ¼nchen 1851. 21, 63f.

1) AbendmuÃ�e zweyer Freunde, enthaltend belletristische Arbeiten und Frag-

mente, worinnen die Ã¤uÃ�erst merkwÃ¼rdige Geschichte: Die UniversitÃ¤tsjahre des

Grafen L. v. Z. von ihm selbst beschrieben mitbegriffen ist. Leipzig (Halle) 1792

bis 1794. II. 8. Ohne Vfnamen. Gemeinschaftlich mit dem herzogl. Oldenburg.

Legationsrate Koch. Wagners Beitrage sind mit W. bezeichnet

2/3) Novellen aas der neuesten Zeit- und Sittengeschichte. Leipzig 1797. 8.

Ohne Vfn.

4) Der ParvenÃ¼ in Paris. Lustspiel in l Akt von Ludwig Charron. Leip-

zig 1801. 8.

5) Die Leipziger Messe. Eine humoristische Skizze vom Verfasser der Novellen.

Leipzig 1804. 8.

6) Dramatische Kleinigkeiten, oder drey Lustspiele fÃ¼r Liebhabertheater

(von J. J. Wagner. Hg. von Fr. Aug. von Falkenstein). Schleiz o. J. (1805). 8.

Enth. a: Die Jagd zu SchÃ¶nthal. â�� b: Wilhelmsruh oder der gute Sohn. â��

c: Die Ueberraschung.

7) Das deutsche Publikum und seine Romane: Leipzig. Tageblatt 1815.

8) Die vier Jahreszeiten oder die Badereise eines Hypocbondristen. Lustspiel

von Charron: Alm. dramat. Spiele f. 1831. Hamburg (1831). 29. Jahrgang.

15. Ã�. F. W. MI u Fink, geb. 1739, lebte in Glogau, spÃ¤ter in Himmel bei

Wohlau und starb hier am 9. Januar 1820.

Mensel, Gel. Teutschl. 9, 345. 22U, 139.

1) Der VolkswohlthÃ¤ter. Ein dramatisches GemÃ¤lde in Einem Aufzuge.

GroÃ�-Glogau 1798. 8.

2) Dramatische ProbeschÃ¼sse ins Blaue der Kritik. Eine Sammlung von

Schauspielen und Operetten. Glogau 1798. II. 8.

Enth. I. a: Isabella Monetti, oder der Einspruch zur Unzeit. Ein Singspiel

in 4 Handlungen. â�� b: Der RÃ¼benzÃ¤hler. Ein schlesisches Vaterlands-Schauspiel

mit GesÃ¤ngen. â�� c: Das Eiland der Ruhe. Ein Singspiel in 2 AufzÃ¼gen.

II. d: Der Sommernachts-Traum, nach Shakespeare. Lustspiel. Auch einzeln:

Glogau 1798. Vgl. Band V. S. 257 Z. 9. â�� e: Der Thurm von Toaona. Trauer-

spiel. Auch einzeln: Glogau 1798. 8. â�� f: Das war nicht meine Absicht. Drama.â��

g: Die Weihe der Dichterin.

Einige Gedichte im 1. BÃ¤ndcher Â«Aen Versuche seiner Tochter,

der Charlotte Luise Krause Â§ 306, U



Dramatische Litteratur. 445

16. Johann Christian Markwort, geb. am 13. Dezember 1778 in Reisling

bei Braunschweig, groÃ�herzoglicher Vokal-Musik-Direktor in Darmstadt. â�� NÃ¤heres

Â§ 301, 26 - Band VII. S. 247.

Mensel, Gel. Teutschl. 10, 247 f. 14, 494. â�� Job. Bapt. Heindl, Galerie be-

rÃ¼hmter PÃ¤dagogen usw. 1859. l, 560/76.

1,2) HaB und Tauschung. Ein Trauerspiel in drei Aufz. Braunschweig 1799. 8.

3) Der schÃ¼chterne Freier, oder das gezwungene GestÃ¤ndniÃ�. Singspiel in

l A. Darmstadt 1810. Gedruckt?

4) Siaph und Nitettis. Eine Oper. Darmstadt 1812.

17. Christoph Jett. â�� Meusel, Gel. Teutschl. 10, 25.

Bruderbund und Kampf gegen den Raub der geweihten rÃ¶mischen Volks-

freyheit, oder Cajus Gracchus. Ein Trauerspiel in 3 Akten. Frankenthal 1799.

216 S. 8. â�� Mannheim 1800. 8.

IS. Johann Friedrich von Sternhayu, 1805 badischer Hofrat, 1807 Polizei-

direktor in Karlsruhe, 1809 wegen Staatsverbrechens zu neunjÃ¤hrigem Festungs-

arreÂ»t verurteilt.

Meusel, Gel. Teutschl. 10, 711. 15, 546. 20, 626f.

Wilhelm und Betty. Ein Schauspiel in einem Aufzuge. Regensburg 1799. 8.

19. Georg [von] Reinbeck, geb. am 11. Oktober 1766 in Berlin als der

Sohn des Archidiakonus R., ging, nachdem er in der Vaterstadt seine Studien

vollendet hatte, als Hauslehrer beim Herrn von Uwaroff nach St. Petersburg, wurde

1792 Lehrer der deutschen und englischen Sprache sowie der Ã�sthetik an der von

BÃ¼sching bei der St. Peterskirche gestifteten deutschen Hauptschule und 1804 am

kaiserlichen Pageninstitute, das unter Klingers Aufsicht stand. Aus Gesundheits-

rÃ¼cksichten kehrte er 1805 nach Deutschland zurÃ¼ck und lebte vom September

1806 bis zum FrÃ¼hjahr 1807 in Weimar, dann ging er nach Heidelberg, wo er

sich zu Johann Heinrich VoÃ� hielt, und nach Mannheim. 1808 siedelte er nach

Stuttgart Ã¼ber, um gemeinschaftlich mit Haug die Redaktion des Morgenblattes

zu fÃ¼hren und wurde 1811 mit dem Titel eines Hofrates zum Professor am obern

Gymnasium ernannt, daneben auch von 1818 bis 1827 am Katharinenstifte. In

dieser Stellung war er erfolgreich bemÃ¼ht, der bis dahin an den wÃ¼rttembergischen

Lehranstalten stiefmÃ¼tterlich behandelten deutschen Litteratur den gebÃ¼hrenden

Platz neben den klassischen Studien zu verschaffen. Er wirkte lÃ¤nger als 31 Jahre

in diesem Sinne und unterstÃ¼tzte seine Bestrebungen auch auÃ�erhalb der Schule

durch einen von ihm gegrÃ¼ndeten und geleiteten Leseverein, sowie durch persÃ¶n-

lichen Verkehr. Sein Haus war ein Sammelpunkt litterarischer BerÃ¼hmtheiten, und

besonders Nikolaus Lenau fand darin wÃ¤hrend seiner verschiedenen AufenthaltÂ« in

Stuttgart freundschaftliche Aufnahme und zuletzt treuliche Pflege. â�� R. war auch

GrÃ¼nder des Stuttgarter Schillervereins (1837; vgl. Â§ 249. C, IV. 81. 32), dessen

nÃ¤chste Aufgabe die Errichtung des von Thorwaldsen und Stiglmair geschaffenen

Denkmals war, und der in fortdauernd wachsender Wirkung die Begeisterung fÃ¼r

Schiller Ã¤uÃ�erlich immer lebendiger machte, sodafi diese bei der Jahrhundertfeier

am 10. November 1859 den Charakter einer einheitlichen Volksbegeisterung ge-

wann. Im Jahre 1837 erhielt R. fÃ¼r seine Sorge um den Schillerverein den Kronen-

orden. 1841 lieÃ� er sich in den Ruhestand versetzen und starb am 1. Januar 1849.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 15, 122f. 19, 284 bis 286.

b. Sieh Nr. 22) a.

e. N. Nekrolog. 1849. 27, 47 bis 50.

d. K. Gerok, Jugenderinnerungen. Leipzig 1875. S. 167f.

e. W. Menzel, DenkwÃ¼rdigkeiten. Bielefeld 1876. S. 251 f.

f. Goethe-Jahrb. 1884. 5, 54 f.

g. Allg. dtsch. Biogr. 1888. 28, l f. (Hermann Fischer).

h.W. v. Biedermann, Goethes GesprÃ¤che 2, 104f, 151 bis 164. 165f. â��

Vgl. nntenNr <""

. 'â�¢ â�¢*' T<enau8 Leben. GroÃ�enteils aus des Dichters eigenen

Briefen . .8

) ., Nikolaus Lenau und Emilie Reinbeck [geb. Hart-

mwui estermanns Illustr. Dtsch. Monatshefte 1878. Maiheft.
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k. Paul Weisser, Lenau und Marie Behrends: Deutsche Rundschau 1889.

61, 420 f. S.,443 f. Emilie Reinbeck Ã¼ber Lenaus Erkranken 1844; S. 446 bis 460

Briefe Emiliena an M. Behrends und deren Mutter.

I. Lenaus Erkrankung (Emilie Reinbecks Tagebuch): Neue Freie Presse. 1891.

Nr. 9662 bis 64 (darin 4 Briefe von Sophie LÃ¶wenthal an Emilie. Vgl. Magazin

fÃ¼r Litteratur 1891. Nr. 39. S. 615f.).

m. A. Schlossar, Lenau und Reinbecks: Wiener Abendpost 1895. Nr. 188.

Briefe von R. an n. Johanna Schopenhauer (1809 Dez. 16): Goethe-Jahrb.

1892. 13, 142 f. â�� Ã�. ?: W. v. Maltzahns Autogr.-Sammlg. 1890. Nr. 855.

Briefe an Emilie und Geo. v. R. von Lenau: Nikolaus Lenaus Briefe an

Emilie von Reinbeck und deren Gatten Georg von Reinbeck 1832 bis 1844 nebst

Emilie von Reinbecks Aufzeichnungen Ã¼ber Lenaus Erkrankung 1844 bis 1846

nach den groÃ�enteils ungedruckten Originalen herausgegeben von An t. Schlossar.

Mit einem Briefe Lenaus an Emilie von Reinbeck in Faksimile-Wiedergabe. Stutt-

gart, Bonz u. Corap. 1896. 8.

1) Die Kosaken in der Schweiz. Ein Schauspiel in l Akt. LÃ¼beck 1799.

8. â�� St. Petersburg 1801. 8.

2) DieKrÃ¶nungsfeier. Vorspiel in l A. mit ChÃ¶ren und GesÃ¤ngen. LÃ¼beck 1802. 8.

3) Anteil R.9 an (Kaffka's) Nordischem Archiv. Riga 1803. Zumeist Nach-

richten und Kritiken Ã¼ber das Petersburger Theater.

4) Herr von Hopfenkeim. Fastnachtsposse in 4 AufzÃ¼gen. Leipzig 1805. 8.

Auch in Nr. 6).

5) Graf Rasowsky, oder nicht alles ist falsch was glÃ¤nzt. Ein russisches

SittengemÃ¤lde in 4 A. Leipzig 1805. 8. Auch in Nr. 6) und 22) b.

6) Schauspiele. Leipzig 1805. 8. Enth. Nr. 4). 5). â�� Zweite verb. und verm.

Ausgabe. LÃ¼beck und Leipzig 1809. 8.

7) FlÃ¼chtige Bemerkungen auf einer Reise von St. Petersburg Ã¼ber Moskwa,

Grodno, Warschau, Breslau nach Deutschland im Jahre 1805. In Briefen von G. Rein-

beck. Leipzig 1806. II. 8.

8) ErzÃ¤hlungen. Leipzig 1808. 8. â�� Wiederh.: 1817. 8.

Enth. a: Eitelkeit, Unschuld und Liebe. â�� b: SchwÃ¤rmerei. Vorher: Morgen-

blatt. 1807. Nr. lOlf. Vgl. Ernst MÃ¼ller, G. Reinbeck als Vorbild von W. Haufl'

[Bettlerin vom Pont des Arts]: Enphorion 1897. 4, 319 bis 323 (S. 319 wird Rein-

beck irrtÃ¼mlich als 1827 verstorben bezeichnet).

9) Heidelbergund seine Umgebungen im Sommer 1807 in Briefen von G. Reinbeck.

Nebst einem merkwÃ¼rdigen Beitrage zum Prozesse der PublicitÃ¤t gegen ihre Wider-

sacher, u. einer Beilage. TÃ¼bingen 1808. 8. Teilweise vorher: Morgenm. 1807. SiehNr.f.

10) BeitrÃ¤ge R.s im Morgenblatt: a: Bemerkungen Ã¼ber die deutsche und

franzÃ¶sische tragische BÃ¼hne. 1809. Nr. 38 bis 40. â�� b: Schah Aulum, gegen-

wÃ¤rtiger Kaiser von Indostan. 1810. Nr. 98 f. â�� c: Ueber Unsterblichkeit der

Schauspieler. 1811. Nr. 57.

Vgl. Nr. 8) b und Nr. 11) b. d. g. k.

11) WinterblÃ¼then. Erster Kranz. Zweiter Kranz. Leipzig 1810. U. 8. â��

Neue wohlfeile Ausgabe. Leipzig 1817. II. 8.

Enth. I. a: Die unverhoffte Erbschaft. â�� b: Nemesis, oder das Opfer des

Herzens Vorher: Morgenblatt 1808. Nr. 23 bis 27. â�� c: Die Wiedervereinigung.â��

d: Das Familienbild. Vorher: Morgenblatt 1809. Nr. 267f. â�� e: Giovanni Altien. â��

f: FrauenwÃ¼rde. â�� g: Edle Weiblichkeit. Vorher: Morgenblatt 1809. Nr. 302 bis

304. â�� h: Die glÃ¼ckliche Kur.

II. i: VersÃ¶hnung. â�� k: Das heimliche Sittengericht. Vorher: Morgenblatt

1810. Nr. 121 f. â�� 1: Die Ueberraschung. â�� m: Der russische Zwerg. â�� n: Ab-

delazi oder der neue erwachte SchlÃ¤fer. â�� o: Scaramuz. â�� p: Das GestÃ¤ndnis.

12) (G. Basse) Prosaische Almathologie. ErzÃ¤hlungen von Langbein . .

Reinbeck, Steph. SchÃ¼tze. Quedlinburg 1811. 8. â�� Â§ 295, II. 24. 1).

IS) Dichterrache. Eine Posse: Heidelberger Taschenbuch f. d. J. 1811. Hg.

von A. Schreiber. Mannheim (1810). â�� Castelli's Thalia 1811 Februar.

14) Zadig, der arme Fischer, eine BlÃ¼the des Morgenlandes: Der Sammler.

Wien 1811 Jan.
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15) Beitrage R.B in der Zeitung f. d. eleg. Welt: a: Die deutsche Oper. 1812.

Nr. 9f. â�� b: PrÃ¼fung der herrschenden Definitionen des LÃ¤cherlichen. Nr. 24 bis

29. â�� c: Bemerkungen Ã¼ber die Oper. Nr. 58f. â�� d: Katharina Paulowna, KÃ¶nigin

von WÃ¼rtemberg. 1819. Nr. 110 bis 120. Vgl. unten Nr. 36).

16) Handbuch der Sprachwissenschaft mit besonderer Hinsicht auf die deutsche

Sprache. Zum Gebrauch fÃ¼r die obern Klassen der Gymnasien und Lyceen. Duis-

burg und Essen 1813 bis 1828. IV. 8. Bd. I bis III in je 2 Abtheilungen. â��

Bd. I und II in 2. Aufl. 1819 bis 1826.

AuÃ�erdem: x: Deutsche Sprachlehre. LÃ¼beck 1802. 8.; 5. Aufl. Stuttgart

1821. 8. Nachdruck: Wien 1817. Im Verlage der HÃ¤rter'schen Buchhandlung.

2 Bl., 297 S. 8. â�� y: Kurze deutsche Sprachlehre. Hamburg 1805. 8. â�� z: Regel-

lehre der deutschen Sprache. Essen 1822. 8. â�� z': Mythologie fÃ¼r Nichtstudirende.

Von G. Reinbeck . . Wien 1817. Im Verlage der Franz Harter'schen Buchhand-

lung. 2 Bl., 117 [d. i. 217] S. 8.

17) BlÃ¼then der MuÃ�e. Novellen und ErzÃ¤hlungen. Erstes BÃ¤ndchen. Essen

1813. 8. â�� Zweites BÃ¤ndchen von Nr. 24).

18) Nachdrucke von ErzÃ¤hlungen Reinbecks, Fouques u. a.: Wien 1818. II.

8; von ErzÃ¤hlungen Reinbecks: Wien 1815. 8.; von ErzÃ¤hlungen Reinbecks, F.

Kinds und L. Germars: Wien 1816. 8.

19) a: Der Deutsche Krieger in RuÃ�land. ErzÃ¤hlung: FÃ¼r mÃ¼Ã�ige Stunden.

Vierteljahrsschrift. Hg. von Fr. Baron de la Motte Fouque usw. Hildburghausen

1816. l, 141 bis 230. â�� b: Ein Spaziergang Fenelons. Nach dem FranzÃ¶sischen:

ebenda 1817. 2, 117 bis 132. â�� c: Der deutsche Krieger in Frankreich. Er-

zÃ¤hlung [Fortsetzung von a]: ebenda. Jena 1819. 3, 19 ois 82.

20) Anteil R.s an den: Mannigfaltigkeiten aus dem Gebiete der Literatur,

Kunst und Natur. Stuttgart 1816. 4.

21) Rosalinde Ramsay oder die gefÃ¤hrliche Verbindung: L. Th. Beckers Rosen

und Dornen. NÃ¼rnberg (1817) 1. BÃ¤ndchen.

22) SÃ¤mmtliche dramatische Werke von Georg Reinbeck. Nebst BeitrÃ¤gen

zur Theorie der deutschen Schauspieldichtung und zur KenntniÃ� des gegen-

wÃ¤rtigen Standpunktes der deutschen BÃ¼hne. Bd. l nnd 2: Heidelberg 1817.

1818; Bd. 3 bis 6: Coblenz 1818 bis 1822. VI. 8.

Enth I. 1817. XCII, 294 S. a: Mein dramatischer Lebenslauf. â�� b: Graf

Rasowsky, oder: Nicht alles ist falsch was glÃ¤nzt. Russisches Charakter-GemÃ¤lde

in 4 Abtheilungen. Sieh Nr. 5). â�� c: Der Virginier. Lustspiel in 3 Abtheilungen.

Vgl. U, g.

U. 1818. LX1I, 298 S. d: Ueber den Werth der SchaubÃ¼hne fÃ¼r die Mensch-

heit. â�� e: Die Doppelwette, oder: Er muÃ� sich mahlen lassen. Lustspiel in

5 Abtheilungen. â�� f: Lisinka, oder: Der Triumph der Dankbarkeit. Schauspiel

in 5 Abtheilungen. â�� g: Anhang Ã¼ber das Lustspiel: Der Virginier (I, c).

IIL 1818. LXIV, 288 S. h: Briefe Ã¼ber den gegenwÃ¤rtigen Zustand der

deutschen BÃ¼hne. â�� i: Die beiden Wittwen. Schauspiel in 3 Abtheilungen.â��j:

Der Schuldbrief. Lustspiel in l Abtheilung. â�� k: Der Quartierzettel. Lustspiel

in 3 Abtheilungen (nach Langbein; aufgefÃ¼hrt in Berlin 1816 September 3).

IV. 1821. XLIX, 350 S. 1: Der franzÃ¶sische Dramaturg Ã¼ber deutsche drama-

tische Dichtung. â�� m: Gordon und Montrose. Trauerspiel in 5 Abtheilungen. â��

n: Der Dichter. Lustspiel in l Abtheilung. â�� o: Unbesonnenheit und gutes Herz.

Lustspiel in l Abtheilung.

V. 1821. XXXVII, 360 S. p: Ueber die Wahl des Schauspielerstandes. Ein

Brief. â�� q: Ein paar Worte Ã¼ber Theaterbeurtheilungen. â�� r: Der argwÃ¶hnische

Ehemann. Lustspiel in 5 AufzÃ¼gen. â�� s: Der VerfÃ¼hrer, oder: Die klugen Frauen.

Lustspiel in 5 Abtheilungen. â�� t: Die RÃ¼ckkehr. Vorspiel in l Aufzug.

VI. 1822. XXVIII, 548 S. u: Ein paar Worte Ã¼ber die Beurtheilung von Schau-

spieldicbtungen in den Ã¶ffentlichen BlÃ¤ttern, mit RÃ¼cksicht auf diese Sammlung. â��

v:DieVerschwÃ¶rungdesFieskoinGenua. EinrepublikanischesTrauerspielvonSchiller,

fÃ¼r die BÃ¼hne neu bearbeitet in lamben. Vgl. Ueber den Versuch einer metrischen

Bearbeitung des Trauerspiels von Schiller: ,Die VerschwÃ¶rung des Fiesko zu Genua',

von Reinbeck: Leinberts Taschenbuch f. Schauspielern. Schauspielfreunde a. d J. 1817.

Stuttgart; Scenen aus der metrischen Bearbeitung des Fiesko: ebenda; Sieh Â§252,3) d

= Band V. S. 172. â�� w: Der Westindier. Lustspiel in 5 Abtheilungen. Nach
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dem Englischen dea Cumberland. â�� x: Nachbar Specht, oder: Ihm entgeht nichts.

Lustspiel in 3 Abtheilungen nach Ficard.

SÃ¤mtliche StÃ¼cke auch einzeln. â�� Sieh auch Nr. 25).

28) Das GelÃ¼bde: Rheinisches Taschenbuch f. d. J. 1819.

24i Abendunterhaltungen fÃ¼r gebildete weibliche Kreise. Novellen und Er-

zÃ¤hlungen. Essen 1820. II. 8. Zweites Bandchen Nr. 17).

25) Dramaturgische Abhandlungen. Coblenz 1822. 8. Aus den dramatischen

Werken Nr. 22) zusammengedruckt â�� Auch u.d.T.: SÃ¤mmtliche prosaische AufsÃ¤tze.

26) Ernst und Frohsinn. Eine Sammlung von ErzÃ¤hlungen, Gedichten and

Charaden, mit BeitrÃ¤gen von F. L. BÃ¼hrlen, Haug, Lindner, Reinbeck, L. Robert,

Richard Roos [d. i. E. A. Engelhardt] u. A. Hg. von Eorsinsky. FÃ¼r das Jahr

1822. Stuttgart (1822). 8.

27) Louise von Mattbisson [geb. Schoch, geb. am 22. November 1790 in WÃ¶r-

litz, seit 1810 zweite Gattin des Dichters Frdr. v. Matthisson, gest. am 18. No-

vember 1824 bei Stuttgart): Nekrolog 1825. 2, 983 bis 998.

28) Vorhalle zum deutschen Schriftenthum. Eine Sammlung AufsÃ¤tze und

Gedichte, zur Uebung im richtigen und darstellenden Lesen. Stattgart 1827. 8.

29) Die EntfÃ¼hrung. Russische ErzÃ¤hlung: Pantheon. Eine Sammlung vor-

zÃ¼glicher Novellen u. s. w. Stuttgart 1829. Bd. 9.

30) Lebensbilder. Novellen und ErzÃ¤hlungen. Essen 1829. III. 8.

31) Aliril! der Geschichte der deutschen Dichtkunst und ihrer Literatur. Zum

Gebrauche fÃ¼r die obern Abtheilungen der nicht-gelehrten mÃ¤nnlichen und der hÃ¶hern

weiblichen Schulen, verfaÃ�t von Georg Reinbeck. Essen, bei G. D. BÃ¤deker. 1829. 8.

32) Sendschreiben an die geehrten Lehrer der Muttersprache in deutschen

Gelehrtenschulen. Nebst 6 Beilagen, die deutsche Sprache und den Sprachunter-

richt betreffend. Ein Beitrag zur Methodik. Stuttgart 1832. 8.

33) Reise-Plaudereien Ã¼ber AusflÃ¼ge nach Wien [1811], Salzburg und dem

Salzkammergut in Ober-Oesterreich [1834], Weimar [1806], in die WÃ¼rtem-

bergische Alb [1824] und nach den Vor-Cantonen der Schweiz und dem Rigi.

Stuttgart 1837. II. 12. â�� Daraus oben Nr. h.

34) Â§ 249, C IV. 81) = Band V. S. 122.

35) Situationen. Ein Novellenkranz. Nebst einigen Worten Ã¼ber die Theorie

der Novelle. Stuttgart 1841. 8.

36) Catharina, EOniginn von WÃ¼rttemberg. Ein Musterbild fÃ¼r gekrÃ¶nte Frauen.

Von Georg von Reinbeck. Beitrag zur Lanoesfeier der 25jÃ¤hrigen Regierung Sr.

MajestÃ¤t des KÃ¶nigs Wilhelm von WÃ¼rttemberg. Stuttgart 1842. 8. â�� Vgl. Nr. 15) d.

37) Leben und Wirken des Dr. Tb. Johann Gustav Reinbeck, weiland K.

PreuÃ�ischen Consistorialrath, Probst zu KÃ¶ln an der Spree etc. Nach Urkunden

und Familiennachrichten 100 Jahre nach seinem Tode mitgetheilt von seinem Enkel.

Ein Beitrag zur Lebens- und Charakter-Geschichte der KÃ¶nige Friedrich Wilhelm I.

und Friedrich II. von PreuÃ�en. Stuttgart 1842. 8.

20. C. J. Schott, fÃ¼rstlich Speyerscher Hofkammerassessor und SekretÃ¤r in

Bruchsal.

Meusel, Gel. Teutschl. 10, 620.

Germania, ein heroisches Singspiel in drey AufzÃ¼gen. In Musick gesetzt von

Hm. Musickdirektor Brandl. Stuttgart bei Franz Christian LÃ¶f lund. 1800. 2 Bl.,

90 S. u. l S. Druckfehler. 8. Die Dichtung ist dem Erzherzog Carl, ,dem erhabenen

Helden und Retter Deutschlands' gewidmet. - Â§ 262, 32 irrtÃ¼mlich dem 1813

verstorbenen Oberbibliothekar Job. Gtli. Schott zugeschrieben.

21. Christian Wilhelm Franke (eig. Francke), geb. am 6. Mai 1765 in

Leipzig, Advokat, seit 1818 BÃ¶rsensekretÃ¤r daselbst; starb am 7. April 1831. â�� Mit

Renatus Gotthelf LÃ¶bel Bearbeiter und Herausgeber, nach LÃ¶bels Tode (14. Februar

1799) Fortsetzer des Conversations-Lexicons (1796 bis 1808. VI. 8), das, im Ok-

tober 1808 von F. A. Brockhaus angekauft, 1895 in 14. Auflage ausgegeben wurde.

Meusel, Gel. Teutschl. 22H, 207.

Hermann Francke [Sohn des obigen], Das Conversationslexicon und seine

GrÃ¼nder. Eine literar.-historische Skizze :T>ie Gartenlaube 1872. Nr. 43. S. 706 bis 708.
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1) Der Arrestant, oder die Aehnlichkeit. Operette in einem Aufzug nach

dem FranzÃ¶sischen des Alexander Duval und nach der Musik des della Maria.

Leipzig 1800. 8. Ohne Namen.

2) Rezensionen in der Leipz. Lit.-Ztg. 1803 bis 1811.

3) Dramatische Kleinigkeiten nach dem FranzÃ¶sischen frei bearbeitet. Leip-

zig 1804. 8. Ohne Namen.

Enth. a: Adolphine. Schauspiel in l Akt.â��b: [List Ã¼ber List, oder] wer nicht wagt,

gewinnt nicht. Lustspiel in 3 AufzÃ¼gen. â�� c: Die tiefe Trauer. Lustspiel in l Act.

Alle drei in demselben J. auch einzeln erschienen.

22. David Friedrich Schulze, geb. 1775 in Tiefensee bei DÃ¼ben als der

Sohn eines Oekonomieverwalters, studierte in Leipzig Theologie, seit!799 Hauslehrer

bei dem Domherrn von Nostiz auf Oppach in der Oberlausitz, 1805 substituierter

Prediger in Waldau, 1806 Diakonus m Bernstadt, 1807 Katechet und Zuchthaus-

prediger in Zittan; starb auf einer Besuchsreise im Schlosse Waldheini am 27.Juli 1810.

a. Otto, Lez. d. Oberlaus. Schriftst. 3, l, 232. 4, 394.

b. David Friedrich Schulze'ns EhrengedÃ¤chtniÃ�. Zittau 1810. 8. â�� Todten-

feyer. Zittau 1810. 8.

c. GÃ¶rlitzer Anzeiger 1810. S. 145.

d. Mensel, Gel. Teutschl. 15, 406. 20, 342 f.

1) Der Liebhaber als KammermÃ¤dchen. Lustspiel in l A. Bautzen 1800. 8.

2) Die Rekruten. Ein Lustspiel in zwey AufzÃ¼gen. Budissin und Leipzig 1800. 8.

3) Verschiedene Epigramme: Lausitz. Monatsschrift 1800. 2, 241 f. â�� Alte und

neue Zeit. Eine Parallele von (ps.) Moritz vom Berge: ebenda 1801. 2, 406f.

4) Epigramme. 1800. 8.

23. J. M. Rinne, Schauspieler.

1) Etwas Ã¼ber Gesellschaftstheater. Zwickau 1800. 8.

2) Klotar. Ein Trauerspiel in 5 AufzÃ¼gen. Zwickau 1801. 8. â�� Meusel 15,

173: Klotar, ein Tr. in fÃ¼nf Akten; neu bearbeitet. Ronneburg 1801. 8.

Kayser 4, 88* fÃ¼hrt noch als von diesem Rinne auf: MerkwÃ¼rdigkeiten der

churfOrstlich SÃ¤chsischen Stadt Dabme, aus den handschriftlichen Nachrichten

Krakows bearbeitet und herausgegeben von Rinne. Dahme 1805. III. 4.

24. Christian Friedrich Wilhelm Barnickel. Sieh Band VII. S. 490, 59.

Meusel, Gel. Teutschl. 13, 61. â�� JÃ¶rdens, Lex. 3, 80, 5.

Die Leiden der Ortenbergischen Familie. Ein Trauerspiel in vier AufzÃ¼gen.

Dorpat 1801. gr. 8. â�� Kassel 1808. 8. â�� Vgl. Â§ 258, 8. 6) = Band V. S. 275.

25. Albrecht Heinrich BaumgÃ¤rtner, geb. am 5. Mai 1743 in Erlangen,

fUrstl. brandenburg. Rat und SekretÃ¤r bei dem Lotto in Anabach, seit 1786 kgl.

preulischer Kriegsrat und Resident im frÃ¤nkischen Kreise, seit 1797 zu Frauen-

aurach bei Erlangen, erhielt im Herbst 1803 auf sein Ansuchen seine Entlassung,

privatisierte seitdem in Erlangen und starb daselbst am 26. September 1809.

AuÃ�er archÃ¤ologischen Werken und Ã�bersetzungen verfaÃ�te er das unten folgende

Singspiel. S. Band V. S. 365, 57.

a. Andr. Meyer, Biogr. u. liter. Nachrichten von den Schriftstellern .. Ans-

bach u. Bayreuth. Erlangen 1782.

b. Meusel, Gel. Teutschl. l, 171. 9, 61. 11, 48. 13, 69. 16, 831.

c. Fikenscher, Gel. FÃ¼rstenth. Bayreuth l, l, 106 bis 112. lÂ«, 71 bis 76.

Der gute KÃ¶nig. Ein lÃ¤ndliches Singspiel auf das Geburtsfest des KÃ¶nigs.

Erlangen 1801. 8.

26. Joachim Lorenz Evers, geb. am 20. September 1758 in Altona, Gold-

schmied, von 1801 bis 1. Mai 1802 Direktor des Nationaltheaters in Altona, zuletzt

Inhaber eines Kommissionskomptoirs daselbst; starb am 2. November 1807.

Meusel, Gel. Teutschl. 11, 208f. 13, 352. â�� Sieh Band VII. S. 377, 46.

1) Das kÃ¶nigliche Stammhaus Oldenburg, oder die Wahl Christian I. Ein

historisch-romantisches Schauspiel mit Gesang in zwey AufzÃ¼gen. Altona 1801. 8.

2) Das 18. Jahrhundert. Ein allegorisches GemÃ¤lde mit Gesang in zwey

AufzÃ¼gen. Altona 1801. 8. Ohne Vfn.

(ioedeke, Grundrise. VI. 2. Auf..- 29



450 Buch VII. Phantastische Dichtung. Â§ 296, 27â��32.

8) An meine MitbÃ¼rger, Ã¼ber meine Theater-Unternehmung und ihre Auf-

lÃ¶sung den 1. May 1802. Altona 1802. 8.

4) Evers ist Vf. des Liedes: ,Was ist der Mensch? Halb Thier halb

Engel'. Vgl. Hoffmann v. F., Unsere volkst. Lieder4. Nr. 1191. â�� Das Gedicht wurde

irrig J. G. Eggers (Â§ 280, 11; Â§ 347, 1999) und auch Schiller zugeschrieben:

,Der Mensch (Was ist der Mensch? halb Thier, halb Engel. Sieben achtzeilige

Strophen) ein Gedicht von Schiller in Musik gesetzt und fÃ¼r die Guitarre ein-

gerichtet von Rodatz. Nr. 21, der Auswahl von Arien fÃ¼r die Guitarre. Nr. 351.

Bei B. Schott in Mainz'. 2 Bl. qu.-Fol.; ohne Schillers Namen ,mit Ciavier-

begleitung. Nr. 535. Bei B. Schott in Mainz'. 2 Bl. qu.-Fol.

5) AuÃ�erdem einige historische und periodische Werke.

27. M agdalene Luise Meynier, geb. am 27. April 1766 in Erlangen, Lehrerin

am freiadeligen Magdalenenetifte in Altenburg, dann Erzieherin im Hauae des ehe-

maligen wÃ¼rttembergischen Staatsministers Grafen von Zeppelin und um 1809 Er-

zieherin der TÃ¶chter des Grafen von Mengden in Riga. Lebte noch um 1820.

Mensel, Gel. Teutschl. 14, 570. 18, 696.

1) Kinderspiele in ErzÃ¤hlungen und Schauspielen zur Bildung des jugendlichen

Herzens. Ein nÃ¼tzliches Weihnachtsgeschenk fÃ¼r die gebildete Jugend. Nebst einer

kurzen Beschreibung des Frey adeligen Magdalenenstiftes zu Altenburg. CoburglSOl. 8.

Enth. die Schauspiele a: Der Geburtstag. â�� b: Das Weihnachtsfest oder die

doppelte Bescheerung. â�� c: Prosit das neue Jahr! â�� d: Die Ueberraschung. â��

e: Die Modedame. â�� f: Der militÃ¤rische Empfang des Onkels. â�� g: Die furcht-

samen MÃ¤dchen.

2) Kleine dramatische Kinderromane zur Bildung und Veredelang des jugend-

lichen Herzens. Coburg 1802. II. 8. â�� Vgl. N. Allg. dtsch. Bibl. 79, 222.

Enth. I. a: Fraulein Hedwig, oder: Der Schein betrÃ¼gt. â�� b: Erste Fort-

setzung von a. BÃ¶se Gesellschaft verdirbt gute Sitten. â�� c: Zweite Fortsetzung

von a. Die Artigkeit macht, daÃ� man den Mangel der SchÃ¶nheit nicht acht. â��

d: Dritte Fortsetzung von a. Was der Mensch wert ist, widerfahrt ihm. â�� e: Frau-

lein KÃ¤thchen, oder Morgenstunde hat Gold im Munde. â�� f: Erste Fortsetzung

von e. Jung gewohnt alt gethan. â�� g: Zweite Fortsetzung von e. Ist der Mann

noch so fleiÃ�ig und die Frau nicht ordentlich, so geht alles hinter sich.

II. h: Bet" und arbeit", Gott hilft allzeit. â�� i: Hochmuth kommt vor dem

Fall. â�� j: In der Noth erkennt man den Freund. â�� k: Gute Kinder sind der

Eltern grÃ¶Ã�te Freude. â�� 1: Scheiden bringt Leiden. â�� m: Wohl aus den Augen,

wohl aus dem Sinn. â�� n: Alte Liebe rostet nicht.

3) Mythologische Unterhaltungen fÃ¼r Deutschlands gebildte TÃ¶chter. Leip-

zig 1804. 1805. II. 8.

28. Lustspiele. Bern 1802. 8 (GeBner in ZÃ¼rich). Enth. a: Das Lieb-

habertheater. â�� b: Coquetterie und Liebe. S. Nachtr. Bd. VII. S. 868.

29. Edmund Freiherr Ton Harold, geb. 1737 in Limerick (Irland), kur-

pfalz-bayerischer Generalmajor, gest. am 28. Juni 180? in DÃ¼sseldorf.

Meusel, Gel. Teuschl. 3, 87. 14, 40.

1) Â§ 218, 1. g). 1) = Band IV. S. 106.

2) Sylmora, Tochter Cuthullins. Ein Drama in fÃ¼nf AufzÃ¼gen. Nach Ossian

bearbeitet. DÃ¼sseldorf 1802. gr. 8.

30. Anna CÃ¤cille Fabricins, geb. Ambrosius, Tochter eines wohlhabenden

Kaufmannes in Flensburg. seit 1771 Gattin des Prof. Johann Christian F. (vgl.

Allg. dtsch. Biogr. 6, 551 f.) in Kiel, seit 1808 verwitwet; starb im J. 1820. Sie

vermachte der Kieler UniversitÃ¤tsbibliothek ein Legat von jÃ¤hrlich 240 Thalern,

das 1869 erlosch.

a. Meusel, Gel. Teutschl, 9, 322. 13, 359. 22H, 103.

b. Allg. Lit.-Ztg. 1808. Ergzgsbl. Nr. 78.

c. Steffens, Was ich erlebte. 3, 199 f.

d. Chronik der Kieler UniversitÃ¤t. 1856. S. 24. 1867. S. 27. 1869. S. 8.

e. Zeitschr. d. Gesell, f. Schlesw.-Holst.-Lauenb. Gesch. 7, 171 f. (Ratjen).

f. Allg. dtsch. Biogr. 1877. 6, 504f. (Ratjen).
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Briefe Klopstocks (in u. bei Kopenhagen 29. August 1767 bis 20. Oktober

1770; nach Lappenberg Â§ 216, A. n. zweifellos an CÃ¤cilie gerichtet): Kieler BlÃ¤tter

1816. S. 53 bis 73 (Heinrich). Wiederholt und mit anderen Briefen an die-

selbe EmpfÃ¤ngerin vermehrt: Lappenberg Â§ 216, A. n.

1) L. M. RÃ¶veillere-Lepauz, Betrachtungen Ã¼ber Gottesdienst, bÃ¼rgerliche

GebrÃ¤uche und Nationalfeste. Aus dem FranzÃ¶sischen. Hamburg 1797. 8. Ohne

Namen. â�� AuszÃ¼ge daraus: Gottesverehrungen der Neufranken; oder Ritualbuch

der Theophilanthropen. Aus dem FranzÃ¶sischen (von D. W. Andrea). Leipzig

1798. 8. S. 9f.

2) Heinrich der Vielgeliebte, oder die WÃ¼rde der Protestanten. Ein Schau-

spiel. Helmstadt 1802. VI, 52 S. 8.

31. Abraham Friedrich Blech, Schriftstellername: Adolph Bergen, geb.

am 12. Februar 1762 in Danzig, Prediger an der dortigen Marienkirche, als Pro-

fessor der Geschichte am Gymnasium Nachfolger Dippolds, 1816 Konsistorialrat,

1824 Doktor der Theologie; starb am 17. Dezember 1830 in Danzig.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 13, 98 (Bergen). 17, 181. 221, 280.

b. (Duisburg) GemÃ¤lde von Danzig. Berlin 1809. S. 123.

c. A. Hagen: Neue PreuÃ�. Provinzialblatter 1853. 4, 107 bis 114.

1) Sieh Â§ 231, 36 = Band IV. S. 369.

2) Heinrich der Vierte, KÃ¶nig von Frankreich. Ein Trauerspiel in fÃ¼nf Auf-

zÃ¼gen von A. Bergen. KÃ¶nigsberg 1802. 8. â�� Neue Ausgabe. 1817. 8.

3) Conradin von Schwaben. Ein Trauerspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen von A. Bergen.

KÃ¶nigsberg 1803. 8. â�� Neue Ausgabe. 1817. 8.

4) Johanna, die Erste, KÃ¶nigin von Neapel. Trauerspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen.

KÃ¶nigsberg, Nicolovius 1808. 8.

5) Dion. Trauerspiel (lamben) in fÃ¼nf AufzÃ¼gen. KÃ¶nigsberg, Nicolovius. 1809. 8.

6) Der Fall von Jerusalem. Dramatisches Gedicht. Aus dem Englischen des

Milman von A. F. Blech. KÃ¶nigsberg 1823. 12.

7) AuÃ�erdem: w: Lehrbuch der allgemeinen Weltgeschichte. KÃ¶nigsberg 1808.

8. â�� x: Deutsche Sprachlehre fÃ¼r Schulen. KÃ¶nigsberg 1808. 8. â�� y: Lehrbuch

der Erdbeschreibung. KÃ¶nigsberg 1810. 8. Neue verm. Ausg. 1818. 8. â�� z: Ge-

echichte der siebenjÃ¤hrigen Leiden Danzigs von 1807 bis 1814. Danzig 1815. II. 8.

32. Aemil Ludwig Philipp SchrÃ¶der, Sohn des Professors und hannover-

schen Leibarztes Georg Philipp Seh., geb. am 30. Juli 1764 in GÃ¶ttingen, zuerst

privatim, seit 1776 auf dem Gymnasium seiner Vaterstadt unterrichtet, studierte 1778

an der dortigen UniversitÃ¤t, Ostern 1784 in Herborn und im Herbste desselben J.

in Utrecht Theologie. Nachdem er in Kassel sein Examen abgelegt hatte, wurde

er 1787 zweiter reformierter Prediger in Neuwied a. Rh., nebenbei Erzieher der drei

jÃ¼ngeren SÃ¶hne des FÃ¼rsten von Wied, trat spÃ¤ter in die Dienste des FÃ¼rsten von

Weilburg und starb als Dekan und Kirchenrat in Hachenburg (Nassau) am I.Jan. 1835.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 7, 322 (ohne Vornamen). 15, 381 f. (mit den falschen

V. Albrecht Ludwig Peter). 20, 286.

b. Allg. Kirchenztg. 14. Jahrg. Darmstadt 1835. Nr. 86. Sp. 694 bis 696.

Daraus:

c. N. Nekrolog 1837. 13, l, 33 bis 36.

d. Allg. dtsch. Biogr. 1891. 82, 502f. (H. A. Lier).

1) Barthelemy, AnacharsisReise nach Griechenland in der Mitte des vierten Jahr-

hunderts vor Christi Geburt. Im Auszuge hg. von SchrÃ¶der. Neuwied 1792 f. III. 8.

2) Schauspiele fÃ¼r die erwachsene Jugend. Andernach 1802. 8.

Enth. a: Verliebt am meisten. â�� b: D_ie Geschwisterliebe. â�� c: Unverhofft

kommt oft. â�¢â�� d: Gleich und Gleich gesellt sich gern. â�� e: Trau, schau, wem? â��

f: Es ist nicht alles Gold was glÃ¤nzt

3) Die indianische StrohhÃ¼tte. Aus dem FranzÃ¶sischen des Saint-Pierre Ã¼ber-

setzt und mit Anmerkungen herausgegeben von A. L. P. SchrÃ¶der. 2. Auflage.

Frankfurt a. M. 1804. 8.

4) Ueber den EinfluÃ� des Schauspiels auf die Bildung der Jugend. Gotha

1804. 8.
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33. Georg Ludwig Peter Sierers, geb. 1766 in Braunschweig, lebte an-

fangs daselbst, spÃ¤ter in Kassel, Altenburg und Paris, seit Anfang 1822 in Wien,

dann einige Zeit in Rom and Neapel; starb nach 1830.

a. Mensel, Gel. Teutschl. 15, 478f. 20, 479.

b. E. L. Gerber. Neues histor.-biogr. Lexikon der TonkÃ¼nstler. Leipzig, bey

A. KÃ¼hnel 1814. 4, 205 f.

c. Goethe und der Schriftsteller GeorgLudwig Peter Sievers: Deutsche BÃ¼hnen-

Genossenschaft 1886. 2Gf. â�� KÃ¼rschners Signale 1886. â�� Goethe-Jahrb. 8, 312.

1) Der weibliche AbÃ¤llino oder das MÃ¤dchen in vielerley Gestalten. Ein

romantisches Schauspiel in fÃ¼nf Akten. Leipzig 1802. 8. â�� Vgl. Zschokke Â§ 332,

138. 6) und 7) = Band III. S. 668.

2) Die komische Ehe, oder sie werden ihre eigenen Nebenbuhler. Lustspiel in

l Akt nach dem Franzosischen frey bearbeitet. Leipzig 1802. 8. â�� Auch in Nr. 5).

8) Hans von Krickrack, oder eine LÃ¼ge ist der Ã¤ndern werth. Posse in l A.

nach dem FranzÃ¶sischen. Leipzig 1802. 8. â�� Auch in Nr. 5).

4) Die Narbe an der Stirn. Ein Lustspiel in 4 AufzÃ¼gen. Leipzig 1802. S. â��

Auch in Nr. 5).

5) Auswahl aus den vorzÃ¼glichsten franzÃ¶sischen Schauspielen. Leipzig 1803.

8. Enth. Nr. 3). 4) und 2).

6) Lehmann, oder der Neustadter Thurm. Oper nach dem FranzÃ¶sischen be-

arbeitet. Hamburg 1805. 8. â�� Auch in Nr. 9).

7) Betrug fÃ¼r Betrug, oder das vermeinte Frauenzimmer. Eine Posse in

Versen. Hamburg 1805. 8. â�� Auch in Nr. 9).

8) Er und Sie Ein Lustspiel in einem Aufznge. Hamburg und Altona 1805.

8. â�� Auch in Nr. 9).

9) Neue Schauspiele. 1. Band. Hamburg 1805. 8. Enth. Nr. 6), 8 und 7).

10) Der Sarg oder die Zwillingsschwestern (Roman). Hamburg 1805 bis 1807.

IV. 8. â�� Wolf. [Titel-] Ausgabe. Hamburg 1814. IV. 8. Vergl. Â§ 279, 14. 10).

Die ersten beiden BÃ¤nde erschienen ohne Vfn. u. d. T.: Die Zwillings-

schwestern. Der abenteuerlichste Roman nnsres Jahrhunderts. Hamburg, VoUmer

1805; gleichfalls ohne Namen erschien Band 3 u. d. verÃ¤nderten T.: Die Zwillings-

schwestern oder der Sarg. Hamburg, Vollmer 1805; endlich Bd. 4 mit wieder ge-

Ã¤ndertem Titel: Der Sarg oder die Zwillingsschwestern von G. L. P. Sievers.

Hamburg, Vollmer 1807. 8.

11) BeitrÃ¤ge von S. in der Allgem. musikal. Ztg. hg. von Rochlitz. 1807:

a. Charakteristik der Italienischen und FranzÃ¶sischen Musik. Nr. 32, S. 503 bis

512. â�� b. Deber die Anmerkungen eines Ungenannten in Nr. 33 der A. m. Z. zn

meinem AufsÃ¤tze, die Metrik der Italienischen und FranzÃ¶sischen Sprache be-

treifend. Ein Nachtrag zu jenem Aufsatze. Nr. 42, S. 661 bis 668. â�� c. Charak-

teristik der Teutschen Musik. Nr. 43, S. 677 bis 689. Nr. 44, S. 693 bis 702.

12) Der SchatzgrÃ¤ber. Posse in l Akt. Fortsetzung der beiden Billets. Ham-

burg (1807). 8. â�� Vgl. Â§ 224, 85. 12). 13); Â§ 240, 16) = Band IV. S. 226f. 680.

vgl. 509f.; Â§ 258, 18. 17) = Band V. S. 295. Das am letztern Orte angefÃ¼hrte

.Bauerngut' erschien schon Leipzig 1798. 8. Vgl. unten S. 573, 1).

13) Treue und Untreue. Oper in l Akt Hamburg (1807). 8.

14) Lessings SchÃ¤del. Original-Lustspiel in drei AufzÃ¼gen. Von G. L.

P. Sievers. Hamburg, bei Gottfried Vollmer. (1807). 128 S. 8.

15) Der Schutzgeist Westfalens. Eine romantische Dichtung, dem fÃ¼nfzehnten

November gewidmet. Caseel 1808. 8.

16) Beitrage von S. im Morgenblatt: a/b. Sieh Nr. 11. 16). â�� c. Ueber

Paris aus Paris. 1818. Nr. 59 bis 65. 138. 155 bis 275 passim. â�� d. Woher hat

Lessing seinen Nathan genommen? Nr. 280f. â�� e. Ein Maytag auf den HÃ¶hen

von Montmartre. 1819. Nr. 174 f. 177 f. 181 f. 184. - f. La Morgue in Paris.

Nr. 202 f. â�� g. Die Pariser BÃ¼rger an Sonn- und Festtagen vor den Barrieren

von Paris. Nr. 241 bis 244. 246f. â�� h. Die vornehmsten Pariser KaffeehÃ¤user.

Nr. 288f. 294 bis 296. 299. 301 f. 304f. 307. â�� i. Schiller's Maria Stnart auf dem

Theater franyois. 1821. Nr. 82f. 109 bis 111. 114f. â�� k. Wie lebt sich's in Paris?

Nr. 148f. 154. 158 (o. N.).
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17) Anteil an K. Reinholda Archiv fÃ¼r Theater und Literatur. Hamburg

1809 und dessen Forts. 1810.

18) Der Citronenwald. Ein Original-Lustspiel mit Gesang in 4 AufzÃ¼gen.

Leipzig 1809. 8.

19) Die KleinstÃ¤dter. Ein komischer Roman. Leipzig 1809. II. 8.

20) Schauspieler Studien. Ein unentbehrliches Handbuch fÃ¼r Ã¶ffentliche und

Privat-Schauspieler, so wie fÃ¼r sÃ¤mmtliche Kunst-Freunde von G. L. P. Sievers.

Braunschweig, 1813. Im Verlage des literarischen MusÃ¤ums. 8.

21) Der Eilfertige. Eine Original-Charakter-ComÃ¶die in fÃ¼nf AufzÃ¼gen und

in Versen von G. L. P. Sievers. Leipzig, 1814. bei Carl Cnobloch. VIII, 192 S. 8.

22) Ueber Madame Catalani-Valabregue als SÃ¤ngerin, Schauspielerin und

mimische Darstellerin. Von D. G. L. P. Sievers (in Paris). Leipzig und Alten-

burg: F. A. Brockhaus. 1816. 31 S. 8. Sonderabdruck (jedoch nicht wÃ¶rtlich)

ans den Zeitgenossen. Band I, Abthlg. 3, S. 113 bis 132.

23) Gallerie der vorzÃ¼glichsten jetztlebenden Schauspieler in Paris: Zeitgenossen

1817. Band 2, Abthlg. 7, S. 127 bis 170.

24) Anteil an der Wiener Ztschr. f. Lit. u. Kunst, Theater u. Mode. 1822. 1823.

25) Mozart und SÃ¼ssmaver, ein neues Plagiat, ersterm zur Last gelegt, und

eine neue Vermuthung, die Entstehung des Requiems betreffend. Von G. L. P.

Sievers. Mainz 1829. XL, 77 S. 8.

34. Karl Rndolph Heinrich Kleediz, geb. am 2. Juni 1771 in GÃ¶rlitz,

Oberamtsadvokat in seiner Vaterstadt; starb daselbst am 17. November 1812.

a. Otto, Lex. d. Oberlaus. Schriftst. 2, 278. 3, 744.

b. Meusel, Gel. Teutschl. 18, 351.

1) Die bevden Veroneser. Ein Schauspiel in 4 AufzÃ¼gen. Nach Shakespears

Schauspiele gleiches Namens, bearbeitet von Kleediz. Schneeberg, 1802 bey 0. W.

Th. Schul. 8. â�� Mannheim. Schwan und GÃ¶tz. 8. â�� Vgl. Â§ 257, 34 = Band V.

S. 256. â�� Gisbert Frb. v. Vincke, ,Die beiden Veroneser' in alter Bearbeitung:

Shakespeare-Jahrbuch 1886. Bd. 21. Wiederh.: Gesammelte AufsÃ¤tze zur BÃ¼hnen-

geachichte. Hamburg 1898. S. 106 bis 114 = Berth. Litzmann's Theatergesch.

Forschungen. VI.

2) Die BleydÃ¤cher, oder die Staats-inquisition zu Venedig. Ein Schauspiel

in 4 AufzÃ¼gen. GÃ¶rlitz 1803. 8.

3) Gedicht auf die Saecularfeier: Lausitz. Monatsschrift 1804. Jan.

35. 0. H. V. Facilides.

Meusel, Gel. Tentschl. 13, 360.

1) Die Familie von EiÃ�felden, oder Trennung und Wiedersehen. Eine wahre

abenteuerliche Geschichte aus den Zeiten der Neufranken in Italien; dramatisch

bearbeitet. Leipzig und Elberfeld 1803. 8.

2) Die Faschingsnacht, oder die Rache im Grabe. Nach Lafontaine und

Cramer von G. H. V. Fâ��a. Ratibor 1804. 8.

36. Friedrich Karl Freiherr von Danckelmaun, war Zoll- und Theater-

direktor in Reval.

Meusel, Gel. Teutschl. 13, 259. 17, 384. 221, 5Ã�7f.

1) Gesetz und Natur. Ein Schauspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen. FÃ¼rth 1803. 8.

2) Das Rendez-vous, oder alles heirathet. Lustspiel in 3 A. Fflrth 1804. 8.

3) Augusta, oder die GestÃ¤ndnisse einer Braut vor ihrer Trauung. Eine Ge-

schichte ans der groÃ�en Welt. WeiÃ�enfels und Leipzig, in der BÃ¶seschen Buch-

handlung 1804. II. 8. Der Prinzessin Katharine Amalie von Baden in Petersburg

gewidmet. â�� Hayn4 S. 17: Augusta. Ein Roman aus der wirklichen Welt (von

F. C. Frh. v. Danckelmann). o. 0. (Rudolstadt) 1806. III. 8. Neue Ausgabe?:

Auguste, oder die GestÃ¤ndnisse einer Braut. Leipzig 1808. HI. 8.

4) BlumenblÃ¤tter aus den Gefilden der Phantasie und Geschichte, gesammelt

von FrÂ» Karl Frh. von Danckelmann. NÃ¼rnberg, bei Job. Leonh. SchrÃ¤g 1811. II. 8.

Enth. I. XVI, 112 S. a: Zuschrift an eine esthlÃ¤ndische Dame [Frau Anna

von Aderkas]. St. Petersburg 1809. â�� b: Die AmtsrÃ¤thin Sternthal. Aus dem
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Tagebuche eines teutschen Offiziers. â�� c: Der Salat des Apollo. Erotische Skizze

aus der GÃ¶ttergeschichte der alten Griechen. â�� d: Geselligkeit. â�� HÃ¤uslichkeit.

Aphorismen aus einem ungedruckten Roman. â�� e: Cbilderich I. [und seine Lieb-

schaft mit der KÃ¶nigin Basina]. â�� f: Laura de Sades. Die Liebende â�� die Geliebte

[Petrarca's].

II. 3 Bl., 120 S. g: Ninon de Lenclos und der Nachtwandler, ein milesisches

MÃ¤rchen des 17. Jahrhunderts. â�� h: SchwÃ¤rmereyen der Liebe. Aus der Schreib-

tafel eines jungen Offiziers. â�� i: [Vier] Wahre Anekdoten aus dem Libell: Amors

Erfahrungskatalog. â�� k: GeÃ�ner's Tod. Idylle. â�� 1: Maria von Frankreich [Gemahlin

Philipps 3. von Frankreich].

Dasselbe Werk u. d. T.: Neue GemÃ¤lde der Liebe, vom Verfasser der Auguste.

Leipzig [NÃ¼rnberg] 1814. II. 8. Teil I = Teil II, Teil II â�¢= Teil I der Original-

Ausg. â�� Vgl. Hayn S. 56.

Prosa; meistens in dialogischer Form; durchaas erotisch; Nachahmung der

MeiÃ�nerschen Skizzen.

5) Dramatische Versuche einer Muntern Laune. Rudolstadt in der klÃ¼ger-

schen Buchhandlung 1811. 1812. III. 8.

Enth. I. 1811. 2 Bl., 132 S. a: 8. 1. Das Gaukelspiel oder Herzens-Reinheit

Ein Lustspiel in l Aufzuge. â�� b: S. 79. Die Auferstehung oder der Besuch nach

dem Tode. Ein Lustspiel in zwey AufzÃ¼gen. â�� II. -1811. 2 Bl., 174 S. c: S. 3.

Die Weihe des GefÃ¼hls. Ein Vorspiel. ZurFeyer des Geburtstages einer Freundinn. â��

d: S. 34. Vier Hengste und ein Schwiegersohn. Ein komisches SittengemÃ¤lde in

zwey AufzÃ¼gen. â�� HI. 1812. 2 Bl., 180 S. e: S. 5. Sanfte Zucht. Ein Lustspiel

in einem Aufzuge. â�� f: S. 73. Der NachtwÃ¤chter. Komische Oper in zwey Auf-

zÃ¼gen. Auch: Deutsche SchaubÃ¼hne. Augsburg. Bd. 10.

37. Karl August Engelhardt. Sieh Â§ 331, 77.

BeitrÃ¤ge zu einer SchaubÃ¼hne fÃ¼r die Jugend. 1. Theil. GÃ¶rlitz 1803. 8.

Enth.: Die Medaille, oder No. 23456. Schauspiel in 4 A.

38. Georg Friedrich August Pauli, geb. am 5. MÃ¤rz 1775 in Halberstadt,

seit 1801 zweiter evangelischer reformierter Prediger des Friedrichs-Werders und

der Dorotheenstadt in Berlin.

Mensel, Gel. Teutschl. 15, 14. 19, 73.

(Hitzig) Gel. Berlin im J. 1825. S. 196.

Dramen an Schulfesten. Herausgegeben von August HÃ¤rtung . . Berlin 1803.

kl. 8. Ohne Vfnamen = Wilmsen's und HÃ¤rtung's kleine Kinderbibliothek. 4 Bdch.

39. L. Andreas Fetz, geb. 1778 in Landshut, lebte als Beamter in Innsbruck.

Mensel, Gel. Teutschl. 15, 30.

1) Der Illuminat. Ein Drama. Landshut 1803. 8.

2) Neumodisches Quodlibet, oder gereimte Burleske gegen die hÃ¤ufigen Feier-

tage in katholischen LÃ¤ndern. Mit VorschlÃ¤gen, philosophischen TrÃ¤umen usw.

Landshut 1804. 8. Ohne Vfn.

3) Die Freude der biedern Tiroler bei der AllerhÃ¶chsten Gegenwart der

kÃ¶niglichen MajestÃ¤ten von Bayern zu Innsbruck in Neubayern. Zum Besten der

durch Elementar-SchÃ¤den verunglÃ¼ckten Tiroler von Schwatz, Inzing und Stubay.

Innsbruck 1808. 8.

4) Die Maskerade. Ein Lustspiel nach hÃ¶herer Ansicht von L. Andreas Petz.

Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci. Innsbruck, auf Kosten des Verfassers.

1809. XVI, 112 S. 8.

S. III: .Vorsprache'. Es sei keine persÃ¶nliche Satire. S. VI: ,Alle und jede

auch entfernteste PersÃ¶nlichkeit und Anspielung habe ich streng vermieden. Sechs

Jahre liegen folgende BlÃ¤tter geschrieben; in einem Dorfe kamen sie zur Welt â��

ohne Taufe, und Gevatter' . . . verteidigt die SchlÃ¼pfrigkeit, will die Wahrheit in

Scherz kleiden und dadurch Nutzen schaffen. â�� S. XIV: Uebrigens ist keiner der

Menschen, die ich hier auftreten, und sprechen lasse, ohne Studium, ohne Welt, und

Bildung; daher kÃ¶nnen ihre Dialoge nicht zu gesucht, nicht zu intellectuell tÃ¶nen.

Wollten wir die Lente in ihren Provinzialismen, und Barbarismen auch in BÃ¼chern

hÃ¶ren, und so deutsch verhunzt geben, als sie uns im gemeinen Umgang aufstosen,

so wÃ¼rde man zwar der Natur der Sache nÃ¤her kommen, aber welcher Natur? Un-
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etreitig der grobainnlichen, die ohnedieÃ� zur absurden, leider! dominirenden ge-

hÃ¶rt. Indessen kann dem Autor kein gerechter Vorwurf gemacht werden, wenn

er selbst in Sprachen, wie in Karakteren Ideale aufstellt. Diese Idealisirung

dÃ¼rfte die schÃ¶ne, deutsche Sprache, die jeden Ã¤ndern in RÃ¼cksicht der OriginalitÃ¤t,

ihres Rhytmus, und ihres unerschÃ¶pflichen Reichthums, etc. etc. an die Spitze ge-

stellt werden kann, â�� werden soll! allerdings versieren.

40. Gottlob Heinrich Adolph Wagner, Schriftstellername: Ralph N'ym,

geb. am 15. November 1774 in Leipzig, besuchte dort die Thomasschule und studierte

seit 1792 an der UniversitÃ¤t seiner Vaterstadt Theologie. Im J. 1798 ging er

nach Jena, wo er mit Schiller bekannt wurde und fast tÃ¤glich bei ihm war. Hier

schloÃ� er auch Freundschaft mit J. A. Kanne. Als Fichte Jena verlieÃ�, kehrte

Wagner nach Leipzig zurÃ¼ck und fÃ¼hrte hier, im Umgange mit den ausgezeich-

netsten MÃ¤nnern der Stadt, durch seine Wohlredenheit und Kenntnisse beliebt

und durch die SchÃ¶nheit seiner Erscheinung ausgezeichnet, ein angenehmes Leben.

In der Folge vertauschte er dieses mit stiller ZurÃ¼ckgezogenheit, besonders seit

sein Freund August Apel gestorben war. Seine letzten Tage brachte er auf dem

Gute des Grafen Hohenthal in GroÃ�stÃ¤dteln bei Leipzig zu und verschied hier

am 1. August 1835. â�� Seine Gattin Christiane Sophie (1792â��1860), Schwester

von Amadeus Wendt, verÃ¶ffentlichte unter dem Namen Adolf ine einige er-

zÃ¤hlende Schriften, die in einen spÃ¤tem Zeitraum fallen. Sein Neffe war der

Tondichter Richard Wagner.

AuÃ�er eigenen SchÃ¶pfungen und Ã�bersetzungen aus fremden Sprachen schrieb

Wagner auch italienisch, freilich in einer Weise, daÃ� Kenner wie Platen und die

Italiener dieses Rotwelsch nach WÃ¼rden benannten.

a. Mensel, Gel. Teutschl. 16, 127. 132f. 21, 305 bis 309.

b. N. Nekrolog 13, 649 bis 655.

c. J. Kehrein, Die dramatische Poesie der Deutschen. Leipzig 1840. 2,323.

d. Allgem. Theater-Lexikon. 7, 182 f.

e. Emil Kneschke, Zur Geschichte des Theaters . . in Leipzig. Leipzig

1864. 8. 74.

f. Illustr. Zeitg. Leipzig 1888. Nr. 2351.

g. Heinr. Eduard Schmieder, Erinnerungen aus meinem Leben (1794-1823).

FÃ¼r die Familie und die Freunde gedruckt [bereits 1861 und 1863 geschrieben.

Hg. von Paul Schmieder]. Wittenberg (1892). S. 100 bis 104.

h. Euphorien 2, 332. 642.

i. W. v. Biedermann, Goethes GesprÃ¤che. Leipzig 1896. 10, 123.

Briefe von W. an Â«. Falk: Vgl. Euphorien 2, 332. â�� Ã�. Fouque": Briefe an ..

Fonqne". Berlin 1848. S. 589 bis 587.

1) De Alcestide Euripidica. Lipsiae 1797. 8. Wiederholt in: Euripidis Al-

ceste. Edidit, diatribe recognita et annotatione perpetua illustravit G. A. Wagner

Lipgiae 1800. 8.

2) a: Ulrich Zwingiis Leben. Ein SeitenstÃ¼ck zu dem Leben Luthers, HnÃ�

und Melanchthons [Luther. Leipzig 1793. 8.; HuÃ� 1798. 8.; Melanchthon 1795. 8.

von J. F. W. Tischer Â§ 302, 40.] Leipzig 1801 (d. i. 1800). 8. â�� b: Johann

Wiklefs Leben. Leipzig 1801. 8. â�� c: Leben des Desiderius Erasmus. Leipzig

1802. 8. â�� d: Leben Ulrichs von HÃ¼tten. Leipzig 1803. 8. â�� e: Leben des

Hieronymus von Prag. Leipzig 1803. 8. â�� f: Leben des Johannes Hausschein,

genannt Oekolampadius. Leipzig 1803. 8.

a bis f auch u. d. T.: Lebensbeschreibungen berÃ¼hmter Reformatoren. Bdcb. 4.

5. 7 bis 10. Die Vorreden u n i er/,.: G. A.

3) Ulrichs von HÃ¼tten fÃ¼nf Reden wider den Herzog Ulrich von WÃ¼rtemberg,

nebst seinem Briefe an Pirkheimer. Aus dem Lateinischen Ã¼bersetzt und mit

einer gedrÃ¤ngten Schilderung seines Lebens und seines Zeitalters versehen.

Chemnitz 1801. 8.

4) Der BÃ¼hnenschwarm oder das Spiel der Schauspieler. Eine TragÃ¶die von

Ralph Nym. Nebst den Bildnissen Ifflands und der Unzelmann. Leipzig 1804.

8. â�� Vgl. Â§ 281, 37 â�� Band V. 8. 552.

5) Der Rabe. Ein dramatisches MÃ¤rchen. Aus dem Italienischen des Karl

Gozzi. Leipzig 1804. 8.

6) Zwei Epochen der modernen Poesie in Dante, Petrarka, Boccaccio, Goethe,

Schiller und Wieland, dargestellt von Adolf Wagner. (Motto aus Dante, Farad. I,
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10, 8). Leipzig, bei Breitkopf und HÃ¤rtel. 1806. l Bl. Titel, 2 Bl. Meinem Freunde,

dem Senator, D. August Apel. Leipzig im Mai 1806. Adolf Wagner, und 111 S.

8. - Vgl. Â§ 223, B. m); Â§ 234, D. III. 39) = Band IV. S. 193. 615; Â§ 249, D. I.

7) = Band V. S. 132.

7) Novellen, den Ã¤ltesten Novellisten der Italiener nacherzÃ¤hlt. Sie calamo

ludimus. Berlin, hei C. Quien. 1806. VIII, 246 S. 8. â�� Wiederh. u. d. T.:

Novellen, frey nach dem Italienischen. Berlin, bei August RÃ¼cker 1816. VIII,

246 S. 8. â�� Vgl. Hayns S. 219.

KM Mi. a: Unterricht in der Kunst zu lieben. â�� b: Das Geheimniss. â�� c:

Weiberlist und Rache. â�� d: Die Traume. â�� e: Weibertreue. â�� f: Der heilige

Nicolaus. â�� g: Der Traum. â�� h: Weiberlist, oder der auferstandene Todte. â��

i: Der Dieb aus Liebe. â�� k: Die KÃ¼rbisse am Galgen, oder der unschuldig Er-

henkte. â�� 1: Predigt, am Feste des heil. Lazarus. â�� m: Die Wette, oder der

Tolle im Kuchenladen. â�� n: Das Bekenntniss dreier Verliebten, oder das Qui pro

quo im Schlafgemach. â�� o: Alles entdeckt sich, oder der verwechselte Mord. â��

p: Der Bediente seiner ermordeten Frau. â�� q: Die treue Gattin, oder die Ritter

am Spinnrad. â�� r: Der verhaftete Hahnrey, oder der Liebhaber im Kamin. â��

s: Schreckliche Rache verschmÃ¤hter Liebe. â�� t: Der NuÃ�knacker im Beinhause,

oder der fette Pfarrer und sein SchÃ¶ps.

8) Scherz und Liebe. In italiÃ¤nischen Novellen. Berlin, bei Job. Fr. Unger,

1806. VI, 290 S. u. l Bl. Druckf. â�� Vgl. Hayn S. 280.

Enth. folgende StÃ¼cke, entnommen den Novelliere Italiano (raccolto da Gir.

Zanetti). Venetia 1754. IV. 8. a: Julie; von Luigi da Porto. â�� b: Dionysia; von

Gipv. Fiorentino. â�� c: Der Stiefsohn; von Giov. Fiorentino. â�� d: Rosello; von

(Giov.) Sabadino degli Arienti. â�� e: Hortensia und Polidoro; von Nieolo Granucci.

â�� f: Ranieri. â�� g: Margarethe; von Scipione Bargagli. â�� h: Hippolytus und

Gangenova; von Scipione Bargagli. â�� i: Annippo und Amania; von Ascanio Mori

da Zeno. â�� k: Gianotto; von Sebastiane Erizzo. â�� l: Arsinoe; von Sebastiane Erizzo.

9) Sieh Â§ 289, 3. 6) 5/6, d -= oben S. 112.

10) Verwahrung gegen die SchmÃ¤hung der Theaterzeitung und des Frei-

mÃ¼thigen in Betreff einer Kritik der Dessauer Schauspieler. Ein Beitrag zur

Chronik des Theaterwesens. Leipzig 1808. 8. â�� Â§ 266, d = Band V. S. 387.

11) Fragmente: Taschenbuch der Liebe und Freundschaft auf d. J. 1809. â��

AuBerdem Beitrage in den Miscellen der auslÃ¤ndischen Litteratur, in der Minerva

u. a.; Rezensionen in der Leipz. Lit.-Ztg. und in den Heidelberger JahrbÃ¼chern.

12) La famiglia Suizzera. Opera lirica in tre atti . . Dresden 1810. 8.

13) Sieh Â§ 290. 1. 27) 1812. 2. Quartal, b. n. â�� oben S. 120.

14) Sieh Â§ 293, I. 5. 12) = oben S. 200.

15) Sophokles, KÃ¶nig Oedipus. Trauerspiel, Ã¼bersetzt. Leipzig 1814. 8. â��

2. Auflage. Leipzig 1840. B. - Â§ 310, A. 101. 4) e = Band VII. S. 600.

16) Beleuchtung der Rede des Senators Grafen von Fontanes im Erhaltnngs-

senate am 27. Dezember 1813. Teutschland (Leipzig 1814). 8.

17) Henotikon, oder Rede von der Einheit Deutschlands. Germanien (Leip-

zig) 1814. 8.

18) Ondina. Traduzion dal Tedesco de Federico Bar. de la Motte-FÃ¶n que.

Lipsia o. J. (1815). 5 Bl., 149 S. u. l S. Druckfehler. - Â§ 290, 1. 23) = oben S. 119.

19) Theater von Adolph Wagner. Leipzig und Altenburg: F. A. Brockhaus.

1816. 331 S. 8.

Enth. a: Umwege. Lustspiel in 5 AufzÃ¼gen. Auch: Deutsche SchaubÃ¼hne.

Augsburg 1818. Bd. 47. â�� b: Hinterlist. Lustspiel. â�� c: Liebesnetze. Dra-

matisches Spiel in 2 A. Auch: Deutsche SchaubÃ¼hne Bd. 50. â�� d: Ein Augen-

blick. Dramatisches Spiel.

Vgl. oben Litteratur Nr. c. bis e: Alle drei gebrauchen dieselben AusdrÃ¼cke

zum Lobe der genannten StÃ¼cke, die sich durch nichts vom GewÃ¶hnlichen auszeichnen.

20) Cecilie, oder der ZÃ¶gling der barmherzigen Schwestern. Aus dem Fran-

zÃ¶sischen der GrÃ¤fin von Choiseul-Meuse Ã¼bersetzt. Jena 1816. 8.

21) Johannes Falk's (Â§ 281, 9) Liebe, Leben und Leiden in Gott. Zu Luthers

GedÃ¤chtniÃ� herausgegeben von einem seiner Freunde und Verehrer im Jahr un-

seres Herrn 1817. Altenburg, verlegt's F. A. Brockhaus. 8.
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22) Sieh Â§ 294, 86. 7) = oben S. 873.

23) Liebestand und Liebesernst. Ein Roman. Jena 1818. 8.

24) Manfred. Trauerspiel von Lord Byron. Teutsch von Adolf Wagner. Leipzig:

F. A. Brockhaus 1819 (d. i. 1818). 239 S 8. Mit gegenÃ¼ber gedrucktem Original.

25) Wagner gab heraus: Johannes Falk's auserlesene Werke. (Alt und neu).

Leipzig 1819. III. 8. â�� Â§ 281, 9. 15).

26) Das Reich des Scherzes von Adolf Wagner. Nebst einem Anhange von

Johann Arnold Kanne. Leipzig 1823. 8. â�� Â§ 293, I. 5. 29) â�¢= oben S. 201.

27) Theater und Publikum. Eine Didaskalie. Leipzig 1823. 8.

28) Walter Scott's sÃ¤mmtliche Werke neu Ã¼bersetzt. Leipzig, Gleditsch 1828

bis 1828. LV. 16. â�� (Neue Titel-Ausg.) Berlin, Klemann 1885 f. XLI1I. 16. â��

(N. wohlf. T.-A.) Berlin, Klemann 1840 f. 55 Hefte 16.

Darin von W. Ã¼bersetzt und mit Anmerkungen begleitet: Bd. 20 bis 22. 1824

St Ronans-Brunnen. â�� Bd. 39 bis 42. 1826 (Bd. 31 bis 34. 1836; Heft 48 bis 51.

1841) ErzÃ¤hlungen meines Wirthes. Zweite Sammlung: Das Herz von Midlothian.

29) II Parnasso Italiano . . Leipzig 1826. 4.

Enth. a: La divina Commedia di Dante Alighieri. â�� b: Le Rime di F. Petrarca.

â�� c: L'Orlando furioso di L. Ariosto. â�� d: La Gerusalemma liberata di T. Tasso.

Diese von ihm besorgte Ausgabe hat Wagner Goethen gewidmet.

80) Sieh Â§ 270, 68. 21) = Band V. S. 420.

AuÃ�er den oben aufgefÃ¼hrten Ã�bersetzungen W.s wÃ¤ren noch folgende her-

vorzuheben:

31) Julius Caesars JahrbÃ¼cher. Bayreuth 1808. II. 8. â�� 2. (Tit.-) Ausg.

Hof 1815. II. 8.

32) Beresford: Sieh Â§ 293, I. 5. 8) - oben S. 200.

83) Coxe: Sieh Â§ 293. V. 37. 3) = oben S. 845.

34) William Shakespeare's Leben von Augustin Skottowe. Teutsch bearbeitet.

Leipzig, E. Fleischer 1824. 16. Auch u. d. T.: Shakespeare's dramatische Werke.

Supplementband.

35) Mi--1. Jameson's Franenbilder, oder Charakteristik der vorzÃ¼glichsten

Frauen in Shakespears Dramen. Leipzig 1834. 12.

36) Das Haus Nowlan, oder: Hang und Geschick. Ein irlÃ¤ndisches Familien-

gemÃ¤lde von Jfohn] Banim. Aus dem Englischen. Leipzig: F. A. Brockhaus.

1835. II. 8.

41. Wilhelm ron Hastenpflagr, geb. am 4. Februar 1777 in Marburg, wah-

rend der westfÃ¤lischen Zwischenregierung SekretÃ¤r im Ministerium des Innern zu

Kassel, spÃ¤ter Offizier in einer russischen Legion und seit 1818 kurhessischer

Hauptmann und Kompagniechef im Regiment Prinz von Solms zu Hersfeld.

a. Strieder-Justi 18, 525 f.

b. Mensel, Gel. Teutschl. 18, 69f.

1) Anekdoten und Schnurren. (St. Petersburg) 1802. 8.

2) Der Gasthof in der Vorstadt. Lustspiel in 3 Akten. Riga 1804. 8.

3) Pater Damian und die schÃ¶ne Christel. Ein Kloster-Roman. Erfurt und

Gotha 1805. 8. Ohne Vfnamen.

4) Der Graf und sein Liebchen. Riga 1805. 8. Ohne Vfn.

5) Abentheuer eines Genies. Berlin 1809. 8. Ohne Vfn.

BeitrÃ¤ge zur Zeitung f. d. eleg. Welt, zum Morgenblatt u. s. w.

42. Lonls Amaiiley de Gnehery, geb. am 27. August 1779 in Guehery bei

Paris, lebte von 1799 bis 1804 zuerst als Lehrer an der kgl preuÃ�ischen Artillerie-

Akademie, dann als Adjutant in Berlin. Seit 1804 privatisierte er in Dresden

und war im Sommer 1813 im Hauptquartier Napoleons angestellt, den er nach

Schlesien begleitete.

Mensel, Gel. Teutschl. 17, 812 bis 814.

1) G. gab heraus: Das Chamteleon. Eine Zeitschrift. Berlin 1808. gr. 8.

2) Die BildsÃ¤ule Peters des GroÃ�en. Schauspiel in einem Akt. Berlin 1804.

12. Ohne Vfnamen. Erschien gleichzeitig auch franzÃ¶sisch.



458 Buch VII. Phantastische Dichtung. Â§ 296, 42-50.

3) Die Kosacken. Lustspiel in einem Akt; in gereimten Versen. Memel

und Polangen (Dresden) 1813. 8. Ohne Vfn. â�� Vgl. Nr. 4) d.

4) Dramatisches Taschenbuch auf das Jahr 1815. Dresden 1814. 268 S. 8.

â�� 2. wohlfeilere Auflage. Dresden 1818. 8.

Enth. a: Der Czaar und der Bauer. â�� b: Der RÃ¶mische Kaiser. â�� c: DaÂ«

BildniÃ�. â�� d: Die Kosacken. Vgl. Nr. 3). â�� e: Drey Freyer in Einem. â�� f:Con-

cursus Creditorum.

Sieh Band VIII. S. 129, 11.

5) Die Freyheit des Herzens. Ein Schauspiel in l Akt von Prof. von Guerri.

In Deutscher und Italienischer Sprache. Leipzig 1818. 8.

6) AufsÃ¤tze in Kuhns ,FreimÃ¼thigen'.

43. Karl August Kochlltz.

Meusel, Gel. Teutschl. 15, 181.

Der Gutsherr. Ein Lustspiel in vier Aufzflgen. Riga und Leipzig 1804. 8.

44. Schauspiele von Karl B*". Danzig 1805. H. 8.

Enth. a: Brennow, oder Vernunft und Leidenschaft. Trauerspiel in 4 Akten.

â�� b: Die Erfahrung oder Licht und Schatten. Lustspiel in 3 Akten. â�� c: Kaiser

Karl der GroÃ�e, oder Hulda von Waldsassen. Trauerspiel in 4 Akten. â�� d: Das

Steckenpferd, oder Dr. Raps schieÃ�t fehl. Lustspiel in 2 Akten.

SÃ¤mtlich 1805 auch einzeln erschienen.

45. W. F. Albarg, Schauspieler.

Meusel, Gel. Teutschl. 22l, 81.

1) Der Rachebund, oder die eiserne Jungfrau. Ein Schauspiel. Augsburg 1805. 8.

2) Die Grauensteine, oder Rache der VerfÃ¼hrung. Augsburg 1805. 8.

46. C. W. E. von Grlesbelm, kgl. preuÃ�ischer Kammerherr.

Meusel, Gel. Teutschl. 13, 500.

1) Der Onkel Bott. Ein Lustspiel in 4 AufzÃ¼gen. Magdeburg 1805. 128 S. 8.

2) Das Modell, ein Lustspiel in zwey AufzÃ¼gen. Nach der FranzÃ¶sischen

Operette Une Folie von Bouilly frey bearbeitet. Magdeburg 1806. 8.

47. Friedrich von Rahmel. Vergl. Â§ 268, 8.

Die Egoisten. Schauspiel in 3 A. nach Mercier. Breslau 1805. 8. â�� wiederh.:

1810. 8.

48. Ernst Yltzthnm von EckstÃ¤dt, lebte, wie RaÃ�mann, Pantheon, wissen

will, in Weimar (oder war der am 19. November 1889 im 59. Jahre verstorbene

Landschaftsdirektor zu Breslau? Vgl. Nekrolog 17, 1187).

Sosandra. Ein dramatisches Gedicht in vier AufzÃ¼gen. Herausgegeben von

Karl von Haugwitz. Berlin 1805. 110 S. 8.

Der Priester, der, von der Nichtigkeit der GÃ¶tter seines Volkes Ã¼berzeugt,

in ihrem Namen die Geschicke lenken will, wird vom eignen Truge Ã¼berwÃ¤ltigt.

40. Jakob Andreas Konrad [von] Leve/ow, geb. am 3. September 1770

in Stettin, besuchte das Gymnasium seiner Vaterstadt, studierte dann in Halle

Philologie, war mehrere Jahre Hauslehrer in Pommern, seit 1795 am philologisch-

pÃ¤dagogischen Seminar in Berlin thatig, 1797 otd. Lehrer, 1803 (bis 18'24) Pro-

fessor am Friedrich-Wilhelms-Gymnasium daselbst, 1804 Professor der Mythologie

und AltertÃ¼mer an der k. Akademie der KÃ¼nste, 1821 adjungierter Mitaufseher

des k. Antiken-Kabinets und der Kunstkammer und 1828 bei GrÃ¼ndung des

Museums Vorstand des Antiquariums Seit 1831 war er Ritter des roten Adler-

ordens 3. Klasse. Er starb am 13. Oktober 1835 in Berlin.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 14, 480f. 18, 522f. 23, 403f.

b. (Hitzig) Gel. Berlin i. J. 1825. S. 150 bis 152.

c. Prenfi. Staatszeitung 1835. Nr. 292.

d. N. Nekrolog 18, 2, 865 bis 871.

e. Allg. dtsch. Biogr. 1883. 18, 504f. (Urlichs).

f. E. Elster, Goethe undLevezow. Nebst ungedruckten Briefen Goethes: Die

Grenzboten 1885. Nr. 24. 25. S. 562f. 620f. Auch besonders erschienen: Leipzir

1885. 8. â�� Goethes Werke (W. A.) IV. 16, 261. â�� Goethe-Jahrb. 1886. 7,
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1) Iphigenia in Ã�nlis. Trauerspiel in fÃ¼nf Akten. Halle 1805. 215 S. 8. â��

AufgefÃ¼hrt in Berlin 1804 August 3.

2) lieber die Wahl des Stoffs zu einem groÃ�en historischen Drama. Bruch-

stÃ¼ck einer Abhandlung Ã¼ber die Frage: Kann Luther in Ã¤sthetischer Hinsicht dra-

matisch dargestellt werden?: Eurynome. Eine Zeitschrift . . . hg. von Fr. Koch.

Stettin 1806. September.

3) Die Fischer bei Colberg. Schauspiel in 2 A. Musik von Rungenhagen (ge-

druckt? â�� AufgefÃ¼hrt in Berlin 1814 August 81. Vgl. Morgenblatt 1814. Nr. 253,

S. 932).

4) Dramaturgisches Wochenblatt in nÃ¤chster Beziehung auf die KÃ¶niglichen

Schauspiele zu Berlin. Berlin in der Exp. des dramat. Wochenbl. Poststr. 27 [Maurer].

4. Erschien jeden Sonnabend vom 8. Juli 1815 bis 28. Juni 1817. Zwei JahrgÃ¤nge.

Im Ganzen 104 Nrn. Herausgeber waren Konrad Levezow und Franz HÃ¶rn. â�� Vgl.

(Hitzig) Nr. b. S. 151f. â�� Geiger, Berlin 1688-1840. Berlin 1895. 2, 511f.

Eine geplante Fortsetzung u. d. T.: Berlinische dramaturgische BlÃ¤tter. Bei

Doncker und Humblot, ist nicht erschienen. â�� Â§ 289, 6. nach 8) = oben S. 114.

5) Des Epimenides Erwachen. Ein Festspiel von Gttthe. Berlin, bei Duncker

und Humblot. MDCCCXV. XIV S. [Vorwort von K. L(evezow)] u. 66 S. 8. â��

Â§ 243, 67) = Band IV. S. 708. â�� Fortgesetzt von Levezow als

6) Des Epimenides Urtheil. Ein Festspiel in einein Akt, zur Feier des Sieges

bei la Belle Alliance und des Einzuges der VerbÃ¼ndeten in Paris, aufgefÃ¼hrt auf

dem KÃ¶niglichen Operntheater zu Berlin [16. Juli 1815]. Berlin 1815. 46 S. 8.

Musik von B. A. Weber. â�� Vgl. Morgenblatt 1815. Nr. 189. S. 756. â�� Goethe-

Jahrb. 14, 215 Anm.

7) Abschied von der Heimath; oder die HeldengrÃ¤ber bei GroÃ�-Beeren. Schau-

spiel mit Gesang in einem Akt. Zur Feier des am 23sten August 1813 bei Groll-

Beeren erfochtenen Sieges aufgefÃ¼hrt auf dem KÃ¶niglichen Operntheater zu Berlin

[23. August 1815]. Berlin 1815. 8.

8) Die Baukunst, ein Monolog. Dramatisch dargestellt zur Mitfeier des

Berliner KÃ¼nstler-Vereins. Berlin 1816. gr. 8. â�� Wiederh.: 1819. gr. 8.

9) Ratibor und Wanda. Schauspiel in 5 A. (AufgefÃ¼hrt in Berlin 1819

Juni 11. Vgl. Abendzeitung 1819. Nr. 188; Gesellschafter 1819. Nr. 102, wo L.

sein StÃ¼ck selbst bespricht).

10) Innocentia. Trauerspiel in 5 A. (AufgefÃ¼hrt in Berlin 1823 Juni 30.

Vgl. Abendzeitung 1823. Nr. 254).

11) Albrecht DÃ¼rer. Lyrische Dichtung zur GedÃ¤chtnisfeier der KÃ¼nstler in

Berlin den 18. April 1828. In Musik gesetzt von Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Berlin (1828). 4.

12) AuÃ�erdem viele Abhandlungen und Schriften meist archÃ¤ologischen Inhalts.

50. Johann Anglist Apel, geb. am 17. September 1771 in Leipzig als Sohn

des dortigen BÃ¼rgermeisters, studierte von 1789 bis 1789 in seiner Vaterstadt und

in Wittenberg die Rechte, Philosophie und Naturwissenschaften, widmete aber

auch der Musik seine Aufmerksamkeit, promovierte 1795 zum Doctor Juris, liett

sich in Leipzig als Hofgerichts- und Konsistorial-Advokat nieder, wurde 1801

Ratsherr und starb am 9. Angust 1816 in Leipzig. â�� Vgl. oben S. 455 A. Wagner

und Â§ 332, 203 = Band IIP. S. 728 Frdr. Pustkuchen. â�� Apels Sohn, Guido

Theodor A. (1811 bis 1867; vgl. Allg. dtsch. Biogr. l, 500f.) hat sich gleichfalls

als Dichter bekannt gemacht.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 9, 81. 17, 35f. 221, 64.

b. Ernst Ludw. Gerber, Neues historisch-biographisches Lexikon der Ton-

kÃ¼nstler. Leipzig, l, 129. 4, 773.

c. Frau J. C. W. Ã�the-Spazier, Nekrolog: Zeitung fÃ¼r die elegante Welt 1816.

d. Morgenblatt 1816. Nr. 222 (Fouque; vgl. Â§290, 1. 94) I, 169f. =- oben

5. 127). Nr. 274.

e. A. W[endt]: Zeitgenossen. Erste Reihe. 3, 12, 171 bis 182.

f. Ersch und Gruber, EncyclopÃ¤die 1820. 4, 387f. (Heinrotb).

g. Allgem. dtsch. Biogr. 1875. l, 501f. (Heinrich Schmidt).

Briefe von A. an Fouque: Briefe an Fouque". Berlin 1848. S. l f. â�� Vgl.

W. v. Maltzahns Autogr.-Sammlg. 1890. Nr. 381.
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1) BeitrÃ¤ge A.'s in der Aglaia; im Taschenbuch der Liebe u. Freundschaft;

in Kind's Malven |Â§ 331, 76. 8) 4. 7. 8 und dazu unten Nr. 7) i. m. b]; im Journal f.

it-'-M. Frauen; in der Urania und in der Leipz. Allgem. Musik-Zeitg. Bd. 2 bis 12.

2) Rezension von Schillern Jungfrau von Orleans: Jen. Allg. Lit-Ztg. 1802.

Nr. 14 bis 16 (Vgl. Band V. S. 223). Wiedcrgedrnckt: J. W. Braun, Schiller im

Urteile seiner Zeitgenossen. Leipzig und Berlin 1882. 3, 193f. â�� Vgl. Schiller

an Goethe 1802 Jan. 20 und an SchÃ¼tz Jan. 22 = Jonas 6, 332 f. 339 f. â�� AuÃ�erdem

noch andere Rez. in derselben Ztg.

3) Polyidos. TragÃ¶die. Leipzig 1805. gr. 8. â�� Vgl Hall. Lit.-Ztg. 1806. 2, 84 f.

4) Die Akolier. TragÃ¶die. Leipzig 1806. 8. â�� Wiederh.: Dresden 1811. 8.

5)Kallirhog. TragÃ¶die. Leipzig 1806. 85 S. 8. â�� Vjjl. Morgenblatt 1807. Nr. 37.

6) Ennz von Eauffungen. Trauerspiel in 5 Akten Dresden 1809. gr. 8.

7) Cicaden. Berlin 1810. 1811. III. 8. - Zwickau 1827. 12. = F. RaÃ�manns

Deutsche Anthologie. 81. Bdch.

1. Schmutztitel: August Apel's Cicaden. Eine Aebrenlese. 2. Schmutztitel:

August Apel's auserlesene Cicaden. XII, 180 S.

Enth. Gedichte, a: Cicade 1811. b: Simonides. Ballade. 1804. â�� c:

Liebesbitte. 1807. â�� d: Der Flatterer. 1807. â�� e: Sankt Johannes und seine Katze.

Legende. 1805. â�� f: Die ferne Braut. 1804. â�� g: Curtius. Ballade. 1809. â�� h:

Maria. Bucharische Legenden. 1807. 1. Das Loos; 2. Die Erhaltung; 3. Die Ver-

kÃ¼ndigung; 4. Die Geburt; 5. Die Rechtfertigung. â�� i: Das Gottesgericht. Ballade.

1804. â�� k: Moosrose. 1804. â�� 1: Sinfonie. Nach Mozart in Es dur. 1804. â�� m:

Pater Anselmo's peinliche Klage. 1804. â�� Vergl. oben Nr. 1) Malven.

Prosa, n: Das stille Kind. ErzÃ¤hlung. 1806.

8) Agrionien von Apel, F. Laun und Fr. Kind. Hg. Theod. Hell. Taschen-

buch f. das J. 1811. Leipzig. 12.

9) Gespensterbuch. Leipzig, G. J. GÃ¶schen 1810 bis 1812. IV. 8. Mit Frdr.

Laun. â�� Reclams Univ.-Bibl. (1883) Nr. 1791 bis 95. â�� Sieh Â§ 279, 49. 40) =

Bd. V. S. 527. â�� Nr. 14). Auch Brentano bat daraus geschÃ¶pft: Euphorion 3,

796f. (Steig).

10) Der Brautring. Novelle: Fouque"s und Neumanns Musen 1812. Drittes

Quartal, d = oben S. 120.

11) Metrik. Von August Apel. Erster Theil. Zweiter Theil. Leipzig 1814.

1816 in der Weygand'schen Buchhandlung. II. 8. I: XVI, l BL Druckfeier, l Bl.

Inhalt und 540 S. mit l Musikbeilage; II: XLVIII, 692 S. u. l Bl. Druckfeier.â��

Apel starb, als der Druck bis zum 38. Bogen des zweiten Bandes vorgerÃ¼ckt war.

Vgl. die .Nachschrift' 2, XXXVII bis LXVI unterz.: A. W[endt). â�� Neue wohlfeile

[Titel-] Ausgabe. Leipzig, 1834. 8. â�� Gelehrter Streit mit G. Hermann.

12; Wunderbuch. Leipzig, G. J. GÃ¶schen 1815 bis 1817. III. 8. Bd. l und 2

von Apel und Laun; Bd. 3 von Fouque" und Laun. =- Vgl. Â§ 279, 49. 57) = Band V.

S. 527; Â§ 290, 1. 75) = oben S. 125.

13) Zeitlosen [Sammlung von ErzÃ¤hlungen und Gedichten]. Berlin 1817 (d. i.

1816). 8.

14) Der FreischÃ¼tz? Ein Volkssage (aus dem 1. Bande des Gespensterbnches

besonders abgedruckt). Leipzig 1823. 8. â�� Quelle fÃ¼r Kinds Opern-Libretto Â§ 331,

76. 43) = Band III'. S. 608.

15) Das Weltgericht. Oratorium (Komposition von Friedrich Schneider 1819).

â�� FranzÃ¶sische Ã�bersetzung: Strasbourg 1830. 16 S. 8. â�� AufgefÃ¼hrt in Prag

1895 Dezember 21. Vgl. Bohemia 1895. Nr. 353. S. 18.

18) Pustkuchens berÃ¼chtigte ,Wanderjahre' sollen unter Apels Mitwirkung

entstanden sein; doch hat dies wenig Wahrscheinlichkeit fÃ¼r sich. Vgl. Â§ 332, 203

= Band III1. S. 729.

51. Joseph Stephan Ton Menner, geb. am 26. Dezember 1774 in Brunn,

Offiziant beim niederÃ¶sterreichischen Wasserbauamte in Wien.

a. Moravia 1815. Nr. 41 (Czikann).

b. Meusel, Gel. Teutschl. 18, 675.

c. Raflmann, Pantheon 1823. S. 214.

d. Wurzbach 1867. 17, 360>>.



August Apel. Joseph Stephan von Menner. Gustav von Seckendorff. 461

1) Marie, Tochter Karl's des KÃ¼hnen. Ein Original-Schauspiel in fÃ¼nf Auf-

zÃ¼gen. Wien 1805. 8.

2) Asiens Edelster. Ein historisch-romantisches Schauspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen.

Wien 1807. 8. 2 a) sieh unten S. 810.

3) Austria. Ein Prolog auf das Jahr 1815. 4.

52. Gustav Anton Freiherr von Seckendorff,, geh. am 20. November 1775

in Meuselwitz (Altenhurg), studierte seit 1791 in Leipzig, Freiburg und Witten-

herg, ging 1796 nach Amerika und erteilte in Philadelphia Unterricht in der

Musik und Deklamation. Im Jahre 1798 kehrte er nach Deutschland zurÃ¼ck, be-

kleidete verschiedene Stellen in kurhessischen Diensten, wurde 1807 Kammerdirektor

in Hildburghausen, nahm aber schon nach sieben Monaten seinen Abschied mit

dem Titel eines Wirklichen Geheimen Rates und hielt von 1808 bis 1811 unter

dem Namen Patrik Peale an verschiedenen Orten Deutschlands Vorlesungen

Ã¼ber Aesthctik u. a. Im J. 1811 wurde er in GÃ¶ttingen Dr. der Philosophie,

habilitierte sich 1812 an der dortigen UniversitÃ¤t, Ã¼bernahm 1814 eine Professur

der Philosophie und Aesthetik am Braunschweigischen Karolinum, ging 1821 aber-

mals nach Amerika und starb dort im Sommer 1823 zu Alexaudria (Louisiania).

Sein Bruder war Chn. Adolph Frh. von S. (Â§ 334, 684).

a. Meusel, Gel. Teutschl. 15, 437. 20, 400 bis 402.

b. Saalfeld, Geschichte der UniversitÃ¤t GÃ¶ttingen. Hannover 1820. S. 280.

c. N. Nekrolog fÃ¼r 1823. S. 851.

d. Guden S. 214f.

e. Hoffmann v. Fallersleben, Mein Leben, l, 66.

f. Allg. dtscb. Biogr. 1891. 33, 517f. (Franz Brummer).

1) Scenen des hÃ¶chsten Schmerzes. Erstes BÃ¤ndchen. Leipzig lÃ¶Ol. 8.

2) Altenglische Lieder: Aug. Bode's Polychorda. Penig 1804. Jahrg. 2.

3) Otto III. Erster Theil: Der gutgeartete JÃ¼ngling. Ein Trauerspiel in fÃ¼nf

AufzÃ¼gen. Torgau 1805. 8. Zweiter Theil: Der schwankende Mann. Torgau 1805. 8.

4) Schiller's Todtenfeyer. theatralisch fÃ¼r einige Freunde bearbeitet: Wielands

Neuer Tentscher Merkur 1806. Januar S. 38 bis 43.

5) Feuer! Feuer! Posse in l Aufzuge. Hildburghausen 1808. 8.

6) AufsÃ¤tze und Gedichte in der Zeitung f. d. eleg. Welt 1810f. 1813; in

Beckers Erholungen; im Morgenblatt 1811 u. s. w.

7) KriÃ¼k der Kunst. GÃ¶ttingen 1812. 8.

8) Die Grundformen der Toga, fragmentarisch untersucht. GÃ¶ttingen 1812. 8.

9) Aphorismen, als Vorganger eines Versuchs, die Gesetze des Universums

anzuschauen. Berlin 1812. 8. Abdruck aus Fouques und Neumanns Musen 1812.

4. Quartal, c = oben S. 120.

10) Vorlesungen Ã¼ber die bildende Kunst des Alterthums und der neuern

Zeit. Mit BeytrÃ¤gen zur KÃ¼nstlerentwickelung. Aarau 1814. gr. 8.

11) Bey trÃ¤ge zur Philosophie des Herzens. Berlin 1814. 8.

12) Vorlesungen Ã¼ber Deklamation und Mimik. Braunschweig 1815 f. II. 8.

13) Orsina. Tranerspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen, als FolgestÃ¼ck aus Leasings Emilia

Galotti. Braunschweig 1816 (d. i. 1815). 192 S. 8. - Â§ 221, D. 86) =- Band IV.

8. 148.

14) Adelheid von Bergau, oder innere Stimmen. Eine Romanze. Leipzig 1816.

5 Bl., 148 S. 8.

15) GrundzÃ¼ge der philosophischen Politik. Ein Handbuch hei VortrÃ¤gen, von

G. Freiherrn von Seckendorff. Leipzig und Altenburg: F. A. Brockhaus. 1817. 8.

16) LehrsÃ¤tze der Denkwissenschaft. Braunschweig 1819. 8.

17) Vier Gedichte. Den edlen Zwecken des Braunschweiger Frauenvereins

ehrerbietig gewidmet. Braunschweig 1820. 8.

53. Heinrich Schorch, geb. am 12. Juli 1777 in Erfurt als der Sohn des

Rechtsgelehrten Chn. Frdr. Imraan. Seh. (f 1804), Doctor der Rechte, MiteigentÃ¼mer

der Hennings'schen Buchhandlung in Erfurt, 1803 Magister der Philosophie, 1804
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auÃ�erordentlicher, spÃ¤ter ordentlicher Professor der schÃ¶nen Wissenschaften an

der UniversitÃ¤t in Erfurt, UniversitÃ¤tÂ»Bibliothekar, 1817 SekretÃ¤r der Akademie

gemeinnÃ¼tziger Wissenschaften in Erfurt; starb daselbst am 27. Januar 1822.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 10, 620. 11, 680. 15, 369. 20, 256 f.

b. Allgem. Lit.-Ztg. 1822. l, 440.

c. Leipz. Lit.-Ztg. 1822. S. 1723.

1) Harlekins Wiedergeburt. Ein Spiel lustiger Intrigue. Erfurt 1805. 182 S.

8. â�� Gotha, Hennings 1828. 8.

2) Luthers Entscheidung. Dramatisches Gedicht in 4 Acten, nebst Vorwort

und einem Prolog. Weimar 1817. X, 102 S. gr. 8.

3) Erinnerungen an Friedrich den GroBen. Erfurt 1819. gr. 8.

54. Georg Anton Friedrich Ast, geb. am 29. Dezember 1778 in Gotha als

der Sohn eines Hofbediensteten, besuchte das dortige Gymnasium, wo er u. a.

den Unterricht von F. Jacobs genoÃ�, bezog 1798 die UniversitÃ¤t Jena, um Philo-

logie und Theologie zu studieren, gab jedoch letztere schon nach einem halben

Jahre auf und hÃ¶rte statt ihrer Philosophie und Ã�sthetik bei Fichte, Schelling

and F. Schlegel. Im Jahre 1802 promovierte er zum Doktor der Philosophie, hielt

als Privatdozent VortrÃ¤ge Ã¼ber Ã�sthetik und Geschichte der Philosophie, wurde

1805 ord. Professor der Philologie an der UniversitÃ¤t in Landshut, spÃ¤ter in

MÃ¼nchen, 1827 ord. Mitglied der bayerischen Akademie der Wissenschaften und

starb am 31. Oktober 1841 in MÃ¼nchen.

a. Mensel, Gel. Tentschl. 9, 39. 11, 25. 13, 40f. 17, 53f. 221, 75.

b. (Jack) Wichtigste Lebensmomente allerkgl.baierischenCivil- und Militair-

Bedienstigten dieses Jahrhunderts. Augsburg 1819. 8.

c. A. v. Schaden, Gel. MÃ¼nchen im J. 1834. S. 3 f.

d. N. Nekrolog 1841. S. 1021.

e. Allgem. dtsch. Biogr. 1875. l, 626f. (Halm).

f. Conrad Bnrsian, Geschichte der classischen Philologie in Deutschland.

MÃ¼nchen und Leipzig 1883. 335 f.

Briefe von A. an a. Creuzer: oben S. 210. â�� Ã�. Goethe: Goethe-Schiller-

Archiv in Weimar. Vgl. Goethes Werke (W. A.) IV. 17, 324.

1) Sieh Â§ 289, 4. 4) b = oben S. 118.

2) Leukippe. Ein Roman aus dem Griechischen des Achilles Tatios Ã¼ber-

setzt Leipzig bey Fr. Aug. Hecht 1802. VIII. 306 S. und 72 S. Anmerkungen.

Mit GÃ¼ldenapfel. Die Anmerkungen von Ast allein. â�� Vgl. Hayn S. 315.

8) Sophokles Trauerspiele. Uebersetzt von F. Ast Leipzig 1804 8. â�� Â§ 257,

S5. 7) = Band V. S. 258.

Vgl. [Neue] Jen. Allg. Lit-Ztg. 1804. Nr. 256f. (Heinr. VoÃ�); Aste â��Er-

klÃ¤rung und Anzeige" sowie H. Vossens [von Goethe verf.] â��Antwort des Recen-

Â«enten": Intelbl. der J. A. L.-Ztg. Nr. 141. â�� Vgl. Â§ 242, 19) 13 â�� Band IV

S. 697; Goethe an EichstÃ¤dt 1804 November 14 = W. A. IV. 17, 214; Goethe-

Jahrb. 17, 88; H. G. Graf, Goethe und Schiller in Briefen von H. Vo8 d. j.

Leipzig (1896) S. 56 f. 67 f. 143. 147.

4) System der Ennstlehre, oder Lehr- und Handbuch der Aesthetik, zu Vor-

lesungen und zum Privatgebraucbe entworfen. Leipzig 1805. 8.

5) KrÃ¶sus. Ein Trauerspiel (in drey Aufz.). Leipzig 1805. 139 S. 8. â��

Vgl. Neue Allg. dtsch. Bibl. 100, 383. â�� Der FreimÃ¼thige 1805. Nr. 16.

6) Sieh Â§ 283, 3. 24) Bd. 2, St. 2, S. 63 bis 81 = oben S. 23.

7) Gab heraus: 'Zeitschrift fÃ¼r Wissenschaft und Kunst. 1. und 2. Jahrg.

{8 StÃ¼cke). Landshut 1808. 1809. 8. â�� 8. Jahrg. (4 StÃ¼cke). MÃ¼nchen 1810. 8.

8) Vorrede zu: Daphnis und Chloe. Aus dem Griechischen des Longus Ã¼ber-

setzt durch Job. Geo. Krabinger. Landshut 1809. 8.

9) Grundlinien der Aesthetik. Landshut 1818. 8.

10) AuÃ�erdem LehrbÃ¼cher und philologische Arbeiten, darunter: z: Platons

Leben und Schriften. Leipzig 1816. 8. â�� y: Platonis qnae extant opera. Lipgiae

1819 bis 1832. XL 8. Ausgabe mit lateinischer Uebersetzung und Kommentaren. â��

z: Lezicon Platonicum. Lipsiae 1835 bis 1838. III. 8.
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55. Johann Heinrich Richter, geb. am 18. April 1778 in LeobschÃ¼tz

(Schlesien), besuchte das dortige von Franziskanern geleitete Gymnasium, studierte

dann an der Leopoldina in Breslau und muÃ�te als Schreiber dienen. Eine Unter-

stÃ¼tzung ermÃ¶glichte es ihm, 1798 nach Frankfurt a. 0. zu gehen, um sich dort

dem Rechtsstudium zu widmen. Er praktizierte hierauf eine Zeit lang bei der

Oberamtsregierung in Brieg, war spÃ¤ter in LeobschÃ¼tz als Notar, weiterhin als

Stadtsyndikus, zuletzt als BÃ¼rgermeister thÃ¤tig, trat 1836 in den Ruhestand und

starb am 16. November 1846.

N. Nekrolog 24, 749. â�� Nowack 6, 113 f.

1) Virginia. TragÃ¶die in 4 Acten von J. R. Breslau o. J. 133 S. 8. Ohne Vfn.

2) Beitrage in Wunsters ZeitblÃ¼ten 1814. 1815.

56. Samuel Gottlieb Laube, geb. 1781 in Thorn, um 1817 PrÃ¤sident des

Handels-Tribunals und Notar in Lissa, Landgerichtsrat in Fraustadt (Posen), um

1833 Ober-Appellationsrat in Posen; starb als Geh. Ober-Tribunalrat in Berlin am

23. Juli 1835.

a. Mensel, Gel. Teutschl. 14, 404 (hier auch unter Friedrich Laube). 18, 485 f.

23, 364.

b. N. Nekrolog 13, 1257.

1) Cupido ein poetisches Taschenbuch, auf 1804 hg. von I. Meier und

S. G. Laube. Penig kl. 8. Vgl. Band VIII. 8. 61, Nr. 67.

2) Ariodante. Eine TragÃ¶die in fÃ¼nf AufzÃ¼gen. Posen und Leipzig, bei Job.

Fr. KÃ¼hn. 1805. 122 S. 8. und l Musikbeilage. â�� Wiederh.: Posen 1809. 8.

3) Beitrage in Giesebrechts Mnemosyne (Â§ 289, 6. 2) und in der Zeitung f.

d. eleg. Welt 1817 f.

4) Auswahl aus Petrarca's GesÃ¤ngen, als Probe einer vollstÃ¤ndigen Ueber-

setzung des Dichters. Glogau 1808. 8.

5) Ariost's Liebeskapitel [Capitoli amorosi] metrisch Ã¼bersetzt von S. G.

Laube. Glogau, GÃ¼nter 1824. 8.

57. Joseph Passy, geb. am 4. September 1786 in Wien als Sohn des Seiden-

hÃ¤ndlers Johann Georg P., war zuerst im GeschÃ¤fte seines Vaters thÃ¤tig, widmete

â�¢ich aber spÃ¤ter dem Theater und trat in Prag als Schauspieler auf. Da er als

solcher keinen Erfolg hatte, kehrte er nach Wien zurÃ¼ck und nahm die Stelle

eines Kanzlisten beim BÃ¼cher-Revisionsamte an. Er erlag einem Lungenleiden am

31. August 1820. â�� Seine BrÃ¼der waren Anton (Â§ 833, 299; Â§ 336. 1038), Georg

(Hgbr. der .Oelzweige,) und Johann Nepomuk P. (Band III1. S. 774, 299).

a. Mensel, Gel. Teutschl. 15, 11. 19, 69.

b. Moriz Kornfeld, Ein BlÃ¼mchen auf Joseph Passy's Grab: Graffers Con-

versationsblatt 1820. 3, 1035.

c. Wurzbach 1870. 21, 332 f.

1) Thebas eine TragÃ¶die mit dem Chor in fÃ¼nf Akten. Auf Kosten des Ver-

fassers. Wien und Triest 1805 in der Geis[t]inger'schen Buchhandlung (Penig,

gedr. bey F. Dienemann u. Comp.). 171 S. 8.

2) Halem, ein Fragment aus einem noch ungedruckten Werke, Dramatische

Skizzen, enthaltend: T. Manlins Torquatus (vergl. Nr. 10), Ephilin, Sani und

David, Halem, das befreyte Jerusalem und Euripides. Von Joseph Passy, Ver-

fasser der Thebas: Tbeaterzeitung 1806. S. 140.

3) Gedichte im Musenalmanach fÃ¼r 1808.

4) Die Verschreibung. Lustspiel in l Aufzuge (AufgefÃ¼hrt in Wien, Burg-

theater 1810 Juni 27. Vgl. Sammler 1810. Nr. 78; in Berlin 1810 September 28).

5) Die Riesenschlacht [Ein Gedicht, darin: dramatisch-rhapsodische Dar-

stellung des Titanenkampfes]. Ein Taschenbuch fÃ¼r das Jahr 1811. Wien und

Triest. 86 8. 16.

6) Scenen aus dem Schauspiel Die Rache des Vaters: Castellis Thalia 1811 Jul.

7) Gedichte im Sammler. Wien 1811 und im Morgenblatt 1812.

8) Gedichte in Caatellis Selam 1813.

9) BÃ¼hnenbearbeitung von Romeo und Julie (AufgefÃ¼hrt in Prag 1813 De-

zember 2. Vgl. Sammler 1814. Nr. 2).
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10) Titus Manlius Torquatns. Eine TragÃ¶die. Wien 1816. 94 S. 8. â��

Kayser, Schauspiele S. 72Â» fÃ¼hrt 2 Ausgaben vom J. 1816 auf: Wien. Schaumburg

u. Comp. und (lat. Druck) Wien, Wallishausser. â�� Vergl. Nr. 2).

11) Taschenbuch des Scherzes und der Satyre fÃ¼r das Jahr 1819. Prag und

Wien 1818. 12.

58. Karl B. Feyerabend (auch Feierabend), geb. in Danzig, war einige

Jahre Hauslehrer in Livland, sodann Adjutant eines russischen Generals und

spÃ¤ter dritter Lehrer an der Oberpfarrschule zu St. Marien in Danzig.

Meusel, Gel. Teutschl. 13, 366. 17, 555 f. 22H, 127f.

Recke-Napiersky l, 557 f. 2, 606. Beise l, 184.

1) Sieh Â§ 231, 36 =- Band IV. 8. 369.

2) Kosmopolitische Wanderungen durch PreuÃ�en, Kurland, Livland, Litthauen,

Vollhynien, Podolien, Gallizicn und Schlesien, in den Jahren 1795â��1798. In

Briefen an einen Freund. Germanien (Danzig) 1798 bis 1803. IV. 8.

3) Aufopferung. Ein Schauspiel in 5 AufzÃ¼gen. Nach Lafontaine frey be-

arbeitet. Danzig 1806. 8 Ging spÃ¤ter in den Verlag von Kummer in Leipzig Ã¼ber.

4) AuÃ�erdem historische Werke.

59. Karl August de la Motte, Intendant des Theaters in MÃ¼nchen um 1820.

Meusel, Gel. Teutschl. 18, 739.

Schauspiele. Mannheim, Schwan und GÃ¶tz 1806. 8. Enth. a: Der beste

Wucher. Ein Schauspiel in 3 AufzÃ¼gen. â�� b: Ida MÃ¼nster. Ein Trauerspiel in

5 AufzÃ¼gen. FÃ¼r die Weimar. BÃ¼hne bearb. von Vulpius 1810. Vgl. Seufferts

Vjschr. 3, 479. â�� Beide StÃ¼cke auch einzeln a. Mannheim und Heidelberg. 91 S.

â�� b. ebenda. 134 S. erschienen.

60. Johann Hlnrlch Decker d. Ã¤,, geb. am 11. MÃ¤rz 1740 in Hamburg,

war Makler dort und starb am 21. MÃ¤rz 1837 in seiner Vaterstadt.

Meusel, Gel. Teutschl. 13, 263.

SchrÃ¶der 2, 17.

Zwey Nachspiele, enthaltend 1) die Brandschatzung, oder das Wiederfinden

der Tochter; 2) der Versuch, oder Eitelkeit und HerzensgÃ¼te. Hamburg 1806. 8.

61. Franz Ignatz Uolbeln Edler von Holbeinsberg, geb. am 27. August

1779 in Zizzersdorf bei Wien, wurde, frÃ¼h verwaist, von seinem GroÃ�vater, dem

Hofrat und Lotto-Direktor Joseph von H. erzogen, der ihn ins Kloster Lilienfeld

zur Ausbildung schickte. Nach dreijÃ¤hrigem Aufenthalte daselbst machte er eine

Reise nach Italien und wurde dann beim Lottoamte in Lemberg angestellt. Bald

jedoch verlieÃ� er diese Stelle, fÃ¼hrte unter dem Namen Fontano ein abenteuerliches

Leben als Musiker, Schauspieler, SÃ¤nger und Dichter und lieÃ� sich, nach seiner Ver-

mÃ¤hlung mit der GrÃ¤fin Lichtenau, in Breslau nieder. Als die Ehe nach fÃ¼nfjÃ¤hrigem

BestÃ¤nde wieder gelÃ¶st wurde, nahm er das alte Leben auf, war eine Zeit lang als

Theaterdichter am Theater an der Wien thÃ¤tig, trat dann in Regensburg und

anderen StÃ¤dten als Schauspieler auf, leitete nacheinander die BÃ¼hnen in Bamberg

(mit E. Tb. W. Hoffmann als Musikdirektor) und Karlsruhe, ging 1816 als Regisseur

nach Hannover, 1819 zunÃ¤chst als Regisseur, von 1820 an als Mitunternehmer und

Leiter des stÃ¤ndischen Theaters nach Prag, 1825 als Direktor des Hoftheaters nach

Hannover und wirkte hier bis 1841 in erfolgreichster Weise. In demselben Jahre

folgte er einem Rufe ans Wiener Hofburgtheater, neben welchem er seit 1848

auch die Administration des Operntheaters fÃ¼hrte. Er starb, nominell auch noch

unter Laube bis 1853 in seinen Stellungen belassen, am 5. September 1855.

,H.s administrativer Gebahrung haben auch seine Feinde Gerechtigkeit

widerfahren lassen mÃ¼ssen; die Schaffung der Autoren-Tantieme ist sein grÃ¶Ã�tes

Verdienst aber auch als Dramatiker ist er keiner der schlechtesten von den

schreibfertigen Theaterpraktikern, wenigstens lÃ¤Ã�t sich seinen Lustspielen Situa-

tionskomik nicht absprechen', (v. Weilen).

a. Meusel, Gel. Teutschl. 14, 174. 18, 201. 22H 823 f.

b. Sieh unten nach Nr. 21).

c Sieh unten Nr. 20) 8. 7 bis 79.

d. Gartenlaube 1859. S. 27; 1869. S. 732.

e. Wurzbach 1863. 9, 220 bis 224 (S. 223 f. weitere Litteraturangaben).
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f. Heinr. Laube, Das Burgtheater. Leipzig 1868. 8. 142f.

. Herrn. Mfiller, Chronik des KÃ¶niglichen Hoftheaters in Hannover.

Hannover 1876. 8.

i. Edu. Wlassack, Chronik des k.k. Hof-Burgtheaters. Wien 1876. S. 207f.

i. A. E. Brachvogel, Geschichte des kgl. Theaters in Berlin. Berlin 1877

bis 78. II. 8.

k. Allgem. dtsch. Biogr. 1880. 12, 725 bis 727 (Jos. KÃ¼rschner).

1. Osk. Teuber, Geschichte des Prager Theaters. Prag 1888. 3, 85 bis 131.

m. Das Wiener Burgtheater und das deutsche Drama. Beitrag zur Geschichte

der dramatischen Produktion 1814 bis 1867. Nach ungedruckten Quellen: Deutsche

Dichtung 1888. 3, 267 f. 297 f.

n. L. Speidel, Holbein und Laube. Ein Beitrag zu den Krisen des Burg-

theaters: Neue Freie Presse. Wien 1888. Morgenbl. Nr. 8680 f.

o. F. Leist, Geschichte des Theaters in Bamberg bis zum Jahre 1862: 55. Be-

richt Ã¼. Bestand u. Wirken des Historischen Vereins zu Bamberg f. d. J. 1893.

Bamberg 1893. S. 141 f.

Briefe von H. an Â«. ?: W. v. Maltzahns Autogr.-Sammlung 1890. Nr. 420.

668. â�� Ã�. (an u. von) Eckardt-Koch: Sieh unten Nr. 12) a. â�� y. Leop. Feldmann:

Wiener Extrablatt 1895. Nr. 102.

1) Fridplin. Ein Schauspiel in 5 AufzÃ¼gen nach Schillers Gedicht Der Gang

nach dem Eisenhammer. FÃ¼r die k. auch k. k. Hoftheater. Wien, 1806. J. B.

Wallishausser. 94 S. n. l Bl. 8. â�� Wien 1808. Wallishausser. 88 S. 8. â�� Berlin

1808. 8. â�� Nr. 5) a. â�� Wien 1812. 98 S. 8. â�� Vgl. Nr. 5) b. â�� Â§ 254. 4) 17 m

-= Band V. S. 207. â�� v. Biedermann, Goethes GesprÃ¤che 10, 56.

AufgefÃ¼hrt in Wien, Burgtheater 1806 Januar 14. â�� Vgl. Goethe-Jahrb. 1889.

10, 80. â�� Sieh auch unten S. 810.

Ã�bersetzungen. HollÃ¤ndisch: Amsterdam 1810. â�� Illyrisch von Ignatz

Alois Berlid: Izbor igrokazah ilirskoga kazalista. Svezak VI. U Zagrebu [Agram]

1841. 2 Bl. u. 96 S. 8. â�� Tschechisch: Frydoljn, aneb: Cesta do.zeleznych huti.

RytjfskÃ¤ cinohra w peti gednÃ¤njch, zcesstenÃ¤odJanaNep.Stiepanka[8tepÃ¤nek] . . W

Praze 1812. 0. Verl. u. Dr. 86 S. u. l Bl. 8. Auch in: Diwadlo. Prag 1820.

1. Theil.

2) Minna, KÃ¶nigin der Amazonen. Ein dramatisches Gedicht in drey Auf-

zngen. Als Melodram aufgefÃ¼hrt im groÃ�en Schauspielhause a. d. Wien mit der

dafÃ¼r comppnirten Music des H. Gyrowetz, Kapellmeister der k. auch k. k. Hof-

theater. Wien mit v. SchÃ¶n fei dschen Schriften (1806). 8. - Sieh Nr. 5) f.

3) Der Tyrann von Syracus. Dramatisches Gedicht in 6 A. Nach SchillerÂ«

BÃ¼rgschaft (AufgefÃ¼hrt: Wien, Burgtheater 1806 September 13; Prag 1807. Vgl.

Teuber 2, 388).

4) Ida. Schauspiel in 4 A. mit Gesang. (Musik von Gyrowetz). Wien, 1807.

Wallishausser. 37 S. 8.

5) Theater. Rudolstadt 1811. 1812. II. 8.

Enth. I. 1811. a: Fridolin Nr. 1) â�� b: Der Brautschmuck. Original-Schau-

spiel in 5 AufzÃ¼gen, als Fortsetzung des Fridolin., Auch: Deutsche SchaubÃ¼hne.

Augsburg 1812. Bd. 7; Tschechisch von J. N. StepÃ¤nek (hs.). Vgl. Jungmann,

Historie 1849. S. 411Â», 12. â�� c: Der Verstorbene. Ein romantisches GemÃ¤hide in

3 AufzÃ¼gen. Nach dem FranzÃ¶sischen. Auch: Deutsche SchaubÃ¼hne. Bd. 8. â��

d: Der Verrather. Lustspiel in l Akt. Auch: Wien 1813. Wallishausser. 86 S. 8.;

2. Auflage. Wien 1845. Wallishansser. gr. 8.; Vgl. Nr. 18). AufgefÃ¼hrt in, Wien,

Burgtheater 1810 Oktober 19 (56 mal gegeben); Tschechisch von Job. Nep. StepÃ¤-

nek. Prag 1840. 27 S 8.

u. 1812. e: Leonidas. Dramatisches Gedicht in 5 AufzÃ¼gen. â�� f: Mirina

Nr. 2). â�� g: Die beiden Blinden. Oper in 3 AufzÃ¼gen. (Musik von Gyrowetz).

â�� h: Das Wiedersehen. Ein landliches GemÃ¤lde in l Aufzuge; AufgefÃ¼hrt in

Prag 1808. Vgl. Teuber 2, 389.

SÃ¤mtliche StÃ¼cke auch einzeln.

6) Deutscher Sinn. Festspiel fÃ¼r Karlsruhe zum 18. October 1813. Vgl.

Nr. 12) d'.

7) Der Vorsatz. Lustspiel in Einem Aufl.: Almanach fÃ¼r PrivatbÃ¼hnen.

3. Bdch. a. d. J. 1819. Hg. von A. MÃ¼llner. Leipzig. S. 383/420. - Sieh Nr. 12) c.

Ooedeke, Grnndrisz. VI. t. Aufl. â�¢ 30
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8) Neuestes Theater. Pesth, Hartlebens Verlag. 1820 bis 1823. V. 8.

Enth. I. 1820: Das Turnier zu Kronstein oder die drey Wahrzeichen. Ein

romantisches RitterschauspieL in fÃ¼nf Akten. 106 S. â�� Ein romantisches Ritter-

Lustspiel in fÃ¼nf Abtheilungen. Zweyte unverÃ¤nderte Auflage. Pesth, Hart-

lebens Verlag. 1835. 106 S. 8.

AufgefÃ¼hrt in Wien,tBurgtheater 1820 Juni 15. Vgl.Costenoble, TagebÃ¼cher 1,71 f.

Tschechisch von StepÃ¤nek. (hs.). Vgl. Jungmann S. 411.

II. 1822: Das KÃ¤thchen von Heilbronn. Grofies romantisches Ritterachauspiel

in fÃ¼nf AufzÃ¼gen. Nebst einem Vorspiele (in einem Anfzuge), genannt: Das heim-

liche Gericht. Nach Heinrich von Kleist. FÃ¼r die BÃ¼hne bearbeitet. â�� 2. Auf-

lage. Pesth 1833. 8. â�� [Auf dem Umschlage: Dritte Auflage]. Pest, 1860. Ver-

lag von C. A. Hartleben. 88 S. 8. â�� Vgl. Abendzeitung 1819. Nr. 299 f. (K. A.

BÃ¶ttiger); Tieck, Dramat Bl. I, 116f. â�� Â§ 288, 1. 6) = oben S. 102.

AufgefÃ¼hrt in Wien, Burgtheater 1813 Oktober 9.

Tschechisch von Wenzel Filipek (ha.). Vgl. Jungmann S. 416, 700.

III. 1822: Liebe kann alles, oder die bezÃ¤hmte Widerspenstige. Lustspiel in

4 Abtheilungen frei nach Shakespeare und Schink [Â§ 230, 18. 15) ==â�¢ Band IV.

S. 350]. 68 S. â�� Lustspiel nach F. v. Holbein frei bearbeitet von C. F. Witt-

mann. Leipzig (1886). 16. â�� Reclams Univ.-Bibl. Nr. 2135.

IV. 1822: Das Alpen-RÃ¶slein, das Patent und der Shawl. Schauspiel in

3 Abtheilungen nach einer ErzÃ¤hlung Claurens. 96 S. â�� AufgefÃ¼hrt in Wien,

Burgtheater 1820 Dezember 29. Vgl. Costenoble, TagebÃ¼cher l, 109.

V. 1823: Der Wunderachrank. Original-Lustspiel in vier AufzÃ¼gen. 118 S.

u. l Bl. - AufgefÃ¼hrt in Wien, Burgtheater 1822 Mai 28. Vgl. Coatenoble, Tage-

bÃ¼cher l, 186. â�� Band Hl'. 8.969 Z.3. - Tieck, Krit.Schriften. Leipzig 1852. 4,22f.

9) Die Wittwe und der Wittwer . . Lustspiel in l A. Frei nach Geliert:

Almanach dramatischer Spiele f. 1822. Jahrg. 20. S. 257/98. â�� AufgefÃ¼hrt am Burg-

theater 1821 Juni 7. Vgl. Costenoble, TagebÃ¼cher l, 127.

Tschechisch von Magd. Dobrom. Rettig: Kwety ceske (Zeitschr.). Prag

1838. S. 56.

10) Die WaffenbrÃ¼der. GemÃ¤lde der Vorzeit in 5 Abtheilungen. Nach H.

von Eleist's: Familie Schroffenatein, frei fÃ¼r die BÃ¼hne bearbeitet. Wien 1824.

Wallishausser. 147 S. gr. 8. â�� Vgl. Abendzeitung 1823. Nr. 284. â�� AufgefÃ¼hrt

am Burgtheater 1823 September 12. â�� Â§ 288, 1. 1) = oben S. 100.

11) Stadt und Land. Original-Lustspiel in 3 A. mit l Vorspiel genannt: das

Wiedersehen. Wien 1826. 8.

12) Dilettanten-BÃ¼hne fÃ¼r 1826. Erster Jahrgang. Wien 1826. Wallis-

hausser. XXVIII, 174 S. 12.

Enth. a: Correspondenz zwischen dem Verfasser und dem Regisseur Eckard-

Koch. â�� b: Volkes-Stimme. Prolog, zur Feier des allerhÃ¶chsten Geburtsfestea Sr.

MajestÃ¤t des Kaisers, im Charakter eines LandmÃ¤dchens gesprochen. â�� c: Der

Vorsatz. Original-Lustspiel in l Aufzug. Sieh Nr. 7). â�� d: Die Nachschrift Lust-

spiel in l Aufzug. Frei nach Heigel's Lustspiel: ,Der PerÃ¼ckenstock' [Â§334,522.

1) l = Band IH1. S. 870] bearbeitet. â�� e: Geniren Sie sich nicht. Original-

Lustspiel in l Aufzug. â�� f: Das Preisgedicht. Locales Lustspiel in l Anfzng. â��

g: Commentar.

In der Vorrede wird ein zweiter nie erschienener Band angekÃ¼ndigt, der

enthalten soll: a': FrauenwÃ¼rde. Festspiel. â�� b': Die Harfe. Schauspiel in l A.

â�� tf: Die Duenna. Lustspiel in l A. â�� d': Die verborgene HÃ¼tte. Gelegenheits-

stÃ¼ck zum 18. Oktober [identisch mit Nr. 6)?].

13) Maria Petenbeck. Historisch-romantisches Drama in 5 AufzÃ¼gen frei

nach BruckbrÃ¤ns ErzÃ¤hlung. (Als Manuscript gedruckt). Hannover 1833. gr. 4.

14) Der DoppelgÃ¤nger. Lustspiel in 4 AufzÃ¼gen nach Adolph von Schadens

ErzÃ¤hlung [Â§ 331, 65. 39) 9 = Band III1. S. 594] frei fÃ¼r die BÃ¼hne bearbeitet. (Als

Manuscript gedruckt). Hannover 1833. gr. 4. â�� Wien 1843. Wallishausser. gr. 8.

AufgefÃ¼hrt in Wien, Bnrgtheater 1832 August 27. Vgl. Costenoble, Tage-

bÃ¼cher 2, 122.

Tschechisch von Wenzel Filipek (hs.). Vgl. Jungmann S. 416Â».

15) Die erlogene LÃ¼ge. Original-Lustspiel in 4 AufzÃ¼gen. (Als Mannscript

gedruckt). Hannover 1839. gr. 8.
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16) Der Jugendfreund. Lustspiel in 3 AufzÃ¼gen von Angelot und Comberouse.

Frei nach dem FranzÃ¶sischen bearbeitet von Franz von Holbein. Als Manuscript

gedruckt. Hannover 1839. gr. 8.

17) Die verhÃ¤ngnisvolle Wette. Drama in fÃ¼nf AufzÃ¼gen. Nach dem FranzÃ¶-

sischen des A. Dumas von Franz von Holbein. (Als Manuscript gedruckt).

Hannover 1839. gr. 8.

18) Die VerrÃ¤therin. Original-Lustspiel in einem Aufzag, als SeitenstÃ¼ck

des Original-Lustspiels: ,Der VerrÃ¤ther' [Nr. 5) d]. Hannover 1840. gr. 8.

19) Die Schlittenfahrt oder der Herr vom Hause. Original-Lustspiel von

Franz von Holbein: Taschenbuch dramatischer Originalien. Hg. von Dr. Franck.

Neue Folge. 1. Jahrgang. Leipzig 1842. (Mit H.s Bildnis).

20) Deutsches BÃ¼hnenwesen. Ein Handbuch fÃ¼r Alle, welche auf irgend

eine Weise mit dem Theater in Beziehung stehen. Erster [einz.] Theil. Wien

1858, C. Gerold u. Sohn. 188 S. 8.

21) ,Uebereilung und Argwohn* und zahlreiche andere ungedr. StÃ¼cke.

Die .Apologie der GrÃ¤fin von Lichtenau' (Leipzig und Gera 1808. II. 12), die

Ã¶fters Holbein zugeschrieben wird, stammt nicht von ihm; er wird selbst darin

angegriffen. Nach Mensel 15, 413 ist Stil, Einkleidung und Redaktion von J.

G. Schummel (Â§ 224, 25), dem die GrÃ¤fin die Materialien dazu lieferte.

62. Karl Adolph Eckhardt lebte 1807 als Advokat zu Eschwege in Hessen.

Meusel, Gel. Teutschl. 13, 308.

Stolz und Edelmuth. Schauspiel in drey AufzÃ¼gen. Rudolstadt 1807. 104 S. 8.

63. Leopold Freiherr von Hahn, k. k. pensionierter Hauptmann. â�� Meusel,

Gel. Tentschl. 14, 22.

1) Baron Weydenthal, oder die Laune des Schicksals. Ein Lustspiel in fÃ¼nf

Akten. Linz 1807. 108 S. 8.

2) Allegorische Gedichte. Wien 1807. II. 8.

64. Leopold Graf Tan der Xntli, k. k. wirklicher Ã¶sterreichischer KÃ¤mmerer

und HofsekretÃ¤r in Wien.

Meusel, Gel. Teutschl. 14, 642.

Gonzalvo von Eordova, oder die Eroberung von Granada. Ein historisches

Schauspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen. Wien 1807. 8. Sieh Â§ 295, H. B, 4. 7).

65. Thomas Ried, geb. am 15. November 1773 in Hohenburg (Oberpfalz),

studierte in Regensburg, wurde 1798 zum Priester geweiht, 1799 Hilfspriester in

Sallach bei GeiselhÃ¶ring, 1801 (bis 1823) Kanzleiinspektor und zugleich SekretÃ¤r

des Konsistoriums in Regensburg, nebstdem 1822 Vikar im Regensburger Dom-

kapitel, 1826 Kanonikus; starb am SchlagfluÃ� am 14. Januar 1827.

a. Waitzenegger 1820. 2, 158 f.

b. Meusel, Gel. Teutschl. 19, 350 f.

c. Allgem. dtsch. Biogr. 1889. 28, 513f. (v. Oefele).

Rieds Briefwechsel (er stand auch mit Docen in Korrespondenz) hat Will in

Regensburg zur VerÃ¶ffentlichung bearbeitet. Vgl. Nr. c. S. 514.

1) Geschichte undDenkmÃ¤lerder Ã¤ltesten undneuernteutschen Dichtkunst. 1803.

21 Sammlung vaterlÃ¤ndischer TheaterstÃ¼cke. 1807. V. 8. Nach Nr. c. konnte

weder in Regensburg noch in MÃ¼nchen ein Exemplar aufgetrieben werden; v. Oefele

vermutet, die Sammlung sei unterdrÃ¼ckt worden.

8) AuÃ�erdem historische u. a. Schriften.

66. Aegyd Josef Karl Freiherr von Fahnenberg, geb. am 9. Oktober

1749 zu Mons im Hennegau, studierte, nachdem er seine Vorbildung auf dem

Gymnasium zu Wetzlar erhalten, in WÃ¼rzburg und Heidelberg die Rechte, trat

1773 in k. Ã¶sterreichische Dienste, wurde 1782 beim Reichskammergerichte in

Wetzlar verwendet, 1795 kais. Direktorial-Gesandte in Regensburg, trat 1806 in

den Ruhestand, siedelte nach Wien Ã¼ber und starb dort am 8. Juni 1827.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 2, 286. 9, 328f. 11, 213. 13, 861. 17, 548.

22U, 106.

30*
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b. (Gr&ffer and Czikann) Oestreich. National-Encyklopadie. Wien 1835. 2, 99.

6, 434.

c. Wurzbach 1858. 4, 133.

d. Armin an Brentano 1802 Jan. 22: Steig, Arnim und Brentano. 1894. S. 28.

Clara von Bernkastell, oder die Befreyung der Stadt Freybnrg von der

PlÃ¼nderung. Ein historisches Schauspiel in 5 AufzÃ¼gen, o. 0. (Regensburg) 1807.

8. Als Manuskript fÃ¼r F.s Familie gedruckt.

67. Karl Edler von Pnttlitz, geb. um 1775 zu Marienburg in WestpreuÃ�en,

war preuÃ�ischer Regierungsrat zu Plock in Neu-OstprenBen, ging 1809 nach Wien,

wurde nach dem Frieden Regierungsrat in Cleve und 1820 Oberlandesgerichtsrat

in Munster. Hier starb er am 1. Juli 1822.

a. Mensel, Gel. Tentschl. 15, 86. 19, 218 f.

b. Der Gesellschafter 1823. Nr. 54. S. 260.

c. Ernst RaBmann, Nachrichten. MÃ¼nster 1866. S. 257.

1) Zoraide. Dramatisches Gedicht in fÃ¼nf AurzÃ¼gen. Berlin 1807. 8.

2) Ueber Vaterlandsliebe und Verfassungswerth, von fps.) Theudobach.

Berlin 1816 (d. i. 1815). 8.

3) Klagelieder und Briefe unberÃ¼hmter Personen Ã¼ber GegenstÃ¤nde der Zeit

vom bekannten Satyrikus. Hamm 1817. 8. Ohne Vfnamen.

4) Eunomia. Eine Quartalschrift zur geselligen Unterhaltung. Hamm 1820.

Vier Hefte. 8.

5) Der Rabe. Tragisches Zauberspiel. Frei nach Carlo Gozzi bearbeitet

von K. Edlem von Puttlitz. MÃ¼nster 1822. 8.

68. Bernbard Gottlieb Wetterstrand, geb. am 9. (20. n. St) Januar 1777

in Reval, besuchte die dortige Ritter- und Domschule, studierte 1795 bis 1798 in

Jena Theologie, war dann mehrere Jahre Hofmeister in Esthland, promovierte

1803 in Jena, bereiste fÃ¼nf Jahre lang Deutschland, Frankreich, Italien und die

Schweiz, kehrte 1809 nach Reval zurÃ¼ck, errichtete hier eine Privatschule fÃ¼r

Knaben und leitete diese bis an seinen Tod, der am 20. September (2. Oktober

n. St.) 1843 erfolgte.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 16, 207. 21, 526.

b. Recke-Napiersky 4, 492. 627. Beise 2, 273.

c. N. Nekrolog 21, 849.

d. (Augsb.) Allg. Ztg. 1885. Beil. Nr. 189. S. 2778.

1) Der TÃ¶chter Hochzeit. Ein Lustspiel in fÃ¼nf Akten. Jena 1807. XVI,

176 S. 8.

2) Graf Eugenius. Ein Schauspiel in fÃ¼nf AnfzÃ¼gen. Jena 1807. 157 S. 8.

3) Liederbuch der Freunde des Gesanges in Reval, herausgegeben. Reval

(1821). 228 S. 8. â�� Wiederh.: 1839. 8.

4) Die Macht der Zeit. Ein Lustspiel in l Act: Almanach dramat Spiele f.

1822. Jahrg. 20, S. 299 bis 326. Ist Ã�bersetzung von Le Grands Le triomphe du temps

passe". Vgl. Kochs Zsch. f. vgl. Lg. 1897. N. F. 11, 460f. (Emil Homer).

69. Heinrich Wil heim Loest, geb. am 2. MÃ¤rz 1778 in Berlin, wurde auf

dortigen Schulen vorgebildet und studierte seit 1797 an der UniversitÃ¤t in Frank-

furt a. 0. die Rechte. Im Jahre 1799 trat er als Auskultator beim Stadtgerichte,

1801 als Referendar beim Kammergerichte zu Berlin in Dienst und war von 1802

bis 1806 Justizrat in Warschau. Als die Franzosen die Stadt besetzten, ging er im

Auftrage eines Handelshauses 1807 nach Paris und nach seiner RÃ¼ckkehr in

Angelegenheiten des Johanniterordens bis Mai 1809 nach Sonnenberg. Im Herbste

desselben Jahres kam er als Kriminalrichter am Stadtgerichte nach Berlin, 1810 als

Oberlandesgerichts-Assessor nach Stettin, wurde 1811 Rat am Handelsgerichte, 1813

Adjutant des Generalmajors von Trenk in Berlin, nahm an den Schlachten bei Denne-

witz und Leipzig und an der Belagerung Wittenbergs teil, wurdenoch 1813 Gouverne-

ments-Kriegskommissar fÃ¼r die Provinzen zwischen Weser und Rhein, 1814 Ober-

Kriegskommissar des Reserveanneekorps und 1815 des Armeekorps der norddeutschen

Bundestruppen. Nach dem Frieden zum Intendantnrrat in MÃ¼nster ernannt, war er

seit 1817 auch Lehrer der Geschichte und deutschen Sprache an der dortigen
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Brigadeschule, .schloÃ� Freundschaft mit Karl Immermann und Ã¼bte auf ihn groÃ�en

KuifluÃ�. Im Jahre 1826 wurde er zu Mainz Referendar in Verwaltungsangelegen-

heiten den Heeres, 1835 Geh. Kriegsrat in Bertin, trat 1842 in den Runestand und

starb infolge eines Falles am 2. Juni 1848 in Berlin.

a. RaÃ�mann, MÃ¼nsterlÃ¤nd. Schriftsteller-Lei. 2, 69. 3, 57. 4, 138. â�� b. Meusel,

Gel. Teutschl. 18, 572. 21, 350. 23, 453. â�� c. W. Koner, Gel. Berlin. 1846. S. 220. â��

d. N. Nekrolog 26, 425 bis 427. â�� e. Ernst RaÃ�mann, Nachrichten 1866. S. 201 f.

1) Anakreon. Melodrama. Musik von Ebell. (AufgefÃ¼hrt in Breslau 1807).

Ungedruckt.

2) Gedichte in der Zeitg. f. d. eleg. Welt 1808, im Frauentaachenbnch 1815

und in Rousseaus Westdeutschem Musenalmanach auf 1823 (u. d. N. Traug. Walter.

Vgl. Â§ 315, II. 257 c= Band VIII. S. 109f.).

3) Die Alpenhirten. Singspiel. Komposition von Wollanck. 1811. (Aufge-

fÃ¼hrt in Berlin 1811 Februar 19 p. Ungedruckt.

4) Ciorinde, eine TragÃ¶die in fÃ¼nf Akten von Heinrich Loest. Berlin 1811, in

der Realschulbuchhandlung. 8. â�� Auch: Deutsche SchaubÃ¼hne. Augsburg. Bd. 10.

Vgl. F. H. Kfoelle]: Fouques und Neumanns Musen 1812. 1,4, 193 bis 197.

5) Jahrbachlein Deutscher Gedichte auf 1815 von Heinrich LÃ¶st. . . Stettin

1815. 4 Bl., 279 S. 8. â�� Â§ 315, II. 167 = Band VIII. S. 88.

6) Briefe zweyer Freunde Ã¼ber Religion und Glauben. Kein Buch fÃ¼r zÃ¼nftige

Schriftgelehrte und befangene Laien. Herausgegeben von (ps.) Traugott Walter.

Hamm 1822. 8.

7) Johann von Leyden. Nationalschauspiel. (AufgefÃ¼hrt in MÃ¼nster nnd

DÃ¼sseldorf 1024 und 1825). Ungedruckt.

8) Einsiedleransichten und Traume von dem Menschen, dem Staate, der

Politik und der Kirche. Hg. von (ps.) Anselm Friedank, GlÃ¶ckner des Augustiner-

klosters bei W .... Hamm 1828. 1829. II. 8. I: Der Mensch. Der Staat. II:

Die Politik. Wissenschaft. Kunst. Die Kirche.

9) Geist undLeben echter HumanitÃ¤t, dargestelltin drei Trilogien. Berlin 1842. 8.

10) Patriotische ErgieÃ�ungen Ã¼ber Ã¶ffentliche nnd PrivatzustÃ¤nde im PreuÃ�ischen

Vaterlande. Erstes Heft. 1. Die Eisenbahnen. 2. Der Wucher. 3. Der Pauperis-

mns. Berlin 1844. 8.

70. Friedrich August Kanne, geb. am 8. MÃ¤rz 1778 in Delitzsch (Pr. Sachsen)

als Sohn eines Gerichtshalters, studierte in Leipzig Medizin, in Wittenberg Theologie,

gab beide auf, war ein Jahr lang SekretÃ¤r im Dienste des Herzogs von Anhalt-

Dessau, trieb dann eifrig Musikstudien und ging 1801 nach Leipzig, um sie fort-

zusetzen, und erteilte Unterricht. Seit 1808 lebte er in Wien und starb hier in

grÃ¶Ã�ter DÃ¼rftigkeit am 16. Dezember 1833. â�� Kanne war das echte verkommene

Genie, ,das Spiegelbild Grabbe's', wie ihn Vogl. (Nr. k) nennt. AuÃ�er verschiedenen

Dichtungen und Kompositionen zu eigenen wie fremden Opern, Singspielen usw.

schrieb er auch Aufsatze, unter denen die in der Allgem. musikal. Zeitung ver-

Ã¶ffentlichten durch ihr Eintreten fÃ¼r Beethoven von Bedeutung sind.

a. Ernst Lndw. Gerber, Neues historisch-biographisches Lexikon der Ton-

kÃ¼nstler. Leipzig, bey A. KÃ¼hnel. 1813. 3, 11 bis 13.

b. Meusel, Gel. Teutschl. 18, 301. 23, 85.

c. Theaterzeitung 1833. Nr. 253.

d. Gesellschafter 1834. Nr. 6. Daraus:

e. N. Nekrolog 11, 804 f.

f. Heinr. Laube, Reisenovellen. Bd. V, S. 86 bis 92 .Beethoven und Kanne';

â�¢wieder abgedr. in Baueries Allg. Theater-Ztg. 1848. Nr. 48.

g. Friedrich Laun [Schulze], Aehrenlese auf dem Felde der Memoiren:

BlÃ¤tter f. liter. Unterhaltung 1840. Nr. 75.

h. G r affer, Kanne: L. A. Frankl's SonntagsblÃ¤tter. Wien 1848. 2, 497.

i. Franz Graffer, Kleine Wiener Memoiren. Wien 1845. 2, 70. 3, 80.

k. J. N. Vogl, Von einem Verschollenen. Ein StÃ¼ck aus Altwien: Job. Nep.

Vogl's Volkskalender fÃ¼r das Jahr 1862. Wien, Tendier. S. 163 bis 185.

1. Wurzbach. 1863. 10, 438 bis 443 (S. 442 f. weitere Litteratnrangaben).

m. J. N. Vogl, Aus dem alten Wien. Wien, Prandel und Ewald 1865. S.88bis61.
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1) K an nes Lieder-Kompositionen seit 1801 zÃ¤hlt Gerber Nr. a. S. 12 f. auf.

Darunter u. a. die zu Schillers .Erwartung' und .Taucher' und zu Goethes ,Der

Junggesell und der MÃ¼hlbach' und ,Der Fischer'. â�� Ã¼berdies Kompositionen von

Sonaten, Duos usw.

2) Orpheus. Groie Oper in 2 AufzÃ¼gen. Musik vom Verfasser. Wien 1807.

8. â�� AufgefÃ¼hrt in Wien, KÃ¤rnthnerthor-Theater 1807 November 10.

3) Miranda oder das Schwert der Rache. Heroisch-komische Oper in 3 Auf-

zÃ¼gen. Wien 1811. Wallishausser. 86 S. 8. â�� AufgefÃ¼hrt und ausgezischt im

Theater an der Wien 1811 September 4. Vgl. Sammler Nr. 114.

4) Habsburgs Geist Ã¼ber Wiens Freudenflammen den 16. Jnni 1814. Wien,

Gerold 1814. 4.

5) BeitrÃ¤ge in der Allgem. musikalischen Zeitung in Wien 1817 bis 1821 (vgl.

Wurzbach Nr. 1. S. 440); in Seyfrieds Wanderer; in BÃ¤uerles Theater-Ztg. u. s.w.

6) Padmana. Trauerspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen von Fr. Aug. Kanne. Mit einer

Vorrede von Jos. von Hammer. Wien 1818. Wallishausser. 158 S. 8.

^Anfangs nicht Ã¼bel, im Ganzen voll wirksamer Theatercoups, aber alles ver-

schwimmt in dem breiten TrochÃ¤engeplÃ¤tscher'. (Goedeke).

7) SchloÃ� Theben, oder: der Kampf der FluÃ�gÃ¶tter. Zauber-Oper in zwey

AnfzÃ¼gen. Nach einer Sage der ungarischen Vorzeit. In Musik gesetzt von

Friedrich August Kanne. Wien 1818. Gedr. bey Anton Pichler. 59 S. 8. â�� Aufge-

fÃ¼hrtim Theater an der Wien 1818 Dezember 28. Vgl. Theater-Ztg. 1819. Nr. 1.15.20.

8) Vier NÃ¤chte oder romantische GemÃ¤hide der Phantasie von Friedrich

August Kanne. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1819. 2 Bl., 234 S. 8.

Enth. a: Die Sommernacht oder der Kirchhof. â�� b: Die Winternacht oder

das MÃ¼llermÃ¤rchen. â�� c: Die FrÃ¼hlingsnacht oder der Brocken. â�� d: Die Herbat-

nacht oder die Burg am Rhein.

9) Humoristisches Panorama von Wien, oder der frohe Zuschauer an der

Donau. Eine Unterhaltungsschrift in zwanglosen [drei] Heften. Brunn 1820.

235 S. 8. â�� Vgl. Castelli, Memoiren 3, 243.

10) Gedichte in der Abendzeitung 1821.

11) Die Spinnerin am Kreuz. VolksmÃ¤rchen in 4 AufzÃ¼gen nebst einem Vor-

spiel: Das LÃ¶segeld. Brunn 1822. 127 S. 8. â�� Erste AuffÃ¼hrung im Theater

an der Wien 1819 September 18. Vgl. Theater-Ztg. 1819. Nr. 114 und Abend-

zeitung 1819. Nr. 247.

12) AnkÃ¼ndigung einer reisenden SeiltÃ¤nzer-Gesellschaft aus dem vorigen Jahr-

hundert: GrÃ¤ffer's Ceres 1824. 2, 202 bis 209.

13) Ludwig van Beethovens Tod den 26.MÃ¤rz 1827. Wien, Tendier 1827. gr. 8.

14) Der Prater und das Lob der Wienerin. Zwey Lieder im Volkstone, den

Wienern gewidmet. Text und Musik von Kanne. Mit Melodieen. Wien bey

Geistinger. o. J. 23 S. 12. Vergl. Neue Annalen 1808. 2, 236.

15) In Kannes Nachlasse befand sich der zweite Teil von Jean Pauls Aesthetik. â��

Verschollen sind die grÃ¶Ã�eren (ungedruckten) Gedichte K.s a: Der Winter. â�� b:

Das Weltmeer. â�� Bibliographisch nicht nachweisen lieÃ� sich c: Die Jahreszeiten.

Didaktisches Gedicht (soll gedruckt sein). â�� Vgl. Wurzbach Nr. 1. S. 441.

16) Nach Leopold Sonnleithner (Wurzbach Nr. 1. S. 440 f.) komponierte Kanne

die Musik zu folgenden Schau-, Sing-, Zauberspielen u.a. a: Deutscher Sinn. Vater-

lÃ¤ndisches Schauspiel in l A et von Deinhardstein, mit OuvertÃ¼re und ChÃ¶ren

von K. (AufgefÃ¼hrt im Theater an der Wien 1813 September 28). â�� b: Die Be-

.lagerten. MilitÃ¤risches Schauspiel mit Gesang in 3 Acten von Ludwig Wieland.

GesÃ¤nge und ChÃ¶re von Bernard. Musik von K. (AufgefÃ¼hrt im Theater a. d. W.

1813 Dezember 15). Vgl. Â§ 288, 2. 5) = oben S. 105. â�� c: Die gute Nachricht.

Singspiel in l Act von Friedrich Treitschke. Musik von Mozart, Beethoven,

Hummel, Gyrowetz, Weigl und Kanne (AufgefÃ¼hrt in Wien, KÃ¤rnthnerthor-Theater

1814 April 11). â�� d: Die eiserne Jungfrau. Melodram in 4 Acten von Freiherrn

von Biedenfeld. Musik von Kanne. (AufgefÃ¼hrt im Theater a. d. Wien 1822

Jnni 20). Vgl. Â§ 832, 192. 8) Winterabende Bd. 2. â�� e: Malwina oder Puteerls

Abent heuer. Zauberspiel mit Gesang in 2 Acten von Albin P fall er. Musik von

Kanne (AufgefÃ¼hrt im Theater a. l. W. 1823 MÃ¤rz 19. Vgl. Theater-Ztg. 1823
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Nr. 87). â�� f: Lindane oder die Fee und der Haarbeutelschneider. Zauberspiel

mit Grnppirungen in 3 Acten Ton Ad. BÃ¤uerle. Musik von Kanne (AufgefÃ¼hrt

in Wien, LeopoldstÃ¤dter Theater 1824 MÃ¤rz 27. Vgl. Abendzeitg. 1824. Nr. 156);

Â§ 334, 428. 48) = Band IIP. S. 827. â�� g: Die Zauberschminke oder das Land

der Erfindungen. Zauberposse in 3 Acten von Ad. BÃ¤uerle. Musik von Kanne

(AufgefÃ¼hrt am LeopoldstÃ¤dter Theater 1825 Oktober 28. Vgl. Abendzeitg. 1826.

Nr. 16); Â§ 334, 428. 50) = Band IIP. S. 827. - h: Philipp und Suschen oder

der falsche Jupiter. Mythologisches Zauberspiel mit Gesang in 2 Acten von

Joseph Scbickh. Musik von Kanne (AufgefÃ¼hrt am LeopoldstÃ¤dter Theater

1832 Oktober 21). â�� AuÃ�erhalb Wiens kamen zur AuffÃ¼hrung: i: Der Cyclop. â��

k: Die ElfenkÃ¶nigin. â�� 1: Sappho. â�� m: Der Untergang des Feenreichs. â��

n: Die Mainacht oder der Blocksberg.

71. Christoph Wilhelm Lobmann, Buchhandlungsdiener in Hannover, dann

in Hamburg, lebte als VerlagsbuchhÃ¤ndler in Goslar, nachher um 1820 in Magdeburg.

Mensel, Gel. Teutschl. 10, 222. 18, 575.

1) Schiff bruchsscenen vom Theater des jetzigen Seekrieges, geschildert von

Charlotte Smith. Aas dem Englischen Ã¼bersetzt von L. Hamburg 1797. 8.

Nennt sich unter dem Vorbericht. â�� Goslar 1800. 8.

2) Die Nachbarn oder die Zudringlichen. Lustspiel in l Anfzuge nach dem

FranzÃ¶sischen. Goslar 1808. 8.

3) Adolph und Clara, oder die beyden Gefangenen. Lustspiel mit Gesang,

nach dem FranzÃ¶sischen des Picard. Goslar 1808. 8. Ohne Namen.

4) Sieh Â§ 270, 68. 15) - Band V. S. 419.

U. 8. W.

72. Heinrich Keller, Schriftstellernam^n: H. .1. Burke, F. H. Thelo.

Heinrich von Itzenloe, geb. am 17. Februar 1771 in ZÃ¼rich, Sohn des Civil- und

Kriegsbaumeisters Kaspar K., lebte seit 1794 als Bildhauer in Rom und starb am

21. Dezember 1832 in Frascati.

a Fernow 1802: Â§ 293, V. 19. 3) S. 279 = oben S. 311.

b. Italienische Miscellen 1806. 3, 159 bis 169.

c. Meusels Archiv II. 2, 17.

d. (FÃ¼Sli) Allgem. KÃ¼nstlerlexikon. Zweyter Theil, Dritter Abschnitt. ZÃ¼rich

1818. S. 617f.

e. Meusel, Gel. Teutschl. 18, 323.

f. G. K. Nagler, Neues allgem. KÃ¼nstler-Lexieon. MÃ¼nchen, 1838. 6, 550f.

g. C. W. Hardmeyer, Leben und Charakteristik des Bildhauers Heinrich

Keller aus ZÃ¼rich: FÃ¼nf und dreiÃ�igstes NeujahrsstÃ¼ck der KÃ¼nstlergesellschaft

in ZÃ¼rich auf das Jahr 1839. 27 S. 4.

h. Charlotte von Schiller und ihre Freunde. (Hg. von Urlichs). Stuttgart

1862. 2, 194.

i. Rob. Weber, Die poetische Nationalliteratur der deutschen Schweiz.

Glarns 1866. l, 423f.

k. Bernh. Wyss, Heinrich Keller, der ZÃ¼richer Bildhauer und Dichter.

Frauenfeld 1891. IV, 70 S. 8. Darin u. a. Briefe K.'s an seinen Freund Horner.

1) [Vier] Elegien. Unterz. K.: Schillers Musenalmanach fÃ¼r das Jahr 1798.

S. 204 bis 215. â�� Vgl. Schiller an Horner 1797 Juni 26; an Goethe Oktober 2

â�� Jenas 5, 208 f. 270.

2) Nach Wyss Nr. k. S. 81 ist Keller Verf. der Elegie ,An Karl Katz [Kaaz]

nach Subiacco', die auch Schiller zugeschrieben wurde (SS. 11, 420. 426f.) â�� Vgl.

auch Schnorrs Archiv 1876. 5, 621 f. 1877. 6, 626 und G. Ch. Braun Â§339, 1232.

8) = Band IIP. S. 1038.

3) Franzeska und Paolo. Trauerspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen von H. J. Burke.

Mit l Titelkupfer. ZÃ¼rich 1808. 12.

4) Ines del Castro von F.H.Th elo. Trauerspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen. ZÃ¼rich 1808.12.

5) Judith. Schauspiel von Heinrich von Itzenloe, Hofpoet bey Kaiser

Rndolph II. [Vorgeblich] Aus einer alten Handschrift. ZÃ¼rich 1809. l Bl., 198 S. 12.

6) VaterlÃ¤ndische Schauspiele. Von Heinrich Keller. ZÃ¼rich 1813 bis 1816. III. 8.

Enth. I. 1813. a: Karl der KÃ¼hne, Herzog von Burgund. Auch: Deutsche

SchaubÃ¼hne. Augsburg (1815). Bd. 27. 28; Â§ 266, 5. 4) = Band V. S. 388 irr-



472 Buch VII. Phantastische Dichtung. Â§296,78-74.

tÃ¼mlich unter den Stacken deB zu Prag 1788 t Heinrich Keller. â�� U. 1814 b:

Waldmann, BÃ¼rgermeister zu ZÃ¼rich. â�� c: Die Heimkehr in die Alpen. â�� III. 1816.

[Trauerspiele:] d: Die Eroberung von Bizanz(') â�� e: Johanna I., KÃ¶nigin von Neapel.

73. Karl Wilhelm Reinhold (hieÃ� ursprÃ¼nglich Zacharias Lehmann), geb.

am 24. Februar 1777 in Hamburg als der Sohn eines jÃ¼dischen SeidenhÃ¤ndlers,

war 1806 bis 7 weimariscber Hofschauspieler, studierte spÃ¤ter Philosophie und

promovierte am 20. Oktober 1812 in Rostock. Im J. 1822 trat er im bremischen

Neuhaus zum Christentum Ã¼ber. Er starb in seiner Vaterstadt, wo er sich seit

langen Jahren niedergelassen hatte, am 22. Juni 1841. Seine zweite Gattin war

seit 18. Dezember 1812 die anmutige Schauspielerin Christiane, geb. Loehrs (f 1827).

a. Mensel, Gel. Teutschl. 15, 129f. 19, 299f.

b. Lexikon der Hamburg. Schriftst. 6, 219 f.

c. WÃ¶chentliche gemeinnÃ¼tzige Nachrichten 1841. Nr. 154.

d. N. Nekrolog 1842. 19, l, 618f.

e. Allgem. Theater-Lexikon 1841. 6, 175.

f. Allgem. dtsch. Biogr. 1889. 28, 84 bis 86 (Julius Elias).

1) BeitrÃ¤ge lt.'s in den GemeinnÃ¼tzigen UnterhaltungsblÃ¤ttera 1806 bis 1815.

2) Gab heraus: Allgemeine Teutsche Theater-Zeitung. Leipzig 1808. 4.

3) Saat von GÃ¶the gesÃ¤et dem Tage der Garben zu reifen. Ein Handbuch

fÃ¼r Aesthetiker und junge Schauspieler. Weimar und Leipzig. 1808. XIV, 248 S.

und l Bl. Druckf. 8. Ohne Vfnamen. â�� H. Laube, Das norddeutsche Theater.

Leipzig 1872. S. 68f. â�� Wissensch. Beil, zur Leipz. Ztg. 1883. Nr. 65, 66. S. 885f.

389f. - Goethe-Jahrb. 1884. 5, 420. â�� Â§ 234. B, VI. 1) = Band IV. S. 593. â��

K. Stommel, Ans dem Geistesleben der Gegenwart2. DÃ¼sseldorf 1891. S. 180.

190. â�� Julius WÃ¤hle, Das Weimarer Hoftheater unter Goethes Leitung =Â»

Schriften der Goethe-Gesellschaft. Bd. 6. Weimar 1892. S. 188 bis 195.

4) Die Postkutsche zu Bocksdorf. Ein Lustspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen. Nach

dem FranzÃ¶sischen des Picard [Le Collateral, ou la Diligence de Joigny. 1799].

Leipzig 1808. 8.

5) Betrachtungen Ã¼ber den wahren Anstand und Ã¼ber die Mittel, die Haltung

des KÃ¶rpers zu verschÃ¶nern. Ein Handbuch fÃ¼r Erzieher, KÃ¼nstler u. s w. Nach

dem FranzÃ¶sischen des Mereau, weiland Hoftanzmeisters zu Gotha, frey bear-

beitet. GÃ¶ttingen 1808. kl. 8.

6) WÃ¶rterbuch zu Jean Pauls Schriften, oder ErklÃ¤rung aller in dessen

Schriften vorkommenden fremden WÃ¶rter und ungewÃ¶hnlichen Redensarten; nebst

kurzen historischen Notizen von den angefÃ¼hrten Personen aus der Geschichte

u. s. w. und faÃ�licher Verdeutlichung der schwierigsten Stellen im Zusammen-

hange. Ein nothwendiges HÃ¼lfsbuch fÃ¼r alle, welche jene Schriften mit Nutzen

lesen wollen. Erstes BÃ¤ndchen, die Levana enthaltend. Leipzig 1808. 8. â�� Nene

wohlfeile [Titel-] Ausgabe: WÃ¶rterbuch zu Jean Pauls Levana. Leipzig 1811. 8.

â�� Â§ 276, 4. 22) = Band V. S. 465.

7) Die Eheleute vor der Hochzeit, oder sie sind zu Hause. Ein Lustspiel

in einem Aufzuge. Nach dem FranzÃ¶sischen [des Picard, La Noce sans Manage.

1805] frey bearbeitet. Leipzig 1809. 96 S. 8.

8) Gab heraus: Archiv fÃ¼r Theater und Literatur. Hamburg 1809. Vgl. Â§ 243,

28) = Band IV. S. 702. â�� Umgewandelt in: Archiv fÃ¼r Litteratur, Kunst und

Politik. 1810. â�� AbgelÃ¶st durch: Hamburgisches Unterhaltungsblatt. 1811 bis 1815.

9) Gab heraus: Hammonia. Eine Zeitschrift fÃ¼r gebildete Leser. Hamburg,

Hoffmann und Campe. 1817 bis 1828 [1827 u. d. T.: Hamburg. Sonntagsblatt].

12 JahrgÃ¤nge zu 12 Heften, gr. 4. â�� Fortgesetzt u. d. T.: Hamburg. 1829. â��

Ferner u. d. T.: Der Hamburgische Referent. 1830 bis MÃ¤rz 1831.

10) Hamburgische Chronik von Entstehung der Stadt bis auf unsere Tage.

Hamburg 1820. H. 8. Zum T. im Vereine mit G. N. BÃ¤rmann.

11) Seit 1829 arbeitete er mit an den WÃ¶chentlichen gemeinnÃ¼tzigen Nach-

richten, die er von 1832 bis 1. Juli 1840 leitete.

12) Die dramatische Literatur und das Theater der Deutschen im 19. Jh.,

nach ihren historischen Voraussetzungen betrachtet: Francks Taschenbuch drama-

tischer Originalien. Leipzig 1841. Jhrg. 5, S. 455 bis 543.
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74. Karl Wilhelm Salice-Contessa, Bruder Christian Jakobs (Â§ 295, I. 8),

geb. am 19. August 1777 in Hirschberg, besuchte vier Jahre lang das PÃ¤dagogium

m Halle und schloÃ� hier mit seinem Stubengenossen Houwald innige Freundschaft

(vgl. Â§ 822, 2 = Band VIII1. S. 307. Im Jahre 1798 bezog er die UniversitÃ¤t

Erlangen, studierte hier und spater in Halle die Rechte, unternahm 1800 eine

Reise nach Frankreich, lebte dann unabhÃ¤ngig seit 1802 in Weimar und seit 1805

in Berlin (sieh oben S. 141 und Band VIII. S. 474). Nach dem Tode seiner zweiten

Gattin, 1816, zog er mit seinem sechsjÃ¤hrigen Sohne zu Houwald auf dessen Gut

Sellendorf, und, nachdem dieses verkauft worden war, mit dem Freunde nach

Neuhaus bei LÃ¼bben. Er starb in Berlin, wohin er sich 1824, um Heilung fÃ¼r

sein Lungenleiden zu finden, begeben hatte, am 2. Juni 1825. â�� In Hoffmanns

SerapionsbrÃ¼dern wird er unter dem Namen Sylvester geschildert. â�� Von Contessas

Werken waren ,das RÃ¤thsel' und .Magister KÃ¶Ã�lein' zu ihrer Zeit sehr beliebt.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 17, 848. 221, 528.

b. Nekrolog 3, 600 bis 606 (E. Hitzig).

c. Sieh Nr. 21) Bd. I.

d. Journal d. Luxus u. d. Mode 1825. Nr. 51.

e. Blatter fÃ¼r lit. Unterh. 1827. Nr. 24.

f. E. v. Houwald, Aus C. W. Contessas Leben: W. G. Beckers Taschenbuch

z. gesell. VergnÃ¼gen a. d. J. 1828. S. 211 bis 246.

g. Ersch und Gruber, Allg. EncyklopÃ¤die. Leipzig 1829. 19, 205f. (H.).

h. Tieck, Krit. Schriften. Leipzig 1852. 3, 216.

i. H. A. Daniel, Zerstreute Blatter. Halle 1866. S. 73.

k. Allgem. dtsch. Biogr. 1876. 4, 453f. (Palm).

Briefe an ?: W. v. Maltzahns Autographen - Sammlung 1890. Nr. 4089. â��

A. Cohns Autogr.-Kat. 1891. Nr. 381.

1) [a:] Das RÃ¤thsel und [b:] der unterbrochene SchwÃ¤tzer. Zwei Lustspiele.

Berlin 1808. 8. â�� Nr. a auch in Nr. 21) g; Reclams Univ.-Bibl. Nr. 572; vgl.

Goethes Werke (Hempel) 28, 724; Bernards Dramaturg. Beobachter. Wien 1814.

Nr. 18f. (B[rentano]). Vgl. auch Nr. 8) b. â�� Nr. b auch in Nr. 21)f.

2) Er und Sie (ein Drama): Zeitg. f. d. eleg. Welt 1808. Nr. 28. Nach Meusel

13, 241 von Christian Jak. Contessa.

3) [a]: Der FÃ¼ndling, oder die moderne Kunstapotheose. Lustspiel in 2 Auf-

zÃ¼gen und [b:] der Talisman, eine Kleinigkeit. Fortsetzung des RÃ¤thsels [Nr. 1) a].

Berlin 1810. 16. - Auch in Nr. 21) i. h.

4) Maculatur, oder Zeitung fÃ¼r Narren und ihre Freunde. [Hg. von Sessa,

MÃ¼chler und Contessa]. Erstes [einz.] Heft. Breslau 1811. 7 Bogen. 4.

5) Dramatische Spiele und ErzÃ¤hlungen. Hirschberg 1812. 1814. II. 8. Mit

seinem Bruder Christian Jak. C. Vgl. Â§ 295, I. 8. 6). Darin von Wilhelm Bd. 2,

8. 99 bis 169: Magister RÃ¶Ã�lein. Auch in Nr. 21) m.

6) a: Lebensharmonie. Ein Sextett mit Schlufichor; b: Die Ehen werden

im Himmel geschlossen. Ein FamiliengemÃ¤hlde; c: Der Todesengel: Fouque's und

Neumanns Musen 1814. StÃ¼ck l, b. 2, c. 3, c = oben S. 121. â�� a und b auch

in Nr. 21) q. o; c auch in Nr. 8) a und 21) t.

7) lieber den gemeinschaftlich mit Chamisso, Hoffmann und Fouque 1815

begonnenen Roman nach dem Muster von Karls Versuchen und Hindernissen sieh

Â§ 290, 1. 50); Â§ 291, 1. 16) = oben S. 123. 150. vgl. 141.

8) Zwei ErzÃ¤hlungen. Berlin, Ferdinand DÃ¼mmler. 1815. 8.

Enth. a: Der Todesengel. Vorher: Nr. 6) c. Auch in Nr. 21) t. â�� b: Haus-

hahn und Paradiesvogel. Ein MÃ¤hrchen. Auch in Nr. 21) s.

9) BeitrÃ¤ge C.'s in der ,Salina'. Halle 1816.

10) Kinder-MÃ¤hrchen. Von E. [!] W. Contessa, Friedrich de la Motte Fouque"

und E.T.A. Hoffmann. Berlin 1816. 1817. IL 8. â�� Neue Auflage. Berlin 1889. 16.

11) Contessa gab heraus Houwalds Romantische Akkorde. Berlin 1817. 8.

12) a: Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ein dramatisches SprÃ¼chwort

[in Versen]: Abendzeitung 1817. Nr. 277 bis 279. Auch in Nr. 21) Ã�. â�� b: Das

Schauspiel im goldenen Bock: ebenda 1818. Nr. 47f. â�� c: Polterabend-Spiel:

ebenda 1819. Nr. 140. â�� d: Der Ehrentisch: ebenda. Nr. 248. â�� e: AuÃ�erdem

Gedichte in den JahrgÃ¤ngen 1817 bis 1819.
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13) Der Schatz. Lustspiel in l Akt: MÃ¼llners Almanach fÃ¼r PrivatbÃ¼hnen.

2. Jahrgang fÃ¼r 1818. Leipzig. Auch: Deutsche SchaubÃ¼hne. Augsburg 1818.

Bd. 46 und Nr. 21) z.

14) [a:] Das Bild der Mutter und [b:] das blonde Kind. Zwei ErzÃ¤hlungen.

Berlin 1818. 8. â�� Nr. a auch in Nr. 21) Â«. â�� Nr. b von Christian Jak. Contessa.

15) Ich bin mein Bruder. Lustspiel in l Aufzuge: MÃ¼llners Almanach fÃ¼r

PrivatbÃ¼hnen. 3. Jahrgang fÃ¼r 1819. Leipzig. Auch in Nr. 21) 1.

16) ErzÃ¤hlungen. Dresden 1819. II. 8.

Enth. I. a: Meister Dietrich. â�� b: Der schwarze See. â�� c: Manon. â�� II.

d: Der Instinkt. â�� e: Vergieb uns unsere Schuld.

Auch in Nr. 21) k. v. b. e. u.

17) Ich bin meine Schwester. Lustspiel: Almanach dramatischer Spiele

19. Jahrgang fÃ¼r 1821. Auch in Nr. 21) t.

18) Die weiÃ�e Rose: Beckers Taschenbuch fÃ¼r 1823. Auch in Nr. 21) f.

19) Aus Herr Baltbasars Leben. Erstes und zweites Blatt: Taschenbuch

zum gesell. VergnÃ¼gen fÃ¼r 1824. S. 292 bis 336. Auch in Nr. 21) Â».

20) Das Quartettchen im Hause. Lustspiel in l A.: Beckers Taschenbuch

fÃ¼r 1826. S. 207 f. Auch in Nr. 21) ij. - Ins Tschechische Ã¼bersetzt von E. P.

Schmidleichner. Prag 1872. 48 S. 8. = Nove divadelni hry XXrY.

21) SÃ¤mmtliche Schriften. Herausgegeben von E. von Houwald. Leipzig,

GÃ¶schen. 1826. IX. 16. und 8.

Enth. I. a: Der Brief ohne Adresse. Lustspiel in 4 AufzÃ¼gen. â�� b: Manon.

Vorher Nr. 16) c. â�� c: Der Gelehrte. Lustspiel in 4 AufzÃ¼gen nach Destonches.

â�� d: Der Weiberfeind. Lustspiel in l Aufzug.

II. e: Der Instinkt. Eine ErzÃ¤hlung. Vorher: Nr. 16) d. â�� f: Der unter-

brochene SchwÃ¤tzer. Lustspiel in l Akt. Vorher: Nr. 1) b. â�� g: Das RÃ¤thsel.

Lustspiel in l Aufzug. Vorher: Nr. 1) a. â�� h: Der Talisman, eine Kleinigkeit.

Fortsetzung des RÃ¤thsels. Vorher: Nr. 3) b. â�� i: Der FÃ¼ndling, oder die moderne

Kunstapotheose. Lustspiel in 2 AufzÃ¼gen. Vorher: Nr. 3) a.

III. j: Der Liebes-Zwist. Lustspiel in 5 AufzÃ¼gen. â�� k: Meister Dietrich.

Eine ErzÃ¤hlung. Vorher: Nr. 16) a. â�� 1: Ich bin mein Bruder. Lustspiel in

l Aufzug. Vorher: Nr. 15).

IV. m: Magister RÃ¶Ã�lein. Vorher: Nr. 5). â�� n: Raimund. â�� o: Die Ehen

werden im Himmel geschlossen. Vorher: Nr. 6) b. â�� p: Almenorade. Trauerspiel- â��

q: Lebenshannonie. Vorher: Nr. 6) a. â�� r: Der Orakelspruch. Operette in l Akt. â��

s: Haushahn und Paradiesvogel oder die Gebirgsreise. Ein MÃ¤hrchen. Vorher: Nr.8)b.

V. t: Der Todesengel. Vorher: Nr. 6) c. â�� u: Vergib uns unsere Schuld.

Vorher: Nr. 16) e. â�� v: Der schwarze See. Ein NachtstÃ¼ck. Vorher: Nr. 16) b. â��

w: Das Gastmahl. â�� x: Das Schwert und die Schlangen. Ein MÃ¤hrchen in 8 Kapiteln.

VI. y: Das entschlossene MÃ¤dchen. Oper m 3 A. nach Aloys Grafen von

BrÃ¼ht. Vgl. Â§266, 3. 2) c = Band V. S. 387. â�� z: Der Schatz. Lustspiel. Vor-

her: Nr. 13). â�� Â«: Das Bild der Mutter. Vorher: Nr. 14) a.

VII. Ã�. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Dramatisches Sprichwort. Vor-

her: Nr. 12) a. â�� y: Der Liebhaber nach dem Tode. Oper in 3 Akten. â�� <f:

Die SchatzgrÃ¤ber. ErzÃ¤hlung.

VIII. f. Ich bin meine Schwester. Lustspiel. Vorher: Nr. 17). â�� f: Die

weilte Rose. Vorher: Nr. 18). â�� 17: Das Quartettchen im Hause. Lustspiel.

Vorher: Nr. 20). â�� Â»: Aus Herrn Baltbasars Leben. Vorher: Nr. 19).

IX. c Gedichte und kleine AufsÃ¤tze.

75. Karl August Freiherr Pergier Ton Perglas, geb. 1783 (in der Pfalz?),

gest. als quiescierter Regierungsrat, kgl. baierischer KÃ¤mmerer, Ritter der Ehren-

legion u. s. w. in Augsburg am 3. Oktober 1843.

N. Nekrolog 21, 1249.

Catilina. Ein Trauerspiel in 5 A. Heidelberg, gedruckt durch Gntmann,

UniversitÃ¤tsbuchdrucker. 1808. (Mannheim, Schwan u. Goetz in Comm.) 87 S.

und l S. Druckverbesserungen. 8.

76. Friedrich Hanf.

Meusel, Gel. Teutschl. 18, 40.

Alle strafbar! Ein Lustspiel in einem Aufzuge. Rudolstadt. 1809. 8.
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77. Karl Christian Wolfart, geb. am 2. Mai 1778 in Hanau, lieÃ� sich da-

selbst, nach erlangtem Doktorate der Medizin, 1797 als praktischer Arzt nieder,

wurde 1799 auÃ�erord., 1803 ord. Professor der Physik und Medizin am dortigen kur-

fÃ¼rstlichen Gymnasium und seit 1800Mitglied desCollegium medicum, auch Brunnen-

arzt am Wilhelmsbade. Nachdem er auf wiederholtes Ansuchen seinen Abschied

erhalten hatte, ging er 1804 als praktischer Arzt nach Warschau und 1805 als Mit-

kommissarius der Kommission in Angelegenheiten des gelben Fiebers an die Ã¶ster-

reichische Grenze. Nach seiner RÃ¼ckkehr lebte er als Arzt in Berlin, wurde 1810

Dozent, 1817 ord. Professor an der dortigen UniversitÃ¤t und starb am 18. Mai 1832.

Wolfart war ein eifriger Verfechter der Lehre vom tierischen Magnetismus,

den er, als SchÃ¤ler Mesmers, praktisch in den Lazaretten anwandte.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 16, 269f. 21, 677 bis 681.

b. (Hitzig) Gel. Berlin im J. 1825. S. 306 bis 308.

c. Strieder-Jnsti 17, 295f.

d. N. Nekrolog 10, 898 bis 403.

e Justinus Kerner, Franz Anton Mesmer aus Schwaben. Erinnerungen an

ihn. Frankfurt am Main 1856. S. 150 f.

f. Schleiermachers Leben 2, 428.

g. Schleiermachers Predigten. Bd. 4. Grabrede 4.

h. Geiger, Berlin 1640â��1840. Berlin 1895. 2, 309f.

i. Allg. dtsch. Biogr. 43 (1898) S. 789 f.

1) a: Der Wandernde. Romanze. â�� b: Die eine Farbe. â�� c: RÃ¤thsel. â�� d:

Abschiedslied: Chamisso-Varnhagens Musenalmanach auf das J. 1805. Sieh Â§ 291,

1. 3) t. y. TV. Ã�Ã� = oben S. 146.

2) Guntha. Ein altdeutsch Mahrlein. (Schauspiel). Mit 7 Steindruckplatten.

Hanau 1809. 8. â�� Vgl. J. N oll, H. B. Hundeshagen u. s. Stellung zur Romantik.

Prcgr. Frankfurt a. M. 1891. S. 7.

3) Indra's VerheiÃ�ung. Ein allegorisches Festspiel zur Feier der RÃ¼ckkehr des

KÃ¶nigs und der KÃ¶nigin von PreuÃ�en nach Berlin 1809. Zum Bestend. Friedrich-Waisen-

hauses. Berlin 1809. 8.â�� Vgl. Geiger, Berlin 1640-1840. Berlin 1895. 2,288Anm.

4) Die Katakomben. Trauerspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen: Melpomene und Thalia.

Taschenbuch fÃ¼r das Trauerspiel und Lustspiel. Berlin 1810- 16. Das darauf-

folgende Lustspiel sieh Bartholdy Nr. 86. 2). Vgl. Litbl. z. Morgenblatt 1810.

Nr. 1. â�� Neue unverÃ¤nderte Auflage. Wien 1812. J. B. Wallishausser. 144 S.

8. â�� Vgl. Euphorien 1897. 4, 371. 372f.

5) Herman. Schauspiel von Karl Wolfart. Leipzig 1810. l Bl., 150 S. 8.

6) Sieh Â§ 290, 1. 27) = oben S. 119.

7) Die Rheinfahrt. Ein romantisches Gedicht. Berlin 1815. 8.

8) Weihnachts-KlÃ¤nge geistlicher Lieder. Von A[ ] und W[olfart].

Leipzig: F. A. Brockhaus. 1825. 192 S. 8. â�� Vgl. F. A. Brockhaus in Leipzig.

Von Heinr. Brockhaus. Leipzig 1872. S. 214.

78. Karl Gottfried KlÃ¤hr, Schriftstellername: Karl Fero, geb. am 12. Mai

1773 in Dresden, wurde am 1. August 1793 als Maler in der Porzellanmanufaktur

in MeiÃ�en angestellt, am 1. Mai 1828 pensioniert und starb am 16. Mai 1842.

Meusel, Gel. Teutschl. 18, 347 f.

1) Dramatische Ephemeren von Karl Fero. MeiÃ�en 1809. 8.

Enth. a: Die Lotterielisten. Ein Lustspiel in 2 Akten. Einzeln: MeiÃ�en 1811.

8. â�� b: Die Rettung. Schauspiel in 4 Akten. Einzeln: MeiÃ�en 1811. 8. Auch:

Deutsche SchaubÃ¼hne. Augsburg. Bd. 11. â�� c: Die geliebten Feinde. Lustspiel

in 2 Akten. Einzeln unter KlÃ¤hrs Namen: MeiÃ�en 1811. 8.

2) Die Friedensfeyer. Ein Schauspiel in 2 AufzÃ¼gen von Karl Fero. MeiÃ�en

1809. 8. â�� 2. Auflage 1818. 8.

3) NeueLustspielevonC.G.Klahr. (Verfasser der Lotterielisten). MeiÃ�en,1814. 8.

Enth. a: Das Wechselrecht oder das gestohlne Manuscript. Lustspiel in 5

Akten. 142 S. â�� b: Die Ungewisse Hochzeit, oder die verbrannte Nachricht. Ein

Lustspiel in 2 Akten, in gereimten Versen. 88 S. b. auch: Deutsche SchaubÃ¼hne.

Augsburg. Bd. 26 und unter dem verÃ¤nderten Titel Der Patriot oder die unge-

wisse Hochzeit, in 2 Akten, auch einzeln: MeiÃ�en 1814. 8.
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4) BlÃ¼then der Natur. MeiÃ�en 1815. 8 BL, 180 S. 8. Gedichte und: Die

Pfirschen. Eine gereimte Posse in einem Akt.

5) Theaterspiele. MeiÃ�en 1816. 8.

Enth. a: Das Wachsfiguren-Kabinet. Lustspiel in 2 Akten. â�� "b: Die Theater-

noth. Posse in 4 Akten, ein SeitenstÃ¼ck zu den Deutschen KleinstÃ¤dtern [Â§ 258, 8.

86)]. â�� c: Die Pfirschendiebe. Lustspiel in 2 Akten.

6) Neue Theaterspiele. MeiÃ�en 1817. 8.

Enth. a: Die Rache, oder wer zuletzt lacht, lacht am besten. Lustspiel in

4 Akten. â�� b: RÃ¶schens Hochzeit. Singspiel in 2 Akten. â�� c: Das moderne

Paradies. Lustspiel in 2 Akten.

7) BÃ¼hnenspiele. MeiÃ�en 1819. 8.

Enth. a: Der Alchymist. Lustspiel in 4 Akten. 160 S.; auch einzeln: MeiÃ�en

1819. â�� b: Das seltene Wiedersehen. Kriegsscene in 3 Akten. â�� c: Der neue

Zauberspiegel. Lustspiel in 2 Akten.

8) Zwei neue Lustspiele. MeiÃ�en 1834. 8.

Enth. a: Von Sieben die HÃ¤Ã�lichste. Vgl. L. Angely Â§ 334, 869. 16)

=- Band IIP. S. 959. â�� b: Wachtmantel und Schlafrock.

79. Karl Christian Ludwig SchÃ¶ne, geb. am 10. Februar 1779 in Hildes-

heim, studierte, anfangs zum Maler bestimmt, seit 1799 in GÃ¶ttingen Medizin,

wurde 1813 Direktor des MilitÃ¤r-Lazaretts in Colberg, lebte um 1821 als Hofrat

und Arzt in Stralsund und starb nach 1852.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 15, 366 (hier als: Christoph Schoene und D. K.

Schoene). 20, 245 f.

b. Biederstedt, Nachrichten von den jetzt lebenden Schriftstellern in Nen-

vorpommern und RÃ¼gen. Stralsund 1822. S. 128 bis 131.

c. Goethe-Jahrb. 1881. 2, 292 bis 294. â�� d. unten S. 810.

Brief an Seh. von Goethe (1821 Decbr. 3): Nr. c. S. 291.

1) Faust. Eine romantische TragÃ¶die. Berlin 1809. gr. 8. Mit Widmung

an die berÃ¼hmten Ã�rzte Welper und Hufeland. â�� Angeregt durch Klingers gleich-

namigen Roman. â�� Vgl. Nr. c. S. 292 f.

2) Die Macht der Leidenschaft. Trauerspiel in vier Akten von Karl SchÃ¶ne.

Berlin 1818. Bei Carl Fr. Amelang. XXIII, 132 S. 8.

Gegen den Fatalismus. Ein weiblicher BÃ¶sewicht, Clara, bringt aus Rache

Ã¼ber verschmÃ¤hte Liebe, Uneinigkeit zwischen ein Brautpaar, die in Mord und

Todschlag endet. TrochÃ¤en.

3) Gustav Adolfs Tod. Trauerspiel in fÃ¼nf Acten von Karl SchÃ¶ne. Berlin

1818. IV, 136 S. 8.

Im Vorwort sagt SchÃ¶ne: Bald werden diesem Trauerspiele â�� Gustav Adolfs

Lager und Gustav Adolf in NÃ¼rnberg, welche StÃ¼cke schon vollendet sind, im

Drucke folgen. Ich wollte eine Trilogie neben Schillers Wallenstein aufstellen.

4) Rede gehalten im Lehrsaale der UniversitÃ¤t Lund am Jubelfest der Refor-

mation 1817 von Es. Tegne'r. Aus dem Schwedischen Ã¼bersetzt von (ps.) Karl

Nord. Hamburg 1819. 8.

5) Fortsetzung des Faust von Goethe. Der TragÃ¶die zweiter Theil. Berlin

1823. 12. Mit Widmung an Goethe. â�� SchÃ¶ne sandte das Manuscript zur Ein-

sicht an Goethe. Vgl. Goethe an SchÃ¶ne (oben), an Zelter 1822 Dez. 14 = Briefw. 3,

279 und die (1836 zum erstenmal gedruckte) Invective G.B: Herr SchÃ¶ne (,Dem

Dummen wird die Ilias zur Fibel') â�� W. A. I. 5, l, 191. â�� GÃ¶schel Â§ 246, 35)

und Enslin Â§ 246, 294) S. 61 bis 64. = Band IV. S. 754. â�� Goethe-Jahrb. 8, 401.

80. Friedrich Albert Gebhard, geb. am 26. Juli 1781 zu Heldrungen in

ThÃ¼ringen als Sohn eines Lehrers, sollte Theologie studieren, ging aber, aus Sehn-

sucht zum Theater, 1799 heimlich nach Mitau und betrat hier zum erstenmalÂ«

die BÃ¼hne. Von 1801 bis 1830 war er, einige Kunstreisen und ein Direktionsjahr

in Reval abgerechnet, am deutschen Theater in Petersburg engagiert, gastierte dann

mit vier TÃ¶chtern, gleichfalls Schauspielerinnen, in verschiedenen deutschen StÃ¤dten,

leitete von 1831 bis 1833 das Bamberger Theater, unternahm eine zweite Gastspiel-

reise und grÃ¼ndete hierauf in Moskau ein deutsches Theater, das nach zwei Jahren
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wieder einging. Seitdem lebte er seinen l literarischen Arbeiten und starb am

18. April 1861.

a. Mensel, Gel. Teutschl. 17, 672. 22H, 801.

b. Abendzeitung 1827. Wegweiser 73.

c. Alldem. Theaterlexikon 4, 17.

d. A. Heinrich's Deutscher BÃ¼hnen-Almanach. 22. Jahrg. Berlin 1858. S. 133.

e. Brummer, Lex. (1885) S. 181.

1) Kleiner Beytrag fÃ¼r die BÃ¼hne. Leipzig 1809. 8.

Enth. a: Die RÃ¼ckkunft der SÃ¶hne. Lustspiel. â�� b: Der Sturm oder die

Gerettete. Operette. â�� c: Der Leibkosak. Lustspiel. â�� d: Anton und KlÃ¤rchen.

LÃ¤ndliche Scene. â�� e: Der Ayantnrier. Lustspiel. â�� f: Die Fuchsprelle. Oper. â��

g: Die heirathslustige Familie.

2) Gedichte in der Abendzeitung 1818.

3) Mamura, oder BlÃ¼then aus Nordens GÃ¤rten. (Gedichte), o. 0. (Riga) 1821

8. Ging spater in den Verlag Arnolds in Dresden Ã¼ber.

4) Schauspiele. Braunschweig 1821. 8. Enth. a: Die Helden der neuen Welt.â��

b: Der stumme Verrather. â�� c: Die Geisterhallen und das Strafgericht.

5) Lomonossow, oder der Dichter als Rekrut: Original-Theater, als Fort-

setzung der deutschen SchaubÃ¼hne fÃ¼r das Jahr 1822. Augsburg. Bd. 1.

6) Das Modemagazin: Original-Theater f. d. J. 1822. Bd. 2.

7) Beitrag dramatischer Spiele. Quedlinburg 1826. 1827. II. 8.

Enth. I. a: Die trostlose Witwe. Lustspiel. â�� b: Der Schmarotzer. Lustspiel. â��

c: Verrathener Liebe Sieg und Lohn. Schauspiel.

II. d: KÃ¶nig Alboin. Drama in 5 Abtheilungen. â�� e: Maria. Drama in

4 Abtheilungen. â�� f: Furioso oder das VogelschieÃ�en in KrÃ¤hwinkel. Singspiel in l A.

8) Johann Sobiesky. Schauspiel in 5 A. (AufgefÃ¼hrt in Hannover 1829 MÃ¤rz.

Vgl. Abendzeitung 1829. Nr. 126).

9) Arina und Wasili. Russische Novelle. Nordhausen 1837. 8.

10) Ein Mittagsmahl in St. Petersburg und der Autobiograph. Nordbausen

1838. 8.

11) Gedichte. 1860.

12) AuÃ�erdem verschiedene ungedruckte Lustspiele, Possen, Opern u. g. w.

81. Ignaz Rauch, geb. am 30. Juli 1786 zu StÃ¶rmede im Herzogtume West-

falen, 1808 Professor am Gymnasium zu Sitten in Wallis, 1810 Kaplan zu Brilon,

1815 Pfarrer zu ThÃ¼len im Herzogtum Westfalen.

Seibertz, WestfÃ¤lische BeitrÃ¤ge zur Deutschen Geschichte. Darmstadt 1823. 2.

Meusel, Gel. Teutschl. 19, 251 f.

Julius der MÃ¤rtyrer. Ein Trauerspiel in 3 AufzÃ¼gen. Auf Ã¶ffentlicher Schau-

bÃ¼hne aufgefÃ¼hrt von der studirenden Jugend zu Sitten in Wallis den 11. und

13. Angustmonat 1809. Sitten 1809. 4. Ohne Vfnamen.

82. Karl Albrecht Engen SchÃ¤ffer, geb. am 28. MÃ¤rz 1778 in Dresden,

Maler und Architekt daselbst, seit 1805 Professor der Baukunst in DÃ¼sseldorf.

Meusel's Archiv fÃ¼r KÃ¼nstler 1808. 2, 4, 76 bis 79.

Mensel, Gel. Teutschl. 15, 269. 20, 55.

Thnoleon, eine TragÃ¶die. Plesse 1810 (d. i. 1809). 4. Ohne Vfnamen.

83. Der Ahnenstolz, oder das Duell. Lustspiel in 3 AufzÃ¼gen von 6. T. HÂ«

OsnabrÃ¼ck 1810. 8.

84. J. W. Grofimann, Hofschauspieler in Wiesbaden.

Mensel, Gel. Teutschl. 17, 796.

1) Das Angebinde. Schauspiel in l Akt. Bamberg 1810. 8. â�� Wiederum

1826. 8.

2) Die Belagerung der Stadt Hanau und deren Befreiung am 13. Junius 163G.

Ein vaterlÃ¤ndisches Schauspiel in 5 AufzÃ¼gen. Wiesbaden 1812. 8. â�� Auch: Deutsche

SchaubÃ¼hne. Augsburg. Bd. 16.
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85. Karl Gottfried Theodor Chladeiiins (Chladni), Sohn des Amts- und

Landphyaikus Theodor Gh., geb. am 22. Juli 1759 in GroÃ�enhain, besuchte die

FÃ¼rstenschule in MeiÃ�en, studierte in Leipzig die Rechte, wurde zuerst Accessist,

dann Aktuar in WeiÃ�enfels und Nossen, 1782 Advokat in seiner Vaterstadt, 1784

Generalaccis-Inspektor daselbst, 1789 Ratsmitglied und spÃ¤ter BÃ¼rgermeister (bis

1821), trat 1831 als Accisinspektor in den Ruhestand, feierte am 15. Oktober 1832

Â«ein 50j. JubilÃ¤um als Advokat und starb am 25. Mai 1837 in GroÃ�enbain.

a. Meusel, Gel. Teutschl. l, 580f. 11, 136. 17, 328f. 221, 500f.

b. N. Nekrolog 1837. 15, 591 bis 598.

c. Allg. dtsch. Biogr. 1876. 4, 126 (Stffh.).

1) Mathilde, die Magdeburgerin, oder die zweimalige RÃ¼ckkehr aus der

Todtengruft. Schauspiel in zwei Theilen (zu 4 A.). Neustadt a. d. 0. Wagner.

1810. 8. Ohne Vfnamen. â�� Vgl. Ch. F. Wehrhan, Mathilde die Magdeburgerin,

â�¢oder die Wiederkehr aus der Gruft. Magdeburg 1800. 8.

2) Amanda Deut, oder: Die Frau in unstrÃ¤flicher Doppel-Ehe. Ein Schauspiel

in 5 AufzÃ¼gen (nach einer wahren Geschichte der Vorzeit). Leipzig 1811. 8. â��

Auch: Deutsche SchaubÃ¼hne. Augsburg 1813. Bd. 17.

3) Thalto und Nauthold, oder die drey schweren Proben der Liebestreue. Ein

Schauspiel in 2 Theilen (zu 4 Abtheilungen; theils nach Hrn. von Lafontaine, theils

frei bearbeitet). Jena 1812. 8. â�� Auch: Deutsche SchaubÃ¼hne. 1812. Bd. 15.

86. Jakob L[evi?] Salomo Bartholdy (ursprÃ¼nglich: Salonion), geb. am

13. Mai 1779 in Berlin als Sohn jÃ¼discher Eltern, studierte seit 1796 in Halle die

Rechte, betrieb aber auch allgemeinere Studien, hielt sich seit 1801 mehrere Jahre

in Paris auf, unternahm dann eine Reise nach Italien und Griechenland bekehrte

sich 1805 in Dresden zum Protestantismus und nahm den Namen Bartholdy an.

Er agitierte gegen die Franzosen in Deutschland, lebte zumeist in Wien als Privat-

mann und zog. als 1809 der Krieg Oesterreichs gegen Napoleon ausbrach, als Ober-

lieutenant in dem Bataillon der Wiener Landwehr aus, in welchem Leo von Secken-

â�¢dorff fiel (sieh oben S. 111). Im Jahre 1813 war er in der Kanzlei des FÃ¼rsten

von Hardenberg angestellt, begleitete 1814 die verbÃ¼ndeten Heere nach Paris und

ging von da nach London. Auf dem Schiffe lernte er den Cardinal Consalvi kennen,

dessen Leben er spater beschrieb. 1815 kam er als preuÃ�ischer Generalkonsul fÃ¼r

Italien nach Rom, wohnte 1818 dem Kongresse in Aachen bei, wurde als Geheimer

Legationsrat GeschÃ¤ftstrÃ¤ger am toscanischen Hofe, 1825 pensioniert und starb am

â�¢27. Juli 1825 in Rom. Er wurde unter der Pyramide des Cestius begraben. â��

Sein Nefi'e war der Komponist Felix Mendelssohn-Bartholdy.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 13, 62 (hier mit Geo. Wilh. Bartholdy vermengt).

17, 85. 22l, 125. â�� b. Allgem. Zeitung 1825. Beil. Nr. 230 (M. aus Albano bei

Rom 30. Juli 1825). â�� c. N. Nekrolog 3, 852 bis 860. â�� d. Â§ 245, 1) F nach 39

= Band IV. S. 726. â�� e. 0. Mejer, Zur Geschichte der rÃ¶misch-deutschen Frage.

Rostock 1871f. II, 2. â�� f. Allgem. dtsch. Biogr. 1875. 2, 107 (Steffenhagen). â��

g. Sieh unten S. 810.

1) BruchstÃ¼cke zur nÃ¤hern KenntniÃ� des heutigen Griechenlands und der Joni-

schen Republik; gesammelt auf einer Reise im Jahre 1803 und 1804. Erster [einz.]

Band. Berlin 1805. 4. â�� FranzÃ¶sische Ã�bersetzung von A. du C***. Paris 1807. II. 8.

2) Der Liebe Luftgewebe. Lustspiel in 2 AufzÃ¼gen von J. L. S. Bartholdy:

Melpomenc und Thalia. Taschenbuch fÃ¼r das Trauerspiel und Lustspiel. Berlin

1810. 16. â�� Litbl. z. Morgenblatt 1810. Nr. 1. â�� Sieh K. Wolfart Nr. 76. 4).

3) Der Krieg der Tyroler Landlente im Jahre 1809. Mit einer Karte von

Tyrol. Berlin 1814. 8.

4) ZÃ¼ge aus dem Leben des Cardinais H. Consalvi. Stuttgart 1824. 8.

87. Heinrich Schmidt, geb. am 27. September 1779 in Weimar, besuchte

das dortige Gymnasium, studierte von 1797 bis 1800 in Jena die Rechte, widmete

sich dann in seiner Vaterstadt der BÃ¼hne, erhielt 1801 durch Goethes Vermittelung

â�¢eine Stelle am Wiener Burgtheater, Ã¼bernahm nachher die Direktion des fÃ¼rstlicn

EÃ�terhÃ¤zy'schen Theaters in Eisenstadt und 1815 die Leitung des Theaters in Brunn,

â�¢die er bis 1825 und spÃ¤ter noch einmal von Ostern 1831 bis 1837 in wirksamster

Weise fÃ¼hrte. Er starb am 14. April 1857 in Wien.
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a. Schiller an L. v. Seckendorff 1801 Aug. l = Jonas 6, 297.

b. (K. J. Jurende's) Moravia. Brunn 1815. S. 166.

c. Mensel, Gel. Teutschl. 20, 189.

d. Sieh unten Nr. 6).

e. Chn. Ritter d'Elvert, Geschichte der Musik in Mahren und Oeaterreichisch-

Schlesien. Brunn 1873. S. 203. 207.

f. Wurzbach 1875. 30, 258 f.

g. Alb. Rille, Aus dem BÃ¼hnenleben Deutsch-Oesterreicha. Die Geschichte

des BrÃ¼nner Stadttheatera [1734-1884]. Brunn 1885. gr. 8.

h. Allgem. dtsch. Biogr. 1890. 31, 732f. (Paul Schlenther).

Briefe an Schmidt von Goethe: Strehlke, Goethes Briefe 2, 189 und Nr. 6).

1) Gedichte und AufsÃ¤tze Sch.s in Wielands N. Teutschen Merkur 1799. 1800;

im FreimÃ¼thigen 1802. 1803; in der Ztg. f. d. eleg. Welt 1806. 1807; in K. Rein-

holds Allg. dtsch. Theater-Ztg. 1808 und in (Jurende's) Moravia 1815.

2) Gedichte. Weimar 1800. 8.

3) AschenbrÃ¶del. Eine Zauberoper in 3 AufzÃ¼gen. Nach dem FranzÃ¶sischen

von Etienne bearbeitet. 2. Auflage. Wien 1811. Wallishauaser. 8. â�� 4. Auflage.

Wien 1815. 8. â�� Sieh unten S. 810f.

4) Das Ã¶sterreichische Feldlager. Ein militÃ¤risches GemÃ¤lde mit Gesang.

Nach Wallensteins Lager. Wien 1814. Doll. 8.

5) Drei Sammlungen von Liedern mit Compositionen von Frdr. Heinr. Hummel

und Moriz Grafen v. Dietrichstein und eine Sammlung mit Compositionen von

Anton Polzelli in Leipzig.

6) Erinnerungen eines weimarischen Veteranen aus dem geselligen, litera-

rischen und Theater-Leben. Nebst Originalmittheilungen Ã¼ber Goethe, Schiller,

Herder. Wieland u. a. Leipzig 1856. 228 S. 8. - Vgl. Â§ 234, B. VI. 20) =

Band IV. S. 594; Â§ 249, D. I. 29) = Band V. S. 133; Â§ 286, 1. o) â�� Band VI.

S. 57. â�� W. v. Biedermann, Goethes GesprÃ¤che l, 215 bis 219. 2, 123 f. â��

Euphorion 1895. Ergzgsh. S. 52. 79.

88. Theo dat. TragÃ¶die in 4 A. Berlin 1811. 8.

89. Albert Ludwig Grimm, geb. am 19. Juli 1786 zu Schluchtern bei Heil-

bronn als Sohn eines Pfarrers, studierte in TÃ¼bingen und Heidelberg Theologie

und Philologie, wurde Hauslehrer beim Kirchenrat Frdr. Heinr. Chrn. Schwarz in

Heidelberg, 1807 Lehrer am PÃ¤dagogium zu Weinheim, nach der Erweiterung der

Anstalt Vorstand derselben bis 1854, in welchem Jahre er wegen KrÃ¤nklichkeit

pensioniert wurde. Er war zweimal BÃ¼rgermeister in Weinheim, 1825 und 1828

Abgeordneter zur zweiten wÃ¼rttembergischen Kammer und in den dreiÃ�iger Jahren

SekretÃ¤r derselben. Nach seiner Pensionierung wÃ¤hlte er Baden zum Aufenthalts-

orte nnd starb dort am 1. Dezember 1872 nach schwerem Leiden.

AuÃ�er seinem biblischen Drama schrieb er eine Menge von Unterhaltungs-

bÃ¼chern fÃ¼r Kinder, die sehr verbreitet, aber nicht sehr wertvoll sind, da sie dem

spielenden sÃ¼Ã�lichen Tone folgen.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 13, 502. 17, 779. 22H 451 f.

b. (Augsb.) Allg. Ztg. 1872. S. 5169. 5303. - c. S. unten S. 811.

1) Peraephone. Ein Jahrbuch auf 1806. Hg. von A. L. Grimm nnd A. L.

Danquard. Frankfurt a. M. 1806. 8.

2) KindermÃ¤hrchen. Heidelberg o. J. (1809). 12. â�� 1817. 12. â�� 1840. 16. â��

Frankfurt a. M. 1844. 16. â�� 1860. 8. â�� 1869. 8. S. unten S. 811.

3) Davids ErhÃ¶hung. Schauspiel in 5 Akten. Carlsruhe 1811. VIII,

248 S. 8. â�� Vgl. Litbl. z. Morgenblatt 1813. Nr. 11. S. 42.

4) Lina's MÃ¤rchenbuch. Eine Weihnachtsgabe. Frankfurt a. M. 1816. 8. â��

Grimma 1837. U. 8. â�� 1839. II. 8. 4a) Cornelia 1817.

5) Sankta Musa (Legende): FÃ¼r mÃ¼ssige Stunden. Vierteljahrsschrift. Hg.

von F. L. BÃ¼hrlen u. s. w. Jena 1819. S. 83 S.

6) Mahrchen der Tausend und Einen Nacht. Frankfurt a. M. 1820 bis 1824.

V. 8. Auch u. d. T.: MÃ¤hrchenbibliothek fÃ¼r Kinder. 1. bis 5. Band. â�� Grimma

1837 f. II. 8. - 1838 f. V. 16. - Leipzig 1864. 8. â�� 1867. 8. â�� 7. Aufl. 1875.

8. â�� 8. Aufl. 1879. 8.
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7) MÃ¤hrchen der alten Griechen und RÃ¶mer. Frankfurt a. M. 1824 1826.

u. 8. Auch u. d. T.: MÃ¤hrchenbibliothek fÃ¼r Kinder. Bd. 6 und 7. â�� Grimma

1889. II. 16. â�� 1844. IV. (in l Bde.) 16. â�� Sagen und MÃ¤rchen der G. u. E.

fÃ¼r die Jugend bearbeitet. Leipzig 1865. 8. â�� 1872. 8. â�� 1877. 8.

8) Bunte Bilder aus der Feen- und MÃ¤hrchenwelt der Taugend und Einen

Nacht. Zur angenehmen Unterhaltung und Erweckung des Geistes fÃ¼r fleiÃ�ige

Kinder bearbeitet. (N. Ausg.). Grimma 1834. 8. â�� Bunte Bilder aus T. und E.

N. fÃ¼r die Jugend bearbeitet. Leipzig 1867. 8. â�� 1874 8. â�� 1879. 8.

9) Mahrchen aus dem Morgenlande fÃ¼r die Jugend. Hamburg 1843. 16. â��

1844. 16.

10) Deutsche Sagen und MÃ¤rchen fÃ¼r die Jugend bearbeitet. Leipzig 1867.

8. â�� 1872. 8. - 1877. 8. â�� 1887. 8.

11) MÃ¤hrchen des Tausend und Einen Tages. Leipzig 1869. 8. â�� 1879. 8.

12) W. Hauffs MÃ¤rchen. FÃ¼r die Jugend durchgesehen. Leipzig 1870. 8. â��

1874. 8. - 1878. 8.

13) MÃ¤rchenbuch. Leipzig 1871. 8. â�� 1877. 8.

14) AuÃ�erdem noch andere Schriften.

00. Wilhelm Engen, wahrscheinlich der Schauspieler in Regensburg, Ã¼ber

den L. v. Seckendorff an Schiller berichtete und der nach (Irlands Almanach fÃ¼rs

Theater 1811 noch 1809 am Regensburger Theater thÃ¤tig war. Vgl. Schiller an

Goethe 1801 Juni 28 = Jonas 6, 289.

Der zerbrochene Wagen. Schauspiel in l Aufzug. Regensburg, Daisenberger

1811. 8. â�� Auch: Deutsche SchaubÃ¼hne. Augsburg. Bd. 14.

91. Josef Angnst EckschlÃ¤ger (auch: Eckschlager), wird in Ballus'

Monographie der Stadt PreÃ�burg als ein daselbst lebender AuslÃ¤nder genannt.

Nach Ã¤ndern war er Deutsch-Ungar. In den Jahren 1813 bis 1815 wirkte er als

Kapellmeister und TheatersekretÃ¤r in PreÃ�burg und Baden und lieferte als solcher

eine Reihe von Prologen und Texten zu lebenden Bildern.

a. Theater-Zeitung 1813. Nr. 139 bis 141. 1815. Nr. 13.

b. Meusel, Gel. Teutschl. 17, 475. 22Â», 14.

1) Ulrich Zwingli von ZÃ¼rich. (Schauspiel). ZÃ¼rich, Orell, FÃ¼Ã�li und Co.

1811. 4 BL, 96 S. 8. â�� Auch: Deutsche SchaubÃ¼hne. Augsburg. Bd. 5.

2) Otto von Wittelsbach. Dramatische Dichtung. Regensburg 1811. 8. â��

Auch: Otto der GroÃ�e, Pfalzgraf von Wittelsbaeh. Eine dramatische Dichtung in

3 Abtheilungen von J. A. EckschlÃ¤ger: Deutsche SchaubÃ¼hne. Bd. 6.

3) Herzog Christoph der KÃ¤mpfer. Eine TragÃ¶die. Regensburg 1811. 8. â��

Auch: Deutsche SchaubÃ¼hne. Bd. 9. â�� Vgl. LitbL z. Morgenblatt 1811. Nr. 14.

4) CÃ¤sar in Teutschland. Dramatische Dichtung. Baden 1814, gedr. bei

F. Ullrich. 100 S. 8. â�� Vgl. Theater-Ztg. 1814. Nr. 114.

5) Petrarca. Dramatische Dichtung. Baden 1814, gedr. bei Ferd. Ullrich. 87 S. 8.

6) Der musikalische Schneider. Nach dem FranzÃ¶sischen. (AufgefÃ¼hrt in

Baden 1815 Mai 17).

7) Noah. Biblisches Drama in 4 AufzÃ¼gen. â�� Als im Buchhandel erschienen

angekÃ¼ndigt: Theater-Ztg. 1815. Nr. 118. â�� AufgefÃ¼hrt in PreÃ�burg 1815 Dezember.

â�� In einer dreiaktigen Ueberarbeitung Kuffners mit Seyfrieds Musik gespielt im

Theater an der Wien 1819 Oktober 19 und bis zum 6. November d. J. 17 mal mit

einer Einnahme von 45000 Gulden gegeben. Vgl. Band III1. S. 800; Abendztg.

1819. Nr. 287; Costenoble, TagebÃ¼cher l, 61. â�� Hs. in Wien, Hofbibliothek.

8) Der silberne Storch oder die nnvermuthete Rettung. Schauspiel in 4 A.

(AufgefÃ¼hrt in Linz 1821 Oktober 29. Vgl. Theater-Ztg. 1821. Nr. 144).

9) Der kleine Toms oder Glocke und Sporn. Zauberspiel in 3 A. nach dem

FranzÃ¶sischen (mit Rosenau, Musik von EckschlÃ¤ger. AufgefÃ¼hrt am JosephstÃ¤dter

Theater 1823 Januar 11. Vgl. Theater-Ztg. 1823. Nr. 79; Abendztg. 1823. Nr. 54).

10) Stumme Liebe oder die Holzhauer im Ardennen-Walde. Romantisches

Melodrama in 3 A. nach dem FranzÃ¶sischen des Cuvellier. (Musik von Glaser. Auf-

gefÃ¼hrt am JosephstÃ¤dter Theater 1823 April 19. Vgl. Theater-Ztg. 1823. Nr. 52).
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11) Der Treue Opfer. Testspiel in l A. {AufgefÃ¼hrt am JosephstÃ¤dter

Theater 1824 Februar 11. Vgl. Theater-Ztg. 1824. Nr. 25: ,matte Copie von

Schillers Huldigung der KÃ¼nste').

12) Das FelsenmÃ¤dchen oder die Hochzeit im Ardennerwald. Romantisches

SpektakelgemÃ¤lde in 3 A. â�� Hs. Wien, Hofbibliothek.

13) Die Freier auf Lodbroks SchloÃ� oder der Hund auf der ZauberbrÃ¼cke. Ein

romantisches Schauspiel in 4 A. nach einer altnordischen Sage (AufgefÃ¼hrt in MÃ¼nchen

am Isarthor MÃ¤rz 1825, fÃ¼r den GymnagtikerMeyerhofer. Vgl. Abendztg. 1825. Nr. 111).

HB. Wien, Hofbibliothek. â�� Vgl. J. A. Gleich Â§ 334, 427. 44) = Bd. IIP. S. 822.

14) Von Eckschlager ist das volkstÃ¼mliche Lied MaienblÃ¼mlein (Maien-

blÃ¼mlein so schÃ¶n, mag euch gern blÃ¼hen sehn). 1811. Komponirt von K. M.

v. Weber. â�� Vgl. F. M. BÃ¶hme, VolkstÃ¼mliche Lieder der Deutschen im 18. und

19. Jh. Leipzig 1895. Nr. 213.

92. Karl Friedrich Ziegler, geb. zu HÃ¶rn im FÃ¼rstentum Lippe-Detmold,

studierte Medizin in Kiel, war Arzt auf FÃ¶hr, .Distriktschirurg im Amte Cismar,

1819 Chirurg in Ahrensbeck; starb dort im Februar 1833.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 21, 785.

b. LÃ¼bker 715.

c. N. Nekrolog 11, 147.

1) Der Graf zur Lippe. Ein dramatisches Gedicht. Kiel 1811. 159 S. 8.

2) Gedichte in der Eidora. Vgl. Â§ 315, II. 251 = Band VIII. S. 107.

93. Kuno Utdivifr von der Kettenbarg, geb. um 1775, wahrscheinlich in

Schwetzin, war seit 1798 groÃ�herzoglich mecklenburg-schwerinscher Kammerherr,

hatte lÃ¤ngere Zeit in Italien, namentlich in Rom gelebt und war der tÃ¤gliche GenÃ¶sse

des kleinen Kreises, der sich um die Erbprinzessin, geb. Prinzessin von Weimar, in

Schwerin versammelte. Er starb am 14. Januar 1813 auf dem Schlosse zu Schwerin

an den Masern. Sein jÃ¼ngerer Bruder Johann Fr. erbte sein Gut Schwetzin.

a. Nekrolog 9, 768 f.

b. Literarischer NachlaÃ� der Frau Karoline von Wolzogen. Leipzig 1849.

2, 310 f. (hier irrig 1814 als Todesjahr angegeben).

c. Briefe von Schillers Gattin an einen vertrauten Freund [Knebel]. Leipzig

1856. S. 97.

d. Knebels Briefwechsel mit seiner Schwester Menuette. Jena 1858. S. 492.

604 614. 642.

1) Diego. TragÃ¶die. Berlin 1811. 158 S. u. l Bl. 8.

2) Julianus Apostata. TragÃ¶die. Berlin 1812. 2 Bl., 154 S. 8.

94. Franz Graf von Waflenberg, geb. am 4. Juli 1788 in Brunn, Sohn des

Grafen Job. Nep. von W., war Rittmeister in der Ã¶sterreichischen Armee, aus der

er spater austrat; starb um 1856.

a. Meusel, Gel. Teutschl. 21, 295.

b. Wurzbach 1885. 52, 65 f.

Die Rosenkette. Ein Nachspiel. OlmÃ¼tz 1811. 8.

95. August Heinrich Petiscns, geb. am 26. Juli 1780 in Neu-Ruppin, 1803

Gouverneur und Lehrer am kgl. Kadettenkorps in Berlin, 1806 Inspektor und

Lehrer am kgl. Joachimsthalschen Gymnasium, 1807 (bis 1815) Prediger an der

Charite, am Friedrichs-Waisenhause und an der Parochial-Kirche, 1810 Lehrer

der Geschichte, Geographie und deutschen Sprache an der medizinisch-chirur-

gischen Pe'piniere (spÃ¤term Friedrich-Wilhelms-Institute) und seit dem 3. De-

zember 1811 Professor. Er lebte, nach der von ihm selbst herrÃ¼hrenden Vorrede

zur 8. Aufl. von Nr. 4) Olymp, noch 1854. Wann starb er?

a. J. D. Prenss, Das kÃ¶nigl. Preussische medicinisch-chirurgische Friedrich-

Wilhelme-Institut. Berlin 1819.

b. Meusel, Gel. Teutschl. 19, 97.

c. (Hitzig), Gel. Berlin im J. 1825. S. 196f.

1) Cantate zur Einweihung der Luisenstiftung in Berlin, am 19. Juli 1811

gedichtet. Berlin 1811. 8.

2) CrÃ¶ans, KÃ¶nig von Lydien. Ein Drama. Berlin 1812. 109 S. 8. â��

Vgl. Litbl. z. Morgenblatt 1814. Nr. 5. 8. 18.

Goedeke, OrundrÃ¤z. VI. S. Au'! â�¢ 3]
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3) Rezensionen in der Allg. Hall.Lit.-Ztg. 1820 und in der Jen. Allg. Lit-Ztg.l&23.

4) Der Olymp, oder Mythologie der Aegypter, Griechen und RÃ¶mer [in den

JÃ¼ngern Aufl. auch anderer VÃ¶lker). Zum Selbstunterricht fÃ¼r die Jugend und an-

gehende KÃ¼nstler. Berlin 1821. 8. â�� 2. verb. u. venn. Aufl. 1822. 8. â�� 3.: 1824.

8. - 5.: 1832. 12. â�� 6.: 1837. 12. â�� 7.: 1848. 12. â�� 8. (von dieser an:) Leipzig

1854. 8. â�� 12.: 1860. 8. â�� 15.: 1867. 8. â�� 16.: 1872. 8. â�� 17.: 1874. 8. â��

18.: 1878. 8. â�� 19.: 1883. 8. â�� 20. Auflage besorgt von E. Anthes. 1890. 8.

Englische Ã�bersetzung: The Gods of Olympos by A. H. Petiscus, Tranalated and

edited by Katherine A. Raleigh, with pret'ace by Jane E. Harrison. London 1892. 8

5) CÃ¤cilie, oder der Muttersegen. TÃ¶chtern gebildeter Stande gewidmet.

Berlin 1825. 8.

6) Johannes, oder der Vatersegen. JÃ¼nglingen gebildeter StÃ¤nde gewidmet.

Berlin 1825. 8.

7) Menschenwerth in Beispielen ans der Geschichte und dem tÃ¤glichen Leben.

Der Jugend zur lehrreichen Unterhaltung dargestellt. Berlin 1826. 8. â�� 2. verb.

u. venn. Aufl. Berlin 1834. 8.

8) Die Geschwister aus der Fremde. Beitrag und Nahrung fÃ¼r Geist und

Herz der Jugend gebildeter StÃ¤nde. Leipzig 1831. 8.

9) Ehrenproben. Historische ErzÃ¤hlung aus der neuen Zeit fÃ¼r die reifere

Jugend gebildeter StÃ¤nde. Leipzig 1832. 8.

10) Noch andere Jugendschriften und Predigten.

96. Ferdinand Baron von Eckstein, geb. im September 1790 in Kopenhagen

von jÃ¼dischen Eltern, wurde bei einem lutherischen Pastor erzogen, besuchte deutsche

UniversitÃ¤ten, trat 1807 in Rom zur katholischen Kirche Ã¼ber und beendete seine juri-

dischen Studien in GÃ¶ttinnen und Heidelberg. Als FreiwilligerimLÃ¼tzow'schenKorps

machte er die FeldzÃ¼ge 1813 und 1814 mit, nach Beendigung des Krieges Ã¼bernahm

er die Leitung der MilitÃ¤r- und Zivilpolizei in Gent; spÃ¤ter GeneralkommissÃ¤r der

Polizei in Marseille, 1818 General-Inspektor beim Polizeiministerinm in Paris. Nach-

her bis zur Jul Revolution im Ministerium des AuswÃ¤rtigen. Er starb im November 1861

als Privatmann in Paria. â�� Sein Neffe war Johannes Wit, gen. von DÃ¶rring Â§ 316, 7.

a. La Litterature Franfaise Contemporaine. Paris 1848. 3, 420. â�� b. David

August Rosenthal, Convertitenbilder. Schaffhansen 1866. 1,74 88. â��c. H. Heines Werke

(Elster) 6, 29. 381. â�� d. Dtsch. Rundschau 1897. Juni. 91, 380f. â�� e. S. 811.

1) Der Kampf um Pisa. Ein Trauerspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen. Heidelberg 1813.

8. Unter dem Vorwort nennt sich der Vf.

2) Â§ 230, 16. 24) = Band IV. S. 347. â�� 3) Â§ 283, 3. 33) III. s = oben S. 25.

4) Le Catholiqne, ouvrage periodique dans lequel on traite de l'universalite' des

connaissances humaines sous le point de vue de l unite de doctrine. Publie sous la

direction de Mr. le baron d'Eckstein Paris 1826 bis 1828. â�� Vgl. GÃ¶rres: Der

Katholik Bd. 21.

5) Des Jesuites. Paris 1827. 104 S. 8. Vgl. N. allg. polit. Annalen 1828.

6) Reponse auz attaques dirigees contre lui par M. Benjamin Constant dana

son ouvrage intitule ,de la Religion'. Paris 1827. 60 S. 8. â�� 7) De l'Etat actuel

des affaires (Extrait du .Cathohque')- Paris 1828. 8. â�� 8) De l'Espagne: consi-

derations sur son passe1, son prÃ¤sent, son avenir. Fragments. Paris 1836. 8.

9) Des Elements de la vie sociale et politique, qui se rencontrent dans la tribu

pastorale. Paris 1855. 8. (Extr. du ,Correspondant'). â�� 10) Des Mots de charitÃ¶,

de tolÃ¶rance, de libertÂ£ de pens4e, de libertÃ¤ de conscience; valeur et signification

historique de ces mots. Paris 1855. 8. ! Kur, du ,Correspondant'). â�� 11) Questioni

relatives aus antiquites des peuples semitiques, ouvrage de M. Ernest Renan, cou-

ronnÃ¤ par l'Institut. Paris 1856. 8. (Eztr. de la .Revue arche'ologique'). â�� 12) Des

Sources de l'opinion publique dans l'Europe moderne. Paris 1856. 8. (Extr. du

,Correspondant'). â�� 13) Les Voyages du docteur David Livingstone. Paris 1859. 8.

(Extr. du .Correspondant'). â�� 14) Snr les Sources de la cosmogonie de Sanchoniathon.

Paris 1860. 8. â�� 15) Geschichtliches Ã¼ber die Askesis der alten heidnischen und

der alten jÃ¼dischen Welt als Einleitung einer Geschichte der Askesis des christlichen

MÃ¶nchsthums. Vom Baron v. Eckstein. Mit einem Vorworte von Job. Jos. Ignaz

v. DÃ¶llinger. Freiburg, Herder. 1862. X, 318 S. 8.
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97. Albrecht Friederich, geb. am 18. Februar 1775 in Mannheim, war 1803

badischer Regierungsrat und von 1809 bis 1815 Legationsrat; starb als Geh. Bat

am 24. Dezember 1843 in Karlsruhe.

Meusel, Gel. Teutschl. 11, 242. 17,624. 22" 227 f.

1) AufsÃ¤tze und Gedichte in Eggers' deutschem Magazin 1801; in Archen-

holz' Minerva; in der Zeit?, f. d. eleg. Welt; im Taschenbuch der Grazien 1807

bis 1809; im Morgenblatt 1808. 1814 f. 1818. u. s. w.

2) Erinnerungen an Schiller, zu seiner GedÃ¤chtnififeyer. Mannheim 1809. 8.

â�� Auch in: (Bentzel-Sternau's) Jason l, 205f.

3) Ifflands Todtenfeyer. Dramatische NÃ¤nie. Karlsruhe 1814. 8. â�� Vgl.

Â§ 258, 7. p) = Band V. S. 265.

4) Dramatische Festspiele und GesÃ¤nge fÃ¼r Baden. Karlsruhe 1815. 12.

Nennt sich unter der Vorrede.

5) Lieder. Aus dem Englischen Byrons von A. Friedrich. Karlsruhe, MÃ¼ller.

1820. 8. â�� Â§ 349, 178. 13) = Band III1. 8. 1330.

6) Noch andere Schriften z. B.: Geschichte der nach Rom entfÃ¼hrten Heidel-

berger Bibliothek. Karlsruhe 1816. gr. 8. u. s. w.

98. Seidler.

Kuno von Kyburg. Trauerspiel in 5 Akten. Von (ps.) Reldies. Stuttgart 1815. 8.

99. Friedrich Freiherr von Maltzahn, Erbherr auf Peckatel u. a. w. im

Mecklenburg- Seh werinschen.

1) Anna. Trauerspiel in 5 Acten. Berlin 1815. 206 S. 8. (Aus Ludwigs

des Frommen Zeit um 818).

2) Heinrich der Vierte, Kaiser von Deutschland. Trauerspiel in 5 Acten von

F. v. M. Neustrelitz 1826. gr. 8. Ohne Vfnamen.

3) Conradin. Trauerspiel in 5 Acten. GÃ¼strow 1835. gr. 8.

4) Die AbenddÃ¤mmerung. Eine nordische Sage. Zur Neujahregabe. (Gedicht).

GÃ¼strow 1839. gr. 8.

5) Mecklenburg in allgemeinen deutschen Beziehungen. Rostock 1842. 8.

6) Einige Worte an meine Landsleute. Rostock 1843. gr. 8.

7) umriÃ� einer christlichen Weltgeschichte. Rostock 1850. IV, 472 S. gr. 8.

â�� 2. Aufl. Hamburg 1853. 390 S. 8.

100. Johann Ludwig Casper, geb. am 11. MÃ¤rz 1796 in Berlin, lernte in

einer Apotheke, studierte seit 1817 Medizin zuerst in Berlin, dann in GÃ¶ttingen,

1818 in Halle, promovierte hier im Jahre 1819, bereiste seit 1820 Frankreich und

England, lieÃ� sich 1822 als ausÃ¼bender Arzt in seiner Vaterstadt nieder, habilitierte

sich als Privatdozent an der dortigen UniversitÃ¤t und wnrde 1825 Professor und

Medizinalrat. Er starb als Geh. Medizinalrat am 24. Februar 1864 in Berlin.

a. Abendzeitung 1818. Nr. 18.

b. Meusel, Gel. Teutschl. 17, 319. 21, 81 f. 22l, 483 f.

c. (Hitzig) Gel. Berlin im J. 1825. S. 48.

d. Callisen, Medicin. Schriftstellerlex. 1831. 4, l bis 6.

e. Prutz' Museum 1864. Nr. 36. S. 382.

f. Allgem. dtsch. Biogr. 1876. 4, 58f. (Aug. Hirsch).

1) Bescheidene Zweifel gegen die neue Hellseherin in Carlsruhe, mit einigen

Gedanken Ã¼ber den thierischen Magnetismus. Leipzig 1818. 8.

2) Die Karfunkel-Weihe romantisches Trauerspiel von (ps.) Till Ballista-

rins. o. 0. (Leipzig) 1818. 4 Bl., 182 S. 8.

,Meistens mit der Dichter eigenen Unsinnsworten verfaÃ�te dramatische Satire.

Die Unzuchtsszene ,Im Park' S. 32f. ist musivisch zusammengesetzt aus Stellen der

Dolores (Â§ 286, 7. 23), der Hesperiden (Â§ 289, 1. 11), aus Godwi (Â§ 286, 1. 4), der

Lucinde (Â§ 283, 3. 20), A. W. Schlegels Gedichten u. s. w. Zuletzt geht es in ein

Handgemenge Ã¼ber, in dem die Geweihten unterliegen. Im ganzen elend und nur

dnrch die stille Ironie des aufgetischten Unsinns wirkend'. (Goedeke).

3) Beitrage C.s in der Zeitg. f. d. eleg. Welt 1818 f. 1821 und im Gesell-

schafter 1818 f.

31*
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4) Die wandernden ComÃ¶dianten. Komische Oper in einem Acte von Dr.

Caspar (September 1821). Die (nngedr.) Komposition dazu von dem 13jÃ¤hrigen

Felix Mendelssohn. Vgl. Goethe-Jahrb. 1891. 12, Ulf. â�� Hs. anf der Kgl.

Bibliothek in Berlin.

101. Die Enmeniden oder Noten zum Text des Zeitalters. Motto: Suche

Jeder, wen er reibe. ZÃ¼rich 1801. 8.

FÃ¼r die BrÃ¼der Schlegel, gegen deren Widersacher. â�� Vgl. Neue allgem.

(l t seh. Bibliothek 73, 311 f. â�� Jean Pauls Brief: Knebels literar. NachlaÃ� 2, 421

(darnach wÃ¤ren zwei Studenten die Vf.). â�� Koberstein, GrundriÃ�* 4, 866f.

102. Die ComOdia von der schÃ¶nen lo, wie solche von dem heidnischen

Gotte Jupiter geliebt, in eine Kuh verwandelt, und von Merknrio wunderbarlich

errettet worden, in [drei Akten mit Prolog und Epilog und in] zierlichen Knittel-

versen, Stanzen, Terzinen, Sonnetten, natÃ¼rlich und poetisch, frevmÃ¼tbig und

elegant, ans Licht gestellet von (ps.) Daniel Itrnmmeisen, poeta laureato. Prag

[Leipzig, o. Verl.] 1804. 109 S. 8. â�� Anspielungen auf Schlegels Lucinde u. a.

â�� Vgl. Hayn1 S. 38.

J03. Comoedia divina mit drei Vorreden von Peter Hammer, Jean Paul

und dem Herausgeber. Inspicere tanqnam in speculum et ex aliis snmere exem-

plnm sibi. o. 0. [Heidelberg] 1808. l Bl. u. 149 S. 8. â�� Vgl. A. W. Schreiber

Â§ 262, 5. 22) = Band V. S. 368. â�� Morgenblatt 1808. Nr. 192 bis 194. August

11 bis 18; Intell.-Bl. zum Morgenbl. 1808. Nr. 21.

Inhalt S. 1: Die Weihe. â�� S. 7f.: Die drei Vorreden von GSrres [ans den

Schriftproben Â§ 293,1. 6. 17)], Jean Paul [ans den Vorlesungen in Leipzig] und dem

Heransgeber [Travestie romantischer Einfalle], unterz.: Basel am 1. Mai 1808.

W. G. H. Gottbardt. â�� S. 25: ErklÃ¤rung des [hinzuzudenkenden] Titelkupfers â��

S. 31 bis 58: Die Leipziger Messe [Jupiter verwandelt Novalis Octavianus Horn-

wunder in eine Gans]. â�� S. 59 bis 84: Der SÃ¼ndenfall [Adam philosophiert nach

dem GenuB romantisch]. â�� S. 85 bis 95: Nachspiel. â�� S. 96 big 104: An-

merkungen. â�� S. 105 bis 149: Des Dichters KÃ¼chengarten [Gedichte von W. v.

Schutz, Lassaulx, Loeben, K. Rottmann, A. W. Schlegel und Aphorismen ans

Novalis, der Lucinde und den Aphorismen Ã¼ber Knnst (Â§ 293, I. 6. 5) mit ein-

gemischten Travestien].

Andere dramatische Satiren von: L. Tieck Â§ 284, 1. Der gestiefelte

Kater 34); Prinz Zerbino 38) â�� A. v. Kotzebne Â§ 258, 8 Der hyperborÃ¤ische

Esel 58); Herr Gottlieb Mercks 157). â�� A. W. Schlegel Â§ 283, l Kotzebue'Â»

Rettung oder der tugendhafte Verbannte. Ein empfindsam-romantisches Schau-

spiel in 2 AufzÃ¼gen, in: Ehrenpforte u. s. w. 12). â�� Cl. Brentano Â§ 286, l Gustav

Wasa 3). â�� Frey Â§ 258, 8 Herr von Kotzebue in Sibirien 75)f. [Z. 8 lies: Zweite-

Vorrede (in Prosa). An die Leser. S. XXIâ��XXII: Dritte Vorrede (in Prosa).

An die Herren Recensenten]. â�� Der FreimÃ¼thige Â§ 258, 8. 99). â�� E. M. Arndt

Â§ 311, 1. 16) Der Storch und seine Familie. â�� L. Robert Â§ 325, l Die Ã¼eber-

bildeten 17). â�� Bittermann Â§ 258, 8 Eitelkeit dein Name ist Poet 16). â��

J. Baggesen Â§ 291, 6. Romanien in Jauer 18) III. â�� Sieh ferner die Â§ 281, 34f.

genannten Satiren.

FÃ¼nftes Kapitel.

An die bisher genannten Schriftsteller von hervorragender Bedeutung-

oder bestimmter Richtung schlieÃ�en sich untergeordnetere, die hier nach

den LÃ¤ndern ihrer Geburt und innerhalb dieser Grenzen nach der Zeit ihres

ersten Auftretens geordnet sind. ZunÃ¤chst folgen die Dichter ans SOd-

und Mittel-Deutschland, aas der Schweiz, Ã�sterreich, Bayern und

Franken, vom Mittelrhein und aus Hessen, sowie aus Sachsen und.

ThÃ¼ringen.
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Â§ 297.

Die Schweiz.

Â«. Robert Weber, Die poetische Nationalliteratur der deutschen Schweiz.

MusterstÃ¼cke aus den Dichtungen der besten schweizerischen Schriftsteller. Glarus

1866 bis 76. IV. 8. Band 4 von J. J. Honegger.

Ã�. Alpenrosen. Ein Schweizer-Almanach, herausgegeben von Kulm, Meisner,

WyÃ� u. a. auf das Jahr 1811 [1839]. Bern und Leipzig, 1811 bis 1839. 12. Von

1831 ab: Besorgt von Schweizerischen Schriftstellern und KÃ¼nstlern. Von 1837

ab: Hg. von A. E. FrÃ¶hlich, H. W. Wackernagel und K. R. Hagenbach.

1. Johann Martin Usteri, geb. am 12. April 1763 in ZÃ¼rich, bereiste 1783

Deutschland, die Niederlande und Frankreich, trat nach seiner Heimkehr in das

HandelsgeschÃ¤ft seines Vaters, entsagte aber nach dessen Tode dem kaufmÃ¤nnischen

Berufe, um sich ganz dem Ã¶ffentlichen Leben, der Wissenschaft und der Kunst

zu widmen. Im J. 1803 wurde er Mitglied des groÃ�en, 1815 des kleinen Rates

und wirkte im Erziehungs- und Finanzrate. Er starb am 29. Juli 1827 in Rappers-

wyl am ZÃ¼richer See.

a. Schweizerische Monats-Chronik 1827. Nr. 8. S. 177.

b. Nekrolog 1827. 5, 731.

c. David HeÃ�. Nr. 10) Bd. 1.

d. DD. Zweite Abtheilung. S. 229.

e. Gallerie berÃ¼hmter Schweizer der Neuzeit. In Bildern von Fr. und H.

Hasler. Mit biographischem Text von Alfred Hartmann. 1. Band. Baden im

Aargau. 1868. Fol. Nr. 22.

f. Robert Weber, Schweizerische Nationalbibliothek. I. Serie. 7. BÃ¤ndchen.

Aarau, 1886. 8. S. l bis 5: Usteris Leben und Dichtungen.

g. Allg. dtsch. Biogr. 1895. 39, 390 bis 396 (Daniel Jacoby).

1) Aufmunterung zur Freude ,Freut euch des Lebens': Neues Schweitze-

risches Museum [Herausgegeben von H. H. FÃ¼Ã�li]. 1793. Heft X. Erster Jahrgang.

ZÃ¼rich, bey Grell, FÃ¼Ã�h und Comp. 8. S. 797 bis 799, unterz.: Martin Usteri.

SpÃ¤ter unter der Ã�berschrift Gesellschaftslied: GÃ¶ttinger Musenalmanach fÃ¼r 1796.

3. 27 bis 29 mit der noch heute genau so gesungenen Melodie von NÃ¤geli (Â§ 335,

1007). FranzÃ¶sisch: ,Gratez la vfe': Morgenblatt 1807. Nr. 129. S. 514. Vergl.

Hoffmann von Fallersleben Unsere VolksthÃ¼mlichen Lieder. Vierte Auflage.

Leipzig 1900. Nr. 464; F. M. BÃ¶hme, VolksthÃ¼mliche Lieder der Deutschen. Leipzig

1895. Nr. 304. â�� Eine politisch aufklÃ¤rerische Umdichtung (.Freiheit, ihr BrÃ¼der,

ist unser hÃ¶chstes Gut'): Aug. Hennings' Genius der Zeit Altona 1796. 9, 82.

Vgl. Euphorion 1895. 2, 344. 1896. Zweites Erg.-Heft. S. 119').

2) Der Maler: Journal fÃ¼r Litteratur und Kunst. Zweites Heft. ZÃ¼rich, 1805.

In der Kunsthandlung von FÃ¼eÃ�li und Compagnie. 8. S. 159 bis 169 ,Ein junger

Maler vor manchem Jahr In einem freundlichen Dorfe war' 273 gereimte Verszeilen.

Vergl. den Neuen Teutschen Merkur vom Jahr 1805. Band 3, St. 11. November.

S. 233 f. Von der Schweizergrenze d. 19. Sept. 1805 von R d [d. i. H. A. 0. Reichard].

8) I. (bis XXII.) Neujahrblatt [vom 15. an: Neujahrsblatt] der Gesellschaft

der Feuerwerker in ZÃ¼rich auf das Jahr 1806 (bis 1827). o. 0. (ZÃ¼rich) 4. 22 Hefte

ohne besondere TitelblÃ¤tter.

Die NeujahrsblÃ¤tter der Feuerwehr-Gesellschaft erschienen vom J. 1691 in

ununterbrochener Reihenfolge, bis sie infolge der Ereignissse von 1798 plÃ¶tzlich

aufhÃ¶rten. 1806 rief sie Usteri von neuem ins Leben und setzte sie bis zu seinem

Todesjahre fort. Von 1806 bis 1826 enthalten sie eine Kriegsgeschichte der Schweiz

von den Zeiten der alten Helvetier bis zur Schlacht von TÃ¤ttwyl 1851. Das letzte,

das 22., behandelt die Ã¤lteren staatsrechtlichen VerhÃ¤ltnisse des Landes Glarus

und seine Geschichte von 1315 bis 1352 (Kampf am Rautiberg und ewiger Bund

von Glarus mit Uri, Schwyz und Unterwaiden, 6. Juni 1352). Viele der BlÃ¤tter

enthalten eine Vignette in braunem Tone, von J. M. Usteri gezeichnet, wahr-

scheinlich stammen von ihm auch die Lieder, die sich im 15. und 21. finden; er

hat ihnen das GeprÃ¤ge des Altertums gegeben.

15. 1820. S. 13 bis 16: Ein hÃ¼bsch alt Lied von dem herten Stryte, be-

schechen vor Lauppen, nach wahrem Inhalt der Cronick. In der WeiÃ�, wie des

Ecken Ausfarth. â�� 21. 1826. S. 18 bis 22: TÃ¤ttwyier Schlacht, Ao. 1351.
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4) KÃ¼nstler Lieder. Basel, gedruckt bey Wilhelm Haas. 1809. 3 Bl., 113 und

36 S. 12. Mit Vignetten und Melodien. â�� Zweite Auflage. Basel, gedruckt bey

Wilhelm Haas. 1826. 5 Bl., 152 S. 12. Mit Vignetten.

Herausgeber der KÃ¼nstlerlieder, sowohl in der ersten wie in der zweiten

Auflage, ist M. Usteri. Von ihm stammen in der 1. Aufl.: a. S. l bis 4: Reise-

lied fÃ¼r FuÃ�gÃ¤nger zur KÃ¼nstlergesellschaft in Zofingen .Habt ihr Satt euch ge-

plackt â�� Lustig! den Bock auf die Schulter gepackt!', 7 zehnzeil. Strophen. â��

D. S. 10 bis 12: Einladung ,In zartbelaubten Zweigen spielen', 9 fflnfzeil. Strophen. â��

c. S. 70 bis 76: Ballade .Es zog ein Maler wohl Ã¼ber Feld', 19 sechszeil. Strophen. â��

d. S. 100 bis 103: Sehnsucht des Mahlers nach dem Esel mit den GeldsÃ¤cken

.Das GlÃ¼ck besucht mich nur im Traum', 10 achtzeil. Strophen, â�� e. S. 104 bis

106: KÃ¼nstlerschicksal ,Drei Tbaler verdien' ich, zuweilen auch vier', 6 achtzeil.

Strophen.

Die 2. Auflage bringt von Usteri neu hinzu: f. S. 116 bis 119: Frizens Be-

rufs-Wahl ,HÃ¶r', Friz, so sprach die Mutter', 9 siebenzeil. Strophen. â�� g. S. 120 bis

122: Frizens Anmeldung ,Mein Herr Mahler, nichts vor Ã¼bel', 6 achtzeil. Strophen. â��

h. S. 123 bis 125: Frizens Farbenreiben-Klage .Giebt's denn auf Gottes weiter

Welt Kein Leben ohne Plage', 6 achtzeil. Strophen. â�� i. S. 126 bis 130: FrizenÂ«

Freude und Leiden ,Triuroph! die Kunst ist nun errungen', 10 achtzeil-Strophen.

5) Die Schweizer-Reise. Erstes bis Zehntes NenjahrsstÃ¼ck der allgemeinen

Musik-Gesellschaft in ZÃ¶rich. 1813 bis 1822. [ZÃ¼rich]. 4. Zehn Hefte.

L .Sehnsucht nach den Bergen' und .Tagwache'. â�� II. .Wanderers Morgen-

lied' und ,Hoffnung'. â�� III. ,Der treue Hund' und ,Aelpler-Lied'. â�� IV. Romanze. â��

V. ,Uf Bergen, uf Bergen, da ischs ei'm so wohl' und ,Arm Weiblein irrte zagend

Auf rauhem Pfad einher'. â�� VI. Der Storch von Luzern. â�� VII. Ballade. â�� VIIL

Strnth Winkelried. â�� IX. Die SÃ¼hne. â�� X. Wiedersehn.

Das zweite bis zehnte NeujahrsstÃ¼ck ohne besonderes Titelblatt. Die genannten

Lieder offenbar von Usteri.

6) Zuruf an die Gesellschaft der BÃ¶cke am 11. Februar 1813. Lied. [ZÃ¼rich]. 8.

7) a: Beitrag zur Bezeichnung des KÃ¼nstlers wie er sein sollte: Alpenrosen

fÃ¼r 1817. â�� b: Der FrÃ¼hlingsbote. GemÃ¤lde von Breughel: ebenda. S. 49/63.

8) Der armen Frow Zwinglin Klag. Mit Kupfern. 16. Sonderabdruck aus

den Alpenrosen . . . auf das Jahr 1820.

9) Fahrt nach Basel, am 13. Juni 1820 [ZÃ¼rich]. 8.

9a) Gedichte in den Alpenrosen 1824: SchÃ¼tzenlied. â�� 1825: Die arme Mutter.

10) Dichtungen in Versen und Prosa von Johann Martin Usteri. Nebst einer

Lebensbeschreibung des Verfassers herausgegeben von David He B. Berlin, bei G.

Reimer. 1831. III. 12. Vergl. ZÃ¼rcher Taschenbuch auf das J. 1890. N. F. Band 13. â��

Wiederholt: Leipzig, Hirzel. 1853. III. 12. â�� Dritte Aufl. Leipzig 1877. IH. 12.

Enth. L: Lebensbeschreibung. Zuerst: Neujahrsblatt 1830. ZÃ¼rich. Unten

Nr. 10.11). â�� a: Vermischte Gedichte. â�� b: Gelegenheits-Gedichte. â�� c: Balladen. â��

d: Zeit bringt Rosen. ErzÃ¤hlung (vorher: Alpenrosen. 1811). â�� e: Der Schatz

durch den Schatz. Biographie Haus Breidbachs, des Goldschmidts von Fryburg

aus dem XVI. Jahrh. Sieh Nr. 17). â�� f: Thomann Zur Lindens Abenteuer auf

dem groÃ�en SchieÃ�en zu StraÃ�burg 1576 (zuerst in den Alpenrosen fÃ¼r 1819). Neu

hg. Nr. 18). Vergl. Band III1. S. 1188.

II. g: KÃ¼nstlerlieder. â�� h: Volks-, Kinder- und andere Lieder in Schweizer-

Mundart. â�� i: De Vikari. LÃ¤ndliche Idylle in ZÃ¼richer Mundart. Reclams Univ.-

Bibl. Nr. 609/10. â�� Sieh: De Vikari. Idylle in fÃ¼nf Akten nach J. M. Usteri.

FÃ¼r die BÃ¼hne bearbeitet von Heinrich Gramer. ZÃ¼rich. Im SelbstverlÃ¤ge des

Verfassers Druck von David BÃ¼rkli. 1869. 82 S. 8. â�� k: Gott bescheert Ã¼ber

Nacht, ErzÃ¤hlung (zuerst in den Alpenrosen fÃ¼r 1814).

III. 1: De Herr Heiri. StÃ¤dtische Idylle in ZÃ¼rcher-Mundart. â�� m: Der

Erggel im Steinhus.

Vergl. Grenzboten 1855. l, 150f.

Dichtungen von Johann Martin Usteri. Hg. von David Heu. Drei BÃ¤nde.

ZÃ¼rich, Fr. SchultheÃ�. 1859. III. 8. â�� Schweizerische Volksbibliothek. Band

13 bis 15.

11) Der Schneider auf der Jagd. ZÃ¼rich, H. Trachsler. 1842. 8.

12) Der Friede mit den BÃ¶cken in ZÃ¼rich Ao. 1444. Lied. [ZÃ¼rich 1844]. 8.
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13) Gerold Edlibach's Chronik mit Sorgfalt nach dem Original copirt und

mit einer gleichzeitig verfertigten Abschrift genau verglichen und aus derselben

vermehrt und ergÃ¤nzt von Job. Martin Usterj. Nebst einem Anhang. Auf Ver-

anstaltung der Antiquarischen und unter Mitwirkung der VaterlÃ¤ndisch-historischen

Gesellschaft in ZÃ¼rich dem Drucke Ã¼bergeben: Mittheilungen der Antiquarischen

Gesellschaft in ZÃ¼rich. Vierter Band. ZÃ¼rich 1846. XVI, 279 S. 4.

14) Gedichte des Herrn Ratsherrn Johann Martin Usteri fÃ¼r seine Zukunft

zur Waag. 1854. 30 S. und l Bl. 8. (Druck der Schulthess'schen Offizin. Von

1819 bis 1823. Im Dialekt).

15) Die Legende von der frommen Zofingerin: (A. Schumann) Katalog

des Zofinger KÃ¼nstlerbuches. Juni 1876. Zofingen. Ringier'sche Buchdruckerei.

8. S. 7 bis 8 (Prosa).

16) Joh. Martin Usteri an Oberst Karl Pfeffer von Altishofen in Luzern

(ZÃ¼rich, den 4. Dezember 1824): Briefe denkwÃ¼rdiger Schweizer. Luzern, Buchdr.

von Gebr. RÃ¤ber o. J. [1875]. 8. S. 4 bis 5. Handelt Ã¼ber die berÃ¼hmten Wand-

gemÃ¤lde des Hartenstein-Hauses in Luzern.

17) Der Schatz durch den Schatz. Biographie Hans Breidbachs des Gold-

schmidts von Fryburg, aus dem XVI. Jahrhundert. Nach einer gleichzeitigen

Handschrift. Von J. M. U. o. 0. und J. 44 S. 16. Mit 8 Kupferstichen von

H. Lips, nach Zeichnungen von J. M. Usteri. (Zuerst in der Alruna, einem Taschen-

buche fÃ¼r Freunde der Vorzeit. 1812. Vergl. Â§ 315, II. 76 = Band VIII. S. 62). â��

Sieh Nr. 10) e.

18) Liebesidylle eines ZÃ¼richers vom glÃ¼ckhaften Schiff auf dem FreischieÃ�en

zu StraÃ�burg im Jahre 1576. Aus einem gleichzeitigen Msc. herausgegeben von

Camillus Wendeler. Kurz darauf wurde ebenso wie die Vorrede das Titelblatt

ersetzt durch ein neues:

Liebesabenteuer eines ZÃ¼richers vom glÃ¼ckhaften Schiff auf dem FreischieÃ�en

zu StraÃ�burg im Jahre 1576. Novelle von Johann Martin Usteri. Ans dem

Originalmsc. des Dichters hg. von Camillus Wendeler. Halle a. S. Max Nie-

meyer. 1877. 47 S. 8. = Nr. 10) f.

19) ErzÃ¤hlungen von Johann Martin Usteri. Der Schatz durch den Schatz.

Thomann Zur Lindens Abenteuer. Gott beschert Ã¼ber Nacht. Zeit bringt Rosen.

Leipzig. Verlag von E. KÃ¤mpe. [1878]. 93 S. 8. Hochdeutsche Bearbeitung =

ErzÃ¤hlungen des deutschen Hausfreunds. Heft 12.

20) In das Stammbuch einer JÃ¼ngern Freundin. Von Martin Usteri (1822):

ZÃ¼rcher Taschenbuch auf das Jahr 1882. Hg. von einer Gesellschaft zÃ¼rcherischer

Geschichtsfreunde. Neue Folge: FÃ¼nfter Jahrgang. ZÃ¼rich. S. HÃ¶hr. 1882. 8.

S. 217f. ,Lieb TÃ¶chterlein, vernimm mein Wort'. 28 gereimte Verszeilen.

21) Kleine Schweizerreise im September 1816. Meinen lieben ReisegefÃ¤hrten

Hs. Conrad und Gustav Stocker widmet dieses Andenken an die mit ihnen und

ihrem 1. Papa gemachte Wanderung ihr getreuer Oheim J. Martin Usteri:

ZÃ¼rcher Taschenbuch auf das Jahr 1891. N. F. Vierzehnter Jahrgang. ZÃ¼rich.

S. HÃ¶hr. 1891. 8. S. 27 bis 69. Mit zwei Miniatur-Bildern Ustens zum 1. und

7. Tage. .Die Wolken Ã¤ieh'n, der Himmel lacht Nach trÃ¼ben Regentagen!'

Wechselndes VersmaÃ�.

22) Das Vater Unser eines Unterwaldners, erfunden von J. Martin Usteri in

ZÃ¼rich, ausgefÃ¼hrt und in Tuschmanier geÃ¤zt von Marquard Wocher in Basel Frei-

burg, in der Herderschen Kunsthandlung. Fol. â�� Vgl. Neuhofer Â§ 299, 16. 5) II. 1.

23) Joh. Martin Usteri'g dichterischer und kÃ¼nstlerischer NachlaÃ�. Von Conrad

Esch er. ZÃ¼rich, Druck des Art. Institut Orell FÃ¼Ã�li. 48 S. 4. = Neujahrsblatt,

hg. von der Stadtbibliothek in ZÃ¼rich auf das Jahr 1896.

I. S. 8 bis 27: Dichtungen. (Eine Anzahl Usteri'scher Gedichte und Arbeiten

in Prosa, entweder ganz oder im Auszage mitgeteilt oder auch nur angefÃ¼hrt,

die bis jetzt noch nie verÃ¶ffentlicht wurden). â�� II. S. 27 bis 46: Bildliche Dar-

stellungen. (Summarischer Ã�berblick Ã¼ber die vorhandenen Zeichnungen, GemÃ¤ld-

chen u. s. w.). â�� III. S. 47 und 48: Sammelwerke. (Kopien verschiedener Chro-

niken , AuszÃ¼ge aus Rats- und RichtbÃ¼chern der Stadt ZÃ¼rich, genealogische

Notizen Ã¼ber verschiedene zÃ¼rcherische Familien).

24) Usteri lieferte viele Artikel Ã¼ber hervorragende Schweizer unter der

Chiffer Uâ��i in die Bibliographie universelle, ancienne et moderne. Ouvrage

redige par une Societe de gens de lettres et de Savants. Tomes 1.-52. Paris,

Michand freres. 1811 bis 1828. 8.
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2. I'HU! L'stori, geb. am U. Februar 1768 in ZÃ¼rich, studierte in GÃ¶ttingen

Medizin; Professor in seiner Vaterstadt, starb am 9. April 1831 als BÃ¼rgermeister

in ZÃ¼rich.

a. Mensel, Gel. Tentscbl. 8, 176f. 10, 761f. 11, 728. 16, 66 bis 68. 21, 173.

b. Elwert, Nachrichten von dem Leben und den Schriften jetzt lebender

deutscher Aerzte. Hildesheim 1799. l, 622 bis 630.

c. Ehrenkranz, geflochten auf der RuhestÃ¤tte des seligen Herrn Paul Usteri.

Cunctis ille bonis fiebilis occidit. Zarich, bey Orell, FÃ¼Bli nnd Compagnie. 1831.

72 8. 8.

d. N. Nekrolog 1831. 9, 8. 310 bis 318.

e. L och er-Ballier, Paul Usteri: Actes de la Societe' Helvetique des scienceÃ¤

naturelles. 17Â« Session. Geneve. De l'impriraerie Ch. Grnaz. 1832. 8. S. 162

bis 174.

f. Heinrich Zschokke unten Nr. 3).

g. Konrad Ott, Das Leben von Paul Usteri: Verhandlungen der schweize-

rischen gemeinnÃ¼tzigen Gesellschaft. Des 21. Berichtes zweite Abtheilung.

Nekrologe. Trogen, gedruckt bei J. SchlÃ¤pfer. 1836. 8. S. 5 bis 94; auch in

dem Sonderdruck: Nekrologe der denkwÃ¼rdigen Schweizer P. Usteri, J. G. Ebel,

H. FÃ¼Ã�li, J. E. Homer. Aus den Verhandlungen der Schweiz. Gem. Gesellschaft.

ZÃ¼rich 1837. 8. S. 5 bis 94.

h. Egb. Friedr. v. MÃ¼linen, Prodromus einer Schweizer. Historiographie.

Bern 1874. 8. 177 bis 178.

Briefe an und von Stapfer: Aus Philipp Albert Stapfer's Briefwechsel, hg.

von Rudolf LnginbÃ¼hl. Basel 1891 f. II. 8.

1) Schweizerische LiteraturblÃ¤tter fÃ¼r d. J 1824 bis 1881. [1824 bis 1830

hg. von P. Usteri, 1881 von J. C. v. Orelli]. 8 Theile. ZÃ¼rich, Orell, FÃ¼Ã�li und

Co. 1824 bis 1831. 8. 1824 hat den Titel: Kritische Anzeigen und Beurtheilungen

der Schweizerischen Literatur.

2) Denkrede auf Job. Heinr. Rahn, der Arzneikunde Doktor, Chorherr und

Professor der Naturlehre und Mathematik am ZÃ¼richer Gymnasium, von Paulus

Usteri, der Arzneikunde Doktor. Der medizinisch-chirurgischen Kantonalgesellschaft

in Zu rieh vorgelesen am 21. Herbstmonat 1812. ZÃ¼rich bey Orell, FÃ¼Bli und Comp. 1812.

3) Kleine Gesammelte Schriften von Dr. Paul Usteri, weiland AmtsbÃ¼rgermeister

und PrÃ¤sident des GroÃ�en KÃ¤thes des eidgenÃ¶ssischen Standes ZÃ¼rich. [Mit einer

biographischen Vorrede hg. von Heinrich Zschokke]. Aarau. Im Verlag bei

Heinr. Remigius Sauerlander. 1882. XVI, 4288. 8. Darin S. 97 bis 159: Nr. 2).

Vergl. Varnhagen von Ense Nr. 27) S. 449.

3. Jost Beruhard Barnabas HÃ¤fllger, auch HÃ¤ffliger, geb. am. 11. Juni

1759 (nicht 1779) in BeromÃ¼nster, 1783 zum Priester geweiht, seit 1793 Pfarrer

und 1808 Dekan zu Hochdorf im Kanton Luzern. Dort ist er am 1. Juni 1837

(nicht 1838) gestorben.

a. Nekrolog 16, 1118 und 19, XXIII (Berichtigung).

b. Kasimir Pfyffer, Der Kanton Luzern, historisch-geographisch-statistisch

geschildert. Erster Theil. (Auch u. d. T.: Historisch-geographisch-statistisches

GemÃ¤lde der Schweiz. Dritter Band. I. Theil). St. Gallen und Bern. Bei Huber

und Compagnie. 1858. S. 281 und S. 229f.

c. Joseph Kehr ein, Biographischliterarisches Lexikon der katholischen

deutschen Dichter ... im 19. Jahrh. 1. Bd. ZÃ¼rich, Stuttgart und WÃ¼rzburg.

1868. Leo Woerl'scbe Verlagshandlung. 8. S. 94 f.

d. Allg. dtsch. Biogr. 1879. 10, 821 (J. Baechtold).

1) Lied fÃ¼r Schwizer-Heeren, unterem MittaglÃ¼then vor de ReprÃ¤sentanten

HÃ¼sern z'singen, wenn Ã¶ppe eine ge Barn kam. Luzern, gedruckt bey Meyer und

Comp. (1800). 8 S. kl. 8. â�� Wiederholt: Lieder im helvetischen Volkston. Nr. 8.)

S. 52 bis 59.

2) Lied uf d'Sempacher Schlacht. Luzern 1801. kl. 8. â�� Wiederholt: Lieder .. .

Nr. 8) S. 69 bis 74.

8) Lieder im helvetischen Volkston, Vom Pfarrer HÃ¤fliger zu Hochdorf.

Luzern, gedruckt bey Meyer und Compagnie. 1801. 3 Bl., 82 S. und l Bl. Inhalt. 12.

23 mundartliche Lieder aus den J. 1796 bis 1801. S. If: Was d'Schwytzer

bruchid; Was brucht me[-n-] in der SchwytÂ«.
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4) Abschiedslied an Senator [Vincenz] RÃ¼ttimann, den 27. JÃ¤nner 1802,

(Luzern). 8.

5) Es vertrouts WÃ¶rtli a d'Schwytzer im Augste 1802. (Luzern). 8. â�� Wieder-

holt: Volkslieder. Nr. 12) S. 53 bis 56.

6) FÃ¼r die Helvetisch-Musikalisch Gesellschaft 1808. (Luzern). 8. â�� Wieder-

holt: Volkslieder. Nr. 12) S. 121 bis 127 .Harmonie, Harmonie ChnÃ¼pft lind und

hert Note In es liebis Band'.

7) S1 BÃ¤chli und d' Matte. (Luzerner Dialekt): Alpenrosen . . . auf das J. 1811.

S. 86 bis 88 ,Es rÃ¶llelet es BÃ¤chli schÃ¶ Dert zwÃ¼schet luuters FlÃ¼ehni abe' elf vierz.

Strophen. â�� Wiederholt: Volks!. Nr. 12) S. 180 big 182. Richtiger wÃ¤re: 'a BÃ¤chli.

8) Die Gmein Sach: Alpenrosen ... auf das J. 1812, S. 192, 'S sind emist

imme Dorf HuusvÃ¤tter gsy'. â�� Wiederh.: Volksl. Nr. 12) S. 183 f.

9) Charade: Alpenrosen . . . auf das J. 1812, S. 302 ,Mys Erst sind Manne

frank und frey'. â�� Wiederh.: Volksl. Nr. 12) S. 209f.

10) Ã¶ppis vo der Schwytz: Versuch eines Schweizerischen Idiotikons. Von

Franz Joseph Stalder, Dekan. Erster Band. Aarau 1812 bey Heinrich Remigius

SauerlÃ¤nder. 8. S. 61 f. ,Was goht jez in der Schwytz'. Anm. unter dem Text:

Von einem Freunde, dem bekannten Volksbarden, Herrn Bernard HÃ¤ffliger,

Pfarrer zu Hochdorf im Kanton Luzern.

11) D' StrÃ¤ggele (Luzerner Dialekt): Alpenrosen ... auf das J. 1813, S. 149

bis 152 ,Ke MÃ¶nsch glaubt me a d' StrÃ¤ggele'. â�� Wiederholt: Volksl. Nr. 12)

8. 197 bis 200.

12) Schweizerische Volkslieder nach der Luzernerischen Mundart von J. B.

HÃ¤ffliger, Dekan und Pfarrer in Hochdorf. Luzern gedrukt bey Xaver Meyer.

1813. XII, 234 S. nebst 18 ungez. S. mit Melodien. 12. â�� Vergl. Litbl. zum

Morgenblatt 1814. Nr. 6. 'S. 22. Sieh unten S. 811.

13) Es Schwytzer-MÃ¼sterli. Uf d' WyÃ�: ,Auf! auf! ihr BrÃ¼der und seyd

stark etc.' 12 fÃ¼nfzeil. Strophen, o. 0., Dr. u. J. [1813]. 4 S. â�� Wiederh.: Alpen-

rosen . .. auf das J. 1814, S. 304 bis 307. Gesungen bey der allgemeinen Schweize-

rischen Musik-Gesellschaft, wÃ¤hrend ihrerVersammlung inBern, imAugstmonatl813.

4. Hans Ulrich Hegner, geb. am 7. Februar 1759 in Wicterthur; studierte

in StraÃ�burg Medizin; bereiste Deutschland; Landschreiber der Grafschaft Kyburg;

1798 Appelfationsrat in ZÃ¼rich; ging 1801 nach Paris; 1805 Senator in Winter-

thur; starb am 3. Januar 1840.

a. E. Schellenberg-Biedermann, Erinnerungen an Ulr. Hegner. ZÃ¼rich

1843. 16.

b. Ulrich Hegner'a Jugendjahre: Neujahrs-Blatt yon der BÃ¼rgerbibliothek

Winterthur. Auf das Jahr 1855. Winterthur, gedruckt in der Ziegler'schen Buch-

druckerei. 4. S. 311 bis 340.

c. Rob. Weber. 1866. Bd. l, S. 288f.

d. Gallerie berÃ¼hmter Schweizer der Neuzeit. 1. Band. Baden im Aargau

1868. Fol. Nr. 39.

e. (A. Hafner) Theoretiker in den schÃ¶nen KÃ¼nsten: Neujahrs-Blatt von

der Sladtbibliothek in Winterthur. Auf das Jahr 1873. Kunst und KÃ¼nstler in

Winterthur. Zweites StÃ¼ck. Die KÃ¼nstler und Kunstgelehrten des achtzehnten

Jahrhunderts. Druck von Bleuler-Hausheer u. Co. [in Winterthur]. 4. S. 58f.

f. J(akob) Frey, Ulrich Hegner: Schweizerischer Miniatur-Almanach auf

das Jahr 1876. Unter Mitwirkung Schweiz. Schriftsteller und KÃ¼nstler hg. von

Rud. Buri. 3. Jahrg. Bern. Verlag von Buri und Jeker. 16. S. 128 bis 140.

g. Karl Stokar, Johann Georg MÃ¼ller, Doctor der Theologie, Professor und

Oberschulherr zu Schaffhansen, Johannes von MÃ¼llers Bruder und Herders Herzens-

freund. Lebensbild. Hg. vom Historisch-antiquarischen Verein in Schaffhausen.

Basel, Verlag von C. F. Spittler. 1885. 8. S. 122f. 278. 364 bis 365. Dort heiÃ�t

es: Bei MÃ¼llers NachlaÃ� [in der Ministerialbibliothek zu Schaffhausen] finden sich

168 Briefe von Hegner an MÃ¼ller, ca. 500 Briefe von MÃ¼ller an Hegner aus den

J. 1791 bis 1819 und das Manuscript von Nr. 1).

h. Ulrich Hegner's Leben und Wirken. Nach dessen eigenbÃ¤ndigen Aufzeich-

nungen erzÃ¤hlt von A. Hafner. I. Teil: Jugend- und Lernjahre. II. Teil: Hegner

im Staatsdienste, als Schriftsteller und im Alter: Neujahrs-Blatt von der Stadt-



490 Buch VII. Phantastische Dichtung. Â§ 297, 4â��5.

bibliothek in Winterthar anf das Jahr 1886 und das auf 1887. Winterthnr.

Buchdruckerei Bleuler-Hausheer u. Cie. 22 und 26 8. 4.

i. FÃ¼nfzehntes und sechzehntes BÃ¤ndchen der Schweiz. Nationalbibliothek.

Ulrich Hegner. Hg. von Robert Weber. Aarau, 1886. 155 S. 8.

k. 6. GeilfuB, Ulrich Hegner zum Frieden im Hausk&ppchen: ZÃ¼rcher

Taschenbuch auf das Jahr 1888. Hg. ... Geschichtsfreunde. N. F.: Elfter Jahr-

gang. ZÃ¼rich. S. HOhr. 8. S. l bis 64.

Das Hans ,zum Frieden' war Hegnera Wohnhaus in Winterthnr. Es heilt

noch jetzt so.

j. Der Schriftsteller Hans Ulrich Hegner und der Historienmaler Georg

Ludwig Vogel: Neue ZÃ¼rcher-Zeitung. Beilage zu Nr. 190 vom 8. Juli und zu

Nr. 194 vom 12. Juli 1888.

m. David HeÃ� und Ulrich Hegner. Mittheilungen aus ihrem Briefwechsel in

den Jahren 1812 und 1839. Hg. von F. 0. Pestalozzi: ZÃ¼rcher Taschenbuch auf daa

Jahr 1889. Hg. von einer Gesellschaft zÃ¼rcheiiscber Geschichtsfreunde. N. F.:

ZwÃ¶lfter Jahrgang. Zarich. S. HÃ¶hr. 1889. 8. S. l bis 96 und 1890. S. 152 bis 195.

Aus dem Briefwechsel zwischen Ulrich Hegner und Joh. Georg MÃ¼ller. I. Theil:

1791 bis 1801. â�� H. Theil: 1801 bis 1810. â�� III. Theil: 1811 bis 1819: Nenjahrs-

Blatt der Stadtbibliothek Winterthnr auf das 1892, 1893/94 und 1895/96 [offenbar

verdruckt fÃ¼r 1894/95]. Winterthur. Buchdruckerei Geschwister Ziegler. 4.

1) Reise ins Land, wo Milch und Honig flieÃ�t. Von J. U. Hegner 1795:

Stokar. Nr. h. S. 123 bis 126. Humoristische Schilderung einer gemeinsamen

Fahrt mit J. G. MÃ¼ller nach Gais in Appenzell a. Rh.

2) Ueber die Kunstausstellung zu Bern (Auszug eines Briefes): Journal fÃ¼r

Litteratur und Kunst. Erster Band. ZÃ¼rich, 1805. In der Kunsthandlung von

FÃ¼Ã�li und Compagnie. 8. S. 32 bis 48. Im Inhalt: von Herrn U. Hegner in

Winterthur.

8) Fragmente aus dem Tagebuch einer Reise ins Bernersche, im Sommer

1804: Isis. Eine Monatsschrift von Deutschen und Schweizerischen Gelehrten.

Erster Band. ZÃ¼rich, 1805. bei Orell, FÃ¼Ã�li und Compagnie. 8. S. 229 bis 268.

Im Register: Von Hegner in Winterthur.

4) Drittes NeujahrsstÃ¼ck, hg. von der KÃ¼nstler-Gesellschaft in ZÃ¼rich anf

das Jahr 1807. Enthaltend das Leben und die Charakteristik Johann Rudolf

Schellenbergs von Winterthur. ZÃ¼rich. 16 S. 4.

5) Auch ich war in Paris. Winterthur, Steiner. 1803 bis 4. III. 8. Ohne Vfn.

6) Gedichte in den Alpenrosen anf das Jahr 1812. S. 27: Die Kampfer. â��

S. 28: George Anna Bellamy. â�� S. 52 bis 60: KreuzerhÃ¶hung. Eine Legende

(158 reimlose Verse). â�� S. 105: Wo? (Epigramm). â�� S. 106: Herr von N. und

sein Petschaft (Epigramm). â�� 1814. S. 27 bis 41: Ein Sommerabendmarchen. â��

1815. Auf der Reise. â�� Der Sittenrichter. â�� GesprÃ¤ch im Lenze. â�� Frage und

Antwort. â�� 1816. Weltlanf. â�� Gewalt der Liebe. â�� Warnung. â�� Beifall. â��

Vorzug des Ã�beln Geschmacks. â�� Oeftere Erfahrung. â�� 1818. S. 233 bis 238:

Goldnes A-B-C fÃ¼r ein Madchen. â�� 1821. S. 153f.: Zur Erfahrnngsseelenkunde. â��

S. 188: Nach dem Lateinischen. â�� S. 21Sf.: Ende gut, alles eut, â�� S. 226: Kenner-

Urtheil. ZÃ¼rcher Dialekt â�� S. 228: Beruhigung. â�� S. 272: Die bÃ¶se Stunde.

Die gute Stunde. â�� 1822. Im Alter. â�� Fromme WÃ¼nsche. â�� 1823. Das Mntter-

herz, zwei Balladen. â�� Am Geburtstage. â�� Napoleon auf dem Sterbebette. â��

Sicheres Geleit â�� 1827. S. 14 bis 31: Teinach. â�� 1830. 8. 295 bis 296: Er-

munterung. â�� S. 310 bis 311: Ne qnid nimis. â�� 1887. S. l bis 4: Anfrahrts-

Lied. â�� Am Neujahrstage. â�� Untrennbares. â�� Dank. â�� Suchen und GrÃ¼beln.

7) Die Molkenkur. ZÃ¼rich 1812. 8. â�� wiederh.: 1818. 8. â�� 1820. HL 8.

â�� Nachdr.: Reutlingen, bei Fleischhauer und Sohn. 1822. HL 8. â�� 1827. III.

12. â�� Reclams Univ.-BibL Nr. 296/7. Vergl. J. Jac. Schweizer 1834 und Nr. 12). â��

G. J. KÃ¼hn Nr. 5. 3) Alpenrosen 1828.

8) Saly's Revolnzionstage. Herausgegeben von Ulrich Hegner. Ssepe

etiam est olitor valde opportunÂ» locutus. Winterthar, 1814, in der Steinerischen

Buchhandlung. VI, 301 S. 8. â�� Abdruck im Berner Bund 1890. Nr. 31 bis 85.

â�� G. Geilfus, Ulrich Hegners Schrift ,Salys Revolutionstage': N. ZÃ¼rcher Zeitung

1890. Nr. 16 bis 18. 20.

9) Eilftes NeujahrsstÃ¼ck, hg. von der KÃ¼nstler-Gesellschaft in ZÃ¼rich auf das
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Jahr 1815. Enthaltend das Leben und die Charakteristik Anton GraiFs von

Winterthur. ZÃ¼rich. 17 S. 4.

Graff hieÃ� von Hause aus Graf, muÃ�te sich aber in Dresden Grau nennen.

10) Berg-, Land- und Seereise. ZÃ¼rich, Grell. 1815. 8. â�� wiederh.: 1818. 12.

11) AufsÃ¤tze in den Alpenrosen auf das Jahr 1817. S. 188 bis 200: Beytrag

zur Bezeichnung des KÃ¼nstlers wie er eeyn sollte. â�� 1819. S. 113 bis 126: Die

Reise nach dem Aufgang (Episode aus Suschen's Hochzeit, oder der Molkenkur

zweytem Theile). â�� 1825. Der Todtentanz zu Basel.

12) Suschens Hochzeit oder die Folgen der Molkenkur. ZÃ¼rich 1819. II. 8.

Nachher wiederholt als Band II und III der ,Molkenkur'. Nr. 7) von 1820 ab.

18) Letzte Worte einiger Verstorbenen: Zschokkes Erheiterungen. Jahrg.

1826. 2, 276. 861. 885. 568.

14) Hans Holbein der JÃ¼ngere. Von Ulrich Hegner. Mit des Meisters Bild-

nisse. Berlin, bei G. Reimer. 1827. VIII, 374 S. 8.

15) Achtzehntes NeujahrstÃ¼ck, hg. von der KÃ¼nstler-Gesellschaft in ZÃ¼rich

auf das Jahr 1822. Enthaltend das Leben des Malers Johann Kaspar KÃ¼sters von

Winterthur. ZÃ¼rich. 11 S. 4.

16) Ein und zwanzigstes NeujahrstÃ¼ck, hg. von der KÃ¼nstler-Gesellschaft in

ZÃ¼rich auf das Jahr 1825. Enthaltend das Leben und die Charakteristik Johann

Heinrich Troll's von Winterthur. ZÃ¼rich. 11 S. 4.

17) BeitrÃ¤ge zur nÃ¤hern KenntniÃ� und wahren Darstellung Johann Kaspar

Lavater's. Aus Briefen seiner Freunde an ihn, und nach persÃ¶nlichem Umgang.

Von Ulrich Hegner. Leipzig, Weidmann'sehe Buchhandlung. 1836. VIII, 348 S. 8.

Hedwig Was er, Job. Kaspar Lavater nach Ulrich Hegners handschriftlichen

Aufzeichnungen und .BeitrÃ¤gen zur nÃ¤hern Kenntniss . . . Lavaters' ZÃ¼rich,

Albert MÃ¼ller's Verlag. 1894. 3 Bl., 120 S. 8.

18) Ulrich Hegner's gesammelte Schriften. Berlin, bei G. Reimer. 1828 bis

1830. V. 8.

Enth. I. a: Auch ich war in Paris. â�� II. b: Die Molkenkur. â�� III. c: Salys

Revolutionstage. â�� IV. d: Briefe aus dem bernerischen Oberlande. â�� e: Tage-

buch einer Reise nach MÃ¼nchen. â�� f: Berg-, Land- und Seereise. â�� V. g: Aus

dem Leben eines Geringen. (Mit Roseggers ErzÃ¤hlung aus dem Hochgebirge:

Das Ereignis in der Schum 1891 in ZÃ¼rich durch den Verein fÃ¼r Verbreitung guter

Schriften, ZÃ¼rich Nr. 3. 8. S. 27 bis 46 wieder herausgegeben.) â�� h: Leben Joh.

Rudolf Schellenbergs. â�� i: Anton Graff. â�� k: Joh. Kaspar KÃ¼ster. â�� 1: Joh.

Heinr. Troll. Beitrag zur Bezeichnung des KÃ¼nstlers, wie er leyn sollte. â�� m:

Gedichte. â�� n: Gedanken, Meynungen, Urtheile.

19) Litterarische Aphorismen von Ulrich Hegner mitgeteilt von J. Baechtold

und G. Geilfus: Akademische BlÃ¤tter 1884. l, 412 bis 420.

5. Gottlieb Jakob Kahn, geb. am 16. Oktober (oder 12. November) 1775

in Bern, Sohn eines Buchbinders, wurde zum Geistlichen bestimmt, wie sein Oheim

Pfarrer KÃ¼hn in Meydorf, der bernerisch-deutsch predigte. KÃ¼hn studierte in

Bern, war dann vier Jahre Hauslehrer zu Trachselwald in der Familie des Land-

vogts v. Rodt und wurde von diesem wie ein Sohn behandelt. Als die Revolution

ausbrach, flÃ¼chtete KÃ¼hn 1798 mit der Familie Rodt nach Bern, das eben in die

HÃ¤nde der Franzosen fiel. Noch in demselben Jahre machte er sein Examen und

wurde am 14. Dezember zum Predigtamte ordiniert. Bald darauf lÃ¶ste er seinen

zum Pfarrer in Langenau ernannten Ã¤lteren Bruder Rudolf als Vikar in Sigriswyl

Ã¼ber dem Thuner See ab. Hier in der paradiesischen Gegend, bei Kuhreihen,

Volksliedern und Sagen dichtete und sang er seine Lieder, und bald machte das

Volk sie zu den seinigen. 1806 wurde er an die reorganisierte Lehranstalt in Bern als

Lehrer der Elementarschule berufen und 1808 Lehrer an der Klassenschule (Gym-

nasium), versah von Bern aus die Vikariate in Wichtrach und Bremgarten, jedes

ein halbes Jahr, und predigte auch in der Stadt. Im MÃ¤rz 1812 wurde er Pfarrer zu

RÃ¼derswyl im Emmenthale, 1824 im StÃ¤dtchen Burgdorf. Die Revolutionsjahre von

1830 an verbitterten ihm sein bis dahin friedlich freudiges Leben: er wurde krÃ¤nk-

lich, muÃ�te 1839 einen Vikar nehmen und war seit 1845, infolge einer unglÃ¼ck-

lichen Operation, ein tÃ¤glich Sterbender. Der Tod erlÃ¶ste ihn am 28. Juni 1849.

a. Nekrolog 1849. 27, 1119 bis 1125.
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b. Der Volksdichter Gottlieb Jakob KÃ¼hn: Alpenrosen auf das Jahr 1851.

Hg. von A. E. FrÃ¶hlich, Jer. Gotthelf, K. R. Hagenbach, . . u. a. Aarau and Thun.

12. S. V big XXXII.

c. Hoffmann von Fallersleben, Unsere volkstÃ¼mlichen Lieder. Dritte Auf-

lage. Leipzig 1869. Nr. 398. 447. 450.

d. Robert Weber. 1866. Bd. 1. S. 307 bis 309.

e. Der Volkgdichter KÃ¼hn: Illustrierter Volka-Novellist. Familien-BlÃ¤tter

zur Unterhaltung und Belehrung fÃ¼r alle StÃ¤nde. Basel, Chr. KrÃ¼si's Verlags-

handlung. 4. Band 9 [1869], Heft 6. S. 193 bis 195.

f. Ottiker Nr. 2) 1879. S. VII bis XXVIII.

g. Allg. dtsch. Biogr. 1883. 17, 339f. (Fr. Fiala).

h. Robert Weber, Schweizerische Nationalbibliothek I.Serie. 7. Bandchen.

Aarau 1886. 8. 8. 33 bis 36: Enhns Leben und Volkslieder.

1) Drei Volkslieder auf die Feier des Alpenhirtenfestes (zu Unspunnen).

Bern 1805. 8.

2) Volkslieder und Gedichte von G. J. KÃ¼hn, [mit Musik von acht Liedern,

einem erklÃ¤renden WÃ¶rterbuch der darin vorkommenden Volkssprache]. Bern bey

Ludwig Rudolf Walthard. 1806. XVI, 230 8. 8. â�� Zweite, ganz umgearbeitetÂ« Aus-

gabe. Bern bey J. J. Burgdorfer. 1819. XX, 196 S. 8. â�� Mit einem WÃ¶rterbuche

neu hg. von F. A. Ottiker. Aarau. Druck und Verlag von H. R. Sauerlander. 1879.16.

Darin: Bueb, mir wey uf d's Bergli trybe. â�� Ha amen Ort es

BlÃ¼emeli gseh. â�� Herz, wohi zieht es di?â�� Hoscho,Eisi, lamiyne.â��

I de FlÃ¼ehne ist mys Lebe.

3) KÃ¼hn war mit Meisner und WyÃ� Herausgeber der Alpenrosen 1811 bia

1820. Darin von ihm:

a. ErzÃ¤hlungen: 1813. S. l bis 9: Unverhofft kommt oft. Eine wahre Be-

gebenheit. â�� S. 120 bis 137: Der blinde Geiger, oder alte Liebe rostet nicht. â��

1814. S. 113 bis 147: Fritz Hellmuth. â�� 1815. Wanderung auf die HÃ¶ben am

Thunersee. â�� 1816. Das GeheimniÃ�. â�� 1817. 8.219 bis 238: Die Macht des Vor-

urtheils. â�� 1818 S. 146 bis 178: Der Kohlenbrenner und der Maller. â�� 1819.

S. 194 bis 230: Michels Liebe und Leiden.

1821. S. 102 bis 141: Alter schÃ¼tzt vor Thorheit nicht. â�� 1822. Ein Blick

Ã¼ber das Emmentbal. â�� 1823. Die Papientreifen. â�� 1824. S. 261 bis 297: Jakob

der Schuster. â�� 1825. Das Schnittermahl. â�� 1826. Ausflug durch das Emmenthal

nach dem Jura. â�� 1827. S. 32 bis 40: Der Schatz. Wahre Geschichte. â�� 1828.

S. 199 bis 235: Auch eine Molkenkur! Herrn Ulrich Hegner in Winterthur zu-

geeignet. â�� 1830. S. l bis 39: Felix der GlÃ¼ckliche.

b. Gedichte: 1814. S. 202: Der Kaiser. â�� 8.224: Der BrÃ¤utigam. â�� 1816.

Die Braut â�� Das MÃ¤dchen. â�� 1827. S. 212f.: Der Gesang.

4) Im Berner Dialekt, a: Im Stadt-Dialekt Der Hochzyter. Sieben vier-

zeil. Strophen. Von Herrn KÃ¼hn, Vikar zu Sigriswyl im bernerschen Oberland,

dessen schÃ¶ne Volksgedichte eben (so) die Presse verlassen haben. â�� b: Im Dialekt

des bernerschen Oberlandes. Wo der Winter z' frÃ¼i cho isch [= Als der Winter

zu frÃ¼h kam]: Versuch eines Schweizerischen Idiotikon . . . Von Franz Joseph

Stalder . . . Aarau 1812. 8. Band l, S. 63 bis 66.

5) Die Parabel von dem verlorenen Sohne. Luk. 15, 11 bis 32. Mundart

der StÃ¤dter in Bern. Mitgetheilt vom Hrn. Pfarrer KÃ¼hn in RÃ¼derswyl: Die

Landessprachen der Schweiz oder Schweizerische Dialektologie, mit kritischen

Sprachbemerkungen beleuchtet. Nebst der GleichniÃ�rede von dem verlorenen

Sohne in allen Schweizermundarten. Von Franz Joseph Stalder. Aarau 1819.

Heinrich Remigius Sauerlander. 8. S. 276 bis 278. ,Es hed e Ma zwee SÃ¼hn

â�¢'ha'. â�� Mundart der OberlÃ¤nder in Sigriswyl Ã¼ber dem Thunersee. S. 280 f.

~ Mo het zwee Buebe gho'. â�� Vergl. WyÃ� Nr. 6. 14).

6) Das bevorstehende Reformations-Fest des Cantons Bern. Von G. J. KÃ¼hn.

Bern, 1826. In der Walthard'schen Buchhandlung. 56 S. 8.

7) Was ist das Reformations-Fest, das wir [1828] feyern wollen? Von G. J.

KÃ¼hn. Bern, gedruckt in der StÃ¤mpflischen Buchdruckerey. 1827. 48 S. 8.

8) Die Reformatoren Berns im XVI. Jahrhundert. Nach dem Berner'schen

Mausoleum umgearbeitet von G. J. KÃ¼hn. Bern, 1828. In der L. R. Walthard'schen

Buchhandlung. VIII, 461 S. 8.

S



GotU. Jak. KÃ¼hn. Rudolph Wjfl d. j. 493

9) Mein Volk! Deine Leiter verfÃ¼hren dich! Bern 1830. 8. Ohne Ver-

fassernaraen.

10) Vater, vergieb ihnen, sie wissen nicht, was sie thun. Bern 1830. 8.

Ohne Verfasgernamen.

11) Ueber die kirchlichen Angelegenheiten des reformirten Theils des

Kantons Bern. Bern 1831. 8.

12) An meine christlichen BrÃ¼der zum neuen Jahr 1834.

13) KÃ¼hn war Herausgeber der Schweizer Kuhreihen, sieh Â§ 308, A. I. a und

unten WyÃ� Nr. 6. 13).

14) Die Kirchenvisitation und ihr geschichtlicher Gang im reformirten Theile

dea Kantons Bern. Von Gottlieb Jakob KÃ¼hn: BeitrÃ¤ge zur Geschichte der

Schweizerisch-reformirten Kirche, zunÃ¤chst derjenigen des Kantons Bern. Im Auf-

trage des Bernischen Pastoral-Vereins hg. von F. Trechsel, Pfarrer zu Vechingen.

Bern. Verlag von C. A. Jenni, Sohn. 1841. 8. Zweites Heft S. 110 bis 122.

15) Das (lies: Der) Wolfsgesang. Eine Reliquie aus den Zeiten vor der Re-

formation. Mitgetbeilt von Herrn Pfarrer KÃ¼hn: Ebenda. 1841. Heft 2, S. 137

bis 140. (Beschreibung einer seltenen anonymen Druckschrift dieses Titels in 4,

20 BL, nebst einer prosaischen und poetischen Probe daraus).

16) Allgemeiner Synodus, gehalten zu Bern 1581. Mitgetheilt von Herrn

Pfarrer KÃ¼hn: Ebenda. 1841. Heft 2, S. 141 bis 152.

17) Der blinde Geiger oder Alte Liebe rostet nicht. ErzÃ¤hlung in der

Schriftsprache: Frauenmut von Jacques Normand u. a. Bern. Hallersche Buch-

druckerei. Dezember 1895. Verein f. Verbr. guter Schriften. Nr. 19. S. 59 bis

70. Vergl. oben Nr. 3) 1813. S. 120 bis 137.

6. Johann Rndolph WyÃ� der jÃ¼ngere, geb. am 4. MÃ¤rz 1782 in Bern, Sohn

des im J. 1818 verstorbenen MÃ¼nsterpredigers Johann David WyB, 1803 Kandidat

des Predigtamtes, 1805 Professor an der Akademie in Bern und 1827 Oberbiblio-

thekar der Berner Stadtbibliothek, starb in seiner Vaterstadt am 21. MÃ¤rz 1830.

a. Mensel, Gel. Teutschl. 21, 735 bis 737.

b. Nekrolog 1830. 8, 939 f.

c. Ludwig Lauterburg in seinem Berner Taschenbuch auf das Jahr 1853V

2. Jahrg. Bern, Haller'sche Buchdruckerei. 8. S. 812f. Lebensskizze und Quellen-

d. Rob. Weber Band 1. S. 323 bis 346.

e. Gallerie berÃ¼hmter Schweizer. 1868. Band l, Nr. 18.

f. 0. v. Greyerz. Nr. 25).

g. Ludwig Hirzel, Jacob Grimm und Johann Rudolf WyÃ�: Anz. f. dtsch.

Alterth. 1877. 3, 204 bis 208.

h. Robert Weber, Schweizerische Nationalbibliothek. I. 7. Aarau 1886. 8.

S. 53 bis 56: WyÃ�' Leben und Schriften.

Briefe an WyÃ� von Jac. Grimm: Anz. f. dtsch. A. 8 (1877), 208/11. â�� Jo-

seph von LaÃ�berg: ebenda 20 (1894), 94 f. â�� Ludwig Uhland: 20, 94; vergl. 93.

1) Die Anwendung der Bildungsjahre kÃ¼nftiger Religionslehrer. Bern 1800.

8. W. hielt die Rede 1799 in der .StudentensocietÃ¤t' in Bern; er legte darin seinen

Stadiengenossen angesichts der bedrÃ¤ngten Zeit ihre Pflichten gegen Gott und das

Vaterland so warm ans Herz, daÃ� der Druck des Vertrags sofort beschlossen wurde.

2) Burkard von Unspunnen und Berchtold von ZÃ¤ringen. Eine Romanze.

Bern, gedruckt bei L. A. Haller. 1805. 8. Mit zwei AnhÃ¤ngen.

3) Ueber das gegenseitige VerhÃ¤ltniÃ� der Moral und der Religion. Eine

Ã¶ffentliche Vorlesung von J. B. WyÃ�. ZÃ¼rich, Orell FÃ¼Ã�li u. Co. 1806. 8.

4) SchÃ¶nheit und Kunst, gewidmet der Schweizer. KÃ¼nstlergesellschaft..

ZÃ¼rich, bey Orell, FÃ¼Ã�li n. Co. 1809. 8. (Gedicht).

5) Vaterlandslied fÃ¼r schweizerische Kanonier. (,Rufst du, mein Vaterland'.

Nach der Weise: ,Gode save the king'): Kriegslieder, gesammelt zur Erholung

fÃ¼r das Artillerie-Camp im Sommer 1811. Bern, gedruckt bei Manrhofer nna

Dellenbach, 1811. 8.

Das Heft enthÃ¤lt Gedichte von Schiller, KÃ¼hn, HeÃ�, WyÃ� n. a. und war fÃ¼r

das Artillerie-Lager bestimmt, das 1811 auf dem Wylerfeld bei Bern der Ã�bung

wegen stattfand. SpÃ¤ter unter d. T.: .Kriegslied fÃ¼r schweizerische Vaterlandsver-
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theidiger' fÃ¼r die regelmÃ¤Ã�ig wiederkehrenden Laupenfeste umgearbeitet und um

eine Strophe vermehrt, gelangte ea in immer weitere Kreise, bis es zuletzt zum

Nationallied wurde. Sieh 0. v. Greyerz: Blumenlese. Bern 1872. S. XVI f. Anm.

6) Vorlesungen Ã¼ber das hÃ¶chste Gut. Ein moralisches Handbach fÃ¼r ge-

bildete Leser. 2 Theile. Stuttgart, J. G. Cotta. 1811. &

7) BeitrÃ¤ge, prosaische und poetische, in den Alpenrosen 1811: Heimweh. â��

Gute Auslegung. â�� Der trunkene Winzer. â�� Seelenwanderung. â�� Der Abschied

des Bruders Nikiaus von der FlQe (erschien auch besonders o. 0. und Dr. 1812. 8.

Zweinndzwanzig Stanzen). â�� Der Mittag auf dem Lande.

1812: Die Beter. â�� Die Tenfelsbnrde. â�� Das Bad von WeiBenburg (Frag-

ment eines Briefes). â�� Das Gemslein. Eine Schweizer-Idylle. .Ringsum waltete

Nacht im schattigen Thale der Alpen': 165 Hexameter. â�� Die Felswohnungen im

Lindenthal. â�� Vorerinnerung zu ,Umrisse, entworfen auf einer Reise durch die

Schweiz' von A. W. Schlegel Â§ 283, 1. 75) Band VIII.

1813: Berglied. â�� An eine Wachtel. â�� Die Erde und die Sterne. â�� Die

Heimkehr des Kriegers. â�� Der Zwerg oder die belohnte Gastfreiheit. Ein Idyll.

â�� Der Twingherr von Ringgenbcrg. Eine ErzÃ¤hlung.

1814: Rudolf von Erlach und der Graf von Nidau. â�� Die RÃ¼ckkehr aus der

Schweiz. Der Ritter von Aegerten. Ein Schweizer-Idyll. â�� Der Aelpler am

Sonntag. â�� Der wankende FuÃ� â�� Die saure Hochzeit. Eine ErzÃ¤hlung. â�� Das

Gadmentbal und der SustenpaÃ�.

1815: Die gefangenen Schweizerknaben. â�� Rfigentenlast, ein Schwank. â�� An

J. G. v. Salis. â�� Geahndete Bestimmung. â�� Die .Schifferin. â�� Das Ideal des Weisen.

â�� Die Schweizerdichter. â�� Was heimelig syg, Gedicht im Berner Stadtdialekt.

1816: Wanderung in das Kienthal und nach dem Tschingel. â�� FrÃ¼hlings-

klage. â�� Das Gesicht im Grfltli, nach einer neueren Volkssage. â�� Drei Stufen

der Kunst. â�� Die Drachenhohle. â�� Lied eines Schweizerknaben.

1817: Durchflug durch einige Theile der Kantone Bern, Neuenburg, Waat

und Freibnrg. â�� Sintram und Bertram. â�� Ausflug in's Freie. â�� Walther von

Eschenbach. â�� An meine Kinderschuhe, Gedicht im Berner Stadtdialekt.

1818: Der Vogelschlag. Ein Nachspiel in einem Aufzuge. (Prosa). â�� Herbat-

wanderung von Basel nach Biel. â�� Der Hase und die Esel. â�� In der Nellenbalm

neben dem untern Grindelwaldgletscher. â�� Der Graf von Froburg.

1819: Heinrich und Itba. â�� Ausflug nach Adelboden und Obersiebenthal

im Sommer 1817. â�� Die Gefangenen von Chillon, aus dem Englischen des Lord

Byron. â�� Die Lerche und der Maulwurf. â�� KÃ¼nstlerglÃ¼ck, eine Romanze. â�� Die

Schmetterlinge. â�� Jordan von Burgenstein.

1820: Eber, Fuchs nnd Marder. â�� Die BÃ¤renjagd. â�� Die Gaben des Fremd-

lings. â�� Der Alpstrom. â�� Die Hanf brecherinnen.

1821: Der ungehobne Schatz, nach einer Volkssage. â�� Ausflug in die nord-

Ã¶stliche Schweiz und nach Konstanz. â�¢â�� Der Kirchgang, ein Idyll. â�� Neuer GruB

auf alter Stelle. â�� Alpenwanderung im Regenwetter.

1822: Fritzens Meisterleiden und Meisterfreuden. â�� Geburt, Tod nnd Wieder-

geburt. â�� Der Fuchs und der Winzer. â�� Tell's Tod (in 12 Liedern).

1823: Der Melkabend im Haslithal. â�� Das Ichneumon, Fabel. â�� GenuÃ� und

Erinnerung. â�� Die Kunst in der Schweiz. â�� Die Dattelnesser, Parabel. â�� Der

Maulwurf, die Wachtel und die Lerche. â�� Der schweizerische Kriegerverein.

1824: Die Erbauung von Habsburg. â�� Mein Winkel und meine BÃ¼cher. â��

Schlofi Falkenstein, drei Romanzen. â�� Der Greis in der Alph'Ã¼tte. â�� Nachtigall

und Meise. â�� An biedre Schweizer bei ihrer Auswandrung nach Nordamerika.

â�� Diagoras nnd die Spinne, Parabel.

1825: Der Abend zu Gerenstein. â�� Ein Streifzug in's Siebenthal. â�� Die

Tulpe und die Sonne. â�� Dem Knablein, zum erstjÃ¤hrigen Geburtstag, Ged. in

Berner Mundart. â�� Selmar's Trauer. â�� Die Fragen an das GlÃ¼ck. â�� Feiergesang

auf dem Bromberg.

1826: Viel Noth und viel HÃ¼lf. ErzÃ¤hlung aus den Zeiten der Burgun-

dischen Kriege. â�� Der Osterhaas, Ged. im Berner Stadtdialekt. â�� Menschenloos.

â�� Morgenroth und Tag.

1827: Der bÃ¶se Rath. â�� Lied. â�� Schlittenlust im SchweizerlÃ¤ndchen. â��

Die Armbrust.

1828: Der Gewitterabend. â�� Die Blume im Korn. â�� Der Morgen im Alpen-

gelÃ¤nde. â�� Rudolf von Erlach's Tod. â�� Gedicht zur Feier des Musikfestes in Bern.
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1829: Ausflug nach Saanen und Ã¼ber den Sanetsch nach Sitten. â�� HÃ¤uschen

zum Johannistage. â�� Der Resti-Thurm im Haslithale und die ersten Schweizer.

1830: Die Schneelawine. â�� Sanct Theodulus. â�� Glossen bei meiner Badecur. â��

Die Herzen und ihre Welt. Sieh unten S. 811.

8) Der Schweizerische Robinson oder der schiffbrÃ¼chige Schweizer-Prediger und

seine Familie. Ein lehrreiches Buch fÃ¼r Kinder und Kinder-Freunde zu Stadt und

Land. Herausgegeben von Job. Rudolf WyÃ�. ZÃ¼rich, Orell FÃ¼Ã�li und Comp. 1812

und 1813. II. 8. Der Verfasser ist Johann David WyÃ� (geb. 1743), der Vater von

Rudolf W. â�� Zweite Auflage: ebenda 1821. II. 8. â�� Schweizerischer Robinson

oder der schiffbrÃ¼chige Schweizerprediger und seine Familie. Ein lehrreiches Buch

fÃ¼r Kinder und Kinderfreunde von J. R. WyÃ� ZÃ¼rich, Druck und Verlag von Orell,

FÃ¼Ã�li und Comp. o. J. (1841 bis 1842). XVI, 640 S. 8. Herausgeber ist der

Litterarhistoriker Heinrich Kurz. â�� Der Schweizerische Robinson oder ... WyÃ�.

Dritte verbesserte Auflage. ZÃ¼rich, Orell FÃ¼Ã�li und Comp. 1851. II. 8.

Der Schweizerische Robinson oder . . . WyÃ�. Drittes BÃ¤ndchen. Zu den

beiden Ausgaben der ersten BÃ¤ndchen dienend. â�� Viertes und letztes BÃ¤ndchen.

Zu den drey Ausgaben der ersten BÃ¤ndchen dienend. Mit Kupfern. ZÃ¼rich, 1826

bis 1827. Bey Orell, FÃ¼Ã�li und Compagnie. 8.

Der schweizerische Robinson von J. D. WyÃ�. 6. Original-Ausgabe, neu durch-

gearbeitet von Prof. Dr. F. Reuleanx. ZÃ¼rich, Art. Institut Orell FÃ¼Ã�li, Verlag.

1895. II. 8. â�¢

Der schweizerische Robinson. Eine ErzÃ¤hlung fÃ¼r die Jugend. Nach Joh.

Dav. WyÃ� frei bearb. von Paul Moritz. Stuttgart 1894. gr. 8.

Vergl. Ludw. GÃ¶ring-Erlangen, Skizzen aus der modernen Jugendliteratur.

II. Der Reise- und Abenteuerroman: Paedagogium. Monatsschrift fÃ¼r Erziehung

und Unterricht. Hg. von Friedrich Dittes. 1890. Jahrg. 12, S. 56 f.

FranzÃ¶sisch: Le Robinson Suisse. Traduit par Mme. de Montolier. 5 vols.

Bruxelles 1841. 12. â�� par E. Voiart. Paris 1845. 8.

9) ,Herz, mys Herz, warum so trurig? Und was soll das Ach und Weh?':

Texte zu der Sammlung von Schweizer-KÃ¼hreihen und Volksliedern. Zum zweiten

Male hg. von J. G. KÃ¼hn. Bern 1812. Die erste Ausgabe dieser Texte hatte 1805

Sigm. v. Wagner veranstaltet. Sieh Nr. 13 a).

10) Idyllen Volkssagen, Legenden und ErzÃ¤hlungen aus der Schweiz. Von J.

R: WyÃ�, Prof: Mit Kupfern Bern, bey J. J. Burgdorfer. Leipzig, bey C. G. Schmid.

1815 und 1822. II. 8. In Versen und in Prosa.

11) Scizze (so) einer mahlerischen Reise durch die Schweiz. Aus dem Eng-

lischen eines Ungenannten. Herausgegeben, mit einigen Anmerkungen und einem

doppelten Anhange, von Joh.Rud. WyÃ�. Bern.bey J.J. Burgdorfer. 1816. 4 BL, 154S. 8.

12) Reise in das Berner Oberland. Von J. Rud. WyÃ�. Mit Kupfern. Bern,

bey J. J. Burgdorfer. 1816 und 1817. Zwei Abtheilungen. 8.

Ein BruchstÃ¼ck davon vorher: Morgenblatt 1816. Nr. 176f.

13) Sammlung von Schweizer-KÃ¼hreihen und Volksliedern. Recueil de ranz

des vaches etc. 3. und 4. Ausgabe von WyÃ�. Bern 1818 und 1826. 4.

13a) Texte zu der Sammlung von Schweizer-KÃ¼hreihen und Volksliedern.

Vierte viel vermehrte und verbesserte Ausgabe. Bern, bei Joh. Jak. Burgdorfer,

BuchhÃ¤ndler. 1826. 152 S. 8.

14) Die Parabel von dem verlorenen Sohne. Luk. 15, 11 bis 32. 3. Mundart

der Oberlander, c. In Grindelwald. Mitgetheilt von Herrn J. Rud. WyÃ�: Sieh

KÃ¼hn. Nr. 5) S. 233 f. ,Es isch enn Man gsin, dar heed zwen Sinn ghÃ¤benn'. â��

In Oberhasli zu Guttannen an der GrimselstraÃ�e: ebenda S. 284 bis 286. ,E Mensch

het zwee Sihn ghÃ¤ben'.

15) Conrad Justingers Berner-Chronik, von Anfang der Stadt Bern bis in das

Jahr 1421. Hg. von E. Stirlin, Helfer am MÃ¼nster, und J. R. WyÃ�, Professor der

Philosophie in Bern. Bern, bey Ludw. Albr. Haller, Buchdrucker. 1819. XVI, 404 S. 8.

16) Bendicht Tschachtlans Berner-Chronik, von dem Jahre 1421 bis in das

Jahr 1466. Hg. von E. Stierlin und J. R. WyÃ�. Bern, bey Ludw. Albr. Haller,

Buchdrucker. 1820. XXIV, 850 S. 8.

17) Eine neugefundene Schweizer Chronik, sammt Inhalt und Probe derselben:

Der Schweizer Geschichtforscher. Bern, bey Chr. Albr. Jenni, BuchhÃ¤ndler. 1825.
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8. Band 5, S 204 bis 242. Vorangeht eine Abhandlung Ã¼ber die Chronik Ludwig

Schwickards (die MailÃ¤nder Kriege beschreibend, mit 1500 beginnend und mit

1512 endend) von J. R. WyB.

18) Valerins Anshelm's, genannt RÃ¼d, Berner-Chronik, von Anfang der Stadt

Bern bis 1526. Hg. von E. Stierlin und J. R. WyB. Bern, bey L. A. Haller, obrig-

keitlichem Buchdrucker. 1825 bis 1829. IV. 8. Den fÃ¼nften und sechsten Band

gab der Pfarrer E. Stierlin 1831 nnd 1833 allein heraus.

19) BeitrÃ¤ge: KÃ¼nstler Lieder. Zweite Auflage. Basel, gedruckt bey Wil-

helm Haas. 1826. 12.

a. S. HObis 112: Becherlied zu Ehren des Kunstbeebeir, eines Pathengeschenke*

der lÃ¶bl. Stadt Zofingen an die schweizerische KÃ¼nstler-Gesellschaft ,Wohlauf,

ihr Freunde, das Herz gestimmt Zn jubelndem Frendengesange' 6

secbszeil. Str. â�� b. S. 131 bis 134: Das Ehren-Wappen der allgemeinen Schweize-

rischen KÃ¼nstler-Gesellschaft ,Heraldica. du hohe Kunst, Der Frau Pictnra Muhme*

12 fÃ¼nfzeil. Str. nach der MeL: Ein freyes Leben fÃ¼hren wir. â�� c. S. 135 bis 137:

Lob der Ã¤chten Mahlerzunft .Profaner SchwÃ¤rm der Laven, fort von hinnen* 14

vierzeil. Str. nach der Weise: BekrÃ¤nzt mit Laub den lieben.

a nnd c-, die ebensowenig wie b in der ersten Auflage standen, waren schon

vorher gedruckt auf je zwei BlÃ¤ttern o. 0. u. J., unten.: J. R. W.

20) Ueber Mattbys Walthers gereimte Berner-Chronik; Der Schweizerische

Geschichtforscher. 1828. Bd. 7, S. 118 bis 131. Untere.: J. R. W.

Die Chronik von etwa 640 Versen beginnt mit der GrÃ¼ndung Berns durch

Herzog Berthold 5. von ZÃ¤hringen (1191) und geht bis zur Eroberung der Waadt

durch die Berner (1536), darnach werden die MÃ¼hlhÃ¤nser ZÃ¼ge nnd der fernere Streit

mit Savoyen noch kurz behandelt. Der Verfasser, geb. 1595, f 1654, war Glasmaler

und stammte ans einem kurz vor der Reformation aus NÃ¶rdlingen in die Schweiz

eingewanderten Geschlecbte, kam 1624 in den GroÃ�en Rath der bernischen Republik

and verwaltete zuletzt die Schaffnerei des St. Johannser-Hauses.

21) Albrechts von Haller Versuch schweizerischer Gedichte. ZwÃ¶lfte, vermehrte

nnd viel verbesserte Original-Ausgabe, begleitet mit der Lebensbeschreibung des Ver-

fassers. Durchgesehen nnd besorgt von Johann Rudolf WyB. Bern, bey der typo-

graphischen Gesellschaft 1828. 8. Sieh Â§ 204, 1. 1) n.

21 a) Auswahl aus Albrecht von Hallers Versuch schweizerischer Gedichte

von J. R. WyÃ�. ZÃ¼rich, Orell, FfiÃ�li und Comp. 1859. 16.

22) Ueber WeltbÃ¼rger-Sinn und Vaterlands-Sinn im Studium der Wissen-

schaften. Bern 1831. 8.

23) AuÃ�erdem Gedichte nnd kleine AufsÃ¤tze in Jacobis Iris 1805. 1812; in

Beckers Taschenbuch zum geselligen VergnÃ¼gen; im Cottaschen Taschenbuch fÃ¼r

Damen; in der Isis. Einer Monatsschrift von deutschenundschweizerischen Gelehrten.

ZÃ¼rich 1805 bis 1807; in Zschokkes Erheiterungen und im Morgenblatt 1813 bis

1815. 1821 bis 1823.

24) Aus dem dichterischen Nachlasse verstorbener Bemer. I. Johann Rudolf

WyÃ�, der JÃ¼ngere: Berner Taschenbuch auf das Jahr 1855. Hg. in Verbindung

mit mehrern Freunden vaterlÃ¤ndischer Geschichte von Ludwig Lanterburg.

Vierter Jahrg. Bern, Druck und Verlag der Haller'echen Bnchdruckerei. 8. S. 81

bis 87: a. Die Urzeit. â�� b. Die Zeit der Heiden. â�� c. Die erste Christenzeit.

25) Blnmenlese ans den sÃ¤mmtlichen Werken von Johann Rudolf WyB dem

JÃ¼ngern. Mit einem LebensabriÃ� des Verfassers hg. von 0. v. Greyerz, Pfarrer

in Bern. Bern, Druck nnd Verlag von K. J. WyÃ�. 1872. 12.

I. Lieder [13]. â�� H. VaterlÃ¤ndische Gedichte [13]. â�� III. Legenden nnd Sagen

â�� IV. Sinngedichte und Fabeln [16]. â�� V. Balladen und Romanzen [4]. â��

DenksprÃ¼che, Glossen nnd Gnomen [12]. â�� VII. ErzÃ¤hlungen [5].

7. Johann Jakob Altorfer, geb. am 6. MÃ¤rz 1741 in Schaffhausen, begleitete

1768 als Hofmeister einen jungen Imthurn (auch Im Thnrn geschrieben) nach Lau-

sanne und Lyon, dann durch Frankreich und Holland nach GÃ¶ttingen, verweilte

dort anderthalb Jahre nnd kehrte 1771 in die Heimat zurÃ¼ck. Zu Anfang 1772

kam er als Pfarrer nach Buch, wurde 1775 Professor der Philosophie am Colleginm,

1778 zugleich Lehrer am Gymnasium in Schaffhausen, 1782 dessen Rektor, auch

Professor der Theologie und Examinator, gest. am 30. Mai 1804.
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a. Nr. 8) I. S. l bis 72.

b. C. M(Ã¤gis), Die Schaffhauser Schriftsteller. Schaffhausen 1869. 8. S. 2f.

c. 0. Hunziker, Geschichte der Schweizerischen Volksschule. Erster Band.

ZÃ¼rich, Friedrich SchultheÃ�. 1881. 8. S. 252 bis 256.

d. Karl Stokar, Johann Georg MÃ¼ller, Doktor der Theologie . . . Basel, C.

F. Spittler. 1885. 8. S. 341 und 406.

(31) Briefe an Eberhard Gaupp und J. G. MÃ¼ller in Schaffhausen, 1775 bis

1800: Ministerialbibliothek in Schaffhausen.

1) Ode an den Verfasser der Schweizerlieder [J. K. Lavater], nebst einem

Lied auf die Freiheit. Schaffhausen 1767. 8.

2) Trauer-Ode auf den Tod Herrn BÃ¼rgermstr. Schalen. Schaffhausen 1768. Fol.

3) Die Freiheit. Ein Gedicht. GÃ¶ttingen 1770. 4.

4) Die Schweizer-Helden. Ein Gedicht, SchlÃ¶zern gewidmet. GÃ¶ttingen 1771. 4.

5) Trauungs-Rede bei der Verbindung Junker G. Fr. Imthurn und Juditha

Stockar. 1772. 4.

6) An Junker G. Fr. Imthurn bei seiner Verbindung. (1772.) 4.

7) Bede von der Wichtigkeit Ã¶ffentlicher Schul-Anstalten, bei der ErÃ¶ffnung

des neuen Gymnasiums. (Schaffhausen.) 1795. 8.

8) Joh. Jak. Altorfers hinterlassene poetische und prosaische Schriften, nebst

dessen Lebensgeschichte von Johann Jakob Altorfer (dem JÃ¼ngern, dem Vetter

des Vf. 1754 bis 1829). Mit Vorrede von J. George MÃ¼ller. Winterthur 1806.

8. Band 2 enthÃ¤lt Predigten.

8. Johann Jakob HeÃ�, geb. am 21. Oktober 1741 in ZÃ¼rich, daselbst 1777

Diakonus, 1795 erster Prediger und Antistes; t am 29. Mai 1828.

a. Nekrolog 6, 431 bis 439.

b. Nekrolog des sei. Herrn Antistes HeÃ�: Schweizerische Monaths-Chronik

1828. 79. Jahrg. ZÃ¼rich, bey J. J. Ulrich. 4. Nr. 9. September. S. 197 bis 204.

c. G. Gesner, Blicke auf das Leben und Wesen des verewigten Johann

Jakob HeB. ZÃ¼rich 1829. 8.

d. Hesperus 1829. Nr. 19 f.

e. Johann Jakob HeÃ�. 1795â��1828: Die ZÃ¼rcher Kirche von der Reformation

bis zum dritten ReformationsjubilÃ¤um (1519â��1819) nach der Reihenfolge der

ZÃ¼rcherischen Antistes geschildert von G. R. Zimmermann, Pfarrer beim Frau-

mÃ¼nster und Dekan. ZÃ¼rich, S. HÃ¶hr. 1878. 8. S. 358 bis 414.

f. Allg. dtscb. Biogr. 1880. 12, S. 284 bis 289 (G. v. WyÃ�).

g. Real-EncyklopÃ¤die fÃ¼r protestantische Theologie und Kirche. 2. Aufl. 1880.

Bd. 6, S. 65 bis 71 (Justus Heer).

h. Karl Stokar, Johann Georg MÃ¼ller, Johannes von MÃ¼llers Bruder und

Herders Herzensfreund. Basel, C. F. Spittler. 1885. 8. S. Register S. 421 b.

1) Geschichte der drey letzten Lebensjahre Jesu. Sechs Theile. I und H:

Leipzig, Hartwig 1768; III bis VI: ZÃ¼rich, Orell 1772 bis 73. 8.

2) Von dem Reiche Gottes. Ein Versuch Ã¼ber den Plan der gÃ¶ttlichen An-

stalten und Offenbarungen. Erste HÃ¤lfte. ZÃ¼rich, Orell 1774. 8.

3) Vorlesung vor der Asketischen Gesellschaft in ZÃ¼rich, dem Andenken ihres

Vaters und Vorstehers Herrn Chorherrn Breitingers gewiedmet von Joh. Jakob

HeÃ�. ZÃ¼rich, bey Joh. Caspar FÃ¼eÃ�lin, Sohn. 1777. 8.

4) Lebensgeschichte Jesu. TÃ¼bingen 1780. 8. â�� Neue verbesserte Auflage.

Bd. I. TÃ¼bingen 1784. 8.

51 Ã�ber die letzten Thaten und Schickaale unsers Herrn. Von dem Vf. der

Lebensgeschichte Jesu. ZÃ¼rich, Orell 1782. 8. Sieh unten S. 811 zu Nr. 9).

6) Helvetiens neue Staatsverfassung von Seite des Einflusses der Religion

und Sittlichkeit auf das GlÃ¼ck der Freystaaten betrachtet. ZÃ¼rich 1798. 8.

7) Die vaterlÃ¤ndische Kirche an den Gesetzgeber Helvetiens (Gedicht). ZÃ¼rich

1800. 8.

8) Die Reise. Eine allegorische ErzÃ¤hlung. ZÃ¼rich 1807. 8.

9) Lieder zur Ehre unsers Herrn, ein Schweizer Psalm und einige andre kleine

Gedichte. Zweite verb. Aufl. ZÃ¼rich 1813. 8. â�� Dritte Aufl. ZÃ¼rich 1821. 8.

â�¢ii.odoko, Qrondruz. VI. 2. Aull â�¢ 32
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10) Meine Bibel. Ein Gesang Freunden der Bibelanstalt gewidmet ZÃ¼rich

1815. II. 8. Sieh Morgenbl. 1815. S. 212.

9. Heinrich Hirzel, geb. am 17. August 1766 in Weiningen bei ZÃ¼rich, wo

sein Vater Landschreiber war, brachte den grÃ¶Ã�ten Teil seiner Jugend auf dem

Lande zu. Sechzehn Jahre alt trat er in das Karolinum, eine theologische Anstalt

in ZÃ¼rich. Nach Beendigung seiner philosophischen und theologischen Studien

â�¢wurde er in seinem 21. Jahre zum Priester geweiht, Erzieher in Florenz und nach

anderthalb Jahren Professor in ZÃ¼rich. Vor Antritt der Professur bereiste er

Italien, Ã¼bernahm dann 1790 den Lehrstuhl der Kirchengeschichte und rÃ¼ckte,

der damaligen Ordnung der akademischen Stellen gemÃ¤Ã�, m die Professuren der

Logik, Rhetorik und Mathematik vor. 1809 wurde er Chorherr und Professor der

Philosophie am Karolinum. Er starb am 7. Februar 1833 in ZÃ¼rich.

Nekrolog 1833. 11, 98 bis 101.

1) Eugenia's Briefe an ihre Mutter, geschrieben auf einer Reise nach den

Badern von Lenk im Sommer 1806. ZÃ¼rich 1809 bis 1815. III. 8. â�� Dritte Auf-

lage. 1819 bis 1820. m. 8.

2) Briefe des Lullin von Chateauvieux Ã¼ber Italien. ZÃ¼rich 1821. II. 8.

3) Ansichten von Italien nach neuem auslÃ¤ndischen Reiseberichten, in Ver-

bindung mit einigen Freunden herausgegeben. Leipzig 1823 und 1824. IL 8.

4) Anrede an die studierenden JÃ¼nglinge ZÃ¼richs bey der Ã¶ffentlichen Aus-

theilung der BÃ¼cher und PrÃ¤mien aus der Tomanischen Stiftung d. 7. Nov. 1826.

ZÃ¼rich 1827. 8.

5) Aus ReiseblÃ¤ttern: Minerva fÃ¼r 1829.

6) Goethes Briefe an Lavater. Leipzig 1833. 8. Sieh Â§ 234. B, I. 17 -=

Band IV. S. 569.

Einer seiner SÃ¶hne, Salomon Hirzel, von 1852 bis zu seinem Tode am

8. Februar 1877 Inhaber der Verlagshandlung S. Hirzel in Leipzig, hat sich als

Kenner und Sammler der Goethe-Litteratur ausgezeichnet. Er hat seine Uoethe-

Sammlung der UniversitÃ¤tsbibliothek in Leipzig vermacht. Vergl. Anz. f. dtsch.

Alterth. 1878. 4, 281 f.

10. David HeÃ�, geb. am 29. November 1770 in ZÃ¼rich, war dort Mitglied

des groÃ�en Rats; er starb am 11. April 1843 als Altratsherr in ZÃ¼rich.

a. Nekrolog 21, 281.

b. Neujahrsblatt der KÃ¼nstlergesellschaft in ZÃ¼rich auf das Jahr 1844.

ZÃ¼rich. 16 S. 4. Mit Bildnis. 8. l bis 13: Lebensbeschreibung von David HeÃ�

[Von Dr. Meyer-Ochsner; vergl. ZÃ¼rcher Taschenbuch auf d J. 1882].

c. Allg. dtsch. Biogr. 1880. 12, 273 bis 277 (Meyer von Knonau).

1) Der Zapfenstreich. Ein Soldatenlied: Neues Schweizerisches Museum

[Hrsg. von H. B. FÃ¼Bli]. 1794. Heft V. Zweyter Jahrgang. ZÃ¼rich, bey Orell,

GeÃ�ner, FÃ¼Ã�li und Comp. 8. S. 394 bin 395. Zuerst setzte es HeÃ� selbst, dann

BrÃ¼ning in Musik; in der zweiten Melodie ist es Volkslied geworden.

2) Drei BeitrÃ¤ge in Girtanners Revolutionsalmanach von 1795: a. Das Ge-

fecht bei Landrecies am Ostertag 1794; b. An die Schweizergarde; c. Triumph-

psalm eines HollÃ¤nders im Januar 1795.

3) Kleine GemÃ¤hide, Reminiscenzen und abgebrochne Gedanken von einem

Dilettanten. ZÃ¼rich 1810. 8.

4) Gedichte in den Alpenrosen 1812. S. 62: RÃ¼ckblick. Mit einer Compoaition

von dem Verf. selbst. â�� 1837. S. 5/12: Das Alter. An meine Freunde BÃ¼el und Mayr.

â�� Das stille Kind. â�� Schilderung. â�� 1820. S. 147/210: Elly und Oswald oder die

Auswanderung von StÃ¼rvis. Eine BÃ¼ndtnerische Volkssage. Sieh unten S. 811.

5) Scherz und Ernst in ErzÃ¤hlungen von David HeÃ�. ZÃ¼rich bey Orell FÃ¼Ã�li

u. Compagnie. 1816. 2 Bl., 323 S. 8. a. S. l bis 46: Die besiegte Tanzlust â��

b. S. 47 bis 88: Der wandernde Declamator. â�� c. S. 89 bis 137: Der Tonkunst

Wettstreit mit der Mahlerey. â�� d. S. 139 bis 189: Der Alte auf dein Berge. â��

e: 8. 191 bis 323: Der Wunderstab. Morgenblatt 1816. Nr. 12.

6) Die Badenfahrt. Von David HeÃ�. ZÃ¼rich bey Orell FÃ¼Ã�li und Compagnie

1818. l Bl., X S., l Bl., 585 8. und 2 ungez. S. .Verbesserungen'. 8.
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7) Die Rose von Jericho. Eine Weihnachtsgabe von David HeÃ�. ZÃ¼rich bey

Orell FÃ¼Ã�li und Comp. 1819. VI, 164 S. 8. â�� Neu herausgegeben vom Verein fÃ¼r

Verbreitung guter Schriften. ZÃ¼rich. Nr. 2. 1891. 48 S. 8.

8) Salomon Landolt. Ein Charakterbild nach dem Leben ausgemalt von David

HeB. ZÃ¼rich, bey Orell, FÃ¼Ã�li und Compagnie 1820. VIII, 294 S. 8. â�� Mit einigen

KÃ¼rzungen. ZÃ¼rich 1896. 144 S. 8. = Verein fÃ¼r Verbreitung guter Schriften. Nr. 21.

Vergl. Nr. 9) Baechtold S. LXXXVf.; Gottfried Keller, Der Landvogt von

Greifensee: Deutsche Rundschau 1877. 10, 335f. 11, 20f. = ZÃ¼richer Novellen 1886.

lÂ», 174f.; J. Baechtold, G. Kellers Leben. Berlin 1897. 3, 250f.

9) Johann Caspar Schweizer und seine Gattin Anna Magdalena HeÃ�. Eine

biographische Skizze von David HeÃ�. 1822. Nach dem auf der Stadtbibliothek be-

findlichen Manuscripte im Auszug bearbeitet von F. 0. Pestalozzi: ZÃ¼rcher Taschen-

buch auf das Jahr 1880. Hg. von einer Gesellschaft ZÃ¼rcherischer Geschichtsfreunde.

Neue Folge. Jahrg. 3. ZÃ¼rich 1880. 8. S. l bis 190. â�� Job. Caspar Schweizer.

Ein Charakterbild aus dem Zeitalter der franzÃ¶sischen Revolution von David HeÃ�.

Eingeleitet und hg. von Jakob Baechtold. Berlin 1884. Verlag von Wilhelm Hertz. 8.

10) Nekrolog Jakob Heinrich Meisters: Neue ZÃ¼rcher-Zeitung. ZÃ¼rich. 1826,

November 11. Nr. 90. S. 357 bis 358. Vergl. Allg. dtsch. Biogr. 1885. 21, S. 258.

11) Sechs und zwanzigstes NeujahrsstÃ¼ck, hg. von der KÃ¼nstler-Gesellschaft in

ZÃ¼rich auf das Jahr 1830. Enthaltend das Leben und die Charakteristik Johann

Martin Usteri's von ZÃ¼rich. ZÃ¼rich (1829). 20 S. 4. Der ungenannte Verfasser

ist David HeÃ�. Sieh oben Nr. 1. 10) I.

1 12) Erinnerungen an David HeÃ� in Beckenhof. Aufgezeichnet 1842. Mit-

getheilt von E. Usteri-Pestalozzi: ZÃ¼rcher Taschenbuch auf das Jahr 1882. Neue

Folge. Jahrg. 5. ZÃ¼rich 1882. 8. S. l bis 116.

11. Felix Haber, geb. 1765 in St. Gallen. 1797 Hospitalscbreiber in seiner

Vaterstadt, gest. daselbst am 23. Februar 1810.

Meusel, Gel. Teutschl. 18, 220 f

Gedichte von Felix Huber. Nebst der Schilderung seines Lebens und Karakters.

{Hg. von Prof. P. Scheitlin]. St. Gallen, bey Huber und Compagnie. 1811. XXXIV,

838 S. 8.

Heinrich Keller sieh Â§ 296, 73.

12. Conrad NÃ¤f aus Hausen im Canton ZÃ¼rich, wurde auf der Cantonsschule

in Aarau unter dem aus Hannover (1805) berufenen E. A. Evers gebildet, lebte spÃ¤ter

in Belgien (1819) und dann in ZÃ¼rich. Genaueres lÃ¤Ã�t sich aus seinen Gedichten,

die ihn als Nachahmer Klopstocks, HÃ¶ltys, Matthissons und Schillers kund geben,

nicht ermitteln.

1) Poetische Versuche von Conrad NÃ¤f. ZÃ¼rich, bei Orell, FÃ¼Ã�li und Comp.

1813. X, 80 S. 8. Morgenbl. Lit. Bl. 1813. Nr. 11 S. 42; 1814. Nr. 1. S. 3. â��

Zweyte, durchgesehene und vermehrte Ausgabe. ZÃ¼rich, bei Orell, FÃ¼Ã�li und Com-

pagnie. 1825. XVI, 140 S. 8. Daraus die Ballade: Agamemnons RÃ¼ckkehr von

Troja, schon im Morgenblatte 1810. Nr. 124.

2) Gedichte in den Alpenrosen 1830. S. 40: An der Limmat in Baden, im

Juli 1828. â�� 212: Logogryph.

Â§ 298.

Ã�sterreich.

Die LÃ¤nder, welche im Jahre 1804 zum Kaisertum Ã�sterreich ver-

Â«inigt wurden, gehÃ¶ren so verschiedenen Kulturgebieten an, daÃ� jedes von

ihnen eine selbstÃ¤ndige Betrachtung erfordert. Nicht alle waren altes

deutsches Sprachgebiet; einige waren erst langsam fremden Nationen ab-

gerungen worden, in anderen hatte das deutsche Wesen Ã¼berhaupt nicht

feste Wurzeln geschlagen; in den meisten war das geistige Leben hinter

â�¢den anderen deutschen LÃ¤ndern zurÃ¼ckgeblieben, und die Litteratur st p- '

32*



500 Buch VII. Phantastische Dichtung. Â§ 298.

in ihnen unter dem EinflÃ¼sse dort bereits veralteter oder veraltender StrÃ¶-

mungen. Die AbhÃ¤ngigkeit der einzelnen KronlÃ¤nder von Wien and den

dort herrschenden litterarischen Richtungen war verschieden, Tirol und

Salzburg neigten nach Bayern, BÃ¶hmen blickte nach Sachsen oder hielt sich

selbstÃ¤ndig, von dem protestantischen Ungarn und SiebenbÃ¼rgen wurde

die BrÃ¼cke direkt nach dem Mittelpunkte der reichsdeutschen Kultur ge-

schlagen, indem die jungen Theologen in Jena und, nachdem der Besuch

dieser UniversitÃ¤t 1799 verboten worden war, in Leipzig, Wittenberg,

GÃ¶ttingen und TÃ¼bingen studierten. Neben den HauptstÃ¤dten der einzelnen

KronlÃ¤nder (Linz, Salzburg, Innsbruck, Graz, Klagen fÃ¼rt, Laibach, GÃ¶rz.

Triest, Prag, Brunn, Troppau, Lemberg, Pest, Agram, Hermannstadt) und

den UniversitÃ¤tsstÃ¤dten (OlmÃ¼tz, Kaschau, PreÃ�burg, Klausenburg) bilden

sich weitere Mittelpunkte fÃ¼r das geistige Leben (Teschen, Bielitz, Ã�den-

burg, Kaesmarck, Leutschau). Die BerÃ¼hrung mit den fremden National-

litteraturen, die aus langem Schlafe zu neuem Leben erwachen und von der

Regierung gefÃ¶rdert werden, giebt der deutschen Litteratur in den einzelnen

KronlÃ¤ndern eine eigentÃ¼mliche FÃ¤rbung; zwar war die deutsche Sprache

bis in die entlegensten Orte des weiten Reiches gedrungen; aber nicht

Ã¼berall beherrschte man sie gleichmÃ¤Ã�ig; stilistische MÃ¤ngel, ja direkte

Sprachfehler lassen sich in groÃ�er Menge selbst in Dichtungen nachweisen;

Zeitschriften wie die Annalen werden nicht mÃ¼de, solche Sprachfehler in

den angefÃ¼hrten Titeln und Zitaten zu verbessern. Die deutsche Litteratur

berÃ¼hrte sich in BÃ¶hmen und MÃ¤hren mit der tschechischen, in Galizien

mit der polnischen, in SÃ¼dtirol und Triest mit der italienischen, in Krain,

Kumten und Steiermark mit der slovenischen, in Ungarn mit der magya-

rischen, slovakischen, rumÃ¤nischen und kroatisch-serbischen. Es wurde nicht

bloÃ� aus diesen Sprachen Ã¼bersetzt, sondern die Bildung der fremdsprach-

lichen Schriftsteller war durchaus deutsch, die meisten schrieben in deutscher

Sprache und umgekehrt schrieben einzelne der deutschen Dichter gleich-

zeitig oder spÃ¤ter auch in den fremden Sprachen und gehÃ¶ren zu den

BegrÃ¼ndern oder Wiedererweckern der Nationallitteraturen. Endlich fehlt

es nicht an zahlreichen Erzeugnissen in lateinischer Sprache, zumal in

Ungarn, wo Latein bis zum Jahre 1848 die eigentliche Umgangssprache

bildete. Den Strom der lateinischen Dichtungen in den GrundriÃ� herÃ¼ber-

zuleiten ist aber umsomehr Bedenken getragen worden, als es bei vielen

dieser Dichter zweifelhaft ist, ob sie dem deutschen Volke zugerechnet

werden dÃ¼rfen.

Die Pflege der Dichtung ruht vielfach in den HÃ¤nden der Schul-

mÃ¤nner und der Geistlichen, der katholischen wie der protestantischen;

besonders viele Ordensgeistliche und zahlreiche Erjesuiten begegnen uns.

Die Poesie wird in den Schulen noch gelehrt und dadurch der Dilettantismus

begÃ¼nstigst und die MittelmÃ¤Ã�igkeit gezÃ¼chtet AuÃ�erdem erscheinen die

Juden, die Beamten und die Offiziere als die TrÃ¤ger der deutschen Kultur.

Die Regierung stand seit dem Tode Josefs 2. der geistigen Bewegung meist

ablehnend gegenÃ¼ber; die Zensur wurde verschÃ¤rft, sogar bereits erlaubte

BÃ¼cher am Anfange des Jahrhunderts der Zensur nochmals unterworfen; in

Wien brachte die Besetzung durch die Franzosen, im ganzen Reiche die-

patriotische StrÃ¶mung nach dem PreÃ�burger Frieden unter Stadion und dann

das Zensuredikt vom Jahre 1810 grÃ¶Ã�ere Freiheit; freilich muÃ�te sie der

nach den Freiheitskriegen eintretenden Reaktion bald wieder weichen. Ein.
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warmer patriotischer, ein dem Herrscherhause ergebener Geist weht durch

die Dichtungen dieses Abschnittes besonders in den AlpenlÃ¤ndern. Auf die

Zusammenstellung dieser patriotischen Dichtungen ist daher besondere Sorg-

falt verwendet worden. Auf UniversitÃ¤ten und Gymnasien lodert daneben

die neuentflammte Liebe zur engern Heimat hoch auf; man studiert die

heimische Geschichte, Sage und Sitte, bevorzugt nationale Stoffe und strebt

in Sammlungen und Almanachen ein provinzielles ZusammenschlieÃ�en an.

In den neunziger Jahren des 18. Jahrhunderte, aber auch noch zu

Anfang des 19. dauert die Nachwirkung Klopstocks, Ramlers, Denis' und

der Bardenpoesie in Ã�sterreich fort und verleiht der Ã¶sterreichischen Dich-

tung den Charakter des ZurÃ¼ckgebliebenen, den die Pflege des altfrÃ¤nkischen

Epigramms und der Gelegenheitsdichtung noch verstÃ¤rkt. Die GÃ¶ttinger

Dichter, besonders HÃ¶lty, dann BÃ¼rger und Claudius, Matthisson und Salis

wirken teils direkt, teils durch ihre Nachahmer in den Wiener Musen-

almanachen auf das jÃ¼ngere Geschlecht ein. Blumauer macht immer von

neuem Schule. Nur langsam beginnen Schiller und Goethe, ihren EinfluÃ�

auch nach dem SÃ¼den und SÃ¼dosten auszudehnen. Rascher dringt, durch

die PersÃ¶nlichkeiten, die sich lÃ¤ngere oder kÃ¼rzere Zeit in Ã�sterreich auf-

hielten, getragen (Seckendorff, die beiden Schlegel, Tieck, Kleist, Brentano,

die beiden Eichendorff, StreckfuÃ�, Adam MÃ¼ller, Gentz, Pilat, Kerner, Jac.

Grimm), die romantische Poesie in Ã�sterreich vor. Es fehlt aber an be-

deutenden Talenten, an einem groÃ�en Ã¼berragenden Dichter; erst in der

folgenden Periode (1816 bis 1880) erwÃ¤chst in Ã�sterreich der klassischen

Litteratur eine schÃ¶ne NachblÃ¼te, die die Jahre 1800 bis 1815 kaum ahnen

lassen, obgleich ein Teil der er in diesen Jahren auftretenden Dichter in

jene Zeit hinÃ¼berwirkt.

Ã�sterreich ist als selbstÃ¤ndiges Litteratnrgebiet in frÃ¼heren BÃ¤nden

mit Ausnahme des Dramas in Â§ 259 nicht berÃ¼cksichtigt worden. Daher

haben nur die bedeutendsten Namen im allgemeinen Zusammenhange ge-

nannt weiden kÃ¶nnen, wÃ¤hrend vom provinziellen und lokalen Standpunkte

aus manches geringere Talent an Bedeutung gewinnt. Es wird deshalb hier

der Versuch gemacht, die Dichtung der Jahre 1800 bis 1815 mit der Dichtung

der theresianisch-joseh'nischen Periode zu verknÃ¼pfen und die Dichter, die

seit dem Jahre 1792, seit dem Regierungsantritte des Kaisers Franz auf-

traten, hier nachzutragen, weil ohne sie die Wirksamkeit der folgenden

Generation vielfach unverstÃ¤ndlich bliebe. Auch sind in einigen Provinzen,

wie in Tirol, in Steiermark und zum Teil auch in BÃ¶hmen gerade die

neunziger Jahre von ausschlaggebender Bedeutung. Aus Â§ 336 sind alle

Dichter, die chronologisch hierher gehÃ¶ren, herÃ¼bergenommen worden. Die

in Â§ 381 behandelten Belletristen sind an ihrem Platze verblieben, obgleich

die Grenze zwischen ihnen und den hier verzeichneten Schriftstellern unbe-

stimmt ist und obwohl die meisten von ihnen schon vor 1815 aufgetreten

sind. Es sind lediglich ihre lyrischen AnfÃ¤nge hier kurz erwÃ¤hnt.

Aus Â§ 202 bis 296 weisen auÃ�erdem noch nach Ã�sterreich: Friedrich

Just Riedel Â§ 202, 6 und Â§ 205, 20; Karl Emil Freiherr von der LÃ¼he

Â§ 205, 26 und Band IV. S. 757f.; Â§ 205, 28; Wilhelm Ehrenfried Neu-

gebauer Â§ 210, 17; Heinr. Gottfr. v. Bretschneider Â§ 210, 45 und Â§ 281, 2;

Graf Alexander Christiani Â§ 211, 13; Abraham Jacob Penzel Â§ 212, 44;

Tobias Philipp Freiherr von Gebier Â§ 215, 14; Christian Gottlob Stephanie

Â§ 215, 16; Gottlieb Stephanie Â§ 215, 17; Friedrich Wilhelm Weiskern
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Â§ 215, 21; Justus Christian Gottlieb KÃ¶nig Â§ 218, 23 und Â§ 270, 56;

Â§ 218, 24; Â§ 218, 32; Fiedler Â§ 219, 60; Paal Weidmann Â§ 219, 61;

Gerhard van Swieten Â§ 222, 21; Johann Friedrich JÃ¼nger Â§ 224, 83; Franz

Xaver Huber Â§ 224, 98; Otto Heinrich Freiherr von Gemmingen Â§ 226, 5-.

Johann Friedrich Schmid Â§ 226, 14; Franz von Heufeld Â§ 226, 15; Johann

Friedrich Schink Â§ 230, 18; Friedrich Justus Wilhelm Ziegler Â§ 258, 14;

August Freiherr von Steigentesch Â§ 258, 20; Friedelberg Â§ 294, 3; Wilb-

Friedr. von Meyern Â§ 276, 1; Johann Lorenz Gerbez Â§ 294, 5; Leopold

Graf van der Nath Â§ 296, 64; Friedrich August Kanne Â§ 296, 70.

a. (De Luca) Das gelehrte Oesterreich. Ein Versuch. Des ersten Bandes erstes

StÃ¼ck. Wien gedruckt mit von Ghelenschen Schriften 1776. 25 Bl., 374 S. 8. â��

Des ersten Bandes zweytes StÃ¼ck. Wien, gedruckt bey Joh. Thom. Edlen v. Trattnern,

k. k. Hof buchdruckern und BuchhÃ¤ndlern. 1778. 12 Bl. 556 S., l Bl. 8. â�� S. unten

S. 811. â�� a'. Jul. Wilh. Fischer, Reisen durch Oesterreich, Ungarn, Steyermark,

Venedig, BÃ¶hmen und MÃ¤hren in den Jahren 1801 und 1802. Wien 1803. III. 8.

b. Michael Kunitsch, Biographien merkwÃ¼rdiger MÃ¤nner der Ã¶ster-

reichischen Monarchie. GrÃ¤tz 1805 bis 1812. VI. 8.

c. FreymÃ¼thige Briefe eines ungarischen Edelmannes Ã¼ber das Ã¶sterreichische

Staatssystem. Austerlitz 1806.

d. (Greiner) Allgemeines Jahrs-Verzeichnis der BÃ¼cher, Musikalien und

Landkarten, die in dem Jahre 1806 in den k. k. Ã¶sterreichischen Staaten entweder

ganz neu gedruckt, oder sonst verbessert, wieder aufgelegt worden sind. Gratz,

in der Franz Ferstl'schen Buchhandlung. 62 S. 8.

Vgl. Neue Annalen 1807. l, 284.

e. Uebersicht der literarischen ThÃ¤tigkeit in Oesterreich wÃ¤hrend der Jahre

1806 und 1807: Vaterl. Bl. 1808. 2, Nr. 28 bis 81.

f. C. Bertuch, Bemerkungen auf einer Reise aus ThÃ¼ringen nach Wien im

Winter 1805â��6. Weimar 1808. U. 8.

g. Sun tinger, Darstellung der Cultur und HumanitÃ¤t des k. Ã¶sterr. Hofes.

Wien und Triest 1808.

h. Uebersicht der im oesterreichischen Eaiserthume im Jahre 1809 bestehenden

politischen Zeitschriften und IntelligenzblÃ¤tter: Int.-Bl. der Annalen. Januar 1809.

i. Uebersicht der literarischen Zeitschriften und Journale in dem Ã¶ster-

reichischen Eaiserthume nach alphabetischer Ordnung im Jahre 1809: Int-Bl. der

Annalen. Febr. 1809.

k. Sartori, Ã�bersicht der literarischen ThÃ¤tigkeit in Oesterreich wÃ¤hrend

der Jahre 1808 und 1809: Vaterl. BL 8. Jahrgang 1810. Nr. 57 bis 63.

1. Joh. Frdr. Reichardt, Vertraute Briefe geschrieben auf einer Reise nach

Wien und den Oesterreichischen Staaten 1808â��1809. Amsterdam 1810. IL 8.

Vgl. Schletterer, Reichardt S. 324 f.

m. Cz i k an n, Bey trÃ¤ge zum gelehrten Oesterreich: AnnalenlSll. 3,228bis238.

n. Oesterreichiache Journalistik. (Von dem Redakteur der Annalen): Annalen

1812. l, 182 bis 141. unten.: Glatt.

o. Ã¶sterreichische Journalistik im Anfange des Jahres 1813: Wiener Allge-

meine Litteratur-Zeitung. 1813, Nr. 2. 4. 6 bis 10.

p. Uebersicht der poetischen TaschenbÃ¼cher des Jahrs 1813: Wiener All-

gemeine Litteratnr-Zeitung 1813 Nr. 14. Sehr scharf absprechend. Dagegen Joh.

Bapt. Rupprecht, Bescheinigung und ErklÃ¤rung (Wien am 20. Februar 1818):

Ebenda Int.-Blatt April 1818 Nr. 1. â�� Dagegen: AufklÃ¤rung fÃ¼r Herrn Rupprecht

(von der Redaktion der Abtheilung der schÃ¶nen Wissenschaften) und ErklÃ¤rung-

(von Christoph Kuffner, Wien, den 26. April 1813): Ebenda Int.-Bl. Nr. 6. May 1818.

q. Historische und kritische Andeutungen Ã¼ber die Literatur des Ã¶ster-

reichischen Kaiserstaates in den Jahren 1815 und 1816. Wien 1817.

r. Schmidt, Ã¶sterr. Jahrbuch der Literatur. Wien 1817.

s. Gf. J. BerÃ¤nyi, Das grolle Zeitalter Franz des Ersten, E. v. Oe. Pest

1831. III. 8.

t. H. Meynert, Franz I. Eayser von Oesterreich. Leipzig 1834.

u. A n t. Joh. GroB-Hoffinger, Leben, Wirken und Tod des E. Franz I.

Stuttgart 1885.
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y. Oeaterreichische National-EncyklopÃ¤die von GrÃ¤ffer und Czikann.

Wien 1835. VI. 8.

w. v. PÃ¼chler, Geschichte der Regierang Kaiser Franz I. Wien 1841. III.

x. K. Franz I. und seine Zeit. BrÃ¼ssel 1846.

y. Die Jacobiner in Usterreich. Oesterreichische Memoiren aus dem letzten

Decennium des 18. Jahrhunderts. ZÃ¼rich und Winterthur 1842. â�� 3. Aufl. Leipzig

1848. Pipitz zugeschrieben; aber kaum mit Recht.

z. Franz GrÃ¤ffer, Das literarische Oesterreich: Ã¶sterreichische BlÃ¤tter fÃ¼r

Literatur und Kunst. 3. Februar 1844. Beiblatt Nr. 2.

aa.. (Friedrich Anton Freiherr von SchÃ¶nholz) Traditionen zur Charak-

teristik Ã�sterreichs, seines Staats- und Volkslebens unter Franz dem Ersten.

Leipzig 1844. II. 8. Vgl. Oesterr. Rundschau. Wien.1883. l, 717.

bb. A. Schmidl, Journalistische ZustÃ¤nde in Ã�sterreich: Ã¶sterreichische

BlÃ¤tter fÃ¼r Literatur und Kunst 1846. 3, 34. 62.

cc. Adolph Wiesner, DenkwÃ¼rdigkeiten der Oesterr. Zensur vom Zeitalter

der Reformazion bis auf die Gegenwart. Stuttgart 1847.

dd. (GrÃ¤ffer) Francisceische Curiosa. Wien 1849.

ee. Die Geschichte Oesterreichs aus dem Munde deutscher Dichter. Heraus-

gegeben und mit historischen Einleitungen begleitet von J. Gebhart. Wien 1853.

Buchhandlung J. F. GreÃ�, Tuchlauben, Spenglergasse Nr. 427. VIII, 333 S. gr. 8.

ff. Museum aus den deutschen Dichtungen Ã¶sterreichischer Lyriker und Epiker

der frtthesten bis zur neuesten Zeit ausgewÃ¤hlt und in neuhochdeutscher Sprache

zusammengestellt von Dr. S. H. Mosenthal, Offizial im k. k. Ministerium fÃ¼rCultus

und Unterricht. Wien, 1854. Verlag und Druck von Carl Gerold & Sohn. XVI, 515 S. 8.

gg. Oesterreichisches Balladenbuch, herausgegeben von L. Bowitsch und

Alexander Gigl. Wien 1856. II. 8.

hh. Johann Nep. Stoeger, Scriptores Provinciae austriacae Societatis Jesu

ab ejus origine ad nostra usque tempora. Viennae et Ratisbonae 1856. G. J.Manz. gr.8.

ii. Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, enthaltend die Lebens-

skizzen der denkwÃ¼rdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und seinen

KronlÃ¤ndern gelebt haben. Von Dr. Constant von Wiir/ltucli. Wien 1856 bis

1891. LX. ,Ein Werk des mÃ¼hsamsten, bewunderungswÃ¼rdigsten FleiÃ�es'. (Goedeke).

kk. Die Schriftsteller Oesterreichs in Reim und Prosa auf dem Gebiete der

schÃ¶nen Literatur; aus den Ã¤ltesten bis auf die neueste Zeit. Mit biografischen

Angaben und Proben aus ihren Werken. Von Ludwig Scheyrer. Wien 1858.

IV, 595 S. 8.

11. Ant. Springer, Geschichte Oesterreichs seit dem Wiener Frieden.

Leipzig 1863 bis 64. H. 8. Sieh unten S. 811.

mm. H. Meynert, Kaiser Franz I. Zur Geschichte seiner Regierung und

seiner Zeit. Wien 1872.

nn. (M. A. Becker) Die Sammlungen der vereinten Familien- und Privat-

Bibliothek Sr. M. des Kaisers. Wien. Druck von Carl Finsterbeck. 1. Band

1873; 2. Band. 1. Abteil. 1875; Druck von Adolf Holzhausen. 2. Band. 2. Abteil.

1879. 3. Band. 1. Abteil. 1882. Fol.

oo. Geschichte Oesterreichs mit besonderer RÃ¼cksicht auf Culturgeschichte.

Von Dr. Franz Meyer. Wien, 1874. Wilhelm BraumÃ¼ller k. k. Hof- und Uni-

versit&tsbuchhÃ¤ndler. II. 8. VIII, 326 S.; VIII, 330 S., l Bl.

pp. Johann Winckler, Die periodische Presse Oesterreichs. Eine historisch-

staÃ¼stische Studie. Wien 1875. 4.

qq. Adolf Beer, Zehn Jahre Ã¶sterreichischer Politik 1801â��1810. Leipzig 1877.

qq'. Franz KrÃ¶n es, Geschichte der Neuzeit Ã�sterreichs vom achtzehnten

Jahrhundert bis auf die Gegenwart. Berlin, Hofmann. 1879. 798 S. 8.

rr. Geschichtliche Bilder aus Oesterreich. Von Adam Wolf. Zweiter Band.

Aus dem Zeitalter des Absolutismus und der AufklÃ¤rung. (1648â��1792). Wien 1880.

Wilhelm BraumÃ¼ller, k. k. Hof- nnd UniversitÃ¤tsbuchhÃ¤ndler. V, 414 S. 8.

S. l bis 50 Einleitung. â�� S. 244 bis 311 Graf Karl von Zinzendorf 1739

bis 1813. â�� S. 312 bis 357 Friedrich Riedel und die AufklÃ¤rung 1760 bis 1790.

â�� S. 358 bis 409 StÃ¤dte und BÃ¼rger.

ss. Die VÃ¶lker Oesterreich-Ungarns. Ethnographische nnd culturhistorische

Schilderungen. Wien undTeschen. Verlag der k. k. Hofbuchhandlung Karl Prochaska.

Band 1. Die Deutschen in Nieder- und Ober-Oesterreich, Salzburg, Steier-

mark, KÃ¤rnthen und Krain. Von Dr. Karl Schober. 1881.
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Band 2. Die Deutschen in BÃ¶hmen, MÃ¤hren und Schlesien. Von Josef

Bendel in zwei H&lften. 1884.

BandS. DieDeutscheninUngarnnndSiebenbÃ¼rgen. VonDr.J.H.Schwicker.1881.

Band 4. Die Tiroler und Vorarlberger. Von Dr. Josef Egg er. 1882.

tt. GrundriÃ� der Oesterreichiscben GeschiehtÂ« mit besonderer RÃ¼cksicht auf

Quellen- und Litteraturkunde bearbeitet von Dr. Franz KrÃ¶n es R. v. Marchland.

Wien, 1882. Alfred Holder, k. k. Hof- und UniversitÃ¤tsbnchhandler. VI, 926 S. gr. 8.

uu. Engen Guglia, Gesellschaft und Literatur im alten Oesterreich.

1792â��1818: Oesterreichiscbe Rundschau. Herausgegeben von Anton Edlinger.

Wien 1883. Heft 8. 9. 3. 714 big 725. 828 bis 842.

TT. Geschichte Oesterreichs und Ungarns im ersten Jahrzehnt des 19. Jahr-

hunderts. Nach ungedruckten Quellen von Eduard Wertheim er. Leipzig,

Verlag von Duncker & Hnmblot Erster Band. 1884. XXIII und 375 S. â�� Zweiter

Band. Von PreÃ�burg bis SchÃ¶nbrunn. 1890. XXII und 441 S. gr. 8.

ww. Goethe und die GrÃ¤fin O'Donell. Ungedruckte Briefe nebst dichterischen

Beilagen, herausgegeben Ton R. M. Werner. Berlin, Hertz. 1884. VgL Â§ 234.

B, L 147) â�� Band IV. S. 581.

xx. D Ã¼ n tzer, Goethes Verehrung der Kaiserin von Ã�sterreich Maria Lndovica

Beatrix von Este. KÃ¶ln und Leipzig 1885.

77. Jakob Minor, Zar Bibliographie und Quellenkunde der Ã¶sterreichischen

Literaturgeschichte: Zeitschrift fÃ¼r die Ã¶sterreichischen Gymnasien 1886. Heft

8 und 9. Seite 561 bis 584.

zz. Die Ã¶sterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Auf Anregung

und unterM it wirknngSeiner kaiserlichen und kÃ¶niglicbenHoheit des durchlauchtigsten

Kronprinzen Erzherzog Rudolf (in spÃ¤teren BÃ¤nden: Auf Anregung und unter Hit-

wirkung weiland Seiner .... Rudolf begonnen, fortgesetzt unter dem Protectorate

Ihrer kaiseil, und kÃ¶nigl. Hoheit der durchlauchtigsten Frau Kronprinzessin-Witwe

Erzherzogin Stephanie). Wien, Druck und Verlag der kaiserlich-kÃ¶niglichen Hof-

und Staatsdruckerei. Alfred Holder, k. k. Hof- und Universitatsbnchhandler. 1886 f.

Ã�bersichtsband. 1. Abtheilnng: Naturgeschichtlicher Theil. 2. Abtheilnng:

Geschichtlicher Theil. 1887. â�� Wien und NiederÃ¶sterreich. 1. Abtheilung. Wien.

1886. 2. Abtheilung. NiederÃ¶sterreich. 1888. â�� Ungarn. 4 BÃ¤nde- 1886f. â�� Ober-

Ã¶sterreich und Salzburg. 1889. â�� Steiermark. 1890. â�� Karaten und Krain. 1891. â��

Das KÃ¼stenland. (GÃ¶rz, Gradiska, Triest und Istrien.) 1891. â�� Dalrnatien. 1892. â�� Tirol

und Vorarlberg. 1893. â��BÃ¶hmen. 2 Abtheilungen. 1896.â�� MÃ¤hren und Schlesien. 1897.

aÂ«. F. R. v. Krones, Zur Geschichte Ã�sterreichs im Zeitalter der franzÃ¶-

sischen Kriege und der Restauration 1792â��1816. Mit besonderer RÃ¼cksicht auf

das Berufsleben des Staatsmannes Freiherrn Anton T. Baldacci. Gotha. Friedrich

Andreas Perthe*. 1886. XX und 396 S. gr. 8.

bo. Freiherr Anton von Baldacci Ã¼ber die inneren ZustÃ¤nde Ã�sterreichs.

Eine Denkschrift ans dem Jahre 1816. Herausgegeben und eingeleitet von Dr.

F. von Krones: Archiv fÃ¼r Ã¶sterreichische Geschichte. 1889. 74, l bis 160.

co. Aus dem Tagebache Erzherzog Johanns von Oesterreich. 1810â��1815.

Zur Geschichte der Befreiungskriege und des Wiener Kongresses. Herausgegeben

und erlÃ¤utert von Dr. Franz Ritter von Krones. Innsbruck. Verlag der Wag-

ner'sehen Uni ver * i tat s-1 Such handlung. 1891. 8.

da. Franz Ritter von Krones, Ans Oesterreichs stillen nnd bewegten Jahren

1810-1812 und 1813â��1815. I. Zeitgeschichtliche Studien. Aus dem Tagebnche

Erzh. Johanns von Oesterreich 1810-1812. H. Hormayrs Lebensgang bis 1816

und seine Briefe an den Vorgenannten 1813â��1816 Innsbruck. Verlag der Wagner-

schen Universit&ts-Bnchhandlung. 1892. XVI und 417 S. 8.

eÂ«. (K. Glossy) Internationale Ausstellung fÃ¼r Musik- und Theaterwesen.

Wien 1892. Abtheilnng fÃ¼r Drama and Theater. Theatergeschichtliche Aas-

stellung der Stadt Wien 1892. (Am SchlÃ¼sse: Verlag der Bibliothek und des

Historischen Museums der Stadt Wien.) XIII, 281 S.

fa. Ã¶sterreichische Bibliothek. Heransgeber: Dr. Albert IIg. III. Band:

Kaiserin Maria Lndovica von Ã�sterreich (1787â��1816). Nach angedrÃ¼ckten Briefen

von Eugen Guglia. Wien. Verlag von Carl Graeser. 1894. XI, 196 S. 8.

g". Deutsche Dichtung in Ã�sterreich von den AusklÃ¤ngen der Romantik bis

zum Durchdringen des Realismus. Lose Skizzen von Richard von Math. 1896.

Verlag von Anton Folk, Wiener-Neustadt. (Separatabdruck ans dem Jahresberichte

der n. Ã¶. Landes-Oberreal- nnd Gewerbeschule in Wr.-Neustadt). 52 S. 8.

Vgl. A. Sauer: Euphorien 1897. 4, 182.
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hÂ«. Christian Meyer, Ã�sterreich und die AufklÃ¤rung des 18. Jahrhunderts.

Hamburg, Verlagsanstalt und Druckerei, A.-G. 1896 (Sammlung gemeinverstÃ¤nd-

licher wissenschaftlicher VortrÃ¤ge, herausgegeben von R. Virchow und W. Watten-

bach. Heft 250). Vgl. Euphorien 1897. 4, 181 f.

iÂ«. Deutsch-Ã¶sterreichische Literaturgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte

der deutschen Dichtung in Oesterreich-Ungarn. Unter Mitwirkung hervorragender

Fachgenossen herausgegeben von J. W. Nagl und J. Zeidler. Wien, C. Fromme.

1. und 2. Lieferung 1897. kÂ«. Sieh unten S. 811.

A. Wien und NlederÃ¼sterrelch.

I. Allgemeines.

a. (Berisch) Die Wiener Autoren. Ein Beytrag zum gelehrten Deutschland,

o. 0. 1784. Mit einem Pseudonymenverzeichnis.

b. Wiener Schriftsteller- und KÃ¼nstler-Lexikon, oder alphabetisches Ver-

zeichnis aller gegenwartig in Wien lebenden Schriftsteller, KÃ¼nstler und KÃ¼nst-

lerinnen mit der Angabe ihrer Namen, StÃ¤nde und Werke gesammelt und heraus-

gegeben von einer Gesellschaft ihrer Freunde. Wien 1793.

c. Bemerkungen eines Edlen von Ungarn bei Gelegenheit seines kurzen

Aufenthaltes in Wien, entworfen 1802. (officiÃ¶s). Wertheimer l, 113f.

d. Ã�berblick des neuesten Zustandes der Literatur, des Theaters, und des

Geschmacks in Wien. 1802. {Wien, bey Anton Doll). 67 S. 8. 2. Heft. 80 S. 8.

Vgl. Annalen Februar 1802. Nr. 11. August Nr. 63. Der vorgebliche Heraus-

geber dieser Briefe eines reisenden Grafen unterzeichnet sich I. B. v. Mâ��y.

e. Die Franzosen in Wien. Eine historische Skizze. Photopel 1806.

f. Wien und Berlin in Parallele. Nebst Bemerkungen auf der Reise von

Berlin nach Wien durch Schlesien Ã¼ber die Felder des Krieges. Ein SeitenstÃ¼ck

zu der Schrift [von Frdr. von CÃ¶llnj: Vertraute Briefe Ã¼oer die innern Ver-

hÃ¤ltnisse am preuÃ�ischen Hofe seit dem Tode Friedrichs II. von F. v. Câ��n. [d. i.

Friedrich von CÃ¶lln]. Amsterdam und CÃ¶lln [d. i. Leipzig] 1808. Vgl. Vaterl.

Blatter 31. Sept. 1808. Nr. 43

g. (Sartori) Ã�ber die Zeitschriften Wiens: Vaterlandische BlÃ¤tter 1820.

Nr. 1. 10. 18 bis 22. 85.

h. Franz Sartori, Verzeichnis der gegenwÃ¤rtig in und um Wien lebenden

Schriftsteller. Wien 1820. A. StrauÃ�. 8.

i. Franz Heinrich BÃ¶ckh, Wiens lebende Schriftsteller, KÃ¼nstler, und Dilet-

tanten im Kunstfache. Dann BÃ¼cher-, Kunst- und NaturschÃ¤tze und andere Sehens-

wÃ¼rdigkeiten dieser Haupt- und Residenz-Stadt. Ein Handbuch fÃ¼r Einheimische und

Fremde. Wien 1821, B. Ph. Bauer, kl. 8. â�� Neue wohlfeile Ausgabe. Wien 1823.

Tendier. Auch unter dem Titel MerkwÃ¼rdigkeiten der Haupt-und Residenzstadtwien.

k. VerzeichniÃ� der in Wien erschienenen Werke der Literatur und Kunst.

Wien, bei Joh. Bapt. Wallishausser. 1826f.

1. KaltenbÃ¤ck, Ã�ber die Wiener Musenalmanache: Austriakalender fÃ¼r 1845.

m. Karl WeiO, Geschichte der Stadt Wien. 2. umgearb. Aufl. Wien 1882.

Verlag von Carl Konegen. II. gr. 8.

n. Das Kriegsjahr 1809 nach Erinnerungen des Grafen Eugen von Cernin

von Helfert: Heimat 1877. l, 241.

o. Geschichte der geistigen Cultur in NiederÃ¶sterreich von der Ã¤ltesten Zeit

bis in die Gegenwart. Ein Beitrag zu einer Geschichte der geistigen Cultur im

SÃ¼dosten Deutschlands. Von Dr. Anton Mayer. Erster (einziger) Band. Der

Cultus. â�� Unterricht und Erziehung. â�� Die Wissenschaften. Wien 1878. Druck

und Verlag von L. W. Seidel und Sohn. XIV und 453 S. gr. 4.

p. Anton Schlossar, Die Wiener Musenalmanache im achtzehnten Jahr-

hundert (1777 bis 1796). Ein Beitrag zur Geschichte des geistigen Lebens in

Oesterreich: Oesterreichische Cultur- und Literaturbilder mit besonderer BerÃ¼ck-

sichtigung der Steiermark. Wien 1879. S. l big 64 (zuerst: Beilage zur Wiener

Abendpost 1878. Nr. l bis 3).

q. Die Deutschen in Nieder- und Ober-Oesterreich, Salzburg, Steiermark,

KÃ¤rntben und Krain. Von Karl Schober. Wien und Teschen. Verlag von Karl

Prochaska. 1881. (Die VÃ¶lker Oesterreich - Ungarns. Ethnographische und cultur-

historische Schilderungen. Erster Band). S. 260 bis 284: Nationale Poesie.

r. Jakob Minor, Die deutsche Literatur in Wien und Nieder;; s t erreich: Die
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Ã�sterreichisch-ungarische Monarchie. Wien und NiederÃ¶sterreich. 1. Abtheilung.

1886. S. 139 bis 168.

s. Wien im Jahre 1809. Aus amtlichen FlugblÃ¤ttern: Neue freie Presse, 13.

und 14. October 1887.

t. F. X. Malcher, Wien wÃ¤hrend der Anwesenheit der Franzosen im Jahre

1809: Vogls Volkskalender 1888.

u. Zur Geschichte Wiens im Jahre 1809. (Ein Beitrag zur Geschichte des

Krieges von 1809). Nach ungedruckten Quellen. Von Eduard Wertheimer:

Archiv fÃ¼r Ã¶sterreichische Geschichte 1889. 74, 161 bis 202.

v. E. V. Zenker, Geschichte des Wiener Zeitungswesens von seinen An-

fÃ¤ngen bis zum Jahre 1800: Oesterr. ung. Revue, Februar und MÃ¤rz 1891.

w. Geschichte der Wiener Journalistik von den AnfÃ¤ngen bis zum Jahre

1848. Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte von E. V. Zenker. Mit einem

bibliographischen Anhang. Wien und Leipzig. Wilhelm BraumÃ¼ller k. und k.

Hof- und UniversitÃ¤tsbuchhÃ¤ndler 1892. XI, 159 S. 8. Vgl. Walzel: Anzeiger

f. dtsch. Alterth. 1893. 19, 79 bis 85.

z. Geschichte der Stadt Wien. Im Auftrage des Allgemeinen NiederÃ¶sterreichi-

schen Volksbildungsvereins Zweig ,Wien und Umgebung' verfaÃ�t von Eugen Guglia.

Prag. Wien. F. Tempsky; Leipzig, G. Freytag. 1892. VI, 306 S. 8. l Bl. Inhalt.

y. Politische Meinungen und Stimmungen in Wien in den Jahren 1793 und

1794. Von A. FÃ¤ulhammer. Separat-Abdruck aus dem Programme des k. k.

Staats-Gymnasiums in Salzburg fÃ¼r das Schuljahr 1892 bis 1893. Salzburg 1893.

Verlag von Hermann Kerber, Buch-, Kunst- und Musikalienhandlung. 32 S.

z. Die Dichter des Wiener Musenalmanachs: Lyriker und Epiker der klassi-

schen Periode. Herausgegeben von Max Mendheim. Stuttgart [1893]. 2, 55

bis 185 (= DNL. Nr. 135. II). Vgl. A. Sauer: Jahresberichte fÃ¼r neuere deutsche

Literaturgeschichte. 1895. V Band (Jahr 1893). IV 2a: 2.

na, Karl Glossy, Das Wiener Aufgebot im Jahre 1797: Wiener Nenjahrs-

Almanach 1897. S. l bis 50.

II. Zeitschriften.

a. Briefe eines Eipeldauers an seinen Herrn Vetter in Kakran. Wien 1785

bis 1821. Vergl. Â§ 259, 47. 9) = Band V. S. 318.

b. Allgemeine Uebersicht der Wissenschaften und KÃ¼nste in den k. k. Staaten

1789. Wien. I. Heft 1789. 8. EnthÃ¤lt auch Gedichte.

c. Wiener Zeitschrift. Herausgegeben von L. A. Hoff man n. 1792 und

1798. Zenker 1892 S. 96f.; FÃ¤ulhammer 1893 S. 16f.

d. Oesterreichische Monatsschrift. Herausgegeben von Alxinger 1793 biÂ»

Juni 1794. Vgl. Â§ 225, 4, 13) = Band IV. S. 233. â�� Zenker 1892. S. 97 f.

Im 1. Jahre von Alzinger, dann abwechselnd von Schreyvogel, Alxinger,

Ehrenberg, Leon und Schwandner redigiert. â�� FÃ¤ulhammer 1893 S. 23 f.

e. Magazin der Kunst und Literatur 1793â��1797. Wien, M. A. Schmidt.

18 BÃ¤nde. Kedacteur: HofstÃ¤tter. Vgl. FÃ¤ulhammer 1S93 S. 18f.

f. Neuestes Wienerisches Journal der Moden und der gesamten Haushaltungs-

kunst; herausgegeben von einer Gesellschaft, und besorgt von J. Leyrer. 4 Hefte.

Wien 1796. gr. 8. Vgl. Meusel 4, 441.

g Ã�berblick der (schÃ¶nen) Literatur, des Theaters und der Kunst (in Oester-

reich). Wien 1801. 2 Hefte.

h.Â«. Archiv fÃ¼r Geographie und Statistik, ihre Hilfswissenschaften und Literatur

verfasset von einer Gesellschaft Gelehrten und herausgegeben von JOB. Marx Frei-

herrn von Liechtenetern. Wien, Industrie-Comptoir, 1801 bis 1804. IV. 8

,1. Neues Archiv fÃ¼r Welt-, Erd- und Staatskunde von Marx Freih. v. Liechten-

stein. Wien, Gerold. 1810-1811. IV. 8.

Becker 6493. 20728.

Liechtensterns Archiv entlehnte nach den Annalen 1812. l, 137 seine Auf-

sÃ¤tze grÃ¶Ã�tenteils aus auswÃ¤rtigen Journalen und Schriften.

;â�¢. Allgemeiner Anzeiger, historisch-politisch-statistischen Inhalts. 1814 bis

1816. III. 8.

i. Â«. Annalen der Ã¶sterreichischen Litteratur herausgegeben von einer Gesell-

schaft Â»inlÃ¤ndischer Gelehrten. 1802. In Commission bei Herrn BuchhÃ¤ndler

Anton Doll dem JÃ¼ngern in Wien, und in der Commerzienrath Seidelischen Buch-

handlung in MÃ¼nchen. 4
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Ã�. Ã�nnalen der Literatur und Kunst in den Osterreichischen Staaten. Wien.

Gedruckt und verlegt bey J. V. Degen, und zu haben auf allen PostÃ¤mtern und

bey allen BuchhÃ¤ndlern 1803-1804. IV. 4.

y. Jahrgang 1805 bei Anton Doll. II. 4.

<$. Jahrgang 1806 scheint nicht erschienen zu sein.

s. Neue Ã�nnalen der Literatur des Ã¶sterreichischen Eaiserthumes. Wien. Im

Verlage bey Anton Doll, und zu haben auf allen PostÃ¤mtern und bey allen Buch-

handlern. Gedruckt bey Anton v. Haykul. 1807â��8. II. 4.

-. Ã�nnalen der Literatur und Kunst in dem Ã¶sterreichischen Kaiserthum.

Wien. Ebenda. 1809-12. XVI. 8.

BegrÃ¼nder und erster Redacteur war Schulte s bis 1806. Ihm folgte Franz

Sartori bis Ende 1810 Vgl. Int.-Bl. Dez. 1810 S. 504: â��Mit dem SchlÃ¼sse deÂ»

Jahres 1810 endigt sich das 5. Jahr meiner Redaction dieser Zeitschrift". Mit-

ursache seines Ausscheidens sei der Tod Joseph KÃ¶derls, .der einer der eifrigsten

Theilnehmer der Ã�nnalen war'. Seit Januar 1811 redigirt von Glatz. Vgl.

Ã�nnalen 1812. 4, 134; Wiener Allgemeine Literaturzeitung 1813 Nr. 5.

k. Literarisches Wochenblatt, bearbeitet von einer Gesellschaft Gelehrten,

herausgegeben von Joseph Geistinger. Wien, Geistinger 1804. 4.

Becker Nr. 8843.

1. Monathliche Unterhaltungen fÃ¼r die Jugend. Verfasser Samuel Bredetzky,

Jakob Glatz, Forstmeister Guilleaume, Karl Unger. Wien bey Peter Rehm's eel.

Witwe 1804. 8. 1. Band. 3 Hefte. 288 S. 2. Band. 1. Heft.

Vgl. Ã�nnalen 1805. 2, 119.

m. Zeitung aus der Vorwelt. 1805. Zenker S. 154 Nr. 296.

n. Wiener Modenjournal fÃ¼r das Jahr 1805. Januar bis Junius 6 Hefte.

Wien, Schmidbauer. 136 S. 4.

Ã�nnalen Nov. 1805 S. 319 EnthÃ¤lt auch Gedichte von Max Fischel, Kueffner

(einige Scenen aus dem Singspiel Luna), Valtiner; ferner Kueffners Briefe Ã¼ber

Tanzkunst, Mimik und Declamation.

Becker Nr. 8769.

o Monathschrift fÃ¼r Theaterfreunde. Herausgegeben von Friedrich Linde.

Erster Band. Erstes bis sechstes Heft. Mit einem Portrait. Wien 1805. Auf Kosten

und im Verlag bey Job. Bapt-Wallishausser. II. 8. 804 S. 1B1.; 294 S. l Bl. Inhalt.

Redacteur war anfangs BÃ¤uerle und spÃ¤ter vermutlich Hassaureck. Vgl. Scheyrer S. 497.

Mit BeitrÃ¤gen von BÃ¤uerle (Bâ��erle, erl., erle, â��e). Ludwig Birg, C.***, J.

v. Collin, J. C., Josef Dopler k. auch k. k. Raitofficier, E., B. E., Tob. Frech v.

Ehrimfeld (F. v. E., Szenen aus dem ungedruckten Schauspiele, Die Horatier, nach

Corneille), K. Jakob, L. K., K-ffâ��r. (Kuffner), L. Robert, H. S. S., J. v. S., August

Schmitt, Jos. Sonnleithner (S. 242: Szenen aus â��DieÃ�mahl meint er's so"), â��thâ��

[Sonnleitbner?], â��Idâ��pâ�� [Schwaldopler], J.Walter, Georg WeiÃ�, August Wilfild

(Drama), ferner S. 35 Stellen aus Schillers Wilhelm Teil; 8. 48 Drey neue RÃ¤tbsel

der Tnrandot von Schiller; S. 104 Monolog aus Egmont, metrisch geordnet. (â��Alter

Freund (Immer getreuer Schlaf, "); S. 212 Schillers UntertÃ¤nigstes Promemoria

(Â§ 253, 8). â�� Arie und ChÃ¶re aus der ungedruckten Oper der SÃ¤nger um Mitter-

nacht. â�� Arie aus dem verliebten VerfÃ¼hrer (Lonchamps). â�� Der Wagen. Eine

dramatische Bagatelle in l Akt (Prosa). Vgl.'Ã�nnalen, Nov. 1805. S. 817.

p. a. Wiener Theater-Zeitung. Erster Band. Herausgegeben von Christiani

und Bolthart. July, August, September, Wien und Triest 1806. Auf Kosten der

Herausgeber, und in Commission bey Geistinger. 181 S. 4. Beginnt 1. July 1806. Vgl.

Adolf BÃ¤uerle. Aus meinem Leben. Entstehung der Theaterzeitung: Scheyrer 8.497.

Ã�. Wiener Theater-Zeitung. Zweyter Band. Herausgegeben von einer Ge-

sellschaft Theaterfreunde. October, November, December. Ebenda 1806. 182 S.

Mit poetischen BeitrÃ¤gen von Auerhammer, BÃ¤uerle (Bâ�� erle, â�� lâ��, e),

.... er, Kerndl, J. B. Klein, Carl Kellner, K. L. M. (S. 144: Prolog zu einem noch

ungedruckten Trauerspiele Mirza die Afrikanerinn), Bened. v. MÃ¶ser, MÃ¼ller, Joseph

Passy. Mit prosaischen BeitrÃ¤gen von BÃ¤uerle, Fr. Bolthart, Buchberger, C. W.

Christiani (Ch-i), â��er-, Fâ��Iker, Th. Ph. G., Chr. Fr. Haug, Jakob K**Â»**, L.

Kanner, Kerndl, Lâ��mnâ��r., Lindner (Lâ��ndner), â��Ithâ��, Ludwig, Mynhardt,

Beauregard Pandin (Prag), PÃ¶kels, S-y. Vgl. Neue Ã�nnalen 1807. 2, 39â��42.

y. Zeitung fÃ¼r Theater, Musik und Poesie. Ein Unterhaltungsblatt fÃ¼r die ge-

bildete Welt. Herausgegeben von einer Gesellschaft Januar, Februar, MÃ¤rz. 1807.

Wien und Triest. Auf Kosten der Heraufgeber, und in Commission bey Geistinger.



508 Buch VII. Phantastische Dichtung. Â§ 298, A. H.

Mit BeitrÃ¤gen von B., B ... l, Julie von Bâ��m., BÃ¤uerle. Buchberger, Fâ��Ike,

G., Haug, Fr. Kind (Scenen aus Wilhelm der Bastard), Kotzebue, Lindner, v. Menner,

Bened. v. MÃ¶ser, Carl von PieÃ�ek, Georg Radi einstmahliger Schiffer, Schreiber,

August Zarnack (A. Z.).

J. Zeitung fÃ¼r Theater, Musik und Poesie. Ein Unterhaltungsblatt fÃ¼r die

gebildete Welt. Herausgegeben von einer Gesellschaft. April, May, Junius. 1807.

Wien, im Bureau der Theater-Zeitung, in der Bischoffgasse Nr. 814, im sogenannten

Federlhof, bey dem Redacteur BÃ¤uerle. Mit BeitrÃ¤gen von: Brandler, Job. Jac.

Czâ��nn [Czikann],.Ehrimfeld, v. Guttenberg, A** v. L.Â»*, L-l. (Nr. 22. Epigramm.

Nach dem DÃ¤nischen), Landesmann.

6. Zeitung fÃ¼r Theater, Musik und Poesie. Ein Unterhaltungsblatt fÃ¼r die

gebildete Welt. Herausgegeben von einer Gesellschaft. Dritter Jahrgang. Janaar,

Februar, MÃ¤rz. 1808. Wien, im Bureau der Theater-Zeitung, auf dem Kienmarkte

im Dempfinger Hofe, Nro. 528, im zweyten Stock, bey dem Redacteur BÃ¤nerle. Mit

Beitragen von: A.â��, B., BÃ¤uerle, B-le, Brandler, K., M , Mâ��r, S. Molitor, MÃ¶ser, W.

Â£ Dritter Jahrgang. April, May, Juny. 1808. Wien im Bureau der

Theater-Zeitung, unter den Tuchlauben Nr. 472 im von HÃ¶nigsbofischen Hause

auf der hintern Stiege im 3ten Stock, bey dem Redacteur BÃ¤uerle. Mit BeitrÃ¤gen

von Eliaon (Nr. 34: An Amor. Aus dem Spanischen des Villegas; Nr. 35: Sicilien

und Neptun. NachBaldi; Nr. 45: Versuch einer Obersetzung des Klopstockschen

Bardiets: Hermanns-Schlacht, in fÃ¼nffÃ¼Ã�ige Jamben), M., v. M., MÃ¶ser, Friedrich

Râ��., Schreiber (Nr. 42. 43: Morna und Kathbat. Nach Ossian. [Verse.]).

ij. Jahrgang 1809 und 1810 ist nicht erschienen.

#. Theater-Zeitung. 1811. 3. August bis 23. Dec. Nr. l bis 43. Mit Bei-

trÃ¤gen von: BÃ¤uerle, Gâ��d (Prag), Theodor KÃ¶rner (4. Dec. Nr. 36: An Demoiselle

KrÃ¼ger), Joseph von Lichtenberg, Heinrich Mayer, MÃ¶ser, Schwindler.

i Theater-Zeitung. Herausgegeben von Adolph BÃ¤uerle. Jahrgang 1812.

Erste HÃ¤lfte (Januar bis Ende Juny). Wien, im Bureau dieser Zeitschrift. Seiler-

stadt Nro. 1018 in der ungarischen Krone zur ebenen Erde.

,Es war kein leichtes Unternehmen, diese Theaterzeitung neuerdings bey

einer Anzahl anderer hiesiger Journale herauszugeben, welche ebenfalls grÃ¶Ã�ten-

theils Ã¼ber das Theater schrieben, ja von denen das eine ausschlieÃ�lich der BÃ¼hne

gewidmet war. Eine Menge Hindernisse stellten sich dem Unternehmen entgegen,

und dieses erste Jahr [1811] schien beynahe nur ein Probejahr auszumachen.' Mit

BeitrÃ¤gen von: von Ayrenhoff, Wilhelm â��bâ��, BÃ¤uerle, S. Eckler, August Eck-

schlager, J. G., Ch. Gittermann, Klschd., â��lâ��, Wilhelmine Maas deutsche Schau-

spielerin, Mayer, Nr. 62: SchluÃ� Scene des 4ten Akts des noch ungedruckten Trauer-

spieles Soliman vor Wien. Von Philipp Millauer, MÃ¶ser, OehlenschlÃ¤ger, P., Pichler,

Ringulf, Saint Martin, Sannens, S. Semmler. Seh., W., J. K. W., D. Wohl, Johann B.

Ritter v. Xahlhaas, Nr. 120: Des Oeaterreichisehen Adlers Frohlocken und Wappen-

gruÃ�. Volkslied. In Musik gesetzt von Wenzel MÃ¼ller, Kapellmeister. Wien, 1813.

x. Theater-Zeitung. 1813. Sechster Jahrgang. Mit BeitrÃ¤gen von: B., E.,

Philipp Millauer (Nr. 40: Der getreue Eckart. Eine dramatische Situation), Seh.

i. 7 Jahrgang 1814.

ft. 8. Jahrgang 1815. Mit BeitrÃ¤gen von: A. B., Eckschlager, G., W. A. Gerie,

K., Kzor., Lehr, Joseph v. Menner, ... . n .., Neefe, Perinet, Pfl., Qdt, R., Rosenau

(Schauspieler), Karl Schikaneder, Adolf Schmidt, August Stein (Schauspieler).

q. Wiener Journal fÃ¼r Theater, Musik und Mode. Jahrgang 1806, bey Anton

Doll in Wien.

r. Â«. Das Sonntagsblatt oder Unterhaltungen von Thomas West. â��

Non, si quid turbida Roma Elevet, adcedas, examenve improbum in illa Castiges

trutina: nee te quaesiveris extra. Persius. Erster Band. Wien, 1807. In der

Camesina'schen Buchhandlung. 460 S. 8.

Ã�. Das Sonntagsblatt. Herausgegeben von Thomas West. â�� Quid sit pulchrum,

quid turpe, qnid utile, quid non. â�� Zweyter Jahrgang. Erster Band. Wien. In

der Camesina sehen Buchhandlung. 1808. 394 S. 2 Bl. Register. 32 S. Literarischer

Anzeiger. 2. Band. Nr. 70 bis 87. 388 S. und 32 8. Anzeiger. 3. Bd. Nr. 88

bis 104. 296 S. und 68 S. Anzeiger.

y. Das Sonntagsblatt. Sunt quibus in Satira videor niniis acer, et ultra Legern

tendere opus; sine nervis altera, quidquid Composui, pars esse putat. Dritter

Jahrgang. Erster Band. Wien und Leipzig, 1809. In der Camesina'schen Buch-

handlung in Commission. Nr. 105 bis 119. 338 S. 8.
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Herausgeber ist Schreyvogel; vgl. A. SchÃ¶nbach: Beilage zur Wiener Abend-

post vom 4. bis 8. MÃ¤rz 1879. Nr. 52f.; Mitarbeiter sollen KÃ¶derl, Lindner und

Ludwig Wieland gewesen sein.

Gedichte und BruchstÃ¼cke der TassoÃ¼bersetznng von Fridrich (F.).

s. Der Plauderer. Wien, 1808. 1. StÃ¼ck. 80 S. 8.

Gedichte von Goethe, HÃ¶lty, Matthisson und anderen ohne Verfassernamen.

t. Penelope, Journal fÃ¼r Wiens edle und fleiÃ�ige TÃ¶chter. 1808. Vgl. Vaterl.

Bl. 1810. S. 480.

u. MerkwÃ¼rdigkeiten der Welt. Wien 1808. Vgl. Vaterl. Bl. 1810. S. 480.

v. Lebens-Accorde. Zeitschrift von Freih. v. Putlitz. Wien, Geistinger. 1808.

8. Vgl. Vaterl. Bl. 1810. 8. 480. â�� Becker Nr. 9925.

w. Prometheus. Eine Zeitschrift. Herausgegeben von Leo v. Seckendorf und

JOB. Lud. Stoll. Wien, in Geistingers Buchhandlung. 1808. 6 Hefte. 8. Â§289,3.

6). NeneTitelausgabe: Prometheus, SammlungdeutscherOriginal-Aufsatze berÃ¼hmter

Gelehrten, herausgegeben von Stoll. Wien 1810. 8.

x. VaterlÃ¤ndische BlÃ¤tter fÃ¼r den Ã¶sterreichischen Kaiserstaat. Herausgegeben

von mehreren GeschÃ¤ftsmÃ¤nnern und Gelehrten. Wien. In der Degenschen Buch-

handlung. 1808 bis 1820. XIII. 4.

Redacteur: zuerst Armbruster (Â§ 295, II. B, l â�� Band VI. S. 419), spÃ¤ter Sartori.

Ã�ber die GrÃ¼ndung dieses offiziÃ¶sen Organs vgl. Meynert, Kaiser Franz. 1872.

S. 215; die Mitarbeiter Annalen 1810. 2,149; Krones, Zur Geschichte Ã�sterreichs S 97.

y. Oesterreichische Zeitung [redigiert von F. Schlegel im Hauptquartier des

Erzherzogs Carl; in den Briefen Dorotheas an FriedrichSchlegel und sonst als,Armee-

zeitung' angefÃ¼hrt]. Erschien 1809 vom 24. Juni bis 16. Dezember zweimal wÃ¶chentlich

in 52 Nummern. Vgl. 0. F. Walzel: Anz. f. dtsch. Alterth. 1893. 19, 81. Â§ 283, 3. 29a).

z. Zeitung fÃ¼r die gebildete Welt. Wien 1809.

Redacteur: BÃ¤uerle. Vgl. Int. Bl. der Annalen Febr. 1809: ,ein elender Nach-

druck von Artikeln aus auslÃ¤ndischen BlÃ¤ttern, ohne Wahl zusammen gelesen,

keinen bestimmten Zweck verfolgend'. â�� Vaterl. Bl. 1810. S. 480.

aa. Der Sammler. Ein Unterhaltungsblatt. Wien gedruckt und im Verlage

bey Anton StrauÃ�, [in spÃ¤teren JahrgÃ¤ngen: In Commission bey Anton Doll im

Innland; Carl Schaumburg u. Comp. im Ausland]. 1809 bis 1815. VII. 4.

Beginnt mit Januar 1809. Redakteur: Castelli; spÃ¤ter Joseph v. Seyfried und

Jos. Portenschlag. Mit poetischen BeitrÃ¤gen von A., Adelheim, Alters, Apel, August

Appel. Arthur, Augusta, Ayâ��ff. (Ayrenhoff), B., B***., C. B. (1815: Herzog Leopold

von Oesterreich und der Minnesanger. Ein Lied aus alter Zeit), Baggcsen (Der Feyen-

ball. Nach dem Englischen), Baldamus, Gabriele Batsany, Fried. Bâ��b-k, Bauer-

ni-hnni.lt (An den Frieden, gesungen am Friedensfeste zu Krems den 29. Juny 1814),

Franz Rudolf Bayer, Louise Bracbmann, Becker, G. Berger, Jos. Carl Bernard,

J.Edler von Blaha,Bramigk, Johanne Grafin Breda, Burckhardt, Bari (Sarbiewaki), Bw.,

C., I. F. Castelli, Chezy, C. A. H. Clodius, Conz, Crisalin, G. Cords, Georg Crome,

Dr. D., B. J. D., Deinhardstein, A. F. Drechsler, A. G. Eberhard, Eâ��y, EckschlÃ¤ger,

Johannes Eremita, J. Erichson, G. S. Falbe, Feuerlein, Fischel (nach Guarini),

Louise Frey, Joseph v. Fritsch (Horaz), G. v. Gaal, August Gebauer, Wilhelm Gerbard

(nach Anacreon), W. A. Gerle, Agnes Eremita Geyer, Gewey, Ludwig Gisecke, Fr. Gleich,

Goethe, Gottwald, Carl GraB (1815: VergnÃ¼glicher Sinn. Umarbeitung eines alt-

teutschen Liedes), Gries, Karl Grumbach, F. W. Gubitz, J. Guggenberger, S. GÃ¼lden-

born, K. Hadermann, v. Halem, Haug (Hg.). Th. Hell, Fr. Herrmann, H. P. F. Hinze

(Hienze), J. K. Hock, HofstÃ¤tter (Probe altdeutscher Epen), Emmerich Th. Hohler,

P. Holzing Lieutenant, Hornthal, J. Hottinger, Friedrich HÃ¼ckstÃ¤dt, J. (Mimnermos),

Jâ��s, J. G. Jacobi, Alois Jeitteles, Isidorus, K., J. H. K (Nach Voltaire, Nach Pope),

U. Karow, KÃ¤stner, Franz Karpinsky (aus dem Polnischen), Ke., Justinus Kerner

(1815. Nr. 23: Die Spindel), Major KeÃ�ler, F. Kind, Aug. Klingemann, Kâ��r (Horaz),

J. Knebel, Franz Kniasnin (aus dem Polnischen), J. P. KÃ¶ffinger, Koreff, Th. KÃ¶rner,

C. F. Kretschmann, Franz Xaver Alois Kreysband. Krippner, F. A. Krummacher,

Friedr. Krug v. Nidda (1815: Maurisches Ringrennen und Robrgefecht. BruchstÃ¼ck

aus dem zweyten Buche des Gonsalvo von Cordowa, von Florian), Kuffner (1811.

Scene:Tarpeja. Catilina. 1814:PunschundÃ�undeslied. GesungenbeimFriedensfeste),

E. A. W. T. Kyaw, L., Lâ��s., M. J. Landau, Langbein, Friedr. Laun, Lehr, Lep., Jos.

Lichtenberg (1814: Franz I. RÃ¼ckkehr nach dem Pariser Frieden 1814), Liebel, 0.

H. Graf von Loeben, C. v. Lohbauer, Lotte, Fritz von Ludwig, M., J. C. M., A. Mark,

Mastalier, T. Matthisson, Messerschmid, J. C. Mielach, P. Millauer, Henriette von
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Montenglaut, J. Mosel (Drama), J. L. L. Moritz, Mager, Carl MÃ¼chler, E. L. Methu-

salem MÃ¶ller (K. L. M. Mr.), C. v. N. (oder R?), Natalie, Neuffer, v. Nicolai, Anton

Niemeyer (nach GrÃ¼bel), Arthur vom Nordstern, 0., P. (Horaz), JOB. Passy (1809.

Nr. 58: Kleobis und Biton. Meiner guten Mutter geweiht), Paul Pehem, Pfeffel,

â�¬aroline Pichler, Pilat, Plener, C. F. Pockels, K. G. Pratze! (Ptzl.), Ramler, Fr. RaÃ�-

mann, Rb., Wilhelm Redecker, Karl Reh, Rehfues, Emil Reiniger, Fr. Richter, J.

Fr. Richter, J. H. Richter, Ritter, Friedrich Rochlitz, Roller Kaffeb, Richard Roos,

J. S. Rosenheyn, Dapsul v. Rosenoble, Rupprecht (nach dem Englischen das Peter

Pindar, des Goldsmith, der Lady Irwin, des Lord Lyttleton, der Lady M. Wortley;

nach dem Franz, des d'Yvrande), S., v. S , S**., B. de Sanctis, Sannens, K. Schall,

S. W. Schiessler, Fr. Schiller, Schleifer, F. M. Schletzer, Freyherr v. Schlippenbach,

Schmidt, Ernst Schmidt, Schmidt v. LÃ¼beck, L. A. Schneider, Julius Schneller,

A. Schreiber, Schubart, Ernst Schulze, St. SchÃ¼tze, SchÃ¼tz, E. M. Schwabe, Dr. G. Frhr.

â�¢v. Seckendorf, J. P. Graf von Sermage, J. R. v. Seyfried, J. v. S ... ch, Sâ��r, Elise

Sommer geb. Brandenburg, Karl Sommer, Lacrimas Sperling, Fr. Leop. Graf v. Stol-

berg, Theodor B. v. Sydow, Teuner W., Theone (Therese v. Artner), Theophrastus,

Fr. Treitschke, Ludwig Ã¼hland. Ã�blich, Martin Usteri, D. E. Veith (D. E. V.), Viscber,

J. B. v. Vitali, Ludwig Vogel, J. H. VoÃ� (Tibull), Nina Uâ��1., W. (nach Ovid), Susanne W.

(nach dem Spanischen des Don Juan Melendez Valdes), Fr. Waldeck, Fr. Wallner,

F. C. Weidmann, Henriette Weiler, Weisnenbach (1809. Drama; 1813. Nr. 130: Ger-

maniens Wort und GruÃ�), Weissenthurn, Weisser, F. G. Wetzel, Wilhelmine Willmar,

A. Wilke (nach Gay), Dr. Wohl, Woldemar, J. R. WyB, i., xâ��., - xy., X. Y. Z., Z.,

Z****, J. St. Zauper, AI. Zettler, J. G. Zimmermann, Vom Verfasser des Barden-

gesanges, Ungenannt (1*09. Nr. 42: Mirva und Maldor. Ein Nair Lied. Von dem

Chevalier de Lawrence. Ã�bersetzung; 1809. Nr. 105,107,111: Orientalische Gedichte:

1812: Vom Thor und dem Riesen Ymer. Aus der Edda. 1814. Nr. 42: Graf Franz

von Schlick oder der Schlag von Freundeshand. Fragment eines grCÃ�ern Gedichts.

1815. Nr. 79: Spruch. Aus dem Talmud).

bb. Der Wanderer, 1809 begrÃ¼ndet, ging jedoch wieder ein und erschien erst

von 1814 an in ununterbrochener Folge.

Redacteur: J. R. v. Seyfried.

Zenker 1892. S. 99.

cc. Der oesterreichische Beobachter seit 2. MÃ¤rz 1810.

Redacteur: Fr. Schlegel, spÃ¤ter Josef Anton Edler von Pilat.

Zenker 1892. S. 104.

dd. (Hormayrs) Archiv fÃ¼r Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst.

Wien, gedruckt und im Verlage bey Anton StrauB. 1810 f. Vgl. Â§ 293, V. 36. 11)

= Band VI. S. 343.

Bis 1815 poetische Beitrage von: I. F. Castelli, Heinrich von Collin, MatthÃ¤us

von Collin, Deinhardstein, M. Fischel, de la Motte Fouque" (1812. Nr. 15/16: Der

SchuÃ� aus der Feldschlange), Joseph von Hammer (J. v. H.), Lorenz Leopold Haschka,

Aloys Jeitteles, J. v. Kalchberg (1814. Nr. 41/42: Die Inquisition in Deutschland.

Drama in Prosa. Scene lâ��3l, Ignaz Kollmann, Kuffner, Kueffner (1814. Nr. 22/23:

Thusnelde an Arminius. Heroide; Nr. 41/42: Keller und Felbiger. Eine Schweizer-

ballade; Nr. 156: Das scheidende Jahrhundert an den Eroberer. Ein NachtstÃ¼ck.

Am SchlÃ¼sse des Jahres 1800 gedichtet), F. X. Ritter von LeÃ�ner (F. X. v. L.),

J. G. Meinert (1812. S. 812: Feldgesang der Taboriten und Waisen), Franz Maria

Nell (1815. Nr. 68/69: Der Barde des Tages), J. P. (1814. Nr. 80/31: Erstlingsopfer

auf dem Altare GermanienÂ« bey der Jubelfeier seiner wiederhergestellten Freybeit.

Ein Bardengesang), Caroline Pichler, Johann Pierre, Job. Bapt. Rupprecbt (1814.

Nr. 43/44: Herr Hengiat. Ballade von Lewis; 1815. Nr. 22/23: Sonnet von der

KÃ¶nigin Elisabeth), Schiller, J. P. Carl Graf v. Sermage, Sonnenfels, Theone (Therese

von Artner), Franz Weidmann. Ungenannte (1811. Nr. 120/121: Kriegslied der Hus-

Â«iten: ,Ihr, die Ihr Gottes Krieger seyd'; 1814. Nr. 69/70: Auf die nahe Ankunft

Sr. MajestÃ¤t des Kaisers: ,Er kommt, der Kaiser kommt'; Nr. 71/72: Franzens

Wiederkehr; Nr. 117: Der Ankunft der hohen verbÃ¼ndeten Monarchen in dem er-

frenten Brunn: ,BrÃ¼nn! du alte, hohe Stadt der Czechen'; 1815. Nr. 26/27: Zur

Geburtsfeyer 8r. MajestÃ¤t des Kaisers und KÃ¶nigs. Brunn am 12ton Februar 1815:

,l)ea Krieges SchreckenstÃ¶ne sind verklungen').

ee. a. Thalia ein Abendblatt; Den Freunden der dramatischen Muse geweiht.

Herausgegeben von J. F. Castelli. 1810 bis 1811. Wien und Triest in der Geistinger-

schen Buchhandlung. II. 4. Beginnt 4. July 1810 und reicht bis Ende 1811.
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Mit BeitrÃ¤gen von: Appel, D. Arnold, v. Auffenberg, B.â��, J. v. B. (aus Prag),

J K. B., A. BÃ¤uerle, Karl Blumauer, A. Bolz, G. G. Buse, C., Caatelli (wohl auch:

Der Perlen- und Pillensammler, Der Dichter mit 3 Vocalen und 4 Consonanten),

Ch-1., Dr. D., Dambeck, Hanns Carl Dippold (aus der Urania fÃ¼r 1812), â��ei-,

J. F. X. Emil (Trimmel), Janus Eremita, Euphon., Gustav Fellinger, Gerning, â��glâ��,

Griesel. J. Guggenberger, Hâ��, Hâ��d, H. H., Julius Hainfeld, Hassaureck, Haug,

Job. Herbst, Heinse, Jafr. (Parodie auf Makbeth), Dr. Jâ��l, Jâ��nâ��s, K., Kâ��râ��,

Fr. Kind, von Klenke geb. Karachinn, August Klingemann, Klinguth, M. J. Landau

(M. J. L.â��), Langbein, Laue, Lehr, Leo, LÃ¶wen, J. B. M. (aas Brunn), Dr. Matz,

Karl Meisl, v. Menn., Mosel, MÃ¼ller, A. Z. Nasalbus, Ch. L. Noack, P., J. P.

(Joseph Passy?), Joseph Passy (Drama), Joachim Perinet, Carl Philipp, Pâ��t,

Quandt, F. R., J. C. F. Rellstab, S-, Seh., Josef Ritter v. Seyfried, St., Carl Stein

(Der Bothe, Lustspiel, aus dem Taschenbuch Hortensia fÃ¼r 1812 von A. KÃ¼hn),

ThÃ¼mmel, Treitschke, J. F. X. Trimmel (Emil), E. Veith (-ei-, E. V.), v. W., A.

W., Wallner, Weissenthurn, Weisser, Z. Werner (Probe aus dem vier und zwanzig-

sten Februar), L. M. Weschel, Aâ��Z., A. Zettler.

,1 Thalia, ein Abendblatt. Den Freunden der dramatischen Muse geweiht.

Jan. bis Juni 1812. 218 S. 4.

Herausgeber: J. R. v. Seyfried. AuÃ�er Nachdrucken von Gedichten Schillers,

Goethes, Heinses, ThÃ¼mmels u. a. BeitrÃ¤ge von: I. F. Castelli, J. H. Dambeck,

Deinhardstein, F***, J. Guggenberger, H., Hg.. Hâ��h, Julius Hainfeld, Herbst

l Prag), R. J., Iâ��n â��s, Klingemann (Probe aus Faust), Aug. v. Kotzebue, Leon,

Lâ��l, Karl Meisl, P. MÃ¼lauer, A. Z. Nasalbus, Henriette v. R ..., S., Truggeschick,

E. Veith (E. V.), W., W-ll-r., Wallner, Gustav Weiller, Amadeus Wendt, Dr.

Wenzl aus Bayern (Baptista Orientalis), L. M. Weschel, Z., A. â��Z.

y. Neue Thalia. Herausgegeben von J. Erichson. Erster Band. Wien und

Triest, in der Geistingerischen Buchhandlung. 1812. l Bl. Inhalt, 144 S. 8. KÃ¼ndigt

sich als die Fortsetzung .eines den Freunden der dramatischen Kunst in der Oester-

reichischenMonarchiewohlbekanntenBlattes'an. Vgl.Â§289,8.3);Euphorien 1897.4,178.

Erstes Heft, a: Einleitung vom Herausgeber. â�� b: Aus dem Lustspiele: Die

Liebeswerbung, von Mathaus von Collin. 157 reimlose Jamben. â�� c: Briefe an

eine Freundin Ã¼ber verschiedene GegenstÃ¤nde der dramatischen Kunst, von

MatthÃ¤us v. Collin. 1. Ueber das Erhabene, als die vorherrschende Empfindung

im Trauerspiele. â�� d: Proben einer neuen Uebersetzung der Griechischen Antho-

logie vom Herausgeber. â�� e: Der Ueberfall von Sycion, BruchstÃ¼ck eines groÃ�em

Werkes, der achÃ¤ische Bund. Von J. W. Ridler.

Zweites Heft, f: Aus einer neuen Uebersetzung der Griechischen Anthologie.

Vom Herausgeber. Scherzhafte Epigramme. â�� g: Aus dem Lustspiele: Dia Kunst

zu fliegen. Von Stoll. (KÃ¼nstlerdrama in Reimen) â�� h: Der Ueberfall von Sicyon.

Fortsetzung. Von Ridler. â�� Zwei Epigramme. Von Erichson.

Drittes Heft, i: Aus dem Lustspiele: Der Socher und der Pocber. Von Stoll.

(Meist Alexandriner). â�� j: Die Quelle des Ganges. Eine indische Legende nach dem

Ajini Akberi. II. S. 53. Von H. â�� k: Der Ueberfall von Sicyon. Von Ridler.

Anzeiger. 192 S. Nr. 1. 6. Julius 1812. a: Proteus, oder Menelaus auf

Pharus. Ballet in zwey Akten. Erfunden von J. Erichson. â�� b: Prolog bei Er-

Ã¶ffnung des SchÃ¶nbrunner Theaters 1812. Von J. J. Freyhr. v. Retzer. â�� c:

Theaterkritiken von B. und K.

Nr. 2. d: Aphorismen Ã¼ber Litteratnr und Kunst. J. Echsn. â�� e: Die reisende

Mime. (Aus dem Griechischen.) Von J. E. â�� f: Ueber die schÃ¶ne Gestalt. (Meistens

nach Winkelmann.) â�� g: Theater.

Nr. 3. h: Die Zeit der Rosen (Gedicht). â�� i: Aphorismen Ã¼ber Litteratnr

und Kunst. (Fortsetzung). E. â�� j: Theater. Von B. und J. E. â�� k: Ueber die

Einheit des Ortes, der Zeit und der Handlung in dramatischen Dichterwerken. R. J.

Nr. 4. 1: Ueber die Einheit des Ortes, der Zeit und der Handlung in drama-

tischen Dichterwerken. BeschluÃ�. R. J. â�� m: Theater. Von B. â�� n: Einige Bey-

trÃ¤ge zur Vergleichung der beyden AuffÃ¼hrungen der ZauberflÃ¶te, auf dem k. k. Hof-

theater in der Stadt, und auf dem Theater an der Wien. â�� o: Auf die Entbindung

der durchlauchtigen Frau F. v. L*** im Febr. 1812. [Sonnett]. Von J. C.

Bernard. â�� p: An Sie. Sonnet. Von B. â�� q: Aufschriften unter den Bildnissen

einiger Dramatiker Deutschlands. [Goethe. Schiller. Collin. Werner]. â�� r: Epi-

gramme auf Wieland und Kant. Von B. â�� s: Der Narr. â�� t: Ueber den Nahmen

der Kunst. â�� n: Correspondenz-Nachrichten ans Prag.
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Nr. 5. v: Theater. â�� w: Die SÃ¤ngerinn, Epigramm. â�� i: Ans Briefen.

Nr. 6. y: Recension. â�� z: Eginhard und Emma. â�� aa: Theater. â�� bb: Die

RosenhÃ¤ndlerinn. (Epigramm). â�� cc: Kunstnachrichten. â�� dd: Theaternachrichten

aua Gratz.

Nr. 7. ee: Theater. â�� ff: Auf ein schÃ¶nes Bad, griechisches Epigramm.

Nr. 8. gg: Eginhard und Emma, Fortsetzung. â�� hh: Kunptnachrichten.

Nr. 9. ii: Theater. â�� jj: Notizen.

Nr. 10. kk: Theater.

Nr. 11. 11: Theater.

Nr. 12. mm: Ueber GoetheÂ« Farbenlehre. â�� nn: Theater. â�� oo: Grabschrift

auf Brockmann. â�� pp: Mlle. Ma;iU in Frag.

Nr. 13. qq: Theater. â�� rr: Recension. Friedrich Heinrich Jakobi's Werke.â��

ss: Gallianismus.

Nr. 14. tt: Grundlinien zu einer Theorie der Balletkunst, als einer schÃ¶nen

Kunst. â�� uu: Recension. Friedrich Heinrich Jacobi's Werke. (Fortsetzung). â��

vv: Miscellen. â�� ww: Sonnette. Von B. [Bernard].

Nr. 15. xx: Theater. Von E. â�� yy: Gedichte von Bernard.

Nr. 16. zz: Theater. â�� a': Die Alexandriner im Lustspiele. â�� b': Recension.

Komische Gedichte von Gehwein [Gewey). â�� c': Goethes Biographie.

Nr. 17. d': Gehwein. (SchluÃ�). â�� e': Theater. Von B.

Nr. 18. f: Theater. Von K.

Nr. 19. g': Theater. Von P. â�� h': Aphorismen Ã¼ber Litteratar und Kunst.

(Fortsetzung). â�� i': Ueber eine Stelle in Kotzebues Grille. Von J. W. Ridler.

Nr. 20. V: Recension. Ueber die Uebersetzung der Oper: Herr Johann von

Paris von Seyfried. â�� l': Theater. P.

Nr. 21. 80. September 1812. m': Recension. Seyfried (SchluÃ�). â�� n':

Theater. Von G. und B. â�� o': Ueber den Plan und Inhalt des Anzeigers. Auf-

klÃ¤rung einiger MiÃ�verstÃ¤ndnisse.

rf. Thalia. 36 Nummern vom 4. Oct. bis Dec. 1812. 287 S. 8. Mit Beitragen von:

B., C., C. A. H. Clodius (Ã�ber den Ursprung und die Schicksale der griechischen

Mythen), Deinbardstein (Deinhardsstein), J.F.(Mailand), E.Th.H. [Hohler?], Theodor

KÃ¶rner (S. 222 bis 224 Nr. 28 u. 29: Bey der AuffÃ¼hrung der Cantate: Timotheus oder:

die Gewalt der Musik, am 22. November 1812, in der k. k. Reitschule), Kuifner (Nr.

12: Aus der musikalischen TragÃ¶die: Andromeda; ohne Namen des Verfassen), P.,

K. G. Pratze l, R., S., â��8., S.W. Schiessler, Schiller (Nr. 8 n. 9. S. 68 f.: Ã�ug einem

Briefe Schillers. VeranlaÃ�t durch eine Beurtheilung der Knnstleistungen ber der

ersten AuffÃ¼hrung der Maria Stuart in Weimar = BÃ¶ttiger, Minerva 1813 S. 70),

A*. W*. (Linz), F. W. (Berlin), Ungenannte (Nr. 15 bis 18: Aus der groÃ�en Oper

Libussa; Nr.31 u.32f.: AuseinemBruchstÃ¼ckederGeschichtederWiener-SchaubÃ¼hne).

S. 263. Nachricht: ,Die Zeitschrift Thalia erscheint mit dem Jahr 1813 .. .

wieder in Quart.'

c. Thalia. Januar bis Juli 1813. 308 S. 4.

Herauspeber: J. K. Bernard. Mit BeitrÃ¤gen von A., E. v. Bâ��r (Nr. 57: Ein-

ladung nach Baaden. An die Bewohner der Kaiserstadt), J. K. Bernard. Deinhardstein

(Nr. 27: nach Gre"conrt), S. G. Dittmar, D. Grattenauer, J. Guggenberger, W. H.,

Herzog Konsistorial-SecretÃ¤r (Linz), E. Th. Hohler, L. K., Kuffner (Nr. 49: Scene

aus dem fÃ¼nften Acte des Trauerspiels Tarpeja), B. T.L., M., Samuel Friedrich Sauter

Schullehrer zu Elchingen an der Kraich im GroÃ�herzogthum Baden (Â§ 272, 10).

Nr. 76/77 (29. May 1813): .Mit diesem Blatte ist die Erscheinung der Zeit-

schrift Thalia geschlossen. Sie bat mit EinschluÃ� der neuen Thalia drey JahrgÃ¤nge

vollendet und diese Dauer verbÃ¼rgt ihren mÃ¶glichen Werth. Der Wechsel der

Herausgeber konnte nicht anders als vortheilhaft fÃ¼r eine deutlicher bestimmte

Entwicklung ihrer eigentlichen Absicht wirken, . . . Das Streben derselben war:

klare und richtige Ansichten Ober Kunst und Darstellung zu geben. Sie muÃ�te

daher auf das Wesen dieser GegenstÃ¤nde eingehen, und somit von Ã¤uÃ�eren RÃ¼ck-

sichten durchaus unbeirrt bleiben. â�� Unbefangene, kundige Leser haben diese

BemÃ¼hung offen anerkannt, und der He v fall derselben war, auÃ�er dem BewnÃ�teeyn,

das Rechte zu wollen, des gegenwÃ¤rtigen Herausgebers einzige Ermunterung. Dies

hat ihn vermocht, da der erwÃ¤hnte Zweck durch diese Zeitschrift nach seiner

ganzen Ausdehnung ohne eine neue UmÃ¤nderung nicht ferner zu erreichen stand,

sie zu schlieÃ�en, und ihn in einem Ã¤ndern Blatte zu verfolgen, das in der Anlage

dazu umfassender und von zufÃ¤lligen Hindernissen unabhÃ¤ngiger sevn wird.'
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ff. Jokus oder des Hypochonders Feind. Ausgesuchte Anekdoten und Charakter-

gemÃ¤lde zur Erheiterung und Kurzweil fÃ¼r alle StÃ¤nde. Wien 1812. II. 8. Vgl.

Wiener Allgemeine Litteraturzeitung 1813. Nr. 9.

gg. Wiener musikalische Zeitung. Herausgegeben von Ignaz Edler von SchÃ¶n-

holz. Seit Anfang 1813.

hh. Â«. Paris Wien und London. Ein fortgehendes Panorama dieser drei Haupt-

stÃ¤dte. Erster Jahrgang. Nr.l. RudolstadtinderHof-Buch-undKunsthandlung.1811.

Die Zeitung hieÃ� frÃ¼her London und Paris.

Ã�. Paris und Wien . . . Zweyter Jahrgang 1812.

Vgl. Erichsons Thalia 1812. S. 224.

ii. Dramaturgischer Beobachter. Nr. 1/2, 15. September 1813 bis Nr. 47/48,

31. Dec. 1813. Wien, gedruckt bey Mathias Andreas Schmidt. UniversitÃ¤ts-Buch-

drucker. Verlag: Kupfer und Wimmer. 192 S. 4. â�� Jahrgang 1814. Nr. l bis 86.

Bis 25. MÃ¤rz. Wien, in der Geistingerschen Buchhandlung. 144 S. 4.

Herausgeber: J. C. Bernard und in dessen Stellvertretung Clemens Brentano.

Vgl. A. Sauer, Ueber Clemens Brentanos BeitrÃ¤ge zu Carl Bernards Dramatur-

gischem Beobachter: Euphorien, ErgÃ¤nzungsheft zum 2. Band (1845) S. 64 bis 81.

Mit BeitrÃ¤gen von: Arndt (S. 40: ,Was ist des Deutschen Vaterland' ohne

Vfn.), P. A., B. B. (= C. B.), J. C. Bernard, Clemens Brentano (B. C. B., Von dem

Theaterkritiker aus Langensalza, CBdLR.), Ch., D ... k, Joh. Ferd. Deinhardstein

(Dâ��n), Eunm., F., F- d., R. F., J.G.(Pesth), Dr. Grossing, V.R.GrÃ¼ner, Kapf (Breslau),

KÃ¶rner (Nr. 29: Schwertlied), Chr. Kuffner (Andromache; s. n. S. 811), S. v. M.,

Mayhofen, A. P., Friedrich Roose, Starke, Ungenannt (Nr. 24: Ein Gesang mit

Ballettanze, welcher am Ende des zum glorreichen Namens-Feste, Seiner GrÃ¤fl.

und BischÃ¶fl. Gnaden Ernest v. Bissingen, von Waitzner BÃ¼rger-MÃ¤dchen auf-

gefÃ¼hrten moralischen Schauspiels den 12. JÃ¤ner des 1814. Jahres abgehalten worden).

kk. Deutsches Museum, herausgegeben von Friedrich Schlegel. Wien 1812

bis 13. IV. 8. Vgl. Â§ 283, 3. 33).

11. Wiener Allgemeine Litteratur-Zeitung. 1813 bis 1816. IV. 4. Wien. Im

Verlage der Cameamaschen Buchhandlung (1616: Im Verlage bei Heubner und

Volke). Vgl. Â§ 293, V. 36, 14). Redacteur war Sartori, seit Herbst 1814 Math.

v. Collin; ygl. Walzel im Anz. f. d. A. 1893. 19, S. 84. Friedrich Schlegel, der

die Redaction der philosophischen Abtheilung Ã¼bernommen hatte, scheint nichts

dafÃ¼r geliefert zu haben. Vgl. Walzel, Friedrich Schlegels Briefe an seinen

Bruder August Wilhelm S. 539 und unten S. 811.

mm. Der Landfrennd. Ein Sonntagsblatt fÃ¼r den ehrenfesten Bauernstand.

Wien, MÃ¶sle. 1813. 8. â�� Becker Nr. 17311.

nn. FriedensblÃ¤tter. Eine Zeitschrift fÃ¼r Leben, Litteratur und Kunst. Von

einer Gesellschaft herausgegeben. Wien, 1814. Schaumburg. 4. â�� Trapp Nr. 2723.

oo. Historische und kritische Andeutungen Ã¼ber die Literatur des Ã¶sterreichi-

schen Kaiserstaates 1815/16. Wien 1817.

pp. Abend Unterhaltungen fÃ¼rden Winter. Wien 1817 bey Carl Gerold (2. Titel:

Abendunterhaltungen fÃ¼r den Winter 1816â��1817. zum Vortheile der Hausannen

Wiens). 400 S., 6 Bl. PrÃ¤nnmeranten-Verzeichnis. 8.

a: ,So zieht denn hin, ihr UnterhaltungsblÃ¤tter.' Florian. â�� b: Ideen zu einer

Geschichte der Neigung der Menschen zur WohlthÃ¤tigkeit. Vorwort. Sympathie oder

MitgefÃ¼hl. Johann WÃ¤chter, k. k. Consistorialrath und Superintendent. â�� c.: Feier-

licher Einzug Ihrer MajestÃ¤t der Kaiserin KÃ¶nigin Caroline Auguste in die Residenz-

stadt Wien. Aml5. November 1816. (.Fei'rlich tÃ¶nt das Gelaute'). Joseph WÃ¤chter.â��

d: Die Schwestern des Amanden-Klosters. Louise Brachmann. â�� e: Blumenlese

aus den italienischen Gedichten des Grafen Roncalli. Kollmann. â�� f: Pauline von

Schwarzenberg. Kollmann. â�� g: Sitte, Leben nnd Art in Frankreich. GemÃ¤hide

aus der Wirklichkeit von Herrn v. Jouy, Mitglied der franzÃ¶sischen Akademie. Betty.

â�� h: Meinem lieben Reschen. M. L. Schleiffer. â�� i: Epigramme nach Owen. J.

St. Zauper. â�� k: Der GÃ¤rtner. Marianne v. Neumann-MeiÃ�enthal, geb. v. Tiell. â��

I: Vorschlag zu einer Armen-Taxe, die man sich selbst auflegt. ***. â�� m: RÃ¤thsel.

Friederike Susan, geb. Salzer. â�� n: Abdul Kader, oder Scarmentado der Zweite.

Eine orientalische ErzÃ¤hlung. (Aus dem Portugiesischen). ***. â�� o: Am Strome.

Anton Ottenwalt. â�� p: Vor Herrn v. Collin's Denkmal in der Karlskirche. Wilhelm

Smete, genannt Stollmers. â�� q: Der Blinde. Ein MÃ¤hrchen. (Nach dem FranzÃ¶-

sischen frei bearbeitet). Marianne v. Neumann-MeiÃ�enthal, geborne v. Tiell. â�� r:

ZufÃ¤llige Gedanken. Marianne v. Neumann-MeiÃ�enthal. â�� s: Epigramme. Friederike

Ooedeke Grundrisz. Tl. i. Aufl.* 33
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Susan, geb. Salzer. â�� t: Die Sinne. Anton Ottenwalt. â�� a: Der neue Regulus.

L. M. Fouque. â�� v: Neujahrsweihe. Dargesprochen in einem zum Beaten der Annen

geschloÃ¼enen Vereine. K. G. PrÃ¤tzel. â�� w: Carl'Â« des Groien Jagendliebe. Eine

ErzÃ¤hlung. .Die Grundidee dieser ErzÃ¤hlung ist aus den Sei Giornate deÂ« Sebastiane

Erizzo, wo sie ein Paar Blatter einnimmt.' Caroline Pichler. geborne v. Greiner. â��

x: An meinen Arzt. M. L. Schleifer. â�� y: Das holde BlÃ¼mchen. (In Musik gesetzt

Ton Anton Diabelli). Joseph WÃ¤chter. â�� z: Sigmund Freyherr von Herberstein.

Kalchberg.â�� aa: Die Rettung. Caroiinen Pichlern gewidmet. Theone. â�� bb: Der

Schein. Das Ã�chte. Friederike Susan, geb. Salzer. â�� cc: Abendunterhaltungen im

Gebirge. Der Bauer auf der Zillerbrficke. Der Teufelsstein im RosenthaL Pmzgau-

ische Volkssagen. Fr. M. Vierthaler, k.k. Hath. â�� dd: Der Kahn. Franz vonSchlechta.

â�� ee: SchÃ¶n KOschen. Joseph W&chter. â�� ff: StÃ¤ndchen aus der Ferne. T h. Hell. â��

gg: Der Tod. Franz T. Schlechta. â�� hh: Maria von Almi. Kollmann. â�� ii: Der

Baum. Franz v. Schlechta. â�� kk: VergÃ¤nglichkeit. (Bei zwei entblÃ¤tterten Rosen).

Wilhelm Freyherr v. Eyb. â�� 11: Der Deutsche. Joseph Fridolin Lehne. â�� mm: Der

Johannesabend. Des SÃ¤ngers Trost. Franz von Schlechta. â�� nn: Aphorismen. T.

H. Friedrich. â�� oo: Berta und Bertram oder die Spinnerin am Kreuze. J. Liebel. â��

pp: Allemanisches Lied. Der ehrliche Frohsinn. (S. J. P. Hebels Allem. Gedichte

S. 29). Gottlieb Leon. â�� qq: LautentÃ¶ne. Job. Langer. â�� rr: Der Abend. Frie-

derike Susan. â�� ss: Sinngedichte. J. J. Scherger [ScheigerV], â�� tt: Logogiyphe.

Franz von Schlechta. â�� uu: Der Pilger. Eine ErzÃ¤hlung nach dem KranzÃ¶s. des

Cazotte. J. Benigni y. Mildenberg. â�� TT: Der Knabe in der Wiege. Anton Otten-

walt. â�� ww: Adelheid von Bnrgund. Kalchberg. â�� xx: An Frau Caroline Pichler

geborne von Greiner. Marianne v. Neumann-MeiÃ�enthal. Antwort. Caroline Pichler.â��

yy: Der SÃ¤nger. Louise Brachmann. â�� zz: Epheu. Franz von Schlechte. â�� a': Mein

Abentheuer wÃ¤hrend der Belagerung von Wien. H. Zsch .. .= â�� b': Trinklied. Nach

Deutschlands Zeitaltern. J. v. A. â�� c': Auf Dr. A.MÃ¼llners Schuld. M. L. Schleifer. â��

d': Wiegenlied fÃ¼r alte Kinder. (In Musik gesetzt von Anton Gebauer). Dr.J.E. Veith.

â�� e': Ruhe. F. L. Selliers de Moranville. â�� f: Fritzchens GefÃ¼hle im Lenz 1817.

F. V. â�� g': Reflexionen. Jakob Glatz, k. k. Konsistorialrath. â�� h': Die Kranze.

Franz Ton Schlechta. â�� i': Nacht und Sehnsucht. M. L. Schleifer. â�� k*: Die WÃ¼rde

der Frauen nach Schiller. J. Filtsch. â�� l': RÃ¤thsel. Friederike Susan, geb. Salzer. â��

m': Logogryph. Franz Ton Schlechta. â�� n': Charade. P . . . . e. â�� o': Die alte,

Persische Sitte. Fr. M. Vierthaler. â�� p': Der Bund. An meine Freunde. Joseph

WÃ¤chter. â�� q': An den Abendstern. Triolet. Friederike Susan. â�� q': Mancherlei.

Epigramme (GÃ¶the. An den Verfasser des Woldemar. Kant. Rousseau. Ronsseaus

Emu u. s. w.). Jak. Glatz. â�� s': Die Fahrt auf dem Rokosch. Aus einem Briefe.

Marianne T. Neuniann-MeiÃ�enthal. â�� tf: Das Tedeum in der St. Stephanskirche.

Job. Bapt. Rupprecht. â�� u': Der Wanderer. Frage und Antwort. Triolet. Friede-

rike Susan. â�� T": Charade. Dr. E. Sommer. â�� V: Der bestrafte Adelstolz und

der belohnte Adel. Eine dialogisirte wahre Anekdote. .Tos. Filtsch. â�� i": Epistel

an Herrn L. Georg Marienburg. â�� y': Die Karten. I. VerwÃ¼nschung der Karten.

H. Lob der Karten. Kufiher. â�� z": Das Leben. Franz von Schlechta. â�� a: .Un-

geheuer! Ans den SÃ¼mpfen'. Georg Marienburg. â�� ,1: Bei einem Veilchen. Franz

Prette. â�� y: Die ErfÃ¼llung. Legende. Wilh. Smets, genannt Stollmers. â�� i: Der

Melancholikns. M. L. Schleifer. â�� e: Ein Wort zur Beherzigung fÃ¼r die GroÃ�en

und Reichen unsers Vaterlandes, mit Beziehung auf die gegenwÃ¤rtige Noth. Johann

WÃ¤chter, k. k. Consistorialrath und Superintendent. â�� f: Die Geisterstimme des

Agathocles. Der Frau Caroline Pichler, geb. von Greiner zugeeignet.

HI. Almanache.

a. Wienerischer (seit 1786 Wiener) Musenalmanach auf das Jahr 1777 (bis

1796). XX. 12. Vgl. Â§ 231, 8. Herausgeber waren Joseph Franz Ratschky, Martin

Joseph Prandstetter. Blumauer und Gottlieb Leon.

b. Taschenbuch fÃ¼r das Wiener Theater. 1. Jahr (T. K. T. Schelheim). Wien

1777. Trattner. 8.

c. Wiener Taschenbuch zum Nutzen und VergnÃ¼gen f. d. J. 1785 bis 87 (von

Karl Escherich). Wien. 8.

Karl Escherich, geb. am 11. Juli 1756 zu Eltville im Rheingau, starb in Wien

am 14. August 1810 als SekretÃ¤r bei dem k. k. BÃ¼cherrevisionsamte. Er war auch

einige Jahre lang TheatersekretÃ¤r. .In den frÃ¼heren Jahren war er der Herausgeber
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des Damenkalenders, dann des BlumenstrauÃ�es und endlich des Freundes des

schÃ¶nen Geschlechtes bey Riedl*. Vgl. Annalen 1811. l, 401; Meusel 2, 245.

d. Wiener Taschenbuch zum Nutzen und VergnÃ¼gen auf das Jahr 1786, aus

Meianera Bianka Capello. Leipzig, Graue, gr. 12.

e. Taschenbuch fÃ¼r Damen auf die Jahre 1786 bis 89. Wien, Wucherer.

f. Wiener Damenkalender (von J. J. Fezer), auf das J. 1787 bis 94. 12.

Wien 1786 bis 93. Wucherer.

g. Taschenbuch fÃ¼r den weiblichen Adel in Wien, auf 1788. Wien, Wucherer. 8.

h. Taschenbuch fÃ¼r Damen, enthaltend: die Wittwe, aus dem Engl. der MiÃ�

Robinson, f. d. J. 1789. Wien. N. A. 1820. 12.

i. a. Blumenlese der Musen. Wien bey Franz Jacob Eaiserer 1790. 220 S.

4 Bl. 12. (Mit den Schattenrissen von Winkler von Mohrenfels und Schisling.)

Vorbericht: Geschrieben in Wien den 15. MÃ¤rz 1790. J. K. v. Lackner u. Caj.

Tschink. Vgl. Â§ 231, 82 = Band IV. S, 368 f.

Mit BeitrÃ¤gen von Joseph Ascher (S.115: Lucinde. Nach dem FranzÃ¶sischen).

Benedikt von Auffenberg, Binder von KrÃ¼gelstein (B â��r), Dâ��r (S. 188. Nach Owen),

Fâ��eh., Karl Ludwig Giesecke, Goekingk, Werner von Gruber, Friedrich Hegrad,

Leopold Herz (S. 178: An die BrÃ¼der Franz Th. und Emanuel E. von SchÃ¶nfeld.

Brunn, im Sept. 1787. S. 191. Nach dem Engl.), Fr. Leopold Huglmann (S. 15

bis 17: Der Eremit. Eine Romanze. Nach dem Englischen), Jeronymo, Franz

Eaiserer, Jg. Karl von Lackner (S. 68: Nach Owen), Liebel, LÃ¶dl, Marperger, E. C.

Oye, J. Perinet, Christoph Regelsberger, v. Runtschner, Franz Schisling (S. 19: An

den Kriegsgott Bey ErÃ¶ffnung des Feldzugs gegen die TÃ¼rken), Schleiffer, Franc

Thomas von SchÃ¶nfeld (S. 181 ois 184: BruchstÃ¼ck aus einem lyrischen Gedichte,

genannt: Die Musik; S. 189 f.: Sonnet. Nach dem Spanischen des Lopes de Vega),

Emannel Ernst v. SchÃ¶nfeld (S. 196 bis 210: Fragment eines Gedichts, genannt:

Die Zeit, l bis 9), Sâ��thâ��r [Sonnleithner?] (S. 71 bis 81: Penelope an Ulisses.

Aus dem Lat, des Ovidius Ã¼bersetzt), A. St. [Anton Stein?] (S. 117: Die Einsam-

keit. Nach dem Italienischen des Grafen Savioli), W. G. StrÃ¤ube, Cajetan Tachink,

Benedikt Wagenmann, Wazlaw, Joseph Karl Winkler von Mohrenfela.

Ã�. Blumenlese der Musen. Wien, bey Kaiserer 1791. 12.

k. Toiletten Kalender fÃ¼r Frauenzimmer 1792 f. Wien bey Jos. GrÃ¤mmer.

BloÃ� Nachdrucke z. B. von Gedichten Langbeins ohne Angabe der Verfasser-

namen. Vgl. Richard Maria Werner: Zeitschrift fÃ¼r deutsches Alterthum 26,149. 294.

Noch 1830 erschien dieser Toiletten-Kalender, bei J. GrÃ¤mmers seel. Witwe.

VergL Mully im Illyrischen Blatt 1829. Nr. 46: .Obschon durch 38 Jahre erscheint

doch eigentlich dieÃ�mal zum erstenmal dieser Almanach als Original, unter der

Firma des als Literat rÃ¼hmlich bekannten Herrn Emil, wenigstens scheint dies

aus der Einleitung hervorzugehen.'

1. o. Wiener Theater-Almanach fÃ¼r das Jahr 1794. Wien, in der von Kurz-

beckischen Buchhandlung. 189 S. l Bl.

Gelegenheitsgedichte. Ohne Namen. â�� Die Weihe der Tanzkunst. Eine my tische

Dichtung an Herrn und Madam Vignano. [Prosa.] Gottlieb Leon.

Ã� Wiener Theater-Almanach fÃ¼r das Jahr 1795. Wien, bey Jos. Camesina

& Comp. LVI, 188 S. 12.

Vorbericht. S. XIV f. Abschiedsrede der Madame Weidner. [Verse]. â�� Ge-

legenheitsgedichte. (Ohne Verfassernamen). â�� Salvatore ViganÃ¶ und Maria Medina

ViganÃ¶ an das Publicum. â�� Tribut der Dankbarkeit dem edlen Wienerpublikum

dargebracht von Maria Medina ViganÃ¶ den 3ten MÃ¤rz 1794 in ihrem und ihres

Gatten Namen. â�� Gedichte von Alxinger und Caroline von Gr* [Greiner].

m. Taschenbuch fÃ¼r Dichterfreunde. Mit 13 von Herrn Kohl gestochenen

Kupfern. Wien, 1794 bis 1801. Bey Joseph Gramer, Buchbinder. Vni. 16.

n. Almanach fÃ¼r das SchÃ¶ne Geschlecht auf das Jahr 1796. Wien bey Thad.

E. v. Schmidbauer u. Comp. 102 S. 16.

Die Berggeister. Eine wahre Geschichte. [Prosa]. Ohne Namen.

o. Toiletten- Bibliothek fÃ¼r Damen. Eine Auswahl historischer Gedichte, Balladen,

MÃ¤hrchen und Romanzen. Aus den vorzÃ¼glichsten Dichtern Deutschlands. Wien,

bey Joseph GrÃ¤mmer, Buchbinder in der GrÃ¼nangergasse Nro. 885. o. J. VI. 8.

Nachdrucke von Gedichten BÃ¼rgers, Schillers, Stolbergs u. a. ohne Angabe

der Verfassernamen.

p. Taschenbuch fÃ¼r Deutschlands SÃ¶hne und TÃ¶chter auf dag Jahr 1797.

Herausgegeben von J. B. Klein. Wien, bey C. F. Wappier. 4 Bl. 167 S. 12.

83*
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Widmung: Nikolaus Edlen von Paraskowitz .. ersten Stadt-Physikus in Wien.

Prosaische AufsÃ¤tze: I. Apostrophe an die Deutschen. Im Monat May 1796. Von

Mure. Anton Gotsch. â�� II. 1. Die TannenbÃ¤ume und 2. Der Laubengang von C. P. â��

III. Gedanken Ã¼ber verschiedene GegenstÃ¤nde von Ignaz Joseph v. Kees. â�� IV. Ueber

den jetzigen Theatergeschmack von Franz Xaver Huber. â�� V. Ferdinand II. und

Saint Hilair von M. L. Schleifer. â�� VI. Ein Pinselstrich zu Josephs II. schÃ¶nem

GemÃ¤lde von J. B. Klein. â�� VII. Die Vernunft und die Mode. Ein GesprÃ¤ch von

D a. â�� Gedichte von Therese v. **** [Artner?], B. v. Auffenberg, J. v. B k,

D a, Ignaz Joseph v. Keess, J. B. Klein, Wilhelmine Maisch, M. L. Schleifer

(S. 62: Epigramm. Nach dem Lateinischen; S. 94 bis 98: FÃ¼r Deutschlands Krieger.

,Wohlauf ihr deutschen MÃ¤nner'; S. 99: Kriegslied eines Ã¶sterreichischen KÃ¼rassier*.

Beym Anfang des Feldzuges 1793: .Dumpf rollend, feyerlich und her')-

p'. BlumenstrauÃ� fÃ¼r Musen und Menschenfreunde zum Neujahrsgeschenke

1798 bei Georg Friedrich Kraus Buchbinder im BÃ¼rgerspital.

q. Almanach fÃ¼r Theaterfreunde auf das Jahr 1798 bei Ignaz Grund.

tgl. Wiener Ztg. 1797, S. 3478.

r. a. Neuer Wiener Musen-Almanach auf das Jahr 1798. Herausgegeben von

einer Gesellschaft. Wien. Bei J. K. Sehnender, im k. k. Taubstummen-Institute.

1798. 6 Bl., 335 S. l Bl. Druckfehler. [Gedruckt mit Albertischen Schriften.] Mit

Goethes Bildnis. C. Hannauer sc.

Vorbericht. . . . ,Dafl, seit der Entstehung des W. M. bis zum J. 1794 Hr.

Blumauer, (die ersten Jahre mit Hrn. Ratschky, die letztern allein) in den Jahren

1795 und 96 aber Hr. Leon die Herausgabe desselben besorgte, das wird wohl

schwerlich jemanden unbekannt sein, der von der Existenz eines W. M. nur irgend

etwas weiÃ�. Im Jahre 1797 blieb dieser Almanach ganz aus, was konnte nun

dieses Ausbleiben wohl anders bedeuten, als daÃ� Hr. Leon (gleichviel warnm) die

Herausgabe desselben gÃ¤nzlich aufgegeben habe. Was Hr. Leon aufgab, dessen

beschlossen einige Freunde der Dichtkunst sich anzunehmen. Sie sammelten,,

wÃ¤hlten, setzten zusammen; und so entstand denn dieser Almanach, den man zur

Bezeichnung seirjpr Wiederauf lebung mit dem Nahmen: Neuer W. M. taufte. [An-

merkung: Man bittet, diesen Almanach nicht mit jener Sammlung zu verwechseln,

welche Herr Joachim Perinet unter dem Titel Musenalmanach (in der Wiener

Zeitung) herauszugeben versprach.] Erst im Jahre 1799 .... werden die

Nahmen der Dichter in einem eigenen Verzeichnisse aufgestellt, und diese Weise

jedes Jahr befolgt werden. ... Im Dezember 1797. Die Herausgeber.

Der Hauptherausgeber ist nach Â§ 231, 8. a. Johann Philipp Neumann. Mit

BeitrÃ¤gen von August, Ehrlich, J. Filidor, Max Fischel (S. 27 bis 51: Das Ideal

rWielandisch]; S. 72 bis 76: Die Nacht. [Prosa]), F. A. Gaheis, HaselbÃ¶ck (S.241:

Elegie von Propere), Holitzky, JÃ¼nger, J. R. KhÃ¼nl (S. 308 bis 322: Aus einer

Kiuninlung von Epigrammen unter der Aufschrift: Wien und Welt; S. 162 bis 164:

Meinen Lieben in MÃ¤hren; S. 165 bis 170: Gnomen Ã¼ber das SchÃ¶ne. Nach Kant's

Kritik der Urtheilskraft. Distichen), JOB. Martinides, Heinr. MÃ¼ller, Nannette K.,

J. Fil. Nenmann (S. 299 bis 307: Pomone, eine ErzÃ¤hlung. [Wielandisch. Vene];

S. 323 bis 335: Der Ritt. Eine ErzÃ¤hlung), Rudolf, Jos. Schilling, UngenanntÂ«

(S. 185 bis 197: Der Kopf. Aus einer noch ungedruckten Oper).

Der Jahrgang 1799 ist nicht erschienen.

Ã�. Neuer Wiener Musen-Almanach auf das Jahr 1800. Herausgegeben von

F. A. Gaheis. In Commission bei Carl Schaumburg & Comp. 251 S. 5 Bl. 8.

Aus der ,Erinnernng' (Wien, den 23. Nov. 1799): .UmstÃ¤nde, deren Kenntnii:

dem Publikum nicht anders als sehr gleichgÃ¼ltig sein kann, verhinderten die

Herausgabe des N. W. Musen-Almanachs fÃ¼r das Jahr 1799. â�� Wieder andere

UmstÃ¤nde veranlagten mich zur Fortsetzung desselben fÃ¼r das J. 1800; allein

unter dem Titel eines teutsch-englischen Almanachs, wie er auch in der

Wien. Zeit, angekÃ¼ndigt wurde. Aber auch davon ging man wieder ab'.

Mit Beitragen von: Agricola Schinner, Magister Anton, August, Fr. Beckers-

bach, J. Filidor (S. 66: Leben und Tod. Nach Owen), Max Fischel, F. A. Gaheis

(S. 90 bis 103: Versuch Ã¼ber die Schriftstellerei. Fragmente aus diesem Gedicht),

Hâ��châ��sâ��l (S. 188 bis 142: Die KÃ¼sse. Einige Proben aus einem lÃ¤ngern Gedichte

nach dem Johannes Secundua), J. Hinsberg (S. 152 bis 156, 217 bis 226: Kriegs-

lieder 1799), J. Hochleitner, Math. Hochleitner, Aus JÃ¼ngers NachlaB, J. R. KhÃ¼nl,

Kristof Kueffner (S. 131: Die Ruhe der Edlen. Nach dem Englischen des Collins),.

JOB. Martinides, Nanette K., J. Fil. Neumann (S. 142: An Chloe. Nach dem Eng-
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liachen; S. 164 bis 178: Am HÃ¼gel; S. 185f.: Rondeau. Nach dem Englischen des

Dryden; 8. 198: Das WellenmÃ¤dchen. Romanze, nach dem Englischen des Gay),

J. R nn, Krist. Regelsperger, Rudolf, Schwaldopler, Switting, Valtiner, Wide-

mann.

s. Idealisches Taschenbuch fÃ¼r Damen auf das Jahr 1800. Wien [Sehnender].

134 S. 12.

1. Rulf Langbart oder Schicksale des Ritters von Dreaenberg. ErzÃ¤hl. â��

<i. Das ZauberstÃ¤bchen. Ein WundermÃ¤rchen aus den Zeiten Karl des GroÃ�en. â��

3. Landulf" von Starkensee oder die natÃ¼rliche Erscheinung. Erz. â�� 4. Junker

Veit von SchÃ¶nau und das WachtelrÃ¶schen. Erz. â�� 5. Die Wunderquelle. Erz. â��

<>. Das rÃ¤chende Gewissen. Erz. â�� 7. Liebestreue. â�� 8. Die ZaubernÃ¼sse. â�� 9.

AI Mahmud. â�� 10. Der Weiberfeind. â�� 11. Arsan und Alkaide. â�� 12. Der wohl-

thÃ¤tige Traum. Alles Prosa. Ohne Autornamen.

s'. Theater-Almanach. Wien 1800. 8 Von Perinet Â§ 259, 113. 19).

t. Theatralischer Guckkasten. (Wien) 1801. 8. Von Perinet. Â§ 259, 113. 20).

u. a. Ã¶sterreichischer Taschenkalender fÃ¼r das Jahr 1801. Mit Gedichten und

AufsÃ¤tzen von Gabr. von Baumberg, Carolina Pichler, J. F. Ratschky, J. Fhr. v.

Retzer, u. a. Wien. Bey Anton Pichler. 189 S. 12.

Mit BeitrÃ¤gen von Gabriele (v. Baumberg), Carl A. v. Gruber, Caroline Pichler,

J. F. Ratschky (S. 1: Das Wiener Aufgebot im April 1797. â�� S. 46: An einen

treulosen Freund. Nach Ovids 8. Gedicht im 1. Buch seiner Trauerlieder), JOB.

Friedrich Frh. von Retzer, Jos. Ludw. Stoll (S. 43: Der Schmetterling. ,Das Ge-

dicht der Schmetterling erschien zwar schon in den BlÃ¼then und FrÃ¼chten, welche

Herr Wismay [Wismayr] im J. 1798 in Salzburg herausgab; allein mit so wesent-

lichen VerÃ¤nderungen, die ich unmÃ¶glich fÃ¼r Verbesserungen halten kann, daÃ� ich

wÃ¼nsche eine schickliche Gelegenheit gefunden zu haben, es ganz so, wie ich eÂ«

schrieb, bekannt zu machen'), J. K. Ã¼nger, J. K. Wentheim (S. 180: An die reitzende

Barbara. Nach Ursinus), von der Verfasserin des Briefes: Ã�ber die weiblichen Arbeiten

im 9<*n StÃ¼ck der Grazien (S. 54 bis 66: Lydie an Elmiren, Ã¼ber die jetzige Art sich

zu kleiden) und von einem Ungenannten (S. 67 bis 180: Olivier. Eine ErzÃ¤hlung).

Ã�. Oesterreichischer Taschenkalender fÃ¼r das Jahr 1802. Mit Gedichten und

AufsÃ¤tzen von M. Denis, Caroline Pichler, J. F. Ratschky, J. Frhn. v. Retzer u. a.

Wien bey Anton Pichler. 243 S. 8.

AuÃ�er den im Titel genannten haben auch v. Gruber, Hinsberg (nach Ovid),

Jos. Ludw. Stoll und Unger beigesteuert.

y. Oesterreichischer Taschenkalender fÃ¼r das Jahr 1808. Mit Gedichten und

AufsÃ¤tzen von Gabriele von Baumberg, Hinsberg, Leon, Carol. Pichler, Ratschky

und and. Wien bey Ant. Pichler. 1803. 12.

Vgl. Annalen Febr. 1803. Nr. 16. â�� v. Gruber (Sacontala), Leon (Ã�bersetzung

einer Idylle de Le Clerc, Ã�bers, von Card. Bernis), Ratschky (Proben einer Ã�bers,

des Claudianischen Gedichtes wider den Eutrop).

J. Oesterreichischer Taschenkalender fÃ¼r das Jahr 1804. Mit Gedichten und

AufsÃ¤tzen von Hinsberg, Leon, MeiÃ�ner, Carol. Pichler, Ratschky, Freyh. v. Retzer

u. anderen. Wien, bey Anton Pichler. 215 S. 12.

Die Annalen Jan. 1804 Nr. 12 nennen auÃ�erdem noch BeitrÃ¤ge von Gniber,

Richter, Ã¼nger und .Wilhelm Teil, eine Schweizer-Idylle' (S. 114).

t. Oesterreichischer Taschenkalender fÃ¼r das Jahr 1805. Mit Gedichten und

AufsÃ¤tzen von Collin, Hinsberg, Leon, Carol. Pichler, Ratschky, u. a. Wien. Bei

Anton Pichler. 204 S. 16.

Die Rezension in den Annalen 1805. l, 248 hebt hervor: Blacklock, Hinsberg

(Ã�bers, von Ovids remedia amoris), Glatz, H. Richter, Scheiger, A. Stein.

C. Ã¶sterreichischer Taschenkalender fÃ¼r das Jahr 1806. Mit Gedichten und

AufsÃ¤tzen von Haschka, Hinsberg, Carol. Pichler, Ratschky, Freyh. v. Retzer n. a.

Wien. Bey Anton Pichler. 247 S. 12.

Bâ��n., v. Bâ��n., Ant. Ferd. Drexler, F. v. GrÃ¶Ã�ing, Karl Anton von Gruber

(S. 26: ,Als ich Gabrielens von Baumberg Gedichte las'), Lor. Leop. Haschka,

Hinsberg (S. 182: Das Reich der Thiere. Nach Walthern von der Vogelweide.

S. 188: Die alten und die neuen Sitten), P. HÃ¶lzel, U. P., Ulrich Petrak (S. 70:

Ã�sterreichs Erbkaiserthum. Am 8. December im Jahr 1804), C. Pichler, geb. v. Greiner

(nach Hebel), J. F. Ratschky (S. 89: Caiars und des Pompejus Reden vor der phar-

salischen Schlacht. Aus Lukans Pharsalien Buch VII. V. 235 bis 384), Jos. Fried.

Freyherr von Retzer, J. Richter, Seh., J. J. Scheiger, StreckfuÃ� (Orlando furioso),
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Unger, W., B. v. Wagemann, Aloys Zettler. 8. 114: Die Lichter am Schiffe. An

J. Carl Unger von H. v. *â�¢*. â�� Vgl. Neue Annalen 1807. l, 42 bÂ« 46.

Der Ã�sterreichische Taschenkalender scheint mit dem hie und da angefahrten

Ã¶sterreichischen Taschenbuch aus demselben Verlage identiich zu lein.

v. Pfeffer und Salz Ein Neujahrsgeschenk fÃ¼r 1802 den hohen GÃ¶nnern in Unter-

thÃ¤nigkeit gewidmet von den BrieftrÃ¤gern des k. k. Oberpostamts. Wien 1802. 19 S. 8.

VgL Annalen, Julius 1803. Nr. 51: .Der Verf. dieser BroschÃ¼re war ehedem

H. 0. nnd seit einigen Jahren ist es H. J. U. D.'

w. Wiener Mnsen-Almanach auf das Jahr 1802. Herausgegeben von Ignaz

Liebel, Professor der schÃ¶nen Wissenschaften. Wien, in der Camesinaischen Buch-

handlung. 2 Bl., 191 S. 4 Bl. 8. Vgl. 281, 8. b) â�� Band IV. S. 867.

Mit BeitrÃ¤gen von A. F. Drexler, J. Ellbei, Ferd. Frick, Gaheis, Kanser, Liebet.

J. Martinides, Georg Meister, Philipp Neumann (S. 91 f.: Der Blomenstranl. Ã�ber-

setzung eines krainerischen Volksliedes;, A. Stein (zahlreiche Epigramme. S. 17:

GesprÃ¤ch im Reiche der Todten. Pluto. Mercur) und einem Ungenannten (S. 47

bis 72; 164 bis 191: Syngrapheotherapanomachie. Eine komische EpopÃ¶e [in zwei

Gesangen. Behandelt den Streit zwischen dem Verfasser der BroschÃ¼re .Ueber

die StubenmÃ¤dchen in Wien' und den angegriffenen StubenmÃ¤dchen. Hexameter]).

Vgl. Annalen MÃ¤rz 1803. Nr. 24.

1. Wiener Taschenbuch fÃ¼r 1803. Wird jÃ¤hrlich fortgesetzt. Wien. Bej

J. V. Degen, Buchdrucker und BuchhÃ¤ndler.

Vorbericht: AuszÃ¼ge aus den allgemein geschÃ¤tzten groÃ�en nnd kostbaren

mahlerischen Reisen.

Zweiter Titel: Historisch-malerische Reise durch Istrien und Dalmatien.

Wien, MDCCCin. Bey J. V. Degen, Buchdrucker und BuchhÃ¤ndler. 2 Bl. 186 8.

8. (Vf.: Wiedemann).

2. Jahrgang fÃ¼r 1804. 8. l bis 36: Historisch-mahlerische Reise durch

Syrien, PhÃ¶nicien, und Nieder-Aegypten. â�� S. 37 bis 44: Wegweiser auf AusflÃ¼gen

nnd StreifzÃ¼gen durch Oesterreich. Von J. A. SchulteÂ«. M. Dr. â�� S. 45 bis 58:

Die Unheilbaren. Ausgezogen aus Ulrich von Unkenbach und seine Steckenpferde.

Zwei Theile in 8. Wien, gedruckt und verlegt bei J. V. Degen.

Vgl. Annalen, Dec. 1803. Nr. 108.

3. Jahrgang fÃ¼r 1805. Historisch-mahlerische Reise durch Syrien, PhÃ¶nicien,

nnd Nieder-Aegypten. Kupfer. Ohne Text. â�� 8. l bis 39: Der Leopoldsberg,

Eallenberg und Cobenzl'sberg.

4. Jahrgang fÃ¼r 1806 (und 1807). S. l bis 91: Historisch-malerische Reise

durch Neapel und Sicilien.

1808. S.l bis 42. Schilderung des ottomanischen Reiches von Monradgead'Ohsson.

1809. 8. l bis 141: Historisch-mahlerische Reise durch Griechenland.

y. Neueste deutsche Blumenlese. FÃ¼r Freunde des Wahren, Guten und SchÃ¶nen.

Wien, in der Camesinaischen Buchhandlung. Gedruckt bey J.V.Degen. 1803. 315 S. 8.

Vgl. Annalen, April 1804. Nr. 47.

y'. Sieh unten S. 811.

z. Taschengesellscbafter fÃ¼r 1804. Wien, bey J. V. Degen, Buchdrucker und

BuchhÃ¤ndler. 29 S.

Vgl. Annalen, Dec. 1803. Nr. 108: ,Eleinere ErzÃ¤hlungen, und prosaische

AufsÃ¤tze, eine Auswahl aus verschiedenen bereits vorhandenen Sammlungen;

3 kleine Gedichte von Pfeffel und Haug, und Sentenzen fÃ¼r StammbÃ¼cher'.

aa. Neu angekommen (so) kalckutiacb.es Taschenbuch zum VergnÃ¼gen und Unter-

haltnngaufjedesJahr brauchbar mit Modenkupfer. Herausgegeben vomVerfasser. 58S.

Vgl. Annalen, May 1804. Nr. 49.

bb. Annalen vom Postwagen. Erster Jahrgang. 1804. Den hohen GÃ¶nnern

und GÃ¶nnerinnen in tiefester Ehrfurcht zugeeignet von den BrieftrÃ¤gern der k. k.

Postwagens-Haupt-Expedition. Gedruckt ums neue Jahr. 18 8. 8.

Vgl. Annalen, Julius 1804 Nr. 83, Vf. Doctpr H. und 0.

cc. Misch-Masch. Ein Neujahrsgeschenk fÃ¼r 1804, den hohen GÃ¶nnern in

UntertÃ¤nigkeit gewidmet, von den BrieftrÃ¤gern des k.k.Obersthofpostamtes. 198. 8.

Annalen, Julius 1804. Nr.83. Vf. Josef Pichler. Erscheint seit mehreren Jahren.

dd. Eine Porzion Melange. Dargebracht von den BrieftrÃ¤gern des k. k. mit

der groÃ�en Post vereinigten kleinen Ober-Postamts, als ein Neujahrgeschenk fÃ¼r

das Jahr 1804. Wien, gedruckt mit Pichlerischen Schriften. 16 S. 8.

Vgl. Annalen, Julius 1804 Nr. 83.
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ee. Almanach fÃ¼r Ernst und Laune aufs Jahr 1804. Wien, bey Ph. Jak.

Schalbacher. 96 S.

Vgl. Annalen, MÃ¤rz 1804. Nr. 36.

ff. a. Historisch - Mahlerisches Taschenbuch von und fÃ¼r Gestenreich. Wien,

bey J. V. Degen Buchdrucker und BuchhÃ¤ndler. 1804

Enthalt: [L] Historisch â�¢ mahlerische Reise durch Oesterreich. Erstes Heft.

Wird fortgesetzt. Wien. Bey J. V. Degen, Buchdrucker und BuchhÃ¤ndler. 1804.

S. l bis 24: Zeichnungen zu den AusflÃ¼gen nach dem Schneeberge. Von J. A.

Schultes, M. Dr.

[II.] DenkwÃ¼rdigkeiten aus der Geschichte der Ã¶sterreichischen Monarchie.

Auf jeden Tag des Jahrs gesammelt. Von G. A. Griesinger. Wien. Bey J. V.

Degen, Buchdrucker und BuchhÃ¤ndler. 1804. 2 Bl. XVIII, 464 S. 12.

Vgl. Annalen 1803. Nr. 108. â�� 1. Beylage zum Int.-Bl. der Annalen, April

1804. Antwort auf die Eecension des zweyten Theiles des Taschenbuchs von und

fÃ¼r Oesterreich in Nr. 108 der Annalen der Lit. u. Kunst vom J. 1803 (sammt

der Replik des Recensenten). unterz. Wien 30. Dec. 1803. Griesinger.

Ã�. Taschenbuch von und fÃ¼r Oesterreich auf das Jahr 1805.

Vgl. I. Beylage zum Intelligenz-Blatte der Annalen IV. Jahrgang (1805):

Antikritik gegen: Beylage zu dem Wiener-Taschenbuche fÃ¼r 1805 bey J. V. Degen,

das SchloÃ� auf dem Leopoldsberge und die Entstehung der Stadt Wien betreffend.

Wider den im obigen TaschenbuchÂ« befindlichen Aufsatz des Hrn. Doctors und

Prof. Schultes. Wien. b. Ign. Grund, bÃ¼rgl. Buchbinder zum grÃ¼nen Buch am

St. Stephansplatze neben dem Bischofshofe. 44 S. 12.

gg. Poetische und prosaische Versuche. Von einigen jungen Freunden der

Wissenschaften. Wien, gedruckt bey J. V. Degen, 1804. 275 S. l Bl. Inhalt.

Vorrede: .Ganz vertraut mit den MÃ¤ngeln ihrer literarischen Erstlinge, Ã¼ber-

geben sie dieselben nicht ohne SchÃ¼chternheit dem Urtheile des Publicums'.

Wien im December 1803. Die Verfasser.

Erste Abteilung. Poetische AufsÃ¤tze, a: An die Muse der Dichtkunst. â��

b: Aufmunterung zur Dichtkunst an einen Freund. â�� c: FrÃ¼hlingslied. â�� d: Greifen-

stein. â�� e: Am Geburtstage des Herrn v. R***z. â�� f: Die Nacht auf d. Lande. â��

g: Elegie (Hexameter). â�� h: Der Augarten. â�� i: Der Mann. â�� k: Auf die Ge-

burtsfeyer Ihrer k. k. MajestÃ¤t Marien Theresiens. den 6. Jnnius 1803. â�� 1: Der

Hagestolz. â�� m: Am Grabe eines Freundes. â�� n: Die Mondnacht. â�� o: Die Geister-

stunde. â�� p: An Sie. â�� q: Impromtu auf die Ritterfeste in Laxenburg. â�� r:

Der Frau von Lth** am 28gten YerehelichÃ¼ngsta^e. â�� s: Das Felsenpaar (Hexa-

meter). â�� t: Die Bergreise. â�� u: Am Geburtstage eines Freundes. â�� v: Lob des

Bieres. â�� w: Abendphantasie. â�� x: Ein BlÃ¼mchen, eine Nachahmung des bekannten

Liedes gleichen Inhalts. â�� y: Mein MÃ¤dchen. â�� z: Meinem Vater, am Geburts-

feste. â�� a': Die letzte Bitte. â�� b': An einen Freund. â�� c': Abend-Einsamkeit. â��

d': An die Hoffnung. â�� Zweyte Abtheilung. Prosaische AufsÃ¤tze, a': Ueber den

Werth der Wissenschaften. â�� b': Versuch einiger diÃ¤tetischer Regeln fÃ¼r Stu-

dierende auf UniversitÃ¤ten. â�� c': Bemerkungen Ã¼ber den aufrechten Gang des

Menschen. â�� d': Bemerkungen Ã¼ber einige SÃ¤tze der stoischen Weltweisen. â��

e': Ueber die Notwendigkeit des Studiums der Psychologie fÃ¼r angehende Aerzte.

â�� f: Ueber die Verdienste Carls des GroÃ�en um die Cultnr seiner Staaten. â��

g*: Gedanken Ã¼ber den Selbstmord. â�� h': Eine Stelle aus Ammian Marcellin Ã¼ber

den Zustand Roms in dem vierten Jahrhunderte nach Christi Geburt. â�� i': Cos-

mus, erster GroÃ�herzog von Florenz, ein biographischer Versuch. â�� k': Unter-

suchung Ã¼ber den EinfluÃ� des Clima auf Denk- und GemÃ¼thsart des Menschen.

hh. Wiener Theater-Almanach auf das Jahr 1804, von Joachim Perinet.

Verlust ist hier Gewinn! Wien, bey Riedl bÃ¼rgl. Buchbinder im Schottenhofe.

168 S. 12. Annalen, May 1804 Nr. 56.

S. l: a. Ueber die Revolution des Theater-Geschmackes als Fortsetzung des

vorjÃ¤hrigen GesprÃ¤ches in Enittelreimen. â�� S. 28: [Ende des Todtengespracb.es]. â��

S. 29: b. Fortsetzung des GesprÃ¤ches am Parnassus [Prosa]. â�� c. S. 66: Opern-

arien. â�� S. 166: Epiologus zum SchlÃ¼sse des Theater-Almanachs fÃ¼r 1804.

ii. a. Wiener Hof-Theater-Almanach auf das Schaltjahr 1804. Wien. Bey

Ph. J. Schalbacher, BuchhÃ¤ndler. 215 S. 12.

Vorbericht, unterz. ,Die Herausgeber'. (Der eigentliche Herausgeber ist

Treitschke). Mit BeitrÃ¤gen von Collin, Reil und Treitschke.

Vgl. Annalen. Febr. 1804. Nr. 22.
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Ã�. Wiener Hof-Theater-Taschenbuch auf das Jahr 1805. Zweyter Jahrgang.

Wien bey J. B. WallishauÃ�er. 260 S. l Bl. Inhalt. Mit Beitragen von Collin.

Franz HÃ¶rn, heil, Treitschke. â�� S. 163 bis 188: Zwey noch unbekannte Briefe

Ã¼ber das italienische Theater. (EingerÃ¼ckt vom Freyherrn v. Ketzer). [1.] Schrei-

ben an Herrn Professor Schmid in GieÃ�en. Wien, den 14. April 1778. â�� [2.]

Schreiben des Grafen Algarotti an den Abt Franchini, Gesandten des GroBhenogg

von Florenz in Paris. Cyrey den 17. October 1735.

y. Wiener Hof-Theater-Taschenbuch auf das Jahr 1806. Dritter Jahrgang.

Wien. Auf Kosten der Herausgeber. Bey Ph. J. Schalbacher, BuchhÃ¤ndler. 1% S.

l Bl. Inhalt 12. Mit Beitragen von Collin, Treitschke (Zobeis) und einem Un-

genannten (S. 138: An Herrn Eckardt, genannt Koch, und Madame Betty Roose,

geborne Koch. Zum Abschied von Regensburg den 26. Julius 1805).

Vgl. Neue Annalen 1807. l, 87 bis 88: ,Die Briefe Ober das Spiel des Herrn

Lange auf dem GrÃ¤tzer Theater im Monathe Julius 1807 ... sind ans der GrÃ¤tzer

Ztg. entlehnt, aber die Quelle nicht angegeben. Die Elegie .Nouseuls Schatten'

von Collin, ist vor einem Jahre in einem Ã¤ndern Taschenbuche gedruckt worden'.

i. Wiener Hof-Theater Taschenbuch auf das Jahr 1807. Vierter Jahrgang.

Wien, Bey Joh. Bapt. WallishauBer. 190 S. 12.

Vorerinnerung: ,Die Herausgeber dieses Taschenbuchs haben mich ersucht,

die Anordnung des vierten Jahrgangs zu Ã¼bernehmen. H. J. v. Collin1.

Mit Beitragen von: H. J. Collin, Matth. v. Collin, Streckfnl und Treitschke

(Des Dichters Gebnrtsfest).

Vgl. Neue Annalen 1807. l, 133f.

e. Wiener Hof-Theater Taschenbuch auf das Jahr 1808. FÃ¼nfter Jahrgang.

Wien. Bey B. Ph. Bauer. 203 S. 8.

Mit BeitrÃ¤gen von H. J. v. Collin und Treitschke (Idomeneus).

Vgl. Neue Annalen 1808. l, 82.

: Wiener Hof-Theater Taschenbuch auf das Jahr 1809. Sechster Jahrgang.

Wien, bei J. B. Wallishausser. 168 S. 12.

Mit BeitrÃ¤gen von: J. B v. B., Castelli, H. J. v. Ollin (Die Befreyung von

Jerusalem. Macbeth), F. Hassaureck, Huber, Joseph Passy, Fr. Karl Sannens,

Schildbach, P. Scodnigg. Die Gedichte fast alle auf den Tod der Schauspielerin

Betty Roose. Vgl. Neue Annalen 1809. 2, 121.

I. Fortgesetzt bis 1819. Neunter Jahrgang auf 1812 rez. Theaterztg., 28. Dei.

1811. Nr. 48 (Joseph v. Lichtenberg), Annalen 1812. 4, 313. - Zehnter Jahrgang

auf das Jahr 1813. Herausgegeben von J. F. Castelli. 214 S. 12. â�� Eilfter Jahr-

gang auf das Jahr 1814. 'Herausgegeben von J. F. Castelli. 210 S. 12. Vgl.

Wiener Allgemeine Litteraturzeitung 1814. Nr. 5.

kk. DerFreund des schSnenGeschlechts. Taschenbuch auf 1804 f. Wien, Geistinger.

II. Taschenbuch fÃ¼r Freunde schÃ¶ner vaterlÃ¤ndischer Gegenden, oder: Mahle-

rische StreifzÃ¼ge durch die interessantesten Gegenden um Wien. Wien, Anton

Doll. 1805 bis 1808. IV. 8.

Herausgeber: Joh. Georg Wiedemann und Maximilian Fischel.

Vgl. Annalen 1808. l, 76.

mm. G. Gesner, Memorabilien der Zeit; ein Taschenbuch fÃ¼r gute Menschen.

Wien, 1805, Geistinger. 12. 2. Aufl. 1808.

nn. Musenalmanach fÃ¼r das Jahr MDCCCV. Herausgegeben von StreckfuÃ�

und Treitschke. Wien Bey J. V. Degen, Buchdrucker und BuchhÃ¤ndler. IV

und 176 S. 12. Vgl. Â§ 231, 47 Â« Band IV. S. 370. â�� Mit Beitragen von: Louise

Brachmann, Collin, Eichholz, Federico, Max. Fischel, Ludwig Freytag, Ginlio

(=? J. K. A. Rese), Haug, Franz HÃ¶rn, Aug. KÃ¼hn, F. A. KÃ¼hn, Lindner, H. L.,

Sophie L. (S. 12: Die UngewiÃ�heit. Nach dem FranzÃ¶sischen. â�� S. 47: Die Ver-

lassene an den Ungetreuen. Nach dem Franzosischen), Naumann (S. 51 bis 58:

Philine. S. Wilhelm Meister von GÃ¶the), A. Sâ��r. (S. 157 bis 159: Der Traum),

Franz Schneller, StreckfuB (S. 162 bis 168: Canzonen von Petrarch), T. (S. 159:

An Aline- â�� S. 172f.: Trauer), Treitschke, Winkler, W., Aug. Zarnak.

Vgl. Neue Annalen 1805. l, 248.

oo. Historisches Taschenbuch. Mit besonderer Hinsicht auf die Oesterrei-

chischen Staaten. Erster Jahrgang. Geschichte des Jahres 1801. Wien ....

2. Auflage. 1808. Im Verlage bey Anton Doll. 274 S. l Bl. Inhalt.

Doppeltitel: Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts. Mit besonderer Hin-

sicht auf die Oesterreichiscben Staaten. [Vign.: Erzherzog Carl]. Erstes BÃ¤ndchen.
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Geschichte des Jahres 1801. Zweyte verbesserte Auflage. Wien, 1808. Im Ver-

lage bei Anton Doll.

S. III: Vorrede zur zweyten Ausgabe. Wien, im August 1807. Joh. Schwal-

dopler. â�� S. V: Vorrede zur ersten Auflage.

Zweyter Jahrgang. Wien 1806: Geschichte des Jahres 1802. 235 S.

l Bl. 8. Widmung an Joseph Karl Graf von Dietrichatein S. V: Vorrede. Wien

im Jnny 1805. Schwaldopler. â�� Vgl. Neue Annalen 1807. l, S. 26 bis 28.

Dritter Jahrgang. Geschichte des Jahres 1803. Wien 1807. 208 S. 8.

Vorrede: Wien im Sept. 1806.

Vierter Jahrgang. Geschichte des Jahres 1804. Wien, 1808. 246 S.

l Bl. Inhalt. Vorrede: Wien, im Sept. 1807. â�� Vgl. Neue Annalen 1808. l, 165.

pp. Wiener Taschenbuch fÃ¼r Soldaten und ihre Freunde. Wien 1806. Geistinger.

qq. Apollonion. Ein Taschenbuch zum VergnÃ¼gen und Unterricht auf das

Jahr 1807 bis 1811. Wien, Bey J. V. Degen, Buchdrucker und BuchhÃ¤ndler. IV. 12.

Herausgeber: Leon, Kreil und Ratschky.

1807. 4 Bl., 196 S. Mit BeitrÃ¤gen von Corn. Herrn, v. Ayrenhoff (S. 123:

Thalia und der JÃ¼ngling. Eine Scene am FuÃ�e des Parnasses. Prosa), F. v.

GrÃ¶Bing, Hinsberg (S. 89: Von der Minne. Nach einem noch ungedruckten Ge-

dichte aus dem Zeitalter der MinnesÃ¤nger. ,Vor meinem Ã�ug' erschien die Minne'),

P. HÃ¶lzel, Anton Kreil (S. 156 bis 178: Ã�ber die Erziehung. Juvenals XIV. Satyre.

Verse), J. Leidesdorf, Gottlieb Leon (S. 49: Allemannische Gedichte von Hebel;

S. 69 bis 88: Rabbinische Legenden; 8. 178 bis 196: Ã�ber das Verboth des Weines

bey den RÃ¶merinnen), U. P. [Ulrich Petrak], J. P*l. (S. 95 bis 119: Die Frauen-

schnle. Nach dem FranzÃ¶sischen. S. La Laitiere de Saint-Ouen; suivie de Lorino

et de plusieurs Contes par Joseph Rosny; a Paris chez Pigoreau, 1797 S. 111 bis

153. Prosa), Jos. Passy, J. F. Ratschky, J. Richter (S. 131 bis 141: Ã�ber den Geist

des Widerspruches. Frey nach dem FranzÃ¶sischen des AbbÃ¶ Morellet. Prosa),

Seh., J. J. Scheiger, Jos. Sonnleithner (S. 35: Der vereitelte Vorsatz. Nach dem

FranzÃ¶sischen des Moncrif). W., B. v. Wagenmann (S. 5: Der Hut. Ein Gegen-

stÃ¼ck zu Gellerts Fabel von dem Hute). Vgl. Neue Annalen 1807. l, 184 bis 136.

1808. Wien. In der Degenschen Buchhandlung. 4 Bl. 212 S. kl. 8.

Mit BeitrÃ¤gen von B. D. Arnstein (S. 117: Die Geduld. Nach dem Englischen.

Prosa; S. 154: Julius Alberoni. Prosa; S. 193: Die Welle. Nach dem Englischen

des Georg Duxford. Prosa), Corn. Herrn, v. Ayrenhoff (S. 81: Der Violinist. Nach

dem FranzÃ¶s. Friedrichs II. KÃ¶nigs von PreuÃ�en), Gabriele BatsÃ¤nyi. W. E. Brandler,

Anton Ferd. Drexler, Jos. v. Hammer (S. 80: Proben einer Uebersetzung des per-

sischen Dichters Hafis), Hinsberg (S. 3: Hermann an Thusnelden. Antwort), A.

Kreil (S. 161 bis 180; TrostgrÃ¼nde des Betrognen. Juvenals XIII. Satyre. Reimlose

5fÃ¼Ã�ige Jamben), Gottlieb Leon (S. 37: Laura's Allgegenwart. Nach dem Petrarka;

S. 49: Genealogie des Verstandes. Nach dem FranzÃ¶sischen; 8.55: An den Floss,

worauf die Kaiser von Frankreich und RuÃ�land sich umarmten. Couplets. Nach

dem FranzÃ¶s.; S. 60 und 75: Nach Ign. Feiners Neuen Allem. Gedichten; S. 91:

Mythen. Prosa), Ulr. Petrak (S 9: An Wien, als Franz II. seinem groÃ�en Oheim

auf dem Josephsplatze ein Denkmahl setzen lieÃ�: ,Dein Kaiser, wonnetrunknes

Wien'), J. F. Ratschky (S. 147: BruchstÃ¼ck einer metrischen Uebersetzung der

Pharsalien Lukans. Geschichte des Riesen AntÃ¤us und Beschreibung seines Zwey-

kampfs mit Herkuln. Buch IV. V. 581 bis 660 Hexameter), Joh. Friedr. Frh.

von Hetzer, R*b**i [Ribini], J. Richter (S. 103: Der Rpsenstock. Nach dem

FranzÃ¶s. Prosa; S. 193: Ueber die Dummheiten vernÃ¼nftiger Leute. Aus dem

FranzÃ¶s.), 8ch., J. J. Scheiger, Jos. Sonnleithner (8. 45: An Amor. Aus dem Schwe-

dischen der Madame WidstrÃ¶m), B. v. Wagenmann. Vgl. Neue Annalen 1808. l, 41.

1809. 4 Bl. 228 S.

Mit BeitrÃ¤gen von B. D. Arnstein (S. 118: Die Miethskutsche. Nach dem

FranzÃ¶s.), Gabriele Batsiinyi, BÃ¼rde (S. 52: Der neue Leander. Ballade), Ant. Ferd.

Dreiler (S. 60: Joseph des Zweyten Denkmahl enthÃ¼llt den 23. November 1807:

.Hieher den Blick, ihr lauten Bewunderer'), Gleim, Jos. v. Hammer (S. 139 bis 150:

MorgenlÃ¤ndische Sittenbilder. AuszÃ¼ge aus dem Acblak al-Mohseni l bis 7. Prosa:

S. 209: Der Wassermann. Aus dem Englischen von Lewis. ,Dem Uebersetzer war

das ursprÃ¼nglich von Herder in dessen Volksliedern Theil II. 8. 155 Ã¼bersetzte, von

GÃ¶the m die neueste Ausgabe seiner Werke aufgenommene Volkslied unbekannt.

Hier ist die ungleich mehr ausgefÃ¼hrte englische Ballade1), Hinsberg (S. 151: Aus

dem Liede der Nibelungen einem altdeutschen Gedichte. Wie Siegfried gegen Wonns
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kÃ¶mmt Wie Siegfried Cbriemhilden zum ersten Male sah), A. Ereil (S. 183: Die

Hauptstadt. Jnvenalg III. Satyre. Reimlose 5 fÃ¼Ã�ige lamben), Gottlieb Leon (S. 6:

Hymne auf die VermÃ¤hlung Seiner k. k. Maj. Franz des Ersten mit Ihrer kÃ¶'nigl.

Hoheit Maria Ludovica Beatrix, Erzherzoginn von Oesterreich, am 6. Januar im

Jahr 1808. Gesungen im Nahmen der jÃ¼dischen Nation in Wien: ,Wir haben theurer

FÃ¼rst! den Schmerz so vieler Wunden'; Gedichte nach Hebel; S. 68: Minnelieder.

1. Frauenlob. Nach Walther von Klingen: .Mancher Arten LautentÃ¶ne Stimmen uns

zu frohem Muth*. 2. FrÃ¼hlingslied. Nach Walther von der Vogelweide: ,Wollt ihr

gehauen, was der Meige Wonniglicher Gaben beut?*. 3. Winterlied. Nach Conrad

dem Schenken von Landegg: ,Das betagte Jahr ergreiset'; S. 77: Allegorien. 1. Freund-

schaft und Liebe . .. Aus dem Franz, des C. Justin G .... 2. 8. Prosa), Manso,

Ulr. Petrak, J. Pezzl (S. 93: Erfahrungen eines alten Weltmannes Ã¼ber die LiebÂ«.

Nach dem Franz, des Grafen v. Caylus, Prosa; S. 214: Lobrede auf die Lastersucht,

und ihr Nutzen im gesellschaftlichen Leben. Nach dem Franz, des Grafen v.

Caylns. Prosa), Retzer (Nach Owen), R*i**i [Ribim], J. Richter, Seh., J. J.

Scheiger, Jos. Sonnleithner (S. 110: Tibulls erste Elegie des zweyten Buches), X.

Vgl. Sonntagsblatt 1809. l, 58.

1810 und 1811. Wien, gedruckt bei Anton StrauÃ�. 189 S. 12.

Nach den Annalen 1811. l, 166 mit BeitrÃ¤gen von Alxinger. B. D. Arnsteiner,

v. Ayrenhoff, Blumauer, BÃ¼rde, Dreiler, C. J. Friedrich, J. v. Hammer, Hinaberg,

Kaiserer, Leon, Petrak, Pezzl (Ã�bers, nach dem FÃ¼rsten LigneJ, Frhr. v. Retzer,

Ribini, J. Richter, Ridler, Rupprecht, Scheiger, Schreyer, Sonnleithner, Wieland

(Auf die Verlobung der Weimarischen Prinzessin Caroline mit dem Erbprinzen

v. Mecklenburg-Schwerin), und Ungenannten.

rr. Musenalmanach fÃ¼r das Jahr 1808. Hg. von August KÃ¼hn und Friedrich.

Treitschke. Wien, auf Kosten und in Verlag bey J. B. WallishauBer. 212 S. 12.

Vgl. Â§ 231, 47 â�� Band IV. S. 370.

Mit BeitrÃ¤gen von: A. (S. 123: Praxiteles Niobe. Aus der Anthologie),

Animose, Friedrich Heinrich Bothe (S. 34 bis 36: Pindars dritte isthmische Ode),

Luise Brachmann, Castelli, Federico, G. A. H. Gramberg, Haug, Theodor Hell,

Hermann, Isidorus Orientalis, Aus Kazners Nachlasse, Friedrich Kind, Klanier

Schmidt (S. 90 bis 94: An Jnlus Antonius. Nach Horaz 2. Ode 4. Buchs), Friedrich

Adolph KÃ¼hn, August KÃ¼hn (S. l bis 26: Menippos und Damokles. Neugriechisches

Idyll. Hexameter), K. 0., Joseph Passy, K. Heinrich Leopold Reinhardt, Schlotter-

beck, G. P. Schmidt (S. 145: An Apollo. Horaz. I, 31; 8. 157: Horaz II, 10).

Konrad Schneider (S. 132: An die Geliebte. Nach Saffo; S. 147: An Venus. Lukrez

I. l bis 41), Sev., Siv., C. StreckfuÃ� (nach Petrarca), Sw., Franz Theremin, Friedrich

Treitschke, U. (Schillers Braut von Messina Distichen), Weisser, Werner (S. 188:

Zueignung des Schauspiels: Die Weihe der Kraft. 1806. An mein Ideal; S. 189f.

Epilog zu gedachtem Schauspiele. An die Deutschen), YZ, S. 205f.: Nachschrift

unterz.: Fr. Treitschke.

Vgl. Neue Annalen 1808. l, 36.

ss. Poesien. Von einigen Freunden der Muse. Wien. 1808. 160 S. 8.

Mit BeitrÃ¤gen von Fr. Ant. Schreyer, J. F. X. Trimmel, F. J. Wallner, L.

M. Weschel und Ungenannten.

Vgl. Neue Annalen 1808. 2, 210 (getadelt).

U. Almanach und Taschenbuch fÃ¼r 1809. (Wien). 16.

Wahrscheinlich blos Nachdrucke. BeitrÃ¤ge von Haug, MÃ¼chler (K. Mchlr.),

Stoll und Ungenannten.

uu. Castelli und Hassaureck, StrauÃ�chen fÃ¼r Gebildete. Wien 1809.

Vgl. Vaterl. BlÃ¤tter 1810. S. 427.

vv. Musen, Launen, Anekdoten und ErzÃ¤hlungen. Gesammelt und heraus-

gegeben von Johann Baptist Schilling. Wien, 1809. Im Verlag bey Joh. Bapt.

WallishauÃ�er. 144 S., l Bl. Druckfehler. 8. Vergl. Annalen 1809. 2, 126.

Mit BeitrÃ¤gen von C. H. Gramer (S. 23: Die Damenfriseurs. Aus dem Franz.

Prosa), Fâ��, J. FÃ¼ger, Gâ��11â��seh., J*n*s*h (S 4 bis 19: Die Frau nach der Mode.

Eine Satyre aus dem Pohlnischen des Herrn von Krasicki, Erzbischofs von Gnesen.

Mit der Anmerkung: ,DieÃ� und einige andere StÃ¼cke erschienen bereits in frÃ¼heren

Sammlungen. Ich habe daher keinen weitern Grund fÃ¼r mich, als dem Leser ein

wiederhohltes VergnÃ¼gen damit zu machen. Der Herausgeber'), Kesk. (S. 58: Nach-

lese aus der griechischen Anthologie von Herder), Lovis, Lubi, Schilling (J. B. Seh ;

S. 3: An die BildsÃ¤ule Josephs des Zweyten; S. 73: An alle meine WohlthÃ¤ter.
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Geschrieben im Jahre 1792, als ich nach Wien kam), Ungenannt (S. 83: Fragment

einer lehrreichen Eselsgeschichte. Aus dem Franz. Prosa).

ww. Neoterpe. Auf das Jahr 1810. Von J. L. Stoll. Leipzig (Wien bey

Geiatinger). 88 und 16 S. 8.

Ygl. Annalen 1810. l, 261. EnthÃ¤lt die Schnecken-GomÃ¶die und 4 Gedichte.

Â§ 289, 7. 3).

xx. Die Riesenachlacht. Ein Taschenbuch fÃ¼r das Jahr 1811. Wien und

Triest bey Geistinger. 86 S. 12. Von Joseph P Ã¤s s v. Vgl. Â§ 296, 57. 5) =

Band VI. S. 463. Annalen 1811. l, 318.

yy. Taschenbuch auf das Jahr 1811. Vor Aug. Freyh. v. Steigenteach.

Wien und Triest, bey Geistinger. 192 S. 8. Vgl. Â§ 258, 20. 13) = Band V. S. 296.

EnthÃ¤lt S. l bis 10, a: Der erste KuÃ� in Uri. (Verse). â�� S. 11 bis 63, b:

Stufenfolge der Liebe. (Prosa). â�� S. 65 bis 180, c: Die Zeichen der Ehe. Lust-

spiel in drey AufzÃ¼gen. â�� S. 181, d: Gedichte: Die Geschichte des Lebens. Pirk-

feld in Steyermark. Die Woche. Meine WÃ¼nsche. Was blieb und war.

zz. G. Gessner, Wilhelm und Louise. Ein Taschenbuch fÃ¼r das Jahr 1811.

Wien und Triest, Geistinger. 12.

Vgl. Annalen 1811. l, 93.

aa. Almanach der Liebe und Freundschaft auf das Jahr 1811. Wien und

Triest, Geistinger. 12.

Vgl. Annalen 1811. l, 90.

bÂ«. Taschenbuch fÃ¼r das Jahr 1811, die Spieler im GlÃ¼ck und UnglÃ¼ck.

Wien 1811. Geistinger. 12.

etc. Taschenbuch fÃ¼r die vaterlandische Geschichte. Wien. Im Verlage bey

Anton Doll. 1811 bis 1814. IV. 8.

Herausgeber: Hormayr, Redacteur des vierten Jahrganges: Ridler.

Erster Jahrgang 1811. a: Der MarkgrÃ¤finn Schleyer. Legende von Caro-

line Pichler, geb. von Greiner. â�� b: Historisches Tagebuch fÃ¼r Ã�sterreicher. â��

c: Der letzte Babenberger, Friedrich der Streitbare, Herzog zu Ã�sterreich und

Steyer. Vom Freyherrn von Hormayr. â�� d: DÃ¼rrenstein, Richards LÃ¶wenherz

GefÃ¤ngnis. Von Hormayr. â�� e: Der Graf von Habsburg. Von J. H. v. Collin.

Zweyter Jahrgang 1812. f: Philippine Welser, Ballade von Rupprecht. â��

g: DerkÃ¤rnthnerischeHerzogsstuhl. (Hormayr). â�� h: BeytrÃ¤ge zur Geschichte Ã�ster-

reichs unter den Babenbergen. (Hormayr). â�� i: Kaiser Wenzels zweymahlige Ge-

fangenschaft in Ã�sterreich. (Hormayr). â�� k: Der Tag von Sacile. (16. April 1809).

Aus einem grÃ¶Ã�ern, handschriftlichen Werke: ,Der Feldzug der Armee von Inner-

Ã¶sterreich in Italien, Tyrol und Ungarn im Jahre 1809. Von einem Augenzeugen*,

[vgl. Â§ 293, V. 36, 17)]. ,Im Wesentlichen bereits abgedruckt im Archiv fÃ¼r Geo-

graphie u.s. w., im July, sowie der unmittelbar nachfolgende Aufsatz im Aprillhefte

1811'. (Hormayr). â�� 1: Die Thermopylen der karnischen Alpen. (Hormayr). â��

m: Das Land an der Enns zwischen dem achten und zwÃ¶lften Jahrhundert. â��

n: Friedrich IV. zu Neustadt und Andreas Baumkircher am Wienerthor. â�� o:

Herzog Albrechts Rache. (1856). Ballade von Caroline Pichler, geb. von Greiner.

Vgl. Annalen 1812. l, 219.

Dritter Jahrgang 1813. p: Gamming. (Gedicht). Von Caroline Pichler,

gebornen von Greiner. â�� q: Die Lande ob und unter der Ens, vom IX. bis in

das XII. Jahrhundert. â�� r: BeytrÃ¤ge zu der von des durchlauchtigsten Erzherzogs

Johann kaiserlichen Hoheit gesetzten Preisfrage Ã¼ber die Geographie InnerÃ¶ster-

reichs im Mittelalter. â�� s: Ã¶sterreichische Kriegsscenen. Der RÃ¼ckzug des Generals

Mesko nach der Schlacht bey Raab. Von J. W. Ridler. â�� t: Kleine historische

DenkwÃ¼rdigkeiten. I. Heinrich des Dritten Reise durch Ã�sterreich, um statt der

verlassnen polnischen, Frankreichs KÃ¶nigskrone zu gewinnen. â�� II. Graf Albrecht

von Habsburg und sein Blutsverwandter, Heinrich von Rosenberg. â�� III. Ã�ber

Maximilians II. angeblichen Protestantismus. â�� u: Maria, KÃ¶niginn von Ungarn.

Historische Ballade. Von Job. Bapt. Rupprecht.

Vierter Jahrgang 1814. v. Markgraf Leopold der Erlauchte. Ballade von

Caroline Pichler, geb. v. Greiner. â�� w: Ã�ber die wechselseitigen Verpflichtungen

der Ã¶sterreichischen VÃ¶lker. Eine Rede von J. W. Ridler. â�� x: Lobgesang auf die

heil, mÃ¤hrischen Apostel Cyrillus und Methudius. Von J. G. Meinert. â�� y: Spatzier-

gang an die Lunzerseen. Ein Brief an Caroline Pichler von J.W. Ridler. â�� z: Kriegs-

list des gefangenen Koranda. Von J. G. Meinert. â�� aa: Wohlthfttige Frauen aus

Ã¤lterer Zeit. Von J. G. Meinert. â�� bb: Joseph der II. und Voltaire. Ein geheimer
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Geschichtezug. Von J.W. Ridier. â�� cc: Der kÃ¤rnthnerische Herzogsstnhl. Ein Bruch-

stÃ¼ck ans Ottocars von Horneck Ã¶sterreichischer Chronik. â�� dd: Ã�sterreichs Adler-

gejauchze und Wappengruss in Krieg und Sieg 1813. Von Clemens Brentano. â��

ee: Ã¶sterreichische Kriegsscenen. Von J. W. Ridier. l. Das Infanterie-Regiment Erz-

herzog Rainer im Jahre 1809. 2. ZÃ¼ge vom Heldenmuthe einzelner Ã¶sterreichischer

Reiter. 3. Ausgezeichnete Krieger vom Infanterie-Regiment Ducka. 4. Der 9. und

10. MÃ¤rz 1809. Ein ProbestÃ¼ck aus der noch ungedrnckten Geschichte der Ã¶ster-

reichischen Landwehr. â�� ff: Nachrichten Ã¼ber ThaddÃ¤us Hanke. Von J. W. Ridier.

â�� gg: Das cetische Gebirge. Von J.W. Ridier. â�� hh: Erinnerungen aus der Vor-

zeit der vaterlÃ¤ndischen Geschichte. Von J. W. Ridier. 1. Der erste Kampf der

RÃ¶mer mit den Germanen. 2. CÃ¤sar im lllyrikum. 3. Die Eroberung von Metnlum.

Vgl. Wiener Allgemeine Litteraturzeitung 1814. Nr. 63.

da. Mahlerisches Taschenbuch fÃ¼r Freunde interessanter Gegenden, Natnr-

und Kunst-MerkwÃ¼rdigkeiten der Ã¶sterreichischen Monarchie. Wien, 1812 biÂ» 18.

Im Verlage bey Anton Doll. VI. 8.

Erster Jahrgang 1812. 252 S. l Bl. Widmung: ,Dem Herrn Johann

Bapt. Rnpprecht, dem geist- und geschmackvollen Ã�bersetzer der Dichtungen der

Bntten, und seiner liebenswÃ¼rdigen Frau Gemahlinn zum Ã¶ffentlichen Beweise

meiner innigen Verehrung und Freundschaft und zum Danke so vieler genuÃ�reichen in

ihrem Hause verlebten Stunden geweiht von Dr. Fr. Sartori', a: Wiens GÃ¤rten und

Umgebungen. Besungen im Jahre 1799 von Joseph von Hammer, und zugeeignet

seinem Freunde, Joseph Freyherrn von Kraft. (Hexameter).â�� b: Maria- Zoll. Von

Caroline Pichler, gebornen von Greiner. â�� c: Das Felsenlabyrinth bei Adersbach

in BÃ¶hmen. Geweiht als Zeichen der Hochachtung seinem Freunde Herrn Joseph

Weigel, GroÃ�hÃ¤ndler in Wien. Vom Ã�konomierath M. A. EiÃ�l. â�� d: Der Erzberg

zwischen Vordernberg und Eisenerz in Steyermark, und seine TropfsteinhÃ¶hlen. Von

Ignaz von Pantz, fÃ¼rstlich Salmschen Berg- und HÃ¼tten-Director. â�� e: Das Duna-

jeczer SchloÃ� und seine Umgebungen im Zisper Comitate in Ungern. Von Christian

Genersich, Prediger in KÃ¤smark. â�� f: Philippowaner und Mennonisten in Ã�sterreich.

Ein Bey trag zur VÃ¶lkerkunde dieses Kaiserstaates. Von Samuel Bredetzky, Superinten-

denten in Galizien. â�� g: Die Saualpen in KÃ¤rnthen. Von Philipp von End, Pro-

fessor der schÃ¶nen Wissenschaften. â�� h: Ã�ber Lieder und Volksfeste in [den]

AlpenlÃ¤ndern, vorzÃ¼glich in KÃ¤rnthen und Steyermark. Von Philipp von End . . .

Die Verabschiedung des Winters. (Dialog). â�� i: Ausflug von Brunn nach der Burg

Eichhorn in MÃ¤hren. â�� j: Der Badeort Heiligenstatt bey Wien, und seine Um-

gebungen. Von Dr.Franz Sartori. â�� k: MatthÃ¤us Loder,Historien-und Landschaften-

Zeichner. Von Dr. Franz Sartori. â�� 1: Mahlerische Reisen durch Salzburg und

Berchtesgaden. Von Wilhelm Friedrich Schlotterbeck, Landschaftszeichner und

Kupferstecher, (Recension). Von Dr, Franz Sartori. â�� m: EiÃ�l's wissenschaftliche

Reise durch Ungern, Ã�sterreich, Bayern, Schwaben, die Schweiz, Italien, Baden,

PreuÃ�en,Sachsen,BÃ¶hmen,Steyermark und KÃ¤rnthen; von 1808bis 1811. VonDr.Frani

Sartori. â�� n: Nachschrift Wien, im September 1811. Von Dr. Franz Sartori.

Zweyter Jahrgang 1813. 179 S. a: Weidling. Von Justine Freyinn von

Knifft. (Gedicht). â�� b: Weidling bey Kloster-Neuburg. Im Jahr 1797. (Gedicht).

Von Joseph von Hammer. Zugeeignet seinem unsterblichen Freunde Joh. v. MÃ¼ller. â��

c: Die Fahrt auf dem Plattensee in Ungarn, und die Umgebungen dieses Sees.

Vom Wirtschaftsrathe EiÃ�l in KÃ¤rnthen. Meinem Freunde Johann v. Asboth.

grÃ¤flich Georg Festetitschischen GÃ¼ter-PrÃ¤fecten in Kesthely geweiht. â�� d: Die

Steyermark. Eine Ode von Joseph Edlen von Hammer. â�� e: Bnrgveste Osterwitx

und ihre Umgebungen in KÃ¤rnthen. â�� f: Der Markt Medling, die alte Burg Med-

ling, die Burgveste Lichtenstein und der BrÃ¼hl. Von Dr. Franz Sartori. â�� g:

Das Muggendorfer Thal in Ã�sterreich. Von J. F. Richter. (Gedicht). â�� h: Die alte

Burg Falkenstein, bey Linz in Ã�sterreich ob der Enns. â�� i: Der Hermannskogel

bey Weidling in Ã�sterreich unter der Enns. (Gedicht). Von JOB. v. Hammer. â��

j: Silberberg und seine Umgebungen in KÃ¤rnthen. (S. 112: Brunohilde von Silber-

berg. Eine mittelkÃ¤rnthniscbe Sage). â�� k: Erinnerungen an eine Lustreise im

May 1806 von Wien nach PreÃ�burg. Von Dr. Franz Sartori. â�� 1: Der Rohitscher-

Sauerbrnnnen in Steyermark. Von Doctor Franz Sartori. â�� m: Der Badeort

TÃ¶plitz und seine Umgebungen in BÃ¶hmen. â�� n: Die Sekler und Wallachen in

den siebenbirgischen Grenzen. Von J. Benigni von Mildenberg.

Dritter Jahrgang. 1814. 166 S. a: Der Leander von der Traun. (Gedicht).

Seinem Freunde Herrn Doctor Sartori gewidmet von Joseph von Hammer. â�� b: Die
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Bnrgveste Greifenstein, an der Donau bey Wien in UnterÃ¶sterreich. Von Dr. S. â��

c: Die Ruinen des Bergschlosses GÃ¶Ã�tingbey GrÃ¤tz. Von J. A. Kumar. â�� d: Die

Sirbitzenalpen in Kaminen. Von Prof. v. E. â�� e: Karlsbad und seine Umgebungen

Von JOB. Polt, Verfasser des Aufsatzes Ã¼ber Teplitz. Jahrg. 1812 [1813] des mahler.

Taschenbuches. â�� f: Die Mazzocha in MÃ¤hren. (Nach einem Besuch derselben im

July 1802). Von Joseph v. Hammer. (Gedicht). â�� g: Ansicht einer innern Karpathen-

Gegend. Von Prof. J. Genersich. â�� h: Die Brigittenkirchweihe in Wien. â�� i: Gurk,

und seine Umgebungen in KÃ¤rnthen. Von Prof. v. E. â�� k: Die Burgveste Habichts-

stein im Leutmeritzer Kreise in BÃ¶hmen. (Nach MeiÃ�ners bistorisch-mahlerisehen

Darstellungen aus BÃ¶hmen [1798] bearbeitet). â�� 1: Einige DenkwÃ¼rdigkeiten der

Umgegend von Maria-Schnee in Ungern. â�� m: Das Thal Scharka bey Prag in

BÃ¶hmen. Von Gerle in Prag (aus dessen Korallen). â�� n: MittelkÃ¤rnthnische Lieder

und GebrÃ¤uche. Von Prof. v. E. â�� o: Die Blumau in Ã�sterreich unter der Enna.

â�� p: KremsmÃ¼nster, Legende. Von Caroline Pichler, geb. von Greiner. (Ge-

dicht). â�� q: Das Rosenthal in KÃ¤rnthen. â�� r: Die RÃ¶merschanzen, bey Peter-

wardein in Ungern. â�� s: Die Riegersburg. Von Joseph von Hammer. (Gedicht).

Vgl. Wiener Allgemeine Literaturzeitung 1814. Nr. 5.

[1815 nicht erschienen.]

Vierter Jahrgang. 1816. 4 Bl., 152 S. 8. Widmung: Herrn Franz Schams

in Peterwardein. â�� a: Vorrede. (Geschrieben am 15. November 1815). â�� b: Der

weiÃ�e und der grÃ¼ne See in den Karpathen in Ungern. Vom Prediger Christian

Genersich in KÃ¤smark. â�� c: Das Schwefelbad und die Leibitzer Berge in der Zipser-

gespannschaft in Ungern. Vom Prediger Christian Genersich in KÃ¤smark. â�� d:

Nachtragliche Bemerkungen zu den Schilderungen der Bewohner MittelkÃ¤rnthens

und der obern Steyermark. Von Dr Schultes, Kajetan v. Leitner und Dr. Fr. Sartori.

Vom Prof. v. End. â�� e: Das Wietingthal in KÃ¤rnthen, von demselben. â�� f: Die

Felsengebilde ober Eberstein und St. Walpurgen gegenÃ¼ber, von demselben. â��

g: Empfindungen bey dem Besuche des alten Schlosses zu Klosterneuburg im J.

1797. Von Jos. v. Hammer. (Gedicht). â�� h: Hainburg. Ein AbendgemÃ¤hlde. Ge-

sungen im J. 1798. Von Jos. v. Hammer. â�� i: Die BÃ¤der von Baden bey Wien,

in ihrer neuen Gestalt. Von Dr. Sartori. â�� j: Der Traum. Allen Freunden Weid-

lings gewidmet von Justine Freyinn von Knifft. (Gedicht). â�� k: Die Ruinen v.

Kaisersberg. Von J. v. Kalchberg. (Gedicht). â�� 1: Mariatrost, ein romantischer

Wallfahrtsort bey GrÃ¤tz. Aus einem Schreiben des Herrn J. A. Kumar an Marie

Clementine von Burgwaiden. â�� m: Die GÃ¤msejagd im Rauchthale in Obersteyer.

Von Kumar. â�� n: Molk. Von Sartori. â�� o: GÃ¶ttweih. Von Sartori. â�� p: Die

Riegersburg in Steyermark. Von Kollmann. (Mit Gedichten).

FÃ¼nfter Jahrgang. 1817. a: Die steinerne SÃ¤ule bey Weidling nÃ¤chst Wien,

insgemein das schwarze Kreutz genannt (Ballade). â�� b: Carlsbad und seine Um-

gebungen, mit deren Natur- und KunstmerkwÃ¼rdigkeiten. Von Dr. Franz Sartori. â��

c: Die Frauenburg in Steyermark. Von Dr. Franz Sartori. â�� d: Der Wallfahrtsort

Maria HÃ¼lf bey Gutaring in KÃ¤rnthen. Von Joseph Mitterdorfer. â�� e: Eisenstadt

in Ungarn, die Residenz des FÃ¼rsten Esterhazy. â�� f: Die Wallfahrtskirche Maria

Culm in BÃ¶hmen. Von Dr. Franz Sartori. â�� g: Der Weichselboden in Steyermark.

Von Dr. Franz Sartori. â�� h: Das SchloÃ� Mannsberg und seine Umgebungen in

KÃ¤rnthen. Von Joseph Mitterdorfer. â�� i: Erinnerungen an Prag, gesammelt auf

einer Reise von Wien durch Ã�sterreich, MÃ¤hren und BÃ¶hmen nach Carlsbad im

Sommer 1816. Von Dr. Franz Sartori. â��j: Grabmahle von Carl und Caroline auf

der HÃ¶he des Kahlenberges. â�� k: Sophie von Admont. (Romanze).

Sechster Jahrgang. 1818. Widmung: Dem Herrn Joseph Camillo Freyherrn

von Schmidtburg. â�� a: Auf der Donau. Von Johann Mayrhofer. (Gedicht). â�� b:

Tagebuch einer Donaureise von Passau nach Wien. Geschrieben in einer Reihe von

Briefen. Von Joseph Camillo Freiherrn von Schmidtburg. â�� c: GrundzÃ¼ge einer

Schilderung des Reichthums der NaturmerkwÃ¼rdigkeiten des Ã¶sterreichischen Kaiser-

thums. FÃ¼r Reisende und Naturfreunde. Die Ruinen von Altkraig und ihre Um-

gebungen in KÃ¤rnthen. Von Joseph Mitterdorfer in Gurk. - d: Buchlau, der Wohn-

sitz des unsterblichen Grafen Berchtold â�� MÃ¤hrens Howard. â�� e: Das Krappfeld

in KÃ¤rnthen. â�� f: Peterwardein, das ungrische Gibraltar, die erste Festung der Ã¶ster-

reichischen Monarchie, der Sitz der m eisten Landesstellen Slayoniens, der Verwahrungs-

ort wichtiger Gefangener. â�� g: Ã�ber die NaturschÃ¶nheiten des Ã¶sterreichischen

Kaiserthums. Von Sartori. â�� h: Die Ruinen von Taggenbrunn und ihre Umgebungen

in KÃ¤rnthen. Von Joseph Mitterdorfer. â�� i: Urnen im FÃ¼rsten t hu me Jagerndorf
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gefanden. â�� k: Der Erlafsee. Von Mayrhofer. (Gedicht). â�� 1: Lunz in Ã�sterreich

unter der Enns, als Ziel einer interessanten FuÃ�reise von Wien im July, August

oder September.

etc. Taschenbuch zur Unterhaltung und Aufheiterung. Wien 1812. Pichler. 12.

fÂ«. Wiener Musenalmanach 1812.

In Â§ 289, 8. 6) = Band VI. S. 115 verzeichnet ohne nÃ¤here Angabe.

gÂ«. Der Hausfreund. Taschenbuch, allen SchÃ¶nen gewidmet von J. B. T.

Vitali. Wien, Gerold. 1812 und 1813. 8.

Becker Nr. 10136. 10473.

ha. a. Selam. Ein Almanach fÃ¼r Freunde des Mannigfaltigen auf das Jahr 1812.

Von I. F. Castelli. Wien. Gedruckt und im Verlage bey Anton Strauw. 12.

Meinem Freunde F. J. Hassaureck gewidmet.

Ein paar Worte als Vorrede. ,Die MorgenlÃ¤nder verstehen unter dem Worte:

Selam, einen kleinen StrauÃ�, welcher ans verschiedenen Blumen, Fruchten, viel-

farbigem Holze und Seide zusammengesetzt ist, wovon jedes seine eigene alle-

gorische Bedeutung hat.... Ã�brigens hab' ich nur noch zu erinnern, daÃ� ich alle

Blumen dieses Selams theils selbst gepflanzt, theils ans franzÃ¶sischen Garten

hierher verpflanzt habe'. Wien im August 1811.

I. Fabeln. â�� II. ErzÃ¤hlungen. Prosa. (Recipe fÃ¼r Weiber. â�� Zannbio undTeana,

Â«ine italienische Novelle). â�� III. Lyrische Gedichte. â�� IV. GesprÃ¤ch. (Der JÃ¼ngling

und das Echo. Nach dem Lat. des Erasmns von Rotterdam). â�� V. Ballade. â��

VI. Aphorismen. â�� VII. MÃ¤hrchen. â�� VIII. Kleine prosaische Miszellen. â�� IX. Alle-

gorien. â�� X. Lieder mit angehÃ¤ngter Musik. â�� XI. Eine Abhandlung Ã¼ber die

Mechanik Ã¤lterer und neuerer Zeiten. â�� Xu. Epigramme. â�� XIIL Anekdoten. â��

XIV. Eine theatralische Situation. (Die beyden EnglÃ¤nder). â�� XV. Amoretten. â��

XVI. Ein Lustspiel in l Act, betitelt: Sie liebt ihn nicht, weil sie ihn liebt. â��

XVII. Charaden, Logogryphen und RÃ¤thsel. â�� XVIII. Theatralische Memorabilien.

Vgl. Theater-Ztg. 1812. Nr. 26. â�� Annalen 1812. l, 199. Die Gruppen

wiederholen sich Ã¤hnlich in den spÃ¤teren JahrgÃ¤ngen.

,1 Selam. Ein Almanach fÃ¼r Freunde des Mannigfaltigen auf das Jahr 1813.

Herausgegeben von L F. Castelli. â�� Das Alter wie die Jugend, Und der Fehler

wie die Tugend Nimmt sich gut in Liedern aus. GÃ¶the: An die GÃ¼nstigen. Wien,

gedruckt und im Verlage bey Anton StrauÃ�. IV Bl. 289 S. 2 Bl. Inhalt

Widmung: an die FOrstinn von Lobkowitz, Herzoginn von Randnitz, ge-

' bornen FÃ¼rstinn von Schwarzenberg.

y. Dritter Jahrgang. 1814.

.Der Freyfran Franziska von Arenstein gewidmet*.

Vgl. Wiener Allgemeine Litteraturzeitung JÃ¤nner 1814. Nr. 5.

t. Vierter Jahrgang. 1815.

.Seinen verehrten Freundinnen den Schwestern: Josepha, Rosine, Antonie,

Leopoldine, gebornen v. Rouz gewidmet'.

Vgl. Wiener Allgemeine Litteraturzeitung Dec. 1814. Nr. 1803.

f. FÃ¼nfter Jahrgang. 1816.

,Antonie Adamberger der allgemein geschÃ¤tzten EOnstlerinn gewidmet'.

C. Sechster Jahrgang. 1817.

.Marien gewidmet'.

Mit BeitrÃ¤gen von: Aâ��b-t, Therese v. Artner (Theone), B***, J. K. Bernard

<1814. S. 298: Nach Anakreons 15. Ode; 1815. Ã�bers, ans dem Lat), Billmann,

Brandler, A. Bnzzi, J. F. Castelli (Nach Gresset und anderen Franzosen), M. v. Collin,

Dr. Dâ��n, J. H. Dambeck, Deinhardstein, August Eckschlager, Enekes, F.rmiu,

Freyherr von Eyb, J. G. Fellinger (1814. S. 313: Probe einer Ã�bersetzung eines

sloven. Gedichtes von Urban Jarnik), M. Fischel, Karl Julius Fridrich, Georg von Gaal,

Karl Anton v. Gruber (1816. S. 108: Tschokonais Gesang. .Tschokonai ist ein class.

lyrischer Dichter meines Vaterlandes' [Ungarn]), F. Guggenberger, J. Gnggenberger,

Jos. v. Hammer (Ans dem Per?., ans dem Ungar.), J. J. Hannnsch, F. J. Hassaureck,

Franz Hermann, Jâ��s., Aloys Jeitteles, Julius Australis, K., Johann v. Kalchberg, J.

A. Kanne, Theodor KÃ¶rner. Justine Freyinn v. Krufft, Chr. Kufiner (Nach dem Engl.;

nach Causabon), M.J.Landau, Graf Heinrich Larisch, Lauer, Gottlieb Leon (Nach Hebel),

Lichtenberg, S. M. Mayer, J. G. Meinert, Carl Meisl, Ph. Millauer, Job. MÃ¶ser,

Job. Ph. Neumann (aus Walther Scott Pindar), Joseph Passy, Caroline Pichler geb.

v. Greiner, J. A. Pilat (Ã�bers, aus Anakreon, Theokrit und anderen griech. Dichtern),

J. A. Friedrich Reil, Job. Frh. v. Retzer (Nach dem Latein.), J. Fr. Richter, Fr. Richter,
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Dapsul von Rosenoble, Job. Bapt. Rupprecht (Ã�bers, aus dem Engl. des Bruce,

dea John Suckling; Aus dem Franz, des Const. DÃ¼bos, des W. Etienne), Sannens,

A. J. Schmid, K. A. Schneider, F. L. de Selliers, P. J. C. Graf v. Sermage, J.

R. v. Seyfried, J. Sonnleithner, Steigentesch, A. Stein, Stoll, J. F. Trimme!, Fr.

Treitschke (Nach dem FranzÃ¶s.), Graf Thurn, Vâ��, V., Dr. Emanuel Veith, Franz

Wallner, Raimund Walther [= J. P. KÃ¶ffinger], F. C. Weidmann, Dr. Aloys

Weissenbach, L. M. Weschel, Yâ��. (1814. S 291: Drey kleine Lieder nach dem

Ital.), A. Zettler, Ungenannt (1814. S. 299: ChÃ¶re aus Tasso's Amintas).

iÂ«. Â«. Zu Neujahr 1812 erschien ein Almanach von BÃ¤uerle. Nach der Theater-

zeitung 18. Dec. 1811. Nr. 40: Apollo fÃ¼r 1812. Nach der Theaterzeitung 15. JÃ¤nner

1812. Nr. 5: Taschenbuch fÃ¼r Theater, Musik und Poesie mit BeitrÃ¤gen von BÃ¤uerle,

Saint Martin, Lichtenberg, Heinrich Mayer, Menner und Esch.

Ã�. Theater-Almanach fÃ¼r das Jahr 1813. Herausgegeben von Adolf BÃ¤uerle.

Mit den Bildnissen der Demoiselle Buchwieser und des Herrn GrÃ¼ner. Wien, zu

haben in des Verfassers Wohnung, SeilerstÃ¤tte Nro. 1018. zur ebenen Erde im

Bureau der Theaterzeitung. XIV S. Subskribenten. 168 S., l Bl. Inhalt.

S. 3 bis 5: An meine Leser. ,Das ist nun der fÃ¼nfte Almanach, den ich

herauszugeben das GlÃ¼ck habe . . . Das Lustspiel ,Die Rezensenten' ist nur eine

Bearbeitung nach Veit Weber . . . Der Aufsatz Ã¼ber die lokalen Lustspiele

gehÃ¶rt mir an ... DaÃ� die Leser, das in der Theater-Ztg. bereits abgedruckte

Melodram aus dem frÃ¼hern Jahrgange: Dido widerfinden, kÃ¶nnen sie nicht tadeln,

da es gewiÃ� der Vergessenheit entzogen zu werden verdient. Es ist witzig und

treffend wie wenige Parodien unserer Tage. Meine Parentation am Grabe Schika-

neders folgt auch noch einmal, und mag es immer versuchen, den Wegfall zu

erneuern, den sie vor wenigen Monathen erhielt. Die Ã¼brigen AufsÃ¤tze und Ge-

dichte sind ganz neu . . . Wien am 13. October 1812. Adolf BÃ¤uerle'.

a: Demoiselle Cathinka Buchwieser. (.Stolzer Geist, erhebe deine FlÃ¼gel!')

Johann B. Ritter v. Zahlhas. â�� b: An Demoiselle Cathinka Buchwieser. Nach auf-

gegebenen Endreimen. (.Hoch strebt mein reger Geist den Lorbeer zu erringen'.) R. â��

c: Unter das Bildnill des Herrn Franz GrÃ¼ner, Regisseurs des k. k. priv. Theaters

an der Wien. (.Viel jagen der Ritter und Knappen herein'). Adolf BÃ¤uerle. â�� d: Die

Rezensenten. Ein Lustspiel in einem Akt. (Prosa). â�� e: Was wÃ¼rde Hamlet zu

seinen Lesern fÃ¼r die BÃ¼hne noch hinzufÃ¼gen, wenn er jetzt lebte? Eine Scene.

(Prosa). Saint Martin. â�� f: Ueber die lokalen Lustspiele. Adolf BÃ¤uerle. â�� g: Eine

Scene aus dem Elisium. (Schikaneder). Adolf BÃ¤uerle. â�� h: Thaliens und Melpo-

menens Kunstreise. (Prosa). J. A. Langer. â�� i: Ein neues Melodram mit ChÃ¶ren

und TÃ¤nzen untermischt. Der Tod der Dido. MÃ¶ser. â�� k: Emanuel Schikander (so).

(Prosa). Adolf BÃ¤uerle. â�� l: Ueber die BackenbÃ¤rte der Schauspieler. (Prosa). Adolf

BÃ¤uerle. â�� m: An den GroÃ�meister der deutschen Schauspielkunst A. W. Iffland.

(,Dir, den Germanien mit Fug und Recht'). Von einem Schauspieler. â�� o: An

Herrn Lange. (,Des kritischen Zwittergeschlechtes'). Heinrich Mayer. â�� p: An

Demoiselle Buchwieser. (,Wenn meines Liedchens heimliche TÃ¶ne'). M. Kraupa. â��

q: MerkwÃ¼rdige VorfÃ¤lle bey den Wiener-Theatern im Jahr 1812. â�� r: Anekdoten.

Vgl. Theaterztg. 1812. 26. Nov. Nr. 95; Proben aus dem Theater-Almanach

von Adolf BÃ¤uerle fÃ¼r das Jahr 1813.

kÂ«. TÃ¤ndelei und Ernst. Taschenbuch fÃ¼r gesellschaftliche Unterhaltungen.

Wien und Triest. Geistinger. 1813. 12. Becker Nr. 10588.

la. Musen-Almanach fÃ¼r das Jahr 1814. Herausgegeben von Job. Erichson.

Mit Kupfern und Compositionen. Wien, bei Carl Gerold. 8 Bl. und 285 S. 8.

Vgl. Â§ 289, 8. 4).

Ans der Vorbemerkung (Wien, den 20. November 1813): ,Als nach dem plÃ¶tz-

lichen UntergÃ¤nge der Zeitschrift Prometheus die ungÃ¼nstigen ZeitumstÃ¤nde die

Wiedererneuerung dieses, fÃ¼r viele seiner Mitarbeiter so bedeutenden, und von dem

Publikum in seinem Werthe anerkannten Journals nicht gestatteten, war die Heraus-

gabe eines Musen-AI man ach s das Einzige, wozu KrÃ¤fte, und Aussicht eines glÃ¼ck-

liehen Gelingens da zu seyn schienen. Er ward gebildet, aus einem kleinen Stamm,

bey der Abbrechung jener Zeitschrift rorrÃ¤thig gebliebener Manuscripte, aus den

reichen BeitrÃ¤gen ehemaliger Mitarbeiter derselben, und anderer ausgezeichneter, zum

Theil seitdem erst bekannt gewordener deutscher Dichter. Einen schÃ¤tzbaren Theil

verdanke ich endlich Hrn. Friedr. Schlegel, der aus seinen litterarischen SchÃ¤tzen

von Freunden und Bekannten Mehreres dieser Sammlung widmen zu dÃ¼rfen geglaubt

bat... Es kam noch hinzu, dass in der gegenwÃ¤rtigen stÃ¼rmischen Zeit Wien
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vielleicht der einzige rnhige Ort war, wo das zerstreut anfgebl Ã¼bte gesammelt

werden konnte'.

Mit Beitragen von: J. K. Bernard (Grabschrift auf Wieland. Distichen), Clytia

[Philippine v. Calenberg], Matthaus v. Collin (S 252: Scenen aas dem romantischen

Lustspiele Fortunat), Rosa] ia von Collin, Deinhardstein, B. J. Docen (S. 50: Die Bettung

des Bacchus. Ein mythologisches GemÃ¤lde nach Homer, Dias VI, 130 bis 40),

Erichson (S. 77: Die Nacht. Nach dem Spanischen; mehrere Epigramme ans dem

Griechischen), Fonque'(S. 15: Todtenliebe. Eine nordische Sage des Torfaas), Hammer,

Franz Rad. Herrmann, Isidpras, Eoreff, Theodor KÃ¶rner (S. 92: Es lebe das Hans

Ã�sterreich. Aus der Geschichte der Schlacht von Aspern), Kutfner. Ernst Freiherr

v. d. Malsburg, Meiner t (S. 178: Wielands Tod; S. 213: Volkslieder ans dem Kuh-

lÃ¤ndchen in MÃ¤hren), M. H. Mvnart, Anton Passy, Philipp Otto Runge (S. 116:

Die Blnme der Blumen), Wilhelm v. SchÃ¼tz (S. 43: Der Regent: S. 125: Ans

einer TragÃ¶die Charlotte Corday), S toi l, Weiler, Werner (S. 28: Die drei Reiter,

ein Ehestandslied. Ballade; S. 35: Der Sieg des Todes. Ballade: S. 87: Sanct

Annennacht in Wien. Sonnet; S. 89: Das kÃ¼nftige Geschlecht), Ungenannte (S. 42:

Auf Wielands Tod; S. 128: BruchstÃ¼cke aas einem Drama, Heliodor. oder der

anvertraute Schatz. Nach einer christlichen Legende aus den ersten Jahrhunderten;

S. 241: Anf den Brand von Moskau. Epigramme).

Vgl. Wiener Allgemeine Literatur-Zeitung 1814. Nr. 11.

mo. Wiener Theater-Almanach aaf das Jahr 1814. von Joseph Alois Gleich.

Dem VergnÃ¼gen gewidmet Wien, bey JOB. Riedl. bÃ¼rgl. Buchbinder im Schottenhof.

107 S. 16.

a: 8. l bis 89: Der unterirdische Gang. Eine komische Operette in zwey

AurzÃ¼gen, von Joseph Alois Gleich. â�� b: S. 90: MusikstÃ¼cke ans den neuesten

Opern in Wien. (Ans ,Fiesko der SalamikrÃ¤mer' und .Johann von Wieselbarg').

na. a. Theateralisches (so) Taschenbuch zur geselligen Unterhaltung vom

K. K. priv. Theater in der Leopoldstadt. Wien [1814]. 103 S. l Bl. 12.

Vorrede: .eine SchÃ¼Ã�el Ragou von GesangstÃ¼cken aus den beliebtesten Opern,

nebst lustigen ErzÃ¤hlungen, schmackhaften Anecdoten, scherzhaften Briefwechsel

und launigten RÃ¤thseln*. Herausgeher war der Schauspieler G. J. ZiegelhÃ¤user.

a: GesÃ¤ngstficke aus der beliebten Oper Orpheus und Enridice. â�� b: Aas der

Oper AschenschlÃ¤gel. â�� c: Ans der Oper Pigmahon. â�� d: Ans der Oper Cora. â��

e: Rundgesang. Ans dem Ã¶sterreichischen Grenadier. â�� f: Des Ã¶sterreichischen Adlers

Frohlocken und WapengrnB. â�� g: Volkslied nach der Melodie des Englisch bekannten

National-Liedes God save the King. Heil Kaiser Franz. â�� h: Beliebter SchluÃ�-Chor.

Aas dem analogen GemÃ¤hide, die BÃ¼rger in Wien. â�� i: Gedichte. Ohne Vfhamen. â��

k: Anecdoten. Prosa. â�� 1: Schreiben eines BrÃ¤utigams von Tribuswinkel an seine

FrÃ¤nle Braut in Wien zum Neuen Jahres Wunsch. Prosa. â�� m: Komische Corres-

pondenz. â�� n: Gedruckte KomÃ¶dien-Zettel einer reisenden Schauspieler Gesell-

schaft nach dem Original. â�� o: Fabeln. Verse. â�� p: Charaden. Verse.

Ã�. Theatralisches Taschenbach: vom k. k. p. Theater in der Leopoldstadt.

Zweyter Jahrgang mit Kupfern. Wien 1815. 141 S. 4 Bl.

a: Prolog. â�� b: GesangstÃ¼cke aus verschiedenen Opern. Aas der Oper: Die

Zanberinn ans Liebe. Von Hrn. Perinet. â�� c: Ans dem Lastspiel: Die Fraulein

von Matzleinsdorf. â�� d: Aas der Oper: Die Abenteuer aus der Schlangenburg. Von

Hrn. Volkert. â�� e: Aus dem analogen GemÃ¤hide. Der Vater ist wilder da. oder:

Ehrlich wÃ¤hrt am lÃ¤ngsten. Von Hrn. BÃ¤uerle. â�� f: Ans der Oper: Der Narren-

thurm. Von Hrn. Perinet. â�� g: Aus der Posse: Der Herr Johannes vom Pariser-

gassel. â�� h: Ans der Oper: Die SÃ¤ngerinnen auf dem Lande. â�� i: Tyrolerlied ans

dem Lastspiel: Die Kosaken in Wien. Von Hrn. BÃ¤nerle. â�� k: Tyrolerlieder aus

dem analogen GemÃ¤hide: Die BÃ¼rger in Wien. Von Hrn. BÃ¤uerle. â�� 1: Eingelegte

GesangstÃ¼cke, Einladung und Abdankung des Herrn Ignaz Schuster in seinen Gastrollen

auf dem Theater in Baden. â�� m: Der Bund der Dreyen. Eine Allegorie in freyen

Versen mit ChÃ¶ren und einem damit verbundenen Divertissement, in einem Aufzuge.

Von Herrn Karl MeÃ¼l. â�� n: Gedichte von G., H., Hâ��n., Jâ��L, MÃ¼ller, N., Joachim

Perinet und Ungenannten. â�� o: Zwey KomÃ¶dienzettel vom Jahre 1650. [Anf der

Rathhaus-Bibliothek zu NÃ¼rnberg], Ein KomÃ¶dienzettel vom Jahre 1767. â�� p: Liebes-

brief, geschrieben von einem FÃ¼rsten im 16. Jh. â�� q: Anecdoten. â�� r: Charaden. â��

s: Epilog.

Erschien bis in die sechziger Jahre unter wechselnder Leitung zum Besten

von Ziegelhansers Familie. Sieh Band. VIII. S. 81 84.
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00. Aglaja. Ein Taschenbuch fÃ¼r das Jahr 1815 herausgegeben von Joseph

Sonnleithner, k. k. Hoftheatereecretar. Erster Jahrgang. Wien gedruckt und

im Verlag bey Joh. Bapt. WallishauÃ�er. 2 Bl., 292 S., 2 Bl. 12.

Mit BeitrÃ¤gen von Therese von Artner (Theone), Contesea, Gottlieb Leon, J. G.

Meinert, Adolph MÃ¼llner, Marianne Neumann von MeiÃ�enthal (S. 124 bis 212: Die

Familie Mollberg, oder der Page. Eine ErzÃ¤hlung), L. L Pfest, Caroline Pichler ge-

borne von Greiner (S. 230 bis 285: Der Graf von Barcellona), Freyherr von Rothkirch,

Joh. Bapt. Rupprecht (nach Gay; S. 99 bis 123: Valentinus und Ursinus. Ballade in

zwey GesÃ¤ngen. Nach dem Altenglischen), J. Sonnleithner (Sinngedichte, F.Treitschke,

Johanna Franul v. Weissenthurn (S. 3 bis 73: Die arme Liese. Eine ErzÃ¤hlung).

Aus dem SchluÃ�wort (Wien 6. Oct. 1814): ,Als ich mein Wort gab, die Heraus-

gabe eines Taschenbuches zu besorgen, kÃ¶nnt' ich noch nicht vermutben, daÃ�

ich so viele neue GeschÃ¤fte erhalten wÃ¼rde, als ich bald hernach erhielt. Sie

nahmen mir alle MuÃ�e, die mir meine BerufsgeschÃ¤fte Ã¼brig lieÃ�en, und so kam

es, daÃ� ich weder meine frÃ¼heren Arbeiten durchsehen und verbessern, noch

irgend einen neuen poetischen oder prosaischen Aufsatz verfassen konnte'.

Vgl. Wiener Allgemeine Lit.-Zeit. 1814. Nr. 92.

Die folgenden JahrgÃ¤nge gab Schreyvogel heraus, vgl. Â§ 315, II. 163 â��

Band VIII. S. 84 f.

Vgl. Â§ 212, 59; Cornelius Hermann von Ayrenhoff Â§ 215, 15; Gottfried Ã¼blich

Â§ 215, 58; Karl Mastalier Â§ 218, 12; Johann Christoph Regelsberger Â§ 218, 13;

Johann Joseph Hilarius Eckhel Â§ 218, 14; Joh. B. Edler v. Alxinger Â§ 218, 20,

Â§ 225, 4; Joseph Blodig von Sternfeld Â§ 218, 22; Friedrich Aug. MÃ¼ller Â§ 225, 6;

Paul Weidmann Â§ 225, 9; Joseph Laudes Â§ 226, 11; Philipp Hafner Â§ 226, 13;

Marie Antonie Teutscher Â§ 226, 23; Karl Leonhard Reinhold Â§ 247, 7; Friedrich

Julius Wilhelm Ziegler Â§ 258, 14; Andreas Joseph v. Guttenberg Â§ 258, 19; Johann

Friedrich Kepner Â§259,42, Â§271,11; Adolph Anton Â§261,35; Sophie von Reitzen-

stein, geb. Mariane S. Weickard Â§ 262, 19; Karl Freiherr von Reitzenstein Â§ 262,

20; Ferdinand Ochsenheimer Â§ 266, 19; Joh. Michael Armbruster Â§ 269, 13; Wilh.

Friedr. v. Meyern Â§ 276, 1; Franz Johann Seeder Â§ 276, 2; Kajetan Tschink Â§ 279,

23; Thomas Aschbrenner Â§ 280, 1; Heinrich Joseph von Collin Â§ 288, 3; MatthÃ¤us

Casimir T. Collin Â§ 288, 4; Joseph Ludwig Stoll Â§ 289, 7; Joseph Alois Gleich

Â§ 295. H. A. 1; Gottlieb MÃ¼ller Â§ 295, II. A. 16; Emanuel Marsch Â§ 295, II. A.

30; Joseph Passy Â§ 296, 57; Franz Ignaz Holbein Edler von Holbeinsberg Â§ 296,

61; L. Freiherr von Hahn Â§ 296, 63; Heinrich Schmidt Â§ 296, 87.

1. Johann Baptist llunmiyr, geb. in Wien am 16. Mai (nach anderen:

16. MÃ¤rz) 1742, Jesuit, seit 1778 Lehrer an den Gymnasien in Klagenfurt und

Laibach; gest. in Wien, Todesjahr unbekannt.

a. De Luca I 1. S. 163. â�� b. Mensel 8, 86. â�� c. Stoeger 1856. S. 124. â��

d. Wurzbach 1861. 7, 367. â�� e: Bibliotheca Carnioliae 1862.

1) Hintritt Josephens Herzoginn von Bayern, zweiter Gemahlinn Joseph II.

besungen. Laybach, 1767. 8.

2) Ein Gedicht auf die Durchreise des GroÃ�herzogs Leopold von Toscana

durch Steyermark. GrÃ¤tz 1769. erwÃ¤hnt Mensel nach de Luca.

3) Joseph der zweyte besungen. Laybach 1773. 8.

4) Die Besitznehmung des Ã¶sterreichischen Antheils von Fohlen. Laybach

1773. beym Eger. 8.

5) Der Tag des erÃ¶ffneten Augartens. Wien, Trattner 1775. gr. 8.

6) Gab mit seinem Ordensbruder Anton Renzenberg seit 1775 die Zeitschrift

Nova latina in Wien heraus.

7) An die groÃ�e Todte (M.Therenia) im Jahr 1781. Wien beyJos.Kurtzbeck. 4B1. 4.

8) Catechetische Instrnction fÃ¼r den Verfasser Ã¼ber die BegrÃ¤bnisse. Wien

1782. (Eine Satire).

la. Johann Rautenstrauch. Â§ 218,15 = Band IV. S. 111. S. unten S. 811.

1) Biographie Marien Thereaiens. Wien 1779. 8. â�� l') B. unten S. 811.

2) Rechtliche und politische AufsÃ¤tze. Wien 1789. Oehler. 8.

3) Der Kampf fÃ¼r den Frieden. Eine Kantate. In Musik gesetzt von p

X. SÃ¼Ã�maier. Wien, 1800. Ghelen.

Goedoke, Qmndrin. VI. 2. Aufl.* 34
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2. Hedwig Albertine Lonifte Pernet, geb. Baronin Eemmeter [nicht:

Kemmete] geb. in Schleswig am 22. Februar 1742 alt Tochter deÂ« aas einem

alten kÃ¤rtnerischen Geschlechte stammenden, in Wien geborenen Marcns Andreas

Kemmeter zu TrÃ¼ben! (1702 bis 1784) aas dessen zweiter Ehe mit Johanna Eleo-

nora von Scbildberg, verbrachte die Jahre 1760 bis 65 in Hosum, siedelte 1765

mit ihrer Matter nach Graz Ã¼ber, vermÃ¤hlte sich dort 1765 mit Johann Heinrich

Pernet, k. k. Auditor im Infanterieregiment Baden-Darlach, der 1771 als Hof-

krieggkanzlist nach Wien, 1777 als Stabs-Aaditor nach Freibarg L B., 1779 als

k. k. General-Auditor-Leutnant nach Hermannstadt versetzt wurde. 1785 kam sie

nach Wien, folgte dann ihrem Manne nach den Niederlanden, blieb von 1794 bis

zu dessen Pensionierung 1799 wieder in Wien, starb am 4. Janaar 1801 in Pest.

Nachahmerin Geliert s. Sieh Â§ 210, 32.

a. Mensel 6, 56.

b. T. Winklern 1810. S. 146 f.

1) Versuch in Fabeln and Erzehlangen, nebst einem comischen Trauerspiele

in Versen [Seiina]. GrÃ¤tz 1770. 8.

Der Kaiserin Maria Theresia gewidmet.

2) Ode auf die VermÃ¤hlung des Erzherzogs Ferdinand von Gestenreich mit

der Herzogin Este von Modena. Wien 1771. 8.

8) Fragment eines in Versen geschriebenen Briefes: Wiener Realzeitung 1771.

4) BeitrÃ¤ge zu Riedels Wochenschrift: Der Einsiedler 1773.

5) Auf die hochbeglÃ¼ckte Wiederkunft Sr. Excellenz des Herrn Gnbernators

B. v. Br. [Baron v. Bruckenthal]. Von Hedwig Luise de Pernet, geborne Baronin

Eemmeter. Hermannstadt, bei Barth, 1780. 2 S. 4.

Trausch 1868. l, 197.

6) Neue vermischte Gedichte nebst dem ersten Gesang einer Eathariniade von

der Krau de Pernet gebohrne Barone Eemmeter. Frankfurt am Main bei den

GebrÃ¼der van DÃ¼ren. 1790. 176 S. 8. â�� Wiederh.: Heidelberg 1795. PfÃ¤hler. 8.

8. l bis 10: Chatariniade. Erster Gesang. (.DaÃ� sich mein biOder Geist EU

Deiner Hoheit lenkt, Dnd staunend Deinem Ruhm in so viel Thaten denkt, DaÃ�

ich der Siege Zahl zu schildern mich erkÃ¼hne; Nur dieÃ�. erlaube mir unsterbliche

Cath'rine!'). â�� S 26: Auf die VermÃ¤hlung des Erzherzogs Ferdinand mit der Her-

zogin Este von Modena. â�� S. 32: Ode auf den Nahmenstag Ibro EÃ¶nigl. Hoheit der

Erzherzoginn Maria Anna. â�� S. 34: Bey Gelegenheit der eingelangten Nachricht

vom Frieden zwischen denen Russen und TÃ¼rken 1777. â�� S. 35: An den Freyherrn

van Swieten. â�� S. 36: Auf den Frieden vom Jahr 1779. â�� S. 38: Auf das Im-

promptu des Herrn Sined. Antwort. - S. 39: Auf das Impromptu der Madame

Earschin. â�� Antwort. â�� S. 40: Auf das im Druck erschienene erhabene Gedichte des

Grosen Metastasio: la Deliziosa Imperial Residenza di SchÃ¶nbrnn. â�� S. 44: An

Herrn Leaing (so) bey seiner Ankauft in Wien. (.Herr Lesing kÃ¶mmt, geschwind

ein Sinn-Gedicht!') â�� S. 45: Auf ebendenselben. (.Als Eind gefiel mirLesing schon').

â�� S 45: Auf die geschickte Schauspielerin Madame Dobler. â�� S. 46: Launen an

meinen Faun Ã¼ber die im Druck zu Erfurt erschienene Launen des E. E. Raths

Riedels an seinen darinnen abgedanckten Satyr. â�� S. 50 bis 57: Zweite â�� Sechste

Laune. â�� S 59: Auf die erste glÃ¼ckliche Entbindung Ihro MajestÃ¤t der KÃ¶nigin

von Frankreich mit einer PrinzeBin. â�� S. 60: Grabschrift auf Barhammers Leichen-

stein â�� S. 64: Bey Gelegenheit der VermÃ¤hlung des Erz-Herzogs Franz mit der

PrinzeBin von WÃ¼rtemberg. â�� S. 75: Trauer-Ode auf den hÃ¶chstbetrÃ¼bten Hintritt

Ihro MajestÃ¤t der RÃ¶mischen Kaiserin, EÃ¶nigin von Ungarn und BÃ¶heim Maria

Theresia. â�� S. 80: Reinike Fuchs. (,Ein kleines Buch, wer kennt es nicht? Das

Reinike der Fuchs sich nennet. Und jedes TrÃ¶delweib schon kennet'). â�� S. 81: An

den SiebenbÃ¼rgischen Herrn Gouverneur Baron von Bruckenthal, bey Gelegenheit

seiner Wiederkunft von Wien. â�� S. 83: Von Hrn. Lefiing an die Verfasserin bey

einem Besuch in Wien. (,Der Griechen Sapho sang, ihr Lied war Wein und Liebe').â��

S. 85: Der Eremit. (.GenÃ¤hrt nach altem Brauch, mit Stolz und Eitelkeit'). Diese

ErzÃ¤hlung ist bereits als ein Beytrag in der von dem Herrn Rath Riede) zu Wien,

herausgegebenen bekannten Wochenschrift, der Einsiedler genannt, erschienen. â��

S. 95: Auf das Absterben des Herrn Feldmarschalls FÃ¼rsten Wenzel Lichtenstein zu

Wien. â�� S. 97: Der Philosoph und die FrÃ¶sche. [Zuerst in Riedels Einsiedler]. â��

S. 102: An Ritter Gluck und seine Nichte, eine berÃ¼hmte SÃ¤ngerin. â�� S. 103: Bey
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dem Grabe der Virtuosen TonkÃ¼nstlerin Anne von Gluck. â�� S. 107: Impromptu

Bey Gelegenheit, als am 19. MÃ¤rz 1789 eine Gesellschaft zu BrÃ¼ssel Joseph des 2ten

Namensfest feierte. â�� 8. 109: Auf die Reise Joseph II. unter dem Nahmen

Grafen Falkenstein. â�� S. 115: Unter das BildniÃ� des FÃ¼rsten von Kaunitz-Riedberg.

â�� S. 118: Auf Schubarts Befreyung. â�� S. 126: Auf Laudon. â�� S. 161: Nach dem

franzÃ¶sischen Gedicht in der Neuwider Zeitung Nr. 26. 1790. â�� S. 156: Auf Laudon.

Nach dem in Nro.75 der Erlanger Zeitung 1788 von einem Ungenannten angefÃ¼hrten

Gedicht (,Der wahre Held und Waffenfreund')- â�� S. 169: An die Madam Karschin.

â�� S. 174: Unter das BildniÃ� des berÃ¼hmten Dichters und Professors Denis, Lehrer

am Theresiano zu Wien. â�� S. 175: Auf die Uebereinkommung der HÃ¶fe am 27ten

August 1790 zu Reichenbach in Schlesien, zu Beybehaltung des Friedens.

7) AusgewÃ¤hlte Fabeln und ErzÃ¤hlungen von Hedwig Louise Pernet, gebornen

Baronin Kemmeter. Herausgegeben und biographisch eingeleitet von Franz M. Ko-

meter, Mitglied des Historischen Vereines fÃ¼r KÃ¤rnten. Mit Portrait und Facsimile

[des Herausgebers]. Motto: Meine liebe Frau von Kemmeter, NÃ¤h' sie lieber Hemeder!

Josef II. Wien 1894. Im Selbstverlage des Herausgebers. IX, Hahngasse 30. 868. 8.

3. Joseph Friedrich Edler Ton Hetzer. Â§ 218, 18 = Band IV. S. 111.

a. Annalen 1812. 4, 230.

b. Meusel 6, 318. 10, 469. 15, 143. 19, 317.

c. Kehrein 1871. 2, 50.

d. Mendheim 2, 124.

Briefe an Matthisson: Â§ 271, 3, 6) = Band V. S. 429.

Briefe an Retzer von Goethe: Goethes Briefe Nr. 4384. â�� Wieland: Auswahl

denkwÃ¼rdiger Briefe von Wieland. 1815. 2, 67 f.

1) Metastasio. Eine Skizze. Wien 1782. 40 S. 8.

2) Der Beichtvater und der junge Geistliche als Beichtkind. Wien 1785.

3) Nachrichten von dem Leben des Bischofs Hier. vonBalbi vonGurk. Wien 1790.

4) Gab eine englische Anthologie heraus: Choice of the bestes poetical pieces.

Vienna 1783 bis 86.

5) Gab die gesammelten Schriften der Herzogin von Giovane heraus. Sieh

unten Nr. 19. 4).

4. Zacharias Huunold, geb. in Wien 1744, Piarist, Lehrer am JosefstÃ¤dter

Gymnasium, gest. im August 1803 in GÃ¶rz. Sieh Â§ 210, 38 â�� Band IV. S. 47.

a. Int.-Bl. der Annalen Jan. 1804. Nr. 4 (F. C. Alter).

b. Meusel 3, 120.

c. Wurzbach 1862. 8, 72.

1) Auszug einer Geschichte von China.

2) Einige Fabeln und kleinere Gedichte, zum Theile aus fremden Sprachen

Ã¼bersetzt. GrÃ¤tz 1775.

3) JosephsZurÃ¼ckkunft von dem Heere.gesungen den23. Wintermonath. Wien 1778.

4) Rede Ã¼ber den Frieden zur Kriegszeit; den ersten Sonntag nach Ostern 1793

von der Ã¶ffentlichen Kanzel zu Triest vorgetragen, und zum Unterrichte des gemeinen

Mannes herausgegeben. Triest 1793. 8.

5. Joseph Richter. Â§ 259, 47 = Band V. S. 318.

Nekrolog von Joseph Freyherrn von Retzer: Der Aufmerksame 1813. Nr. 61.

1) Gedichte zweyer Freunde (Joseph Raditschnigg von Lerchenfeld und Joseph

Richter). Wien 1775. 8. Â§ 227, 12 = Band IV. S. 261.

2) Cantate Auf Theresens Tod. Von FrÃ¼h, Stranz, und Richter. Wien mit

Geroldischen Schriften. 1780. 3 Bl. 8.

3) Deutschlands Genius an den Erzherzog Karl bei seinem Heerzuge nach

Italien. Vom Verfasser der Eipeldauerbriefe. Wien 1797.

Vgl. Wiener Zeitung 1797. Nr. 14. S. 517.

4) Aufruf eines Oesterreichers an seine MitbÃ¼rger. Von Richter. Musik von

Raphael. Wien, Eder. 1797.

Vgl. Wiener Zeitung 1797. S. 1574.

5) Joseph Richters, Verfasser der Eipeldauerbriefe, Gedichte. Wien, Rehm'sche

Buchhandlung. 1809. 144 S. 8.

Vgl. Annalen 1810. l, 263.

34*
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6. Lorenz Leopold Haschka. Â§ 270, 6 -- Band V. S. 406.

a. Mensel 3, 103. 9, 522. 14, 47. 22", 593.

b. Kehrein, Lex. l, 140.

c. Mendheim 2, 77. â�� S. unten S. 811.

Briefe an Caroline Pichler: Sonntagsblatt 1843. S. 617; an Reinhold: Keil,

Wiener Freunde.

1) Die Ehre der Tonkunst. Wien 1775.

2) Ehrenrettung des Kaisers und Klopstocks. Dresden, 1782. 8 S. 8. unten.:

Wien, den 26. im Wonnemonden 82, Lorenz Leopold Haschka.

3) Die Wissenschaften. Wien 1784.

4) Unsere Sprache. Wien 1784.

5) Aufruf an die deutschen Schriftatelier wider Fr. Nicolai. Wien 1787.

6) Ode nach der Eroberung Belgrads. Wien 1789. 4 Bl. 8.

7) Auf die RÃ¼ckkehr Leopold II. von der KrÃ¶nung in Frankfurt. Wien 1790.

8) Auf den FriedensschluÃ� von Szistow ein Gesang. Wien 1791. 3 Bl. 8.

9) An Wien Ã¼ber Hatschka. Den 29. Januar 1796. 15 S. 8.

8. 3: Das gerettete Teutschland, gesungen zu Wien im November 1795. von

Lorenz Leopold Hatschka. (,Am leichenvollen Rheine, den Eichenkranz')- â�� S. 11:

An Wien Ã¼ber vorstehende Ode (Prosa).

10) Dem Retter Deutschlands, Quod stant beneficio Eins, ortmia. stator stabili-

torque est. Seneca d. Benef. IV. 7. zum BeschlÃ¼sse des vierten Feldzuges wider

die Franzosen, gesungen von Lorenz Leopold Haschka, im Januar, 1796. Wien, ge-

druckt bey Ignaz Alberti's Witwe. 7 Bl. 8.

Sieges-Hymne ,Auf, meine Seele! steig in den goldenen'.

11) Gedichte auf die VermÃ¤hlung FrÃ¤ulein Carolinens von Greiner mit dem

Herrn Andreas Pichler, k. k. N. U. Regierungs-SecretÃ¤r, von Johann von Alxinger

und Lorenz Leopold Haschka. Den 25. May, 1796. Wien, Gedruckt bey Fr. Ant.

SchrÃ¤mbl. 4 Bl. 8.

12) Gott erhalte den Kaiser! Verfasset von Lorenz Leopold Haschka. In

Musik gesetzt von Joseph Haydn. Zum ersten Male abgesungen den 12. Februar

1797. Wien 1797. 2 Bl. querfol.

Zahlreiche Bearbeitungen und Erneuerungen unter anderm von: Ebert, Grill-

parzer, Holtei, J. N. Marcbard, Erzherzog Max, J. A. Moosbammer, A. Maller, C.

F. MÃ¼ller, J. G. Seidl, Franz Ritter von Steindl, Zedlitz, Johann August Zimmermann.

Obersetzungen in alle Sprachen des Kaiserreichs; auch ins Lateinische von W.

A. Swoboda, ins HebrÃ¤ische von J. H. Kohn, ins Alt-EbrÃ¤ische von M. Letteris, ins

ChaldÃ¤ische von M. S. Rabener.

a. Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 1842. 2. Jahrg. Nr. 126 und Beilage. â��

b. Austria-Kalender 1847. â�� c. Ã�sterreichs Volkslied von Johann August Zimmer-

mann, mit einigen Worten der ErlÃ¤uterung von Michael Josef Fehl. Wien 1848. â��

d. GrÃ¤ffer, Francisceische Curiosa 1849 S. 38/49. â�� e. Katholische BlÃ¤tter. Linz

1858. 10. Jahrg. Nr. 16f. â��f. Holtei, Vierzig Jahre 2. Aufl. Band 5 S. 103 f. â��g. Neue

Zeit. OlmÃ¼tzer Zeitung 19. August 1864. - h. Stuttgarter Morgenblatt 1864. S. 637.

â�� i. Perthaler, Auserlesene Schriften l, 273. 275f. â�� k. Minor, Neue freie Presse 18.

August 1891. â��LA. Sauer: Mittbeilungen des Vereins fÃ¼rdie Geschichte der Deutschen

in BÃ¶hmen. 83. Jahrg., S. 854/64. â�� m. Oscar Teuber und Dr. Franz SchÃ¶chtner,

Unser Kaiserlied. Eine Denkschrift zum Centennarium der Volkshymne. Wien. Verlag

v. L.W. Seidel & Sohn, k. u. k. Hof-Buchhandlung 1897. 77 S. 8. â�� n. Ludwig Bock,

Zum JubilÃ¤um der Ã¶sterreichischen Volkshymne (12. Februar 1797): Wiener Neu-

jahrs- Almanach 1897. S. 51 bis 91. â�� o. Fest-Vorstellung zur Feier des Cente-

nariums der Ã¶sterreichischen Volkshymne veranstaltet von der k. k. Reichshaupt-

nnd Residenzstadt Wien im k. k.priv. Carltheater. 12. Februar 1897. 4 Bl. gr. 8.

und l Notenbeilage. Druck von Wittasek u. Co. Wien, IX Ã¼niversitatsstraBe 10.

Â«: Programm der Fest-Vorstellung. â�� Ã�: Prolog (VerfaÃ�t von Hans Grasberger). â��

y: Facsimile der Original-Handschrift [Haydns] der Ã¶sterreichischen Volkshymne. â��

cf: [Geschichte der Volkshymne]. â�� S. Nachtr. Bd. VII. S. 868.

13) Auf den Frieden von Campo Formio. Wien 1798.

14) Auf die Siege Oesterreichs und RuÃ�lands. Wien 1799.
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15) Auf Denis Tod. Wien 1800.

16) Gab heraus: Sineds Letztes Gedicht. May 1801. Wien 1801. 8.

17) Auf Franz I. Erbkaiser von Oesterreich. Wien 1804.

18) Bey Gelegenheit, daÃ� Se. Maj. Franz der Zweyte, erwÃ¤hlt, rÃ¶m. u. erbl.

Kaiser von Ã�sterreich, dem Herrn Ferdinand Edeln von Leber, k. k. Rath und

Leib-Chirurgus, der Chirurgie Dr. und Prof. an der h. Univers, die grosse bÃ¼rgerl.

Ehren-Medaille mit der goldnen Kette, am 3. April 1805, allergnÃ¤digst zu verleiben

geruhten. Gesungen von Lorenz Leopold Haschka. 4 Bl. 8.

19) Bey der erwÃ¼nschten RÃ¼ckkehr Sr. Rom. und Oesterr. K. K. Maj. Franz

des Zweyten in AllerhÃ¶chst-Dero Haupt- und Residenz-Stadt, den 16. Januar, 1806.

Gesungen von Lorenz Leopold Haschka. Wien, zu haben bey Ignatz Grund,

bÃ¼rgerl. Buchbinder und priv. Buchdrucker am Stephans-Freythofe. 5 Bl. 8.

(.Das Haupt in Wolken, aber den FuÃ� von Erz').

20) Josephs des Zweyten eherne Statue zu Pferde, auf Befehl Sr. K. K. Ap.

Maj. Franzens des Ersten gemacht von Franz Zauner, K. K. Rathe, Hof-Statuarius

und Direktor der Academie der bild. K. allhier, besungen von Lorenz Leopold

Haschka, den 24. November, 1807. Wien, zu haben in der Camesina'sehen Buchhandlung

am hohen Markte No. 582 neben dem Kunst- und Industrie-Comptoir. 4 Bl. 8. (,Sey

uns gegrÃ¼Ã�t, o Joseph, in Delischem Erz' Auferweckter! Auferweckt durch die Kunst').

Vgl. Neue Annalen 1808. 2, 136.

21) Auf die Vermahlungs-Feyer Sr. k. k. Ap. Maj. Franzens des Ersten mit

ihrer kÃ¶nigl. Hoheit MariaLudovica Beatrix, Erzherzogin von Oesterreich, am 6. Januar,

1808. Gesungen von Lorenz Leopold Haschka. Wien, in der Camesina'schen

Buchhandlung. 8.

Vgl. Neue Annalen 1808. l, 124.

22) Auf die erwÃ¼nschte ZurÃ¼ckkunft Sr. K. K. MajestÃ¤t Franzens des Ersten

in AllerhÃ¶chst-Dero Haupt- und Residenz-Stadt, den 27. November, 1809. Gesungen

von Lorenz Leopold Haschka. Wien, gedruckt bey Anton StrauÃ�. 3 Bl. 8.

Ode. (,Er kommt! Heraus, o Wien! Heraus, und Ihm entgegen!')

23) Auf die Vermahlung Ihrer Kaiserlichen Hoheit Maria Ludovica, Erz-

herzoginn von Ã�sterreich, mit Seiner MajestÃ¤t Napoleon dem Ersten, Kaiser der

Franzosen, KÃ¶nige von Italien, dem BeschÃ¼tzer des Rhein- und Vermittler des

Schweizer-Bundes, am Uten MÃ¤rz 1810. Gesungen von Lorenz Leopold Haschka.

Wien, gedruckt bey Anton StrauÃ�. 8 S. 8.

Ode. (,So sprieÃ�t in Blut-Gefilden das helle Laub der Myrten auch?')

24) Ode bey der Heimkunft der Oesterreichischen Heere von dem franzÃ¶sischen

Feldzuge im Junius, 1814. â�� Portas secura per omnes Turba salutandis

effunditur obuia signis. Claudian. XXVI. 461. Gesungen von Lorenz Leopold

Haschka. Wien, gedruckt bey J. B. Zweck. 5 Bl. 8.

An Se. Durchlaucht den K. K. Feld-Marschall und Hof-Kriegs-Raths-PrÃ¤si-

denten Carl FÃ¼rsten von Schwarzenberg.

,Die Fahnen Oestreichs, (BÃ¼rger, o seh't! o seh't!)'

25) Auf Sr. K. K. A. Maj. Franzens des Ersten glorreiche RÃ¼ckkehr in Aller-

hCchstihre Haupt- und Residenz-Stadt, den 16. Junius, 1814. Gesungen von Lorenz

Leopold Haschka. Wien, gedruckt bey J. B. Zweck. 4 Bl. 8.

Ode. ,Von seinen WÃ¤llen grÃ¼Ã�et mit Donner-Schall'.

7. Gottlieb von Leon, geb. in Wien am 17. April 1757, studierte daselbst,

wurde 1782 Scriptor, 1816 Costos an der Hofbibliothek, trat 1827 in den Ruhe-

stand, starb am 17. September 1832.

a. Meusel 4, 413. 10, 193. 11, 484. 18, 510. 23, 289.

b. Ign. Frz. Edl. v. Mosel, Geschichte der k. k. Hof bibliothek zu Wien. Wien

1835. Franz Beck. S. 181, 201 und 266.

c. Scheyrer 1858. S. 318f. - d. Wnrzbach 1866. 15, l f.

e. Kehrein, Lex. 1868. l, 228.

f. Allg. dtsch. Biogr. 1888. 18, 296 (A. Schlossar). â�� g. Mendheim 2, 96.

Briefe an a. Brentano: Steig, Arnim und Brentano 1894. 8. 172. â�� Ã�. GrÃ¤ter:

Bragur 1798. 6, l, 168 bis 174. - y. Reinhold: R. Keil, Wiener Freunde 1883. â��

t. Nachtr. Band VII. S. 868.
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1) BeitrÃ¤ge zum Wochenblatt fÃ¼r die InnerÃ¶sterreichuchen Staaten 1775,

zum Wiener Musenalmanach seit 1777, zum GÃ¶ttinger Musenalmanach (1780. 1783),

zum Hamburger Musenalmanach (1783), zum Deutschen Museum (1782. 1783. 1787.

1788), zum deutschen Merkur (1787), zu den Wiener Ephemeriden n. a. w.

2) AnmÃ¼thige und zÃ¼chtige Hiatoria von dem schÃ¶nen Ritter Engelhardt.

eines edlen Ritters Sohn ans Lysabon, und der schÃ¶nen Gertrand, einer KÃ¶nigs-

tochter von Neapolis. Zum Nutz und Kurzweil wohlehrbarer Frauen und Jung-

frauen in Reime gesetzt und ans Licht gestellt durch Amadenm Leon: Wiener

Musenalmanach auf 1778. S. 53 bis 70. ,.. .Herrn ThaddÃ¤o Schlosser ... zugeeignet.'

3l Lied eines Ã¶sterreichischen Bauermanna bey dem Grabe Â«einer seligen

LandesfÃ¼rstin. Wien 1780. 8.

4) Der verlohrae Sohn; eine Originalkantate, aufgefÃ¼hrt im Jahr 1780. Aa

Hrn. Maxim. Stoll, k. k. Rath und Prof. n. s. w. zu Wien, als am 18. Bracbm.

1781 das Fest der Blattereinimpfung gefeyert ward. Wien 1781. 8.

5) Lied eines Ã¶streichischen Banernmanns auf die Ankunft des heil. Taten

Pins VI. Wien 1782. 8.

6) Anmerkungen zur Frage: Was ist der Papst? nebst Zurechtweisung eines

geistlichen Redners. Wien 1782. 8.

7) Empfindungen Ã¼ber den der Freymanrerey in den k. k. Erblanden Ã¶ffentlich

ertheilten Schutz. Von Gottlieb Leon. Virtns Intaminatis fnlget

honoribns. Horatins. Wien 1786. 2 Bl. 8.

(,Heil uns! zerschmettert sind die Ã¤hrnen Bastionen').

8) Gedichte von Gottlieb Leon. Wien, bey Rudolph GrÃ¤ffer und Compagnie,

1788. XX, 208 S. 8. Vorrede: Wien, den 17. MÃ¤rzen, 1788 an der k. k. Hof-

bibliothek. Zueignung: An Ihre Exzellenz Frau Wilhelmine GrÃ¤finn von Thun,

gebobrne GrÃ¤finn von Uhlenfeld.

EnthÃ¤lt: Oden, Lieder, Elegien. â�� Idyllen (zwei in Prosa. â�� Salmacis und

Hermaphrodit. Nach dem Ovid). â�� Balladen (Der Spieler. Aus einer ungedruckten

Oper). â�� Minnelieder (,Ihre [der MinnesÃ¤nger] GesÃ¤nge athmen ganz den Geist

ihres Zeitalters, und haben eine wundersame Mischung von Religion, Ritterthum

und Liebe. Da ihre naive herzvolle SimplicitÃ¤t grofientheils auch auf meine

dichterische Bildung mit einwirkte, und mich oftmals in unser romantisches Alt-

vaterthnm versetzte; so versucht' auch ich, meine Empfindungen in dem Geiste

dieser Zeiten auszudrÃ¼cken'). â�� Volkagedichte. â�� Freymaurergedichte. â�� Briefe.

VgL Anz. des Tentschen Merkur 1788, S. 117 f.

9) Ã�bersetzt Roasseaus Pygmalion: Deutsches Museum 1788. Dec.2, 541 bis 552.

9 a) Wiens Freudenfeyer Ã¼ber die Eroberung Belgrads am 14. October 1789.

Wien 1789. 4 Bl. 8.

10) Ã�ber Joseph II. Tod an Eulogius Schneider. Von Gottlieb Leon. Wien

gedruckt fÃ¼r F. A. SchrÃ¤mbl bey Ignaz Alberti 1790. 4 Bl. 8.

(,Edler SÃ¤nger, dessen ZÃ¤hren den erhabnen Todten ehren*).

11 â�¢ Gab mit v. Alxinger, v. Ehrenberg, Ratschky, Schrey vogel und v. Seh wandner

heraus: Oesterreichische Monatsschrift. Wien 1794. 8. Vgl. oben IL d.

12) Die Weihe der Tanzkunst, eine mythische Dichtung: Wiener Theater-

almanach 1794. S. 84 f.

13) Gab die JahrgÃ¤nge 1795 und 1796 des Wiener Musenalmanachs heraus.

Vgl. Â§ 231, 8 Â«= Band IV. S. 366.

14) Aufruf an die edle hungarische Nation, aus dem Lat. [des Denis]. Wien

1796. 2 Fol. 4. Auch abgedruckt: Sonnabends-Anhang der GrÃ¤tzer Zeitung vom

19. November 1796.

15) VerfaÃ�te ein Gedicht auf den BÃ¼rgermeister von Wien HÃ¶rl anlÃ¤Ã�lich

der Verleihung der Gnadenkette an diesen.

Wiener Ztg. 1797 Nr. 23.

15a) BeitrÃ¤ge zu GrÃ¤ters Bragur. a: Altteutscbe Volkslieder mitgetbeilt aus der

Kaiserlichen Bibliothek von Gottlieb Leon. Erste Lieferung [5 Lieder]. 1800. 6,2,70 big

87; Zweite Lieferung [5 Lieder]. 1802. 7,2,89 bis 105. â�� b: Proben von Kaiser Maximi-

lians I.hinterlassenen Schriften. Aus der Kaiserlichen Bibliothek. 1800.6,2,168 bis 188.

1. Die GÃ¤rtnerey. S. 168 bis 181; 2. Volget weiter die Valkhnerey. S. 181 bis 188.
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16) Serenate dem k. k. KÃ¤mmerer und N. Oe. Regierungsrath Joseph Karl

Grafen von Dietrichstein gesungen im Nahmen des Korps der berittenen Frey-

willigen des Aufgebothes. In Musik gesetzt von Ignatz Wenzel Raphael. 2 Bl. 4.

(,Auf, BrÃ¼der, auf! Vereinigt euch zum Feste'.) unterz.: Gottlieb Leon.

17) Gab mit Ratschky und Kreil heraus: Apollonion. Ein Taschenbuch zum

VergnÃ¼gen und Unterricht, 1807 bis 1811. Vgl. oben III. qq.

18) Gedichte in der Aglaja z. B. nach Hebels alemannischen Liedern 1816,

1817, 1819; nach Petrarca 1821 S. 70.

19) Kurzgefasste Beschreibung der k. k. Hof bibliothek in Wien. Wien 1820.

Armbruster.

20) Rabbinische Legenden. Von Gottlieb v. Leon. Wien: In Carl Armbruster's

Verlag. 1821. VIII, 96 8. 8. Prosa.

Dem unvergeÃ�lichen Andenken meiner verewigten Freunde Michael Denis,

Johann Gottfried von Herder und Johann von MÃ¼ller gewidmet.

Vorerinnerung. ,Den Stoff zu nachfolgenden Legenden fand ich groÃ�en Theils

in der alten christlichen Polemik .... kurz, ich zog ihn . . . aua alten, lÃ¤ngst ver-

schollenen Controversen voriger Jahrhunderte gegen die Juden, wo diese Mythen,

meist zum Erweis des groben Irrthums und rohen Aberglaubens der HebrÃ¤er ge-

braucht, als Kinder des Wahns und der Thorheit verrufen wurden. Der hebrÃ¤ische

Schriftsteller, aus dem sie der Judenfeind auflas, streute sie in formloser Gestalt oft

nur als nothdÃ¼rftiges GleichniÃ� oder Sittenbild hin, das seiner Gesetzlehre eine an-

schaulichere ErklÃ¤rung geben sollte. Freylich gehÃ¶rte Blick und Sinn dazu, den

reinen Goldglimmer unter des Rabbinen gesetzlicher Wortschlacke zu erkennen

und auszuscheiden. Sollten daher seine Lehrbilder, selbstÃ¤ndig fÃ¼r sich, in Cours

kommen, so muÃ�te man ihren Gehalt, von ihrem vorigen ZusÃ¤tze getrennt, ganz

einschmelzen, und nebstbey ihrer oft vieldeutigen Moral ein einfacheres und schÃ¤rferes

GeprÃ¤ge aufdrÃ¼cken. Nur ihrer Wenige sind daher, wie sie ursprÃ¼nglich waren,

geblieben. FÃ¼nf bis sechs derselben . . . kÃ¶nnen sogar lÃ¼r eigene Erfindungen

des Verfassers selbst gelten, da sie bloÃ� aus einzelnen rabbinischen Lebrmeinungen

entsprossen sind'..

Erste Sammlung: Die Erschaffung des Menschen. â�� Das erste Grab. â�� Der

Stab Mosis. â�� Die Kraft des Gebeths. â�� Josah und Elias. â�� Lohn der WohlthÃ¤tig-

keit. â�� Der Opferstein des Baal. â�� Der Traum des Propheten.

Zweyte Sammlung: Die Macht der Zunge. - Die beyden Gaben. â�� Aristoteles

der JÃ¼ngling. â�� Das Gericht Gottes. â�� Der Dienstlohn. â�� Channinab. â�� Der

Tod des Gerechten.

Dritte Sammlung: Die Heiligkeit der Thorah. In sieben Gesichten. 1. Die

BuÃ�e. 2. Rabbi Nachman. 3. Das Gastmahl. 4. Elieser und Joseh. 5. Abbah.

6. Chyah und Josi. 7. Der Todesengel.

21) Zahlreiche BeitrÃ¤ge zur Wiener Zeitschrift fÃ¼r Kunst, Litteratur und Mode,

unter anderen: 26. April 1820. Nr. 50. S. 410: Liebe und Einsamkeit. Ans dem

Spanischen des Don Christoval de Mesa [Sonett]; 1823. III. S. 755: Liebe und

Hoffnung von demselben; 1823. IV. 1165: Die AllvergÃ¤nglichkeit an Julien von

demselben; 1824. I. 205: An einen Seidenwurm. Aus dem Spanischen des Don

Alonso Geronimo de Salas Barbadillo, [auch: Italia fÃ¼r 1826 (Mailand) S. 86];

1824. I. 325: An einen frÃ¼h blÃ¼henden Mandelbaum von demselben; 1824. II. S. 400:

Die unnÃ¼tze Vorsicht. Aus d. Span, des Don Miguel de Cervantes; S. 585: Narcissns.

Ein Paramithion. Salas Barbadillo; 1824. S. 1282: An den Gott der Liebe. Aus

d. Spanischen der Donna Mariana de Caravajal y Saavadra; 1338: Der entflohene

Stieglitz; 1826. III. S. 785: An Julien, als sie ihre Blumen begoB, aus dem Spanischen

des Don Alberto Lista; 1826. IV. S. 1101: Weibliche Laune aus dem Portugies.;

1828. III. S. 653: An Julien, beim Anbruche des FrÃ¼hlings, aus d Spanischen;

1828. IV. 1117: Der Spiegel. An Amathilden. Aus dem Span. desDonFranc.de

Borja; 1829. I. 61: Gefallsucht im Alter, aus dem Spanischen; 1829. III. S. 954:

Die KÃ¼rze d. Lebens. Aus d. Span.; 27. Febr. 1830. Nr. 25: Die VergÃ¤nglichkeit.

Nach einem alten Volksliede.

8. Franz Johann von KÃ¶nig, geb. am 27. Dezember 1742 in Wien, trat 1760

in die Gesellschaft Jesu, 1761 und 62 als Novize in Brunn, studierte in Prag; 1772

Priester; nach der AuflÃ¶sung des Ordens Erzieher in mehreren adeligen HÃ¤usern,
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spÃ¤ter lebte er erblindet in dem Hanse dea Grafen Joseph von Zierotin in Brunn.

Todesjahr unbekannt.

a. Czikann 1811, 8. 89.

b. Mensel 18, 390.

c. Wurzbach 1864. 12, 219.

1) Gedanken Ã¼ber die lateinische Sprache. Brunn. 1776. 8.

2) Lied auf MÃ¤hrens beglÃ¼ckten Zustand unter Leopold dem Zweyten. Ge-

sungen am Tage der Namensfeyer Sr. k. k. MajestÃ¤t 1790. Brunn. 8.

S) Anf die Hinrichtung Ludwig XVI. Brunn 1793. 8.

4) Ode auf den Frieden. Brunn 1801. Siedler. 8.

5) Ueber den Geschmack. Brunn 1811. 8.

6) Auf die Sr. Majeet dem Kaiser Franz II. dargebrachten freiwilligen Kriegs-

beitrage. Brunn, Gastl. Vgl. Trapp S. 201.

9. Joseph Lanber, geb. 1744 in Wien, Weltpriester, 1775 Katechet an der

neuen Normalhanptschnle in Brunn und geistlicher Vorsteher des Waisenhauses,

1778 Lehrer der Pastoraltheologie an der UniversitÃ¤t in Brunn, seit 1782 in OlmÃ¼tz,

1792 pensioniert, Weltpriester und Kuratbenefiziat unter den WeiÃ�gÃ¤rbern in Wien,

t 11. April 1810.

a. Oesterreichische Biedermanns-Chronik. 1785. l, 130.

b. BrÃ¼nner Zeitung 1788. S. 96, Beilage Nr. 42, 46; 1790, Beilage S. 590.

c. Mensel 4, 366f. 10, 177.

d. Annalen 1811. l, 400.

e. d'Elvert, Geschichte des BÃ¼cher- und Steindruckes 1854. S. 298.

f. Wurzbach 1865. 14, 211.

1) Gab heraus: WÃ¶chentliche Erinnerungen eines Freundes ans BrOnn. 1777.

Darin von ihm der Anfang einer Geschichte MÃ¤hrens.

2) Institutionen theologiae pastoralis compendiosae Torai tres. Brunn [Wien bei

GrÃ¤ffer] 1781 und 1782. gr. 8. 5 Auflagen. â�� Deutsch: Praktische Anleitung zum

Seelsorgeramte oder Pastoraltheologie. Brflnn 1791. Gutach, gr. 8.

3) Was ist Wahrheit? An die heutigen Schriftsteller nnd nnbÃ¤rtigen Schrift-

stellerchen. Wien 1783. 8. S. unten S. 811.

4) Strenger Beichtvater, statistisch, theologisch, praktisch nnd historisch be-

trachtet. 4 Stflcke. Wien 1783 und 1784. HÃ¶rling 8.

5) Ã�bersetzte ans dem FranzÃ¶sischen des Mesangui: AndachtsÃ¼bungen aus

der heil. Schrift. Wien 1784. â�� Neue Aufl. 1796.

6) KurzgefaÃ�te Anleitung zur christlichen Sittenlehre oder Moraltheologie ...

Wien 1784 bis 1788. KaulfuB. V. gr. 8.

7) Die Bibel aus dem Grundtexte in eine, dem gemeinen Manne verstÃ¤ndliche

deutsche Sprache fibersetzt 1. Band, die fÃ¼nf BÃ¼cher Mosis. Wien 1786. 8.

8) Leben Jesu nnd der Mutter Maria. Wien 1787. â�� Neue Auflage. Pesth

1797, Hartleben. 8.

9) Dissertatio de justa sponsalium abolitione. Olomucii 1788. 8.

10) Kritische Uebersicht des gesammten Lehr- nnd Erziehungswesens in den

Osterreichischen Staaten. OlmÃ¼tz 1788. H.

11) Lob- und Trauerrede auf Kaiser Joseph. Brflnn 1790.

12) Dreihundert sechs und sechzig Lebensbeschreibungen der Heiligen Gottes

zur Erbauung .... Wien 1795 bis 1797. VL 8.

13) VollstÃ¤ndiges homiletisches Werk fÃ¼r Seelsorger. Wien 1795 f. Kaulfui.

X. gr. 8. â�� 14) Denkmal der Vaterlandsliebe nnd FÃ¼rstentrene. Wien 1797. 8. â��

â�� 15) Neue katechetische Reden und Christenlehren. Wien 1797. II. 8.

9a. Sieh unten S. 811 f.

10. Joseph Franz von Ratschky. Â§ 218, 17 = Band IV. S. 111.

a. Nekrolog: Intel!igenzbl. der Annalen Sept. 1810. S. 516.

b. Nekrolog: VaterlÃ¤ndische BlÃ¤tter. S.Jahrgang. Juni 1810. Nr. XI. Unten.

G. L. [Gottlieb Leon?].
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c. Stuttgarter Morgenblatt 1810. Nr. 171. S. 171. S. 684.

d. Meusel 6, 225. 10, 446. 11, 627. 15, 104.

e. Kehrein 1871. 2, 38.

f. Mendheim 2, 117.

Brief an Buchh. GÃ¶schen: Holtei, 800 Briefe. 3. Theil. 1872. S. 7 bis 9.

1) Kontroverspredigt eines Laien Ã¼ber die Frage: Warum sind die MÃ¶nche

theils verachtet, theils verhasst? gehalten vor einer Versammlung von Ordensgeist-

lichen. Wien 1782.

2) Auf die den Freymaurerorden vom Kaiser Josoph II. Ã¶ffentlich bewilligte

Duldung. Wien 1785.

S) a. Gedichte von Joseph Franz Ratschky. Wien, bey Rudolf GrÃ¤ffer. 1785.223 S. 8.

S. 3: Vorrede (in Versen). â�� S. 17: An Lydien. Horazens dreyzehnte Ode

im ersten Buch. â�� S. 76: Parodie von Hamlets Monolog: Seyn oder nicht seyn?

Nach dem Englischen. â�� S. 79: An Barinen. Horazens achte Ode im zweyten

Buch. â�� S. 95. S. 114: Nach dem Franz, des Chevalier Parny. â�� S. 181: Nach dem

Franz, des D'Hermitte de Maillane. â�� S. 144: Siegeslied. Ovids zwÃ¶lfte Elegie

des zweyten Buchs seiner Liebeslieder. â�� S. 174: Nach dem Englischen. â�� S. 176:

Der beruhigte Geliebte. Nach dem Lateinischen des Joannes Secundus. â�� Viele

Freimaurergedichte.

b. Neue vermehrte und verbesserte Auflage. Wien, gedruckt fÃ¼r Rudolf

GrÃ¤ffer und Compagnie bey Ignatz Alberti. 1791. 842 S., 3 Bl. Inhalt. 8.

S. 210: Der keusche Einsiedler Pachon. Der Inhalt ist aus der Legende der

Heiligen. â�� S. 228: Amor und der Tod. Nach dem Lateinischen des Sautel (vgl.

Euphorion 1897. 4, 335>. â�� S. 231. 274: Nach dem Franz. â�� S. 236: An das

adriatische Meer. â�� S. 266: Parodie von Horazens neunzehnter Ode im zweyten Buch.

â�� S. 276: An meinen lieben Freund S**r. Nach dem Engl. des Swift. â�� S. 290:

Nach dem Engl. â�� S. 299: Melinde. Nach einer GeOnerischen Idylle. â�� S. 318:

Alxingers Traumgesicht. Nach einem seiner lateinischen Gedichte. â�� 8.828: Der

Einsiedler. Nach dem Engl. des Parnell.

4) Auf das bey der bÃ¶hmischen KrÃ¶nung K. Franz II. und Marien Theresiens

am 12. Aug. 1792 gefeyerte Volksfest. Prag 1792.

5) Die BÃ¼rgersweiber von Weinsberg. Wien 1799. Schalbacher. 4.

6) Der Tyroler Landsturm. Eine Kantate. Inspruck. Wagner 1799. 8.

7) Neuere Gedichte von Joseph Franz Ratschky. Wien, bei J. V. Degen,

Buchdrucker und BuchhÃ¤ndler. 1805. VIII, 249 S. 8.

S. III: Vorrede (in Versen). â�� S. 10: Nach dem Engl. des Thompson. â��

S. 13: Auf das bei der bÃ¶hmischen KrÃ¶nung Kaisers Franz II. und Marien There-

siens in Prag gefeyerte Volksfest. Prag im Sommermond 1792. â�� S. 20. 87:

Nach dem Engl. des Cowley. â�� S. 40: Parodie von Horazens vierzehnter Ode im

zweyten Buch. â�� S. 51: Nach dem Engl. â�� S. 52: BÃ¼rgers Weiber von Weinsberg,

im modernsten Geschmacke hexametrisirt und stylisirt, mit klassischer Sedulitat

emendirt und kastigirt, durch zahl- und lehrreiche kritische Glossen lokupletirt und

illustrirt, und zum Nutzen und Frommen angehender Musenpfleglinge publicirt und

promulgirt von dem Scholiasten der Striegliade. â�� S. 74: An einen treulosen Freund.

Nach Ovids achtem Gedicht im ersten Buch seiner Trauerlieder. â�� S. 83: Die

bestraften FledermÃ¤use. Aus dem Latein, des PhÃ¤drus. â�� 8. 92: Das Wiener Auf-

gebot. Wien im April 1797. â�� S. 102: KlÃ¤gliches Sendachreiben der Princessin

Ariadne an ihren ungetreuen Liebhaber Theseus. Eine Travestirung der zehnten

Heroide Ovids. â�� S. 117: Der Tod als Freyer. Nach dem Engl. des Swift. â��

8. 123: Einladung zum GenÃ¼sse. Nach Horazens siebenter Ode im vierten Buch. â��

S. 146: Der Tyroler Landsturm. Wien im April 1799 (,Heil dir, Tyrol! Uns zu

erretten'). â�� S. 154: Nach dem Engl. des Walsh. â�� S. 155: Kaisers Theodosius

des GroÃ�en Regierungsunterricht fÃ¼r seinen Sohn Honorius. Nach dem Latein, des

Klaudian. â�� S. 164: Auf eine abgelebte Buhlerinn. Nach Horazens dreyzehnter

Ode im vierten Buch. â�� 8. 182: Amor und die Zeit. Aus dem FranzÃ¶s. des altern

Segur. â�� 8. 184: Cypern. Zum Theil nach dem Lat. des Klaudian. â�� S. 187:

Nach dem Franz, des Leger. â�� S. 190: Nach dem Franz, des Rulhiere. â�� S. 196:

Prolog zu Schillers Jungfrau von Orleans. Wien im May 1802. â�� S. 204: Das

erste Buch des Klaudianischen Gedichtes wider den Eutrop.

Vgl. Neue Annalen 1807. l, 39 bis 42.
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8) Er war Mitherausgeber der Oesterreichischen Monatsschrift und des Apollo-

nion. Vgl. oben II. d. und III. qq.

11. Franz Anton SchrÃ¤mbl, gest. am 14 Dezember 1808 in Wien. Â§ 259,

63 = Band V. S. 824.

a. Meusel 7, 297 f. 11, 681.

b. Wurzbach 1876. 81, 254.

1) Heinrich der Vierte; ein Gedicht. Wien 1788. 8. (Eine Uebersetzung

von Voltaires Henriade).

2) Das befreyte Deutschland, eine Kantate von Fr. A. SchrÃ¤mbl. Wien 1797.

Vgl. Wiener Ztg. 1797. S. 554.

12. Friedrich Hegrad. Â§ 231, 8 = Band IV. S. 366; Â§ 232, 32 = Band IV.

S. 369; Â§ 259, 240 = Band V. S. 351; Â§ 279, 8 = Band V. S. 506.

1) Friedrich Hegrads vermischte Schriften. Erster Band. Frankfurt und

Leipzig, 1785. 2 Bl., 232 S. 8.

a. S. 1: Peter und Paul. (Prosa). S. 69: Die Geschichte der BrÃ¼der Peter

und Paul. Zweyter Theil. â�� b. S. 153: Die vier bezauberten ThurmknÃ¶pfe. Ein

Marokanisches MÃ¤hrchen. â�� c. S. 171: Das Blatt ohne Titel. Gedruckt in dem Jahr,

Als der Papst zu Wien war. Den tiefgelehrten H H. und P. P. Merz in Augspurg,

Gruber in MÃ¼nchen, und Fast in Wien zugeeignet. Den 1. Jnnius 1782. â�� d. Ge-

dichte. S. 203: Wilhelm Teil. Eine Ballade. S. 225: Anna Gabriele Baumberg an

mich. Den 5. MÃ¤rz 1785. â�� Logengedichte.

Zweyter Band 204 8. 8. e: Thamas-Lala-Beig, KÃ¶nig von Babylon; und

dessen Hofnarr Manes. Ein Persianisches MÃ¤rchen. â�� f: Vermischte prosaische

AufsÃ¤tze. I. An meine sehr werthen Herren Kollegen. â�� II. Eine Stelle aus dem

siebenten Buch des Marzellus Pallingenius, verteutscht, â�� III. Fragmente aus dem

Roman Otto von Holdenburg: 1) GesprÃ¤che. â�� 2) GemÃ¤hide der Stadt â�� 3) Hanne

und KÃ¤tchen. Eine ErzÃ¤hlung. â�� IV. Herr Leander und seine Frau. Ein Ehe-

standsgeschichte, Stoff zu einer HauskomÃ¶die. â�� V. Brief nach dem Pope. Frau

von WeiÃ� an die Frau von Schwarz. â�� VI. Die HÃ¼ndin. Eine Fabel. [Prosa]. â��

VII. Was der Wolf den GÃ¤nsen predigte. Eine Fabel. â�� VIII. Medardo und Valenzia.

Eine dramatische Skizze. â�� IX. An die Reichen im Namen der Armen. Eine Skizze. â��

X. Der entscheidende Ton. â�� XI. Die BÃ¼cher-Titel. (Ein Fragment). â�� XII. Eulen-

spiegels Schreiben an einen sichern hochwÃ¼rdigen Herrn. â�� XIII. Rede bey der Auf-

nahme der Herren ** und M .... t den 14. Dezember 1784.

Nachdruck: Friedrich Hegrads Schriften. Frankfurt und Leipzig. [Wien,

Wucherer] 1793. II. 232 und 204 S. 8.

2) Lebensgeschichte Kaiser Leopolds II. Prag 1792. 180 S. 8.

13. Franz Reinhold MÃ¼ller, geb. zu HÃ¶rn. Piarist. 1803: 51 Jahre alt

Vgl. Annalen, Int-Bl. Julius 1803. Nr. 19.

1) De incoirupta morum integritate cnm optimarum artium Studiig copnlanda,

Oratio inatiguralis cum primum I'P. Piarum Scholarum Goritiae scholas aperirent

Goritiae 17SO.

2) In obitum V. B. Petri MetastasÃ¼ Poetae celeberrimi, inter Arcades Romanos

Artini Chorasii, Elegia ad illustr. Comitem Gnidobaldum a Cobenzl. Goritiae 1782.

S) Bey der Durchreise seiner pÃ¤pstlichen Heiligkeit Pins VI. durch GÃ¶rÂ» nach

Wien. GÃ¶rz 1782.

4) Die Morgenfeyer am 13**n MÃ¤rz. An Se. Eizellenz Hrn. Grafen Joh. Philipp

von Cobenzl. GÃ¶ra 1782.

5) Das Gesicht. Bey Gelegenheit eines Lustspieles in GÃ¶rz. GÃ¶n 1782.

6) Apollo, die Musen und die Arcadier zu Quiska. Ans dem Griechischen des

Hrn. Jaroslans Schmidt, Priesters der frommen Schalen, frey fibersetzt Wien 1782.

7) An den Janus. Wien 1783.

8) An den Hrn. Emanuel des heil, rÃ¶mischen Reichs Grafen von Torres. GÃ¶nl783.

9) Die Erstlinge. Bey Gelegenheit der tu HÃ¶rn errichteten Buchdrnckerey.

GÃ¶re 1783.

10) Und wenn der Kaiser dennoch nach Florenz reisete, wie singest du? Wie

ich sÃ¤nge? Ode: Pannonia, Tyrrhenia. Wien 1783.
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11) Auf den Tod Marien Theresiens. (DenkmÃ¤bler dem unsterblichen An-

denken M. Theresiens gewidmet). Wien 1785.

12) Auf den Tod des Hrn. Franz Ferdinand von SchrÃ¶tter, StiftungÂ» und

HÃ¶rers der Dichtkunst in der neu errichteten theresianisch-savoyischen Bitter-

akademie. Wien 1785.

13) Ode an Carl Wilhelm Ramler. Ueber das Denkmahl: D. M. Friderici

H. S. Wien 1787.

14) Kantate auf den Einzug Sr. churfÃ¼rstl. Durchlaucht Clemens Wenzes-

laua zu Trier in die neu erbaute Residenz in Koblenz. Koblenz 1786.

15) Auf die VermÃ¤hlung Sr. kÃ¶nigl. Hoheit des Erzherzogs Franz mit Elisa-

beth, der durchlauchtigst. Prinzessinn von Wtirtemberg. Wien 1788.

16) Epicedium in obitum Laudoni. Viennae 1790.

17) Paci. Anno MDCCXCI. Carmen Lyricum ad Leopoldum II. Aug.Viennae 1791.

18) Pace restituta. Anno MDCCXCVII. Viennae 1798.

19) Angurium melioris aevi. Viennae 1802. 8.

14. Leopold Trattinnick, geb. in Klosterneuburg am 26. Mai 1764, Sohn

reicher Eltern, studierte in Wien anfangs die Rechte, widmete sich den Natur-

wissenschaften, lebte eine Zeitlang als Privatgelehrter, 1808 bis 1835 Gustos des

kais. Naturalienkabinets, t starb am 14. Januar 1849. Viele botanische Werke.

a. Meusel 8, 103. 132 Z. 1. 16, 42. 21, HOf.

b. Vaterlandische Blatter 1808. S. 62; 1809. S. 63; 1810. S. 133; 1815. S. 407,

425; 1817. S. 275.

c. Hormayrs Archiv 1811. S. 183; 1819. S. 535.

d. Morgenblatt 1815. Nr. 28. S. 112.

e. Feierstunden. Wien 1835. S. 129.

f. GrÃ¤ffer und Czikann 5, 393.

g. Der Ã�sterreich. Zuschauer 1837. 2,636: Ignaz Zwanziger, Leopold Trattinick.

h. Frankla SonntagsblÃ¤tter 1846. 5, Nr. 8.

i. Nekrol. 27, 1198.

k. August Neureich, Geschichte der Botanik in NiederÃ¶sterreich: Verb. d.

zoolog.-botan. Vereins in Wien 1855. 5, 23 f.

1. A. Mayer 1878. l, 335.

m. Wurzbach 1882. 46, 281.

1) ,In seinen JÃ¼nglingsjahren beschÃ¤ftigte er sich viel mit der Poesie, aber

nur wenige dieser Arbeiten erreichten das Tageslicht. Seine allerersten Ausgaben

waren ein Faiir Trauerpedichte auf den Tod der groÃ�en Theresia. Verschiedene andere

Kleinigkeiten. Fabeln, Lieder etc. kamen die nÃ¤chstfolgenden Jahre in demdamahls

so beliebten WienerblÃ¤ttchen zum Vorschein.' (Hormayrs Archiv 1811. Nr. 114/115).

2) Systematische Abhandlung der ganzen Naturwissenschaft. Wien 1790. II. 8.

3) ,1792 lieferte er ein poetisches Sendschreiben unter der Aufschrift: An

Florens Freunde in 4., womit er bloÃ� seine Freunde erfreute.' (Hormayrs Archiv).

4) Anleitung zur Cultur der echten Baumwolle in Oesterreich. Wien 1797. 8.

Selbstverlag.

5) BeitrÃ¤ge zu: Oesterreichs Tibur von Sartori. Wien 1819.

6) Oesterreichischer Blumenkranz. Ein poetisches Taschenbuch fÃ¼r alle Ge-

bildete, besonders fÃ¼r Freunde der schÃ¶nen Natur. Wien 1820. 8. â�� 2. Auflage:

Kalliope und Flora oder Poetische Unterhaltungen in den Gefilden der blÃ¼henden

Natur. Wien 1840. 12.

7) Botanisches Taschenbuch oder Conservatorium aller Resultate, Ideen und

Ansichten aus dem ganzen Umfange der Gewachskunde. Erster (einziger) Jahrgang.

Wien 1821. 8.

8) Die Schule der blÃ¼henden Natur oder Ã¤sthetisch-philosophische Unter-

haltungen fÃ¼r Gartenfreunde, SpaziergÃ¤nger auf dem Lande, auch fÃ¼r Sittenlehrer,

Erzieher und alle Verehrer der Natur, der Tugend, des SchÃ¶nen, Edlen und Guten.

Wien 1843. Wallishauser. 8.

9) Versuche in der contemplativen Botanik oder geistige und geniÃ¼thliche

Untersuchungen in den Gebieten der blÃ¼henden Natur. Probeheft. Wien 1843. 4.
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15. Michael Maximilian Haiuzniann.

1) Auf den Tod Marien Theresiens gesungen im Christmonat.- 1780. La;. -

bach beym Eger. 8.

Vgl. Bibl Cara. 24.

2) Klage der Volker nm Joseph d. II. am 20. Hornong 1790. Wien bey

Schmidtbauer. 4 Bl. 4.

8) Patriotische Gedanken bey der feierlichen ErÃ¶ffnung des Ehrendenkmah'.s

Josephs des Zweyten an dem seinem Nahmen geheiligten Platze der Eaiserl. Resi-

denzstadt Wien. Von Michael Maximilian Hainzmann, k. k. n. 5. Bankal Admini-

strations-Assessor. 1807. 4 S. 4.

Vgl. Neue Annalen 1808. 2, 136: ,Ein buchst elendes poetisches Product mit

Eienrnl auf LOschpapier gedruckt*.

15a. Trauerlied auf den betrÃ¼bten Hintritt Ihro MajestÃ¤t Mariae TheresiaÂ«

der rÃ¶mischen Kaiserinn. Wien mit Schulzisch-Gastheimischen Schriften 1780. 4BI. 8.

15 b. Trauerlied der Soldaten am BegrÃ¤bnifitage der groÃ�en Theresie. Von

einem Soldaten. Wien bey J. T. v. Trattnern 1780. 8 Bl. 8.

15 r. C. J. Schnitz. Eine ThrÃ¤ne bey dem Grabe der groÃ�en Kaiserin Maria

Theresia geweint. Wien bey J. T. v. Trattner 1780. 4 Bl. 8.

15 d. Rapsodie Ober die Herrlichkeit unserer seligen Monarchien (so) der

groÃ�en M. Theresie nach ihrem Tode von 6. F. L. Wien 1780. 4 S. 8.

15e. Rapsodie auf den Tod Marien Theresiens an Oeaterreichs Patrioten von

Job. Jos. Jahn UniversitÃ¤ts-Bnchdrucker. Wien (1780). 8 S 4

15f. Theresens Christen- nnd Heldentod. 1780. Wien mit Knrtcbeckischen

Schriften. 4 Bl. 8.

15g. Auf den Tod Marien Theresiens, Klaggesang von J. B. Wien bey M.

A. Schmidt 1780. 4 Bl. 8.

15 h. An mein Vaterland bey dem hÃ¶chst betrÃ¼bten Hinscheiden M. Thereaien

von Jâ��h. Pâ��1. Wien bey M. A. Schmidt 1781. 2 Bl. 8.

151. Eine ErzÃ¤hlung und ein Kinderlied gesungen bey Theresiens Grabe von

einem vierzehnjÃ¤hrigen Knaben. Wien bey M. A. Schmidt 1781. 8 Bl. 8.

15k. Am Geburtstage Seiner MajestÃ¤t Josephs des II. Kaysers, KÃ¶nigs. Wien

bey J. T. Trattner. 1781. 8 Bl. 8.

151. Jos. Friedr. MÃ¼ller. Da Sr. PÃ¤bstliche Heiligkeit Pins VI. Sr. Eminenz

Herrn Joseph FÃ¼rsten von Battbyanyi den Kardinalshut in Wien aufsetzte. Wien

1782. 4 Bl. 4.

16. Karl Julius Fridrich. Â§ 279, 32 - Band V. S. 522.

1) BeitrÃ¤ge zu den Wiener Musenalmanachen (Â§ 231, 8 = Band IV. S. 366),

zum deutschen Museum, zur Ollapotrida n. s. w.

2) Situationen, oder Versuche in philosophischen Gedichten. Leipzig 1782

(W. Vogel). 8.

3) Des alten Gottholds Epistel an die Dogmatisten. Berlin und Leipzig 1784.

Leopold 8. â�� Wiederh.: Wien 1785.

4) Sitnazion des Sehers Aliba bey Zoroasters Grabe (ein Versuch Ã¼ber die

Unsterblichkeit der Seele): Teutscher Merkur 1785. April. S. 30 bis 53.

5) Launen nnd Epigrammen: Teutsches Museum 1786.

6) Situationen von Karl Julius Fridrich. Verm. Originalausg. Wien 1786. XVI,

256 S. 8.

a. Vorerinnerung: Die Situationen . . . sind zur HÃ¤lfte neu, zur HÃ¤lfte ver-

bessert, nnd unter diesen die meisten so umgearbeitet, daÃ� sie fast eben so gut fÃ¼r

neue gelten kÃ¶nnen. â�� b. Der Seher Aliba bey Zoroasters Urne. Ein Versuch aber

die Unsterblichkeit der Seele. An Jerusalem. (Wien 1784). â�� c. Lebensweisheit.

An Klopstock. (Leipzig 1778). â�� d. Das rastlose Streben eines redlichen Zweiflers

nach Wahrheit. An Ernst Platner. (Leipzig 1778). â�� e. Der Zweifler im Tempel

der Natur. An Herder. (Berlin 1779). â�� f. Offenbarung der Natur. An J. J. Engel

(Leipzig 1778). â�� g. Heldendenkmahl. An den FÃ¼rsten, der Ihm gleicht. (Wien 1785).

â�� h. Der Tempelherr bey den Ruinen eines Tempelhofes. An Born (Wien 1784). â��

i. Der JÃ¼ngling. An Fanth. (Halle 1776). â�� j. Der Hoffnungslose. (Berlin 1779). â��

k. Phantasie eines SchwermÃ¼thigen auf einem Todtenacker. (Halle 1776). â�� 1. Hei-

lige Aussicht. (Leipzig 1777). â�� m. Selbstberuhignng. (Berlin 1779). â�� n. Der

alte, einsame Gotthold. An C. F. Weiie. (Leipzig 1781). â�� o. Feyer des Lebens-
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lenzes am Grabe. An C. F. Schwarts. (Leipzig 20. MÃ¤rz 1778). â�� p. Mitleid und

MenschengefÃ¼hl. An C. F. Kadelbach. (Leipzig 1778). â�� q. Der Naturschwftrmer.

An Nathe. (Halle 1776). â�� r. Der ausgeschlossene PythagorÃ¤er. An Matt (Wien

1785). â�� s. Anmerkungen.

7) Lieder der Liebe und Freude. Leipzig 1787. 8.

8) Eberhard der Rauschebart, Graf zu Wirtemberg. Skizzen aus seinem Leben.

Leipzig und Stuttgart 1792.

9) Leben Wilhelm Penns, des Stifters von Pensilvanien; aus dem FranzÃ¶s.

des Hrn. T. Marsillac v. K. Jul. Friedrich. StraÃ�burg 1793 (eigentl. 1792). 8.

10) Zeichnungen von Menschen, nach Geschichte und Erfahrung, l BÃ¤ndchen.

Hamburg 1794. Gundermann. 8.

11) Die Friedensfeyer, lyrisches Drama. Wien, Schmidbauer 1797. (Wiener

Ztg. 1797. S. 3442).

12) Aliba's Welt. An Herrn Hofrath Pfeffel: Das Sonntagsblatt. 1807. Nr.

18, l, S. 325. Unterzeichnet: Fridrich. Mit der Anmerkung: .Herr Fridrich,

rÃ¼hmlich bekannt durch seine Situationen, ist der Vf. dieses Gedichtes; ein Mann,

der seit beynahe fÃ¼nfzehn Jahren das UnglÃ¼ck einer hoffnungslosen Blindheit

mit ebenso viel StÃ¤rke und Heiterkeit des Geistes ertragt, als der edle Schrift-

steller, an den es gerichtet ist'.

13) Das befreyte Jerusalem, metrisch Ã¼bersetzt von Carl Julius Fridrich. Erster

und zweiter Gesang: Sonntagsblatt 1808. Band 2, Nr. 70, 71, Band 3, Nr. 88

bis 90. Mit der Anmerkung: ,Hr. C. J. Fridrich . . . hat, ohne noch die neuern

deutschen Bearbeitungen des Tasso von den Herren Gries und Hauswald zu kennen,

die gegenwÃ¤rtige metrische Uebersetzung angefangen .... Als er spÃ¤terhin mit

den Arbeiten jener beyden wÃ¼rdigen Nebenbuhler bekannt geworden, glaubten

seine Freunde ihn dennoch zur Fortsetzung seines angefangenen Versuches auf-

muntern zu dÃ¼rfen; und er wird denselben, wenn sich noch andere Stimmen

gÃ¼nstig fÃ¼r sein Vorhaben erklÃ¤ren, vollenden'.

14) GesÃ¤nge aus dem Thale des Friedens. Den treuen Freunden des Guten,

Wahren und SchÃ¶nen gewidmet von Karl Julius Fridrich. Wien, 1815. Beym

Verfasser, Weihburggasse Nr. 972, im dritten Stock, und bey Anton StrauÃ� auf dem

Petersplatze im Auge Gottes. 36 S. 8. S. 3: ,An den Leser. Diese Gedichte, in

ihrer Reibenfolge durch die groÃ�en Weltereignisse der ewig denkwÃ¼rdigen Jahre

1813 und 1814 veranlaÃ�t, waren bisher, wie fast Alles, was der Dichter seit seiner

gÃ¤nzlichen Abgeschiedenheit von der schÃ¶nen Lichtwelt geschrieben hat, lediglich

als Handschrift fÃ¼r den kleinen freundlichen Zirkel bestimmt, der ihn zunÃ¤chst

umgibt . . . Wien, den 24. Dec. 1814. S. 5: Das Thal des Friedens. â�� 9: Ge-

sÃ¤nge aus dem Thale des Friedens. Erster Gesang. Des Dichters Erwachen zur

Weihe bey der aufdÃ¤mmernden Friedenshoffnung im Julius 1813. â�� 13: Zweyter

Gesang. Teutona. Im August 1818. â�� 16: Dritter Gesang. Das Gesicht. Nach

der Schlacht bey Leipzig am 18. October 1813. â�� 19: Vierter Gesang. An Vindo-

bona. Nach dem zu Paris am 30. May 1814 abgeschlossenen Frieden. â�� 22: FÃ¼nfter

Gesang. Ruf des Vaterlandes an die SÃ¶hne der Weihe. Beym Vereine des hohen

VÃ¶lkerrathes in Wien 1814. â�� 85: Weihung.

17. Johann Friedrich von Binder, Freiherr von KrÃ¼gelatein. Â§ 261,

40 = Band V. S. 362.

a. Franz Grundmayr, Der UnglÃ¤ubige im Sterbebette. Augsburg 1790. 8.

b. Schreiben des Freyherrn Karl Binder an Franz Grundmayr. Wien 1791. 8.

c. Ists nur von weitem wahrscheinlich, daÃ� der unter dem Namen B. Karls

v. Binder an mich Franz Grundmayr erlassene Brief von ermeldtem H. Baron

(einem Bruder des verstorbenen) verfaÃ�t sey ? MÃ¼nchen und Augsburg. 1791. 8.

d. Beantwortung der Frage: ists nur von weitem wahrscheinlich u. s. w. von

Karl von Binder. Wien 1791. 8.

e. Oberteutsche Allgemeine Litteraturzeitung 1791. l, S. 101. 431. 864.1792,

1. S. 71.

f. SandbÃ¼chlers Betrachtungen Ã¼ber wichtige von Obskuranten entstellte

ReligionsgegenstÃ¤nde. Salzburg 1792. S. 159 bei 196.

g. Baader 1804. l, 101.

h. Meusel l, 302. 11, 77.
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1) Gab mit zwei Freunden heraus: Briefe moralischen Inhalts Ã¼ber einige

Gegenstande der Naturlehre. Wien 1782. 8.

2) Gedichte mit B - r unterzeichnet in den Wiener Musenalmanachen und in

der Blumenlese der Teutschen (Wien 1790). Sieh Band IV. S. 366, 8.

3) Triumph der Treue, ein Singspiel in 3 AufzÃ¼gen. (Mit Musik von Danzi).

MÃ¼nchen 1786.

4) Der Hexentanz, ein Gedicht, o. 0. u. J. 8.

18. Joseph Johann Paul Karl Jakob Winckler von Mohrenfels, geb. am

10. September 1761, LebensumstÃ¤nde unsicher. Entstammte einer alten frÃ¤nkischen

Familie und besaÃ� das Gut Hainhofen bei Erlangen, lebte in Wien, gest. am 7. Juni 1798.

a. Will-Nopitsch, Supplbd. 4, S. 405f.

b. Meusel, Lex, 15, 2Ã¼8.

c. RaÃ�mann 1823. S. 368.

d. Wurzbach 1888. 56, 289.

1) Hebe, ein Pendant zu Ganymed. Germanien 1782. 8. Winckler hatte

Cranz die Autorschaft des Taschenbuches Ã¼berlassen, weil er wegen einer darin

enthaltenen bedenklichen Stelle verborgen bleiben wollte.

2) Gedichte im FrÃ¤nkischen Musenalmanach fÃ¼r das Jahr 1782; im Wiener

Musenalmanach (Â§ 231, 8 = Band IV. S. 366) und in der Blumenlese der Musen.

Wien 1790.

3) Gedichte von Joseph Karl Winkler von Mohrenfels. Wien, bei Joseph

Stahel. 1789. 4 Bl. 238 S. 8.

Widmung an Uz (Wien im Oktober 1788). Uz habe ihn neben Hofrat Schmiede!

und Professor Faber zurDichtung aufgemuntert; unterz.sich als HochfÃ¼rstl.Brandenb.

wirkl. Kammerjunker und Beisitzer am Kaiserl. Landgericht Burggrafthums NÃ¼rnberg.

S. 65: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Nach dem Englischen. â��

S. 69: Eginhard und Emma. â�� S. 140: Die goldne Zeit. Nach dem FranzÃ¶s. â��

S. 141: LiebeserklÃ¤rung. Nach dem FranzÃ¶s. â�� S. 142: Guter Rath. Nach dem

FranzÃ¶s. â�� S. 177: AbÃ¤lard an Eloise. Vor der Zusammenkunft. â�� S. 180: Eloise an

AbÃ¤lard. Nach der Zusammenkunft. â�� S. 207: Gedicht in Marots Geschmack.

Nach dem FranzÃ¶s. â�� S. 223: An meine Freunde Blumauer n. Prandstetter. Linz

im Sept. 1783. â�� S. 231: Antwort. Unterz. Lieutenant von Blumencron unter

Langlois, und Adjutant beim Prinzen von Waldeck. â�� Das Ã¤lteste Gedicht von 1782.

19. Juliane von Mudersbacb, vermÃ¤hlte Herzogin von Giovane. Â§ 274, 14

= Band V. S. 450.

a. Meusel 2, 567. 9, 427. 11, 271. 12, 332.

b. GrÃ¤ffer und Czikann 1835. 2, 374.

c. Kehrein, Lei. 1868. l, 114. â�� d. sieh unten S. 812.

1) Abhandlung Ã¼ber die Frage: Welche dauerhafte Mittel giebtes, dieMenschen

ohne Ã¤uÃ�erliche Gewalt zum Guten zu fÃ¼hren? WÃ¼rzburg 1785. 8.

2) Lettera di una Dama sul codice delle leggi di S. Leucio. Napoli 1790. 8.

3) Lettres sur l'education des Princesses. Ã¤. Vienne 1791. Scbaumbnrg. 8.

4) Gesammelte Schriften der Frau Herzoginn Julie von Giovane gebornen

Reichsfreyinn von Mudersbach, Sternkreuz-Ordensdame, Ehrenmitgliedes der k.

Akademie der schÃ¶nen Wissenschaften, KÃ¼nste und AlterthÃ¼mer zu Stockholm.

Herausgegeben von Joseph Edlen von Ketzer. Wien, Gedruckt bey Ignaz Alberti,

k. k. privil. Buchdrucker. 1793.

a: Die vier Weltalter: Nach dem Ovid in vier Idyllen. Wien, gedruckt bey

Ignaz Alberti 1793. 40 S. 8. Dem wohlgebornen, hochgelehrten Herrn Rath Salo-

mon GeÃ�ner. WÃ¼rzburg, den 4. October, 1784. Juliane v. Mudersbach. â�� b: Auf die

Aufhebung der Leibeigenschaft in BÃ¶hmen. [Prosa]. â�� c: Abhandlung Ã¼ber die

Frage: Welche dauerhafte Mittel gibt es, die Menschen ohne Ã¤usserliche Gewalt

zum Guten zu fÃ¼hren? Principi non minus turpia multa supplicia, quam medico

funera. Wien, gedruckt bey Ignaz Alberti, 1793. 45 S 8. Vorrede: Wirzburg,

den 18. MÃ¤rz 1785. â�� d: Lettres sur l'Education des princesses. Par Julie, dnchesse

de Giovane nÂ£e Baronne de Mudersbach. Conscientiae potius quam famae attenderis.

Troisieme edition revue et corrigjee. Vienne, chez Ignace Alberti. 1793. 71 S. 8.

A sÃ¤ majestÂ£ la reine des dem Siciles. (Vienne, ce 19. Juin 1791). â�� e: Lettera
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di una dama sul codice delle leggi di S. Leucio indirizzata al Signor D. Giuseppe

Vairo, medico di camera del re, profeasore primario di cbimica nella regia universitÃ¤

degli studj di Napoli, membro di piÃ¼ accademie d'Europa ec. ec. Vienna, appreaso

Ignazio Alberti. 1793. 16 S. 8. (Napoli il di primo Giugno 1789).

5) Plan pour faire servir les Voyages Ã¤ la culture des jeunes gens, qui ae

vouent ;m service de l'Etat dans la carriere politique, accompagnee d'un Precia

historique de l'usage de voyage & d'one Table, pour faciliter lea observationa sta-

tistiques et politiquea; le tout auivi de l'Esquisse d'un Portefeuille Ã¤ l'uaage dea

Voyagenrs et de celle d'une carte atatiatique. Ã¤ Vienne 1797. Sammer, gr. 4.

20. Karl Timlich (nicht: E. C. Temlich) war Fechtmeister und Kupfer-

stecher in Wien. Â§ 225, 10 = Band IV. S. 233; Â§ 259, 96 = Band V. S. 826.

a. Meuael 8, 20. 21, 84.

b. BÃ¶ckh 1821. S. 52.

c. RaÃ�mann 1823. S. 337.

d. Wurzbach 1881. 48, 270. 1882. 45, 163.

1) Gilbert und Zadine, ein Gedicht. Wien 1785. Gr&ffer. 8.

2) Der Teufel auf Reiaen. Ein Roman von T. K. A. Frankfurt und Leipzig

[Salzburg], 1789. Mayr. II. 8.

3) Der Ã¶sterreichische Robinson oder Leben und merkwÃ¼rdige Reiaen Andr.

GeiÃ�lers; von ihm seibat geschrieben (und herausgegeben von Karl Timlich).

Frankfurt und Leipzig [Salzburg] 1791, Mayr. 8.

4) Priap'a Normal-Schule, die Folge guter Kinderzucht. Ein kleiner Roman,

in gefÃ¼hlvollen und zÃ¤rtlichen Briefen. Berlin 1789. 168 8. 8. â�� Neudruck:

Berlin und Leipzig 978 (so; 187?). kl. 8.

5) Abhandlung der Fechtkunst auf den StoÃ�. Wien 1807, Tendier.

6) Sammlung merkwÃ¼rdiger NationalcostÃ¼me des KÃ¶nigreichs Ungarn und

Croatien, nach der Natur gezeichnet in 60 BlÃ¤ttern. Wien 1816, Schaumburg. 4.

7) Roland. Ein Gedicht nach Arioat aus den alten Ritterzeiten von Kaiser

Karls Tafelrunde in 4 GesÃ¤ngen. Wien 1819, Tendier. 8.

Er meinte den lÃ¤nget Ã¼bersetzten Arioat erst bearbeiten zu mÃ¼ssen; an sich

kein fibler Gedanke, aua einem Epos Gestalten zu selbstÃ¤ndigen Geschicken heraus-

zuheben, nur wÃ¤re dann wirkliche SchÃ¶pferkraft erforderlich gewesen.

8) Gab in zweiter Auflage heraus das Werk des Forstmeisters L. Hofmann: Der

vollkommene JÃ¤ger mit dem Vorstehhunde und sichere SchÃ¼tze. Wien 1824. Tendier.

21. Karl Werner, geb. 1763 in Wien, niederÃ¶sterreichischer Landschafts-

Protomedicua, 1810 Regierungarat, f am 16 Februar 1814.

a. Hall. Lit. Ztg. 1814 Nr. 63.

b. Meuael 8, 458. 10, 818. 16, 201. 21, 505.

c. RaÃ�mann 1823 S. 661.

d. Wurzbach 1887. 55, 98.

1) Lyrische Gedichte samt Oden aus dem Horaz. Wien und Leipzig 1785. 8.

2) Apologie des Brownischen Systems der Heilkunde. Wien, 1799 bis 1800. II. 8.

3) Von dem EinflÃ¼sse der WÃ¤rme und KÃ¤lte auf Erhaltung der Gesundheit und

Heilung der Krankheiten: Gesundheits-Taschenbuch fÃ¼r d. J. 1801. Wien 1801.

4) Juvenal's erste Satyre. Allgemeine Sittenverderbnis: Wielands Neuer

Teutacher Merkur Nov. 1805. S. 171 bis 200.

22. Anna Gabriele von Batsanyl, geb. von Banmberg, geb. 1775 in Wien,

verheiratete sich 1805 mit dem ungarischen Dichter Johann BatsÃ¤nyi (BacaÃ¤nyi

Janoa), der damala bei der Wiener Bankdirektion angestellt war und 1809 die

Proklamation Napoleons an die Ungarn vom 15. Mai ins Ungarische Ã¼bersetzte.

Verfolgt, floh er nach Paris und seine Frau folgte ihm dahin. Als er nach dem

Frieden ausgeliefert und auf eine Grenzfestung gesperrt wurde, lebte seine Frau

in Wien, verschwand dann plÃ¶tzlich und erst nach ihrem Tode erfuhr man, daÃ�

sie bei ihrem Manne, der nach Linz verbannt war, gelebt hatte. Sie atarb am

24. Juli 1839 in Linz (ihr Mann, geb. am 11. Mai 1763, t am 12. Mai 1845).

a. Schindel l, 35. 3, 11.

b. Meuael 9, 61. 13, 69. 221, 129.
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c. Nekrol. 17, 641.

d. Karoline Pichler, Zerstreute Blatter aus meinem Schreibtische. Neue

Folge 1845. 2 (SÃ¤mtl. Werke 60), S. 26: Gabriele Baumberg.

e. Wurzbach 1857. l, 112 bis 114.

f. Scheyrer S. 344.

g. Eduard Wertheimer, Aus dem Leben einer Wiener Dichterin: Neue

Freie Presse 1884 Nr. 7194.

h. Mendheim 2, 66.

Briefe von Job. v. MÃ¼ller an ihren Mann: MÃ¼llers Werke 38, 229. 39, 71. 172.

1) Gedichte in Blumauers und Ratschkys Wiener Musenalmanach. Vgl. Â§231,

8 = Band IV, S. 366.

2) a. Friedrich Hegrads vermischte Schriften. 1785. l, 225: Anna Gabriele

Baumberg an mich, Den 5. MÃ¤rz 1785.

b. An Gottlieb Leon. Von FrÃ¤ulein Gabriela von Baumberg: Gedichte von

Gottlieb Leon, Wien 1788, S. 178 bis 181.

3) Abschiedslied an Deutschlands SÃ¶hnt-. Den 17. April 1797. am Tage des

Abmarsches der Wiener Freywilligen, gesungen von Gabriela v. Baumberg. Zweyte

Auflage. Wien, 1797. Gedruckt bey Johann Carl Sehnender im k. k. Taubstummen-

Institute auf dem Dominikanerplatze an der SchÃ¶nlaterngasse Nro. 727. 2 Bl. 8.

(,Herab, herab nun von der Wand, Verstummtes Saitenspiel').

4) Auf die Wiedergenesung Ihrer KÃ¶niglichen Hoheit Frau Maria Christina,

Erzherzogin von Oesterreich. HÃ¶chstderoselben erlauchtesten Gatten Herzog Albert

von Sachsen in tiefster Ehrfurcht gewidmet von G'* v. B**. MÃ¤rz 1798. 4 Bl.

4. (,Dumpf scholl es durch die klagerfÃ¼llten GÃ¤nge').

5) a. SÃ¤mmtliche Gedichte GabrielenÂ« von Baumberg. Wien, Gedruckt bey

Joh. Thom. Edl. v. Trattnern, k. k. Hofbuchdrucker und BuchhÃ¤ndler. 1800. XX!!,

297 S., 3 Bl. 8.

S. 13: Auf Laudons Ankunft in Wien nach dem glorreichen Feldzuge 1789. â��

5. 24: Ihr Bild. Nach dem FranzÃ¶sischen. â�� S. 35: Herr von Alxinger an mich. â��

39: Antwort. â�� 63: Liebel an mich (.Du Sappho Wiens, in deren holden Blicken

Der Dichtkunst und der Liebe Feuer brennt'). â�� 65: An Herrn Liebel, Professor der

Aesthetik. â�� 91 bis 92: FrÃ¤ulein Karoline von Greiner an mich bey Ã�bersendung

folgender Idylle. â�� 93: Die Blumenketten. Eine Idylle. â�� 100: An FrÃ¤ulein Karoline

von Greiner bey Ã�bersendung folgender Idylle. â�� 102: Die SchÃ¤fchen. Nach der

franzÃ¶sischen Idylle der Madame Deshoulieres: Les Moutons. â�� 131: Danksagung

fÃ¼r die Entlassung eines Rekruten an den Herrn Stadthauptmann Grafen von Kuen-

stein. â�� 133: Sonnett nach dem FranzÃ¶s. der Madame Deshoulieres. â�� ICO: Mittel

wider die Eifersucht. Ein SchwesterngesprÃ¤ch. 1788. â�� 162: Leon an mich, als

ich sagte, daÃ� Leere des Herzens auf HerzensfÃ¼lle folge. â�� 165: An Leon. â�� 177:

Katschky an mich. â�� 183: Antwort an Freund Ratschky. â�� 198: Robert an die

Liebe nach dem Franz, der Madam Deshoulieres. â�� 243: AbendstÃ¤ndchen. An

Lina. Nach dem FranzCa. â�� 254: Danklied zur Ehre Karls an seinem Nabmens-

tage Ihrer kÃ¶niglichen Hoheit der Frau Erzherzoginn Maria Christina gesungen,

den 4. November 1796. â�� 258: Abschiedslied an Oesterreichs SÃ¶hne, den 17. April

1797. am Tage des Abmarsches der Wiener Freywilligen. Alles fÃ¼r Kaiser und

Vaterland! (,Herab! herab nun von der Wand, Verstummtes Saitenspiel!'). â�� 261:

Danklied im Nahmen der MÃ¤hrisch- und Schlesischen Studenten an die Frau Grlifinn

Korzenska, geborne Freyinn von Kalkreut, als sie am 20. April 1797 die Collecte

fÃ¼r die Equipirung der minder wohlhabenden MÃ¤hrisch- und Schlesischen Studenten

bey der Wiener-Ã�niversitÃ¤ts-Brigade auf sich zu nehmen zusagte, bey dieser Zu-

sage ThrÃ¤nen vergoi, und selbst eine reichliche Gabe reichte. â�� 263: Nachruf an

Oesterreichs Krieger. Im Nahmen des vaterlÃ¤ndischen Madchens. â�� 273: Der

Kanarienvogel an Gabriela von Baumberg. Vom Herrn von Alxinger.

b. Gedichte von Gabriele BatsÃ¤nyi, geborne Baumberg. Mit einer Abhand-

lung Ober die Dichtkunst, von F. W. M. Wien. Bey J. V. Degen. 1805. LA X! i

und 152 S. 8. (Pest bei Eggenberger.)

Vgl. Annalen 1805. 2, 376.

6) Amor und Hymen, ein Gedicht zur VermÃ¤hlung einer Freundinn, von

Gabriele BatsÃ¤nyi, gebornen Baumberg. Wien, gedruckt bey J. V. Degen. 1807.

40 S. 8. Vgl. Neue Annalen 1807. l, 276 f.

7) Gedichte in der Aglaja.
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22a. Johann Melchior Edler von Birkenstock, geb. zu Heiligenstadt im

Eichsfeld am 11. Mai 1738, studierte in Erfurt und GÃ¶ttingen, kam nach Wien,

HofsekretÃ¤r, spÃ¤ter StudienprÃ¤ses, trat 1794 in den Ruhestand, f in Wien am

30. Oktober 1809.

a. Mensel l, 304 f. 9, 102. 11, 78. 12, 312. 16, 333. 17, 174. - b. Ribini:

Neuer Teutscher Merkur 1810. St. 2. S. 126 bis 181. â�� c. Annalen 1810. l, 141

bis 145. â�� d. Meusels bist, und litter. Unterhaltungen S. 184 bis 196 (von Bret-

schneider). â�� e. Wurzbach 1856. l, 406.

1) D. M. Friderici II. S. Viennae 1786. 4. Deutsch: Wien 1786. 8. â�� Aus

dem Latein, Ã¼bersetzt und mit Anmerkungen begleitet von H. A. NÃ¶rlinger (Latein

und Deutsch). Hellwing. Hannover 1787. gr. 8. â�� Ã�bersetzt (von J. N. Bischoff?

oder Raym. Dapp?). Berlin 1787. Nicolai. 8. â�� Aus dem Latein, von Spielberger.

Mannheim 1787. gr.4.-Vgl.Allg.dtsch.Bibl. 78. S.3/16 und Nachtr. Bd.VIII. S. 701.

2) Ad Ungaros Ungarns. Wien 1796. 4. Ins Deutsche Ã¼bersetzt von ihm

selbst (Prosa). Wien 1796. 4. â�� Wiederh.: Sonnabends-Anhang der G ratzer Zei-

tung 1796 zu Nr. 305.

3) Carmen posthumum in monumentum aeternae memoriae Mariae Christianae,

ArchiducisAustr...emarmoreerectumoperaAntoniiCanovae. Wienl813. Beck. gr.Fol.

23. Franz Anton de Paula Gaheis, geb. in Krems am 1. April 1763, be-

suchte daselbst das Gymnasium des Jesuiten-Collegiums; nach Aufhebung des

Jesuitenordens sollte er den Studien entsagen und wurde Bnchdruckerlehrling,

setzte spÃ¤ter doch die Studien fort, trat in Wien in den Orden der frommen

Schulen, lehrte 1780 als Kleriker an der Normalklasse auf derWieden und an der

Hauptschule in der Josephstadt, 1788 Direktor der neuen Hauptschule in Kor-

neuburg, 1798 wurde er auf besonderen Befehl des Kaisers zur Registratur des

Wiener Magistrats versetzt, jedoch bei den Ausarbeitungen fÃ¼r einen neuen

Studienplan verwendet, starb am 4. Februar 1811.

a. Int.-Bl. der Annalen 1803 Nr. 19.

b. Annalen 1810. l, 380 (hier wird irrtÃ¼mlich angenommen, dai er am 25. August

1809 verstorben sei, was in Â§ 231, 8 a = Band IV. S. 367 Ã¼bergegangen ist).

c. Mensel 2, 477. 9, 899. 11, 253. 13, 435. 17, 660.

d. GrÃ¤ffer und Czikann 2, 262.

e. Wurzbach 1859. 5, 54 f.

f. Kehrein, Lex. 1868. l, 107.

g. Berichte und Mittheilungen des AIterthums-Vereins l, 41.

h. Mayer l, 287.

1) Der gute Wilhelm. Ein kleiner Roman fÃ¼r Kinder. 2 Abtheilungen. Wien

bey Hartl, 1786. â�� Wien 1797. Doll.

2) Kindergebethe, oder Uebungen fÃ¼r Kinder, vor Gott zu reden. Wien 1786.

8. â�� 6. Aufl. Wien 1800. â�� 7. Aufl. Wien 1803.

Prieres Ã¤ l'uaage des Enfans, ou Exercices dans la pratique de s'entretenir

en presence de Dien. Traduites de l'allemand de M. F. A. Gaheis par Mr. L. Chi-

mani, Vienne, 1798. Vgl. Nr. 47, 2).

3) Neue Kinderbibliothek. Mit Kupfern und Liedern. Wien 1788. III. 8. â��

Zweite verb. u. verm. Aufl. ebenda 1795 bis 1796. HI. â�� 3. Aufl. 1797. VI.

4) Bey dem Grabe der Herrn Joseph und Johann von Pelsern. Von ihrem

Freunde F. A. Gaheis. Im September 1789. Zweyte Auflage. Wien, gedruckt

bey Anton Pichler, k. k. priv. Buchdrucker. 1797. 3 Bl. 8. (.Werden, Seyn und

Vergehn ist seit dem Anbeginnswerden'.)

Nach Meusel wÃ¤re die 1. Auflage 1791 erschienen.

5) Die Freundschaft. An J** M**. Von F. A. Gaheie. Wien 1791. 8.

2. Aufl Dritte Auflage. Wien, gedruckt bey Anton Pichler, k. k. privil.

Buchdrucker. 1797. 4 Bl. 8. (,Wenn den Mann, so gut, edel und weislich er').

Bl. 4: Erinnerung an meine Knabenjahre. (,0 wie war ich so wonnereich').

6) Ehrengedachtniss des Herrn Joseph Knapp, der Arzneyknnde Doktors.

Wien 1791.

7) Zeitgeschichte fÃ¼r die Jugend und ihre Freunde. Wien 1792. 8.

8) TÃ¤gliches Handbuch der Geschichte, Natorlehre und Moral fÃ¼r die Jugend.

1. Jahrgang. Wien 1792. 12.

, Grnndritc. Tl. 2. Acfl.Â« 35
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9) VermischtÂ« Schriften TOD F. A. Gaheis. L Sammlung. Wien 1793; 2. Anf-

Imge. Wien 1797. - II. Sammlung. 1804.

10) Auf den Tod Marien Antoniens verwittweten KÃ¶niginn TOB Frankreich.

Von F. A. Gabeis. Im October 1793. Wien, gedruckt mit Oehlerischen Schriften.

11 8. 8. (,Also rauftest auch du, auch du, deÂ» edelsten Kieles SchÃ¶nste Blume

dahin unken? so grausam dahin?*).

11) Handbuch einer praktischen Methodik de* ersten UnterrichtÂ« in deutschem

Schulen. Von F. A. Gaheis. 2. Aufl. Wien 1797; Lptg. 1799. gr. 8.; 3. Auflage.

Wien bey Alojg DolL 1800. â�� Handbuch der Lehrkunst fÃ¼r den ersten Unter-

richt in deutschen Schulen. Wien 4. verb. Aufl. 1809, AL DolL 8.

12) Zur Geschichte, Dichtkunst und Moral gehÃ¶rige Versuche. 2tÂ« Aufl.

Wien, Ant Doll. 1797.

13) Schulgesetze fÃ¼r SchÃ¼ler der deutschen Schulen. Wien 1797.

14) Rundgesang der Wiener BÃ¼rgerschaft Abgesungen am ISten May 1797.

Von F. A. Gaheis. Wien, gedruckt bey Matthias Andreas Schmidt, k. k. Hof-

buchdrucker. 2 Bl. 4. (,Heil and Gesundheit aus silbernem Pokal'/)

15) Oesterreich, BÃ¶hmen and MÃ¤hren, in 4 Karten mit Zeichen und einer

ErklÃ¤rung fÃ¼r die Jugend vorgestellt von F. A. Gaheis. Wien 1797. 8.

16) John Browns System der Heilkunde in gedrÃ¤ngtem AuszÃ¼ge. Von F. A.

Gmheis. Wien 1797. 8.

17) Wanderungen und Spazierfahrten in die Gegenden um Wien. Heraus-

â�¢ben von F. T. P. G. Wien 1797 bis 1800. bej A. Doll und I. C. Sehnender.

"8. â�� 2. Aufl. 1798 bis 1800. â�� 3. renn, und Terb. Aufl. Wien 1804. VH.

18) Beitrage zum Neuen Wiener Musenalmanach fÃ¼r 1798. VgL Â§ 231, 8

= Band IV. S. 366.

19) Nachricht von der in Kornenbnrg bestehenden Industrie-Anstalt fÃ¼r die

Jugend. Wien ... 3. Aufl. 1798. 8.

20) Die Friedenrfeyer. Eine Cantate von F. A. Gaheis. In Musik gesetzt

Ton P. Haschet Wien 1798.

21) a. Kleines HandwÃ¶rterbuch der deutschen Sprache und Rechtschreibung.

1798. Wien. Sammer. 8.

b. Kleines WÃ¶rterbuch der deutschen Sprache und Rechtschreibung fÃ¼r jeder-

mann, besonders fÃ¼r den Beamten, GeschÃ¤ftsmann und den deutschen Schulstand.

Ans den grÃ¶Bern Werken Adelnngs, Eberhards, Campens etc. gezogen. Wien bey

Aloys DolL 1799. 8.

22) Etwas fÃ¼r Freunde der Physiognomik: Allgemeiner literar. Anzeiger 1799

8. 485 bis 487.

23) FÃ¼nf Predigten zur BefÃ¶rderung christlicher Vaterlands- und Ffirsten-

liebe. Von F. A. G. 3. Auflage. Wien 1800.

24) Beschreibung der innern und Ã¤ufiern MerkwÃ¼rdigkeiten der Stephans-

kirche in Wien. Wien. 5. Aufl. 1800. 8.

25) Gab den Neuen Wiener Musenalmanach auf 1800 heraus. VgL Â§ 231. 8

= Band IV. 8. 367.

26) Gallerie menschenfreundlicher Handlungen und Gesinnungen. Ein Denk-

mahl fÃ¼r edle Familien. Von F. A. Gaheis. Wien 1800. Ant. DolL 8.

27) Biographien der Ã¶sterreichischen Dichter vom J. 1190 bis 1800. Wien

1801 bis 1803.

28) Tentsche Sprachfibnngen nach einer neuen Lehrart. Ein HÃ¼lfsbnch fÃ¼r

SchÃ¼ler zur Vorbereitung im Sprachunterrichte. Von F. A. Gaheis. Wien 1801.

im Verl. bei A. DolL 94 S. 8. â�� Neue Aufl. Wien 1818.

Vgl. Annalen MÃ¤rz 1802 Nr. 23.

29) Beitrage zum Wiener Musenalmanach auf 1802.

30) Kurzer Entwurf zu einem Institute fÃ¼r blinde Kinder. Herausgegeben

von Franz von P. Gaheis. Wien 1802 in Commission bey Ant. Doll and gedruckt

bey Ant. Hayknl auf Kosten des Verfassers, l Bogen. 8.

Vgl. Annalen, August 1803 Nr. 63.
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81) Vorlesungen Ã¼ber die schÃ¶nen KÃ¼nste. FÃ¼r JÃ¼nglinge in BÃ¼rgerschulen

und zum Privatunterrichte fÃ¼r die weibliche Jugend aus gebildeten StÃ¤nden bey

der Beurtheilung Ã¶ffentlicher Kunstwerke. Von Fr. v. P. Gaheis. Wien 1808, in

der Camesinaischen Buchhandlung. 808 S. 8.

Vgl. Annalen, April 1804 Nr. 42. 43.

32) Blumenlese am Helikon des sÃ¼dlichen Deutschlandes. Herausgegeben

von Fr. v. P. Gaheis. Wien bey A. Doll 1803. III.

33) a. Cantate im Clavier-Auszuge, welche den 5. Novemb. 1804 bey Gelegen-

heit des BÃ¼rgermeisterfestes des Hrn. k. k. KÃ¤thes und BÃ¼rgermeisters von Wohl-

leben nach einer vorhergegangenen zu dieser Feyerlichkeit passenden Rede von

wienerischen BÃ¼rgerkindern abgesungen wurde. Die Worte sind von Hrn. Fz.

Gaheis, magistratischem Secretair in Musick gesezt von Hrn. Kapellmeister Preindl.

Wien gestochen in der k. k. priv. chemischen Druckerey.

b. Ode an Wohlleben von Gaheis. Beides in: BÃ¼rgerfeyer am 30. October

1804. bey der Einsetzung des Wohlgebornen Herrn Stephan Edlen von Wohlleben

k. k. Rathes, ... in die WÃ¼rde eines BÃ¼rgermeisters der k. k. Haupt- und Residenz-

stadt Wien, dann Ernennung desselben zum Obersten des lÃ¶bl. Wiener BÃ¼rger-

Regimentes. Herausgegeben zum Besten der armen BÃ¼rger in der Versorgungs-

Anstalt zu St. Marks. Wien 1805 gedruckt bey Joseph Hraschantzky, k. k. Hof-

buchdrueker, und zu finden bey Fz. Jos. RÃ¶tzl in der groÃ�en SehulerstraÃ�e im v.

HÃ¶nigsteinischen Hause. 13 Bogen. Folio.

Annalen 1805. l, 882.

34) Auf die Reise Franciscus des Zweyten. Den 29. May 1805. Von Franz

v. P. Gaheis. Der Ertrag ist zum BeÃ�ten der Ã¤rmeren Gebirgsbewohner BÃ¶hmens

gewidmet, der Ladenpreis 20 kr., jedoch eine grÃ¶Ã�ere Gabe dem GefÃ¼hle des Ab-

nehmers Ã¼berlassen. Wien, 1805. Zu haben in dem Kirchenmeisteramte bey St.

Stephan, und bey dem Verfasser Nro. 519 in der Stadt. 4 Bl. 4. (,Im Rpsen-

glanze lÃ¤chelt das JÃ¼nglingsaug'). Gedruckt mit Joseph Hraschanzkyschen Schriften,

auf Kosten einiger BÃ¼rger Wiens.

35) An Seine KÃ¶nigliche Hoheit den Herzog Albert von Sachsen-Teschen.

Den 11. Julius 1805. Von Franz v. P. Gaheis. Bey ErÃ¶ffnung der Springbrunnen

des Albert-Christinen-Canals. Wien. Auf Kosten mehrerer SchÃ¤tzer dieser Wohl-

that. Gedruckt mit v. Schmidtbauerschen Schriften. 6 Bl. 4. (.Mit jedem Tage

rufet sich Tausende Natur ins Leben'). Bl. 6: Anmerkungen.

36) Die BÃ¼rger Wiens im franzÃ¶s. Kriege 1805, ein Familiendenkmal fÃ¼r alle

Bewohner Wiens . . . Wien 1806. KaulfuÃ�. 8.

87) Feyer der Frauenmilde. Eine Cantate. VeranlaÃ�t im Nahmen der BÃ¼rger-

schaft Wiens von dem Officierscorps des II. Regiments der Stadt-Miliz zum Theresien-

Feste, und zum Besten der Wittwen und Waisen der im letzten Feldzuge gebliebenen

Krieger. Der Text ist vom Herrn Franz v. P. Gaheis, Magistratssecretar. Die Musik

vom Herrn Anton Fischer, Compositeur des k. k. Theaters an der Wien. Gegeben

im k. k. Redouten-Sahle den 26. Okt. 1806. Wien, gedruckt mit Edl. v. Schmid-

bauerschen Schriften. 13 3. 8. (,LaÃ�t, Freunde des Guten! in jubelnden ChÃ¶ren').

38) Am Denkmahle Kaiser Joseph's II. Bey Errichtung desselben am Josephs-

Platze zu Wien. Von F. v. P. Gaheis. Wien, 1806. Mit Anton Pichler'schen

Schriften. 4 Bl. 8. (,Des Herrschers Thron glÃ¤nzt an der Unsterblichkeit'). Bl. 4:

Anmerkungen.

39) Am Infnlations-Tage des hochwÃ¼rdigsten Herrn Andreas, des Itbl. Bene-

dictiner-Stiftes zu den Schotten in Wien und zu Telk in Ungern Abtes, der Theol.

Doctors, Sr. k. k. Maj. Rathes und N. Oesterr. Landstandes. Gesungen von F. v. P.

Gaheis. Wien den 9. August 1807. 6 Bl. 4. (.Nicht, was auÃ�en gleiÃ�t, kÃ¼ndet

des Mannes Werth').

Rez. Neue Annalen 1808. 2,239; vgl.: Beylage zum Intelligenzblatt der Annalen

July 1808: Rechtfertigung; Abdruck des Gedichtes; Antwort des Recensenten.

40) Hochgesang auf die VermÃ¤hlung seiner k. k. Apostol. MajestÃ¤t FranciscoÂ«

des I. mit Ihrer KÃ¶nigl. Hoheit Maria Ludovica Beatrix gefeyert am 6. Januar 1808.

Von F. v. P. Gaheis. Wien, bey Anton Pichler, in der Plankengasse. 7 Bl. (,Wenn

in dem Tiefblau nÃ¤chtlicher Himmel sich Das Ã�ug' verlieret'). Bl. 7: Anmerkungen.

,Campe hÃ¤lt zwar das Wort Ode jetzt noch fÃ¼r nnÃ¼bersetzt und meint, es kÃ¶nne

vor der Hand als Nothwort beibehalten werden. Ich glaube: Hochgesang und

35*
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hohes Lied drucken die Bedeutung vollkommen aus, die wir mit Ode und lyrisch

verbinden*. Auch die Ã¤ndern Anmerkungen sprachlicher und sprachreinigender Natnr.

Vgl. Neue Annalen 1808. 2, 238.

24. Joseph Georg Wldemann, k. k. Kreiskommissar und Kreisschnlviritator

in Wien.

a. Mensel 8, 495.

b. Wurzbach 1887. 55, 242. â�� Zu Nr. 8) und 5) sieh unten S. 812.

1) Anleitung zur deutschen Rechtschreibung. Wien 1786. gr. 8.

2) Beitrage zum Neuen Wiener Musenalmanach. Vgl. Â§ 231, 8Â» = Band IV.

8. 367.

3) StreifzÃ¼ge nach InnerÃ¶sterreich, Triest und Venedig und einem Theile

der terra ferma. Wien 1801, A. Doll. 8. Mit M. Fischel.

4) StreifzÃ¼ge an Istriens KÃ¼sten. Vom Verfasser der StreifzÃ¼ge nach Triest

und Venedig. Wien. 1805. Bey Anton Doll. 131 S. 8. â�� Wiederh.: Wien 1810.

Vgl. Neue Annalen 1807. l, 37 bis 39.

5) Gab mit Fischel das Taschenbach fÃ¼r Freunde malerischer Gegenden heraus.

VgL oben III. 11.

25. Anton Joseph Stein, geb. in dem Dorfe Bladen in Oberschleaien am

24. April 1759, Sohn eines GrÃ¤fl. Neuhausischen Kanzlei-Beamten, besuchte die

Dorfschule; kam im 14. Lebensjahre in das Gymnasium der Franziskaner zu Leob-

schÃ¼tz, absolvierte die philosophischen Studien in Breslau, von einer geplanten

abenteuerlichen FuÃ�reise nach Rom abgebracht, studierte er in Wien, kam 1781

als Gehilfe des geistlichen Hofmeisters Cosgran, eines Irlanders, zu den beiden

Enkeln des Feldmarschalls Daun in das Haus ihres mÃ¼tterlichen GroÃ�vater*, deÂ«

Grafen Auersberg, wo er den Sommer in BÃ¶hmen, den Winter in Ennsegg in

OberÃ¼sterreich zubrachte, kam 1784 nach Wien zurÃ¼ck, 1785 Professor an dem

akademischen Gymnasium, 1802 am Gymnasium zu St. Anna, 1806 Professor der

Philologie und klassischen Literatur an der UniversitÃ¤t, 1825 in den Ruhestand

versetzt, starb am 4. Oktober 1844. Er war der Lehrer Grillparzers und Banernfelds.

a. Mensel 20, 592.

b. Nekrolog von B. (Bergmann): Wiener Zeitung 1845. Nr. 4.

c. Allg. Theater-Ztg. 1844. S. 242.

d. Deinhardstein, Vorrede zu den Gedichten Nr. 11).

e. Kehrein 1871. 2, 170f.

f. Wurzbach 1879. 38, 20.

1) Beitrage zu den Wiener Musenalmanachen (Â§ 231, 8 â�� Band IV. S. 366),

zu Lackners und Tschinks Blumenlese 1790, zu Liebels Musenalmanach 1802, zur

Aurora 1812, zur Modezeitung u. s. w.

2) Magnus Turcarum Eiercitus ad Martinestiam fnsus ab Anstriacis, Dnce

Principe a Sachsen-Coburg Sociis Russornm Cohortibns Carmen Epinitinm.

[Viennae] 1789. 4 Bl. 4.

3) AOYJQNI Tu nOMOPKHTH AS.MA EIUIflKIOft. Loudonio urbinm ezpugna-

tori Belgrado recepto Carmen epinicium. Graece. [Viennae] 1789. 4 Bl. 4.

4) Vota luyentutis Auatriacae Litterarum studiosae, facta die VI11. Decembris

MDC'CCIV. Cecinit Antonius Stein Poeticae et Lingnae Graecae in Gymnasio Vin-

dobonensi ad S. Annae professor. Der studierenden Jugend Oesterreichs Wunsch

am 8. Dezember 1804. Von Anton Stein, Professor der Poetik am Annaischen

Gymnasium. Wien, 1804. Gedruckt bey Anton v. Haykul. 4 Bl. 4.

(.Horcht! schon lang durchstÃ¼rmt ein Hall die LÃ¼fte!1).

5) Elite d'epigrammes et madrigauz des meilleurs poetes francais depuis

Marotjusqu'Ã¤ nos jours; precedÃ¶e d'un traite' de la versification allemande, Ã¤ l'nsage

des Allemands. Vienne 1810. Anton Doll. 8.

6) Der Prater, ein beschreibendes Gedicht von August Veith v. Schittlers-

berg, k. k. wirklichen geheimen, dann Staats- und Conferenz-Rathe und PrÃ¤sidenten

des General-Rechnungs-Directorinms. Aus dem Lateinischen Ã¼bersetzt und heraus-

gegeben von Anton Stein, Professor der Philologie. Wien, 1811. Gedruckt bey

Anton StrauB. XXIV, 94 S. gr. 8. (Lateinischer Doppeltitel).



Joseph Georg Widemann. Anton Stein. Joseph Doppier. J. P. E. Brown.

Vorbericht des Herausgebers. â�� S. XVII: Ad Manes auctoris. â�� S. XX: An

die Manen des Verfassers.

S. l: Nemus urbi Vindobonensi proximum vulgo Prater (Hexameter). â��

S. 41: Der Prater (deutsche Ã�bersetzung in 5 faÃ�igen reimlosen lamben). â��S. 91:

Einige erlÃ¤uternde Anmerkungen. â�� Vgl. Annalen 1812. l, 11. 150.

7) Beleuchtung der Bemerkungen eines Ungenannten, unterzeichnet ^ij/uijrpind'ijf,

aber die Berichtigung einer Stelle des Strabo, im Intelligenzblatte der Wiener allg.

Lit. Ztg. Nr. 15. Julius 1813. (a). S. 115. Unterz.: Wien, den 30. Julius. Ant

Stein, Prof. der Philologie: Int. Bl. der Wiener Allg. Lit. Ztg. Nr. 26. Sept. 1813.

8)Chrestomathialatinaetgraeca. Vindobonae 1816. A l Â»oll. 8. Mehrere Auf lagen.

9) Anthologia epigrammatum latinorum recentioris aevi. Viennae 1816.

Ant Doll. 8.

10) Amor capnophilus. Carmen nuper repertum nunc commentario philologico

aesthetico ethico illustratum edidit Palladius Philocharis. Vindobonae 1827.

Schraembl. 8.

11) Deutsche, lateinische und griechische Gedichte von Anton JOB. Stein,

k. k. Rath und emerit. Professor der Tdass. Literatur an der Wiener UniversitÃ¤t.

Wien. Gedruckt bei Carl Ueberreuter. 1843.

a: Gedichte von Anton JOB. Stein, 1843. 8 Bl. X, 186 S. Vorrede

von Deinhardstein.

S. 30: Scythischer Winter. Aus des Ovidius Trist. III eleg. 10. â�� S. 33:

Die Jahres-Feyer. Ovid. fastor. III, 523. Uebersetzung â�� veranlagt durch ein

Ã¤hnlich jÃ¤hrliches Volksfest in der Brigitten-Au nÃ¤chst Wien, am 24. Julius. â��

S. 60: Der Hahn. Nach dem Lat. â�� S. 68: An N., der sich ein frisches, hohes,

munteres Alter wÃ¼nschte. Nach dem Lat. des Dr. Cohausen. â�� S. 69: Dichters

Klage. Nach dem Lat. des Paschasius. â�� S. 77: Tischschwank. (Aus dem Lat.

des Th. Morus). â�� S. 78: Nach dem Lat. des Sannazar. â�� S. 81, 83, 90: Nach

dem Lat. des Jan. Pannonius. â�� S. 85: Wirkung eines Schneeballs. Nach dem

Lat. des Angeriani. â�� S. 89: Europa. Ovid. fast. V, 605. â�� S. 97: Des KrÃ¤mers

Gebet zu Merkur. Ovid. fastor. V, 673. â�� S. 100: Der Geplagte. (Nach dem Lat.

des Muretus). â�� S. 105: Zorn und Liebe. Nach dem Lat. des Boscovich. â�� S. 114:

Deutschland, in der zweyten HÃ¤lfte des 16. Jahrhunderts. Nach dem Lat. des N.

CbytrÃ¤us. â�� S. 117: Simonie (nach Owen). - S. 141 bis 45: fÃ¼r Ranchfreunde. â��

S. 178: Blnmenlese. Nach dem Latein, des Petri Scriverii .Saturnalia'. â�� S. 180:

An den siechenden Pastor Rauchern. (Aus dem Lateinischen des Med. Dr. Co-

hausen, in der Schrift Pica nasi) 1750. â�� S. 180: Wahnsinn und Liebe. Von

ebendemselben. â�� S. 181 bis 185: (Audiatur et altera pars) als Proben feiner,

hoher Begeisterung der philokapnischen Muse mÃ¶gen folgende Strophen dienen:

I. Ans GÃ¼nthers ,Lob des Rauchtabacs' (von dem Kapnoman Triller eine geist-

und fenerreiche Ode genannt). â�� U. Aas Triller'a, ,Lob des Tabaks*. â�� III.

Als SchluB stehe noch hier die erste Strophe aus dem Gedichte eines uns'rer

neueren Poeten, etwas zweydeutig Ã¼berschrieben: .Mein TÃ¼rkenkopf (!).

b: Carmina Latina et Graeca. Antonii .los. Stein, Consil. Caes. Reg. Prof.

emerit. liter. lat. graec. Vindobonae. Typis Caroli Ueberreuter. MDCCCXLIII.

3 BL, 178 S. l Bl. Errata S. 18: Epicedia. â�� S. 19: In obitu Beethovii. â��

8.43: Nicotiana. â�� S. 47: Goethe de se ipso. E Germanico: Epigramma Nr. 66.

â�� S. 48: In Lupam (e Germanico Haugii). â�� S. 63: Echus Oracula. l bis 4. â��

8. 97: EAAHNIKA. â�� S. 116: Hymnus m Graeciam 1816.

26. Joseph Doppier, Rechnungs-Offizial der Ã¶sterr. k. k. Hofbuchhaltung

und Mitarbeiter an der Theaterzeitung, starb am 25. Januar 1808 in Wien im

45. Jahre seines Alters.

Int.-Bl. d. Annalen MÃ¤rz 1808.

Gedichte in den Wiener Musenalmanachen vgl. Â§ 231, 8 und 8a = Band IV.

8. 366f.

26a. Die NeugekrÃ¶nte Hoffnung am Tage der VermÃ¤hlung Franzens mit

Elisabeth. J. 0. V. Wien 1788. 4 Bl. (,0 du, die, ausgeflossen ans dem Quell

der Wesen')- unterz.: S*8*g.

26 b. J. F. E. Brown.

1) An die Oesterreichische Armee bey ErÃ¶ffnung des Feldzugs gegen die

TÃ¼rken. Wien 1788. 4 Bl. 8.
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2) Auf die Abreise des Feldmarschalls Laudon zur Kroatischen Armee.

Wien 1788. 4 Bl. 8.

26 c. ,Io. Kramer.

An Josephs und Achmeds Krieger. Zwey heroische Gedichte. Wien 1788.16 S. 8.

26 (1. Oesterreichische und tÃ¼rkische Kriegslieder. Wien bey Joseph HraschÃ¤nzky.

1788. 122 S. 8.

26e. Christoph Regelsberger. Â§ 218, 13. 11).

An den Helden Laudon den zehnten und grÃ¶Bten Belagerer Belgrads. Wien

1789. 4 Bl. 8. (Gedicht mit hist. Anmerkungen).

26 f. Das Lied von Belgrad, von Blnmaner. 1789. 4 Bl. 8. Â§ 225, 28.

26g. Das erfreute Volk â�� ein Denklied (so) an Baron Laudon bei Gelegen-

heit der Eroberung Belgrads. Wien 1789. 4 Bl. 8. (Szeche"nyi, Suppl. l, 134).

26h. Ode auf die Wiedereroberung der Festung Belgrad von C. K. Wien

1789. 4 Bl. 8.

261. Martin Joseph Frandstetter.

An den Herrn Feldmarschalllientenant Klebeck als er uns die Nachricht

von dem Falle Belgrads brachte. Wien 1789. 4 Bl. 8.

26k. Da den XII. October der Feldmarschalllieutenant von Klebeck als Kourier

von der Einnahme Belgrads einritt von C. T. G. Wien bey Ign. Albert i. 1789. 2 Bl. 4.

261. Volkslied nach der Eroberung Belgrads, gesungen am 14. Oct. 1789.

Wien bey Th. v. Schmidtbauer. 8 Bl. 8.

27. Johann Baptist Premlechner. Â§ 213, 79 - Band IV. 8. 64.

Lucubrationes poeticae et oratoriae. Vindobonae 1789. 8. Darin auch fÃ¼nf

deutsche Gedichte, eine Ode auf den Vorhang im alcÃ¤ischen Versmalt, und vier

Fabeln in Lichtwer-Gellert'scher Manier, darunter eine in Prosa. Vgl. A. Nieder-

egger, Job. B. Premlechner und seine Lucubrationes. Eine Studie zur Litteratnr-

geschichte aus den Zeiten Maria Theresias. Programm des Staatsgymnasiums

Kalksburg bei Wien. 1894. 56 S. 8.

28. Karl Gift schÃ¼tz, geb. in Wien am 13. Februar 1753, studierte Jura,

trat 1772 in das Priesterhaag zu St. Stephan, erhielt 1777 die Priesterweihe,

Kooperator in St. Veit bei Wien, 1785 in Tulln, 1789 Direktor der Zoller'schen

Hauptschule in Wien, t am 3. Januar 1831.

a. Annalen 1802. Intelligenzbl. Nr. 12.

b. Meusel 11, 270. 13, 467. 17, 715. 22H, 358 bis 360.

c. Waitzenegger 1822. 3, 175.

d. GrÃ¤ffer und Czikann 1837. 2, 372.

e. Wurzbach 1859. 5, 182.

1) Institutiones theologiae pastoralis. Wien 1789. Blumaner II. 8.

2) Leitfaden fÃ¼r die in den k. k. Erblanden vorgeschriebenen deutschen Vor-

lesungen Ã¼ber die Pastoraltheologie. Wien HÃ¶rling. II ... 2. Aufl 3. Aufl.

in l Bande 1797. gr. 8. â�� Nachdruck: KÃ¶ln 1796. Fabricius. II. gr. 8.

3) Kurze Rede zur Aufmunterung seiner MitbrÃ¼der bey der allgemeinen

RÃ¼stung zum Kriege wider Frankreich. Wien bey John 1797.

4) Rede nach der Ã¶ffentlichen Bekanntmachung der unterzeichneten Friedens-

prÃ¤liminarartikel mit Frankreich. Wien bey John 1797.

5) Biblische ErzÃ¤hlungen aus dem alten Testamente, mit heygefÃ¼gten An-

merkungen und Sittenlehren fÃ¼r Kinder. Wien 1799. Henbner. 8. â�� 4. verb.

Ausg. 1812. â�� 5. Aufl. 1825. 12.

6) Leitfaden zum katholischen Religionsunterrichte fÃ¼r die erwachsene Jugend.

Wien. Henbner. 1800. gr. 8. - 4. Aufl. 1812. â�� 5. Aufl. 1816.

7) Kurze Betrachtungen eines nachdenkenden und gutgesinnten Christen

Ã¼ber verschiedene GegenstÃ¤nde seiner Religion, fÃ¼r jeden Tag eines Monats.

Wien 1801. Heubner. 8. â�� 3. Aufl. 1816.

8) Sammlung verschiedener Gedichte zum Gebrauche fÃ¼r die gewÃ¶hnlichen

Ged&cntniss- und v ortragsÃ¼bungen in deutschen Schulen, mit Pensen und Anmerk-

ungen, nebst einer kurzen Erinnerung Ã¼ber die Eigenheiten des Versebaues.
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1. Bandchen. Wien, Heubner 1802. â�� 2. Aufl. 1803. â�� 3. Aufl. 1805. â�� 4. Anfl.

1816. â�� 5. Aufl. 1818. â�� 6. Aufl. 1822. â�� 2. BÃ¼ndchen. 1816. â�� 2. Aufl. 1823. 12.

9) Versuch einer kurzen Anleitung Ã¼ber die Mittel, junge Leute zur Fertigkeit

in schriftlichen AufsÃ¤tzen zu bringen; nebet den notwendigsten Regeln, gute Briefe

zu schreiben, mit angehÃ¤ngten Beyspielen von Briefen zum Gebrauche fÃ¼r Lehrer

and SchÃ¼ler. Wien 1803. Camesina. 8. â�� 2. verb. Aufl. unter dem Titel: Muster

von Briefen verschiedenen Inhalts, zur BefÃ¶rderung des feinen Geschmacks im

Briefschreiben. Wien 1812. 8. â�� 3. Aufl. unter dem Titel: Anleitung, gute Briefe

zu schreiben, mit 117 Mustern von Briefen verschiedenen Inhalts, und einem An-

hange von den gewÃ¶hnlichsten Titulaturen. Wien 1817. (Gerold). 8.

10) Sammlung einiger Fabeln und ErzÃ¤hlungen von Geliert, nebst mehrern

Beyspielen von prosaischer Beschreibung derselben, mit Anmerkungen etc. Wien

.... â�� 2. verm. und verb. Aufl. 1805 (Leipzig, Joachim).

11) Biblische ErzÃ¤hlungen aus dem neuen Testamente fÃ¼r die Jugend. Wien

1807. Heubner 8.

12) Christliche Sittenlehre fÃ¼r die Jugend. Wien 1807. Camesina (Heubner). 8.

13) Gebetbuch zum Gebrauch fÃ¼r katholische Christen. Wien, Mayer. 2. Aufl.

1812. â�� 3. Aufl. 1814. - Neue Aufl. 1827, 1880. 12.

14) Erster Unterricht der Kinder in der christl. Religion, mit Fragen und

Antworten. Wien, Gerold .... 8. â�� 2. verb. Aufl. 1812. â�� 3. Aufl. 1817.

15) Das Leben Jesu in Fragen und Antworten, als Fortsetzung meines ersten

Religionsunterrichts fÃ¼r Kinder. Wien, Gerold .... 2. verm. Aufl. 1812. â��

3. Aufl. 1815.

16) Die katholische Religionslehre im Zusammenhange dargestellt, als Fort-

setzung meines ersten Religionsunterrichtes fÃ¼r Kinder. Wien, Gerold. 1814. â��

2. Abdruck 1818. â�� 2. Aufl. 1819. II. 8.

17) Erbauungsbuch fÃ¼r Kinder nebst den gewÃ¶hnlichen Andachts-Uebungen

bey der hÃ¤uslichen oder Ã¶ffentlichen Gottesverehrung. Wien 1815.

18) ErklÃ¤rung der sonntÃ¤glichen Evangelien und jener an hÃ¶heren Festen des

Herrn im ganzen Jahre, mit besonderer BerÃ¼cksichtigung mancher dunklen Stellen,

sammt ErklÃ¤r, der Evangelien an allen gebotenen Feiertagen. Wien 1818. 8. Gerold.

19) Davids Bullpsalmen umschrieben. Wien bey Heubner 1819. 12.

20) ErklÃ¤rung der Evangelien an allen gebothenen Feyertagen des ganzen

Jahrs. Wien bey Geistinger. 1820.

21) PrÃ¤mienbuch fÃ¼r die SchÃ¼ler in den Wiederholungsschulen. Auf Ver-

anlassung der hochlÃ¶bl. k. k. Landes-Regierung zum Drucke befÃ¶rdert. Wien.

Henbner. 1820. gr. 8.

22) Kurze Belehrung Ã¼ber die gegenseitigen Pflichten der Eltern gegen ihre

Kinder und der Kinder gegen ihre Eltern. Wien 1820. Heubner. gr. 8.

23) Der strenge Beichtvater in einem GesprÃ¤che dargestellt, von einem

strengen Beichtvater. Wien 1822. Geistinger. 8.

24) KurzgefaBte Geschichte von dem Entstehen und der Verfassung der

M. y. Zollerschen gestifteten Hauptschule zu Wien in der Vorstadt am Neubau.

Wien 1822, Geistinger. 8.

25) Erbauungsbnch fÃ¼r Kinder, nebst den gewÃ¶hnlichen AndachtsÃ¼bungen

bei der hÃ¤uslichen und Ã¶ffentlichen Gottesverehrung. Wien 1823. Geistinger 12.

26) Vermischte AufsÃ¤tze zum VergnÃ¼gen und zur Belehrung junger Leuts,

als eine Belohnung des FleiÃ�es. Wien 1824. Geistinger. 8.

27) Ceremonien und Gebete der katholischen Kirche bei der Austheilung

der heil. Sakramente nach der Vorschrift unseres Wiener CeremonienbuchB in

deutscher Ã�bersetzung etc. Wien 1825. Geistinger. gr. 8.

28)EinPaarWorteÃ¼berdasZauber-undHexenwesen. Wien.1825. Gerold. gr. 8.

29. Benedict von Auffenberg.

1) Gedichte in den Wiener Musenalmanachen, vgl. Â§ 281, 8 â�� Band IV. S. 366.

2) Poetische Versuche. Wien 1789. Schaumbarg. 8.
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3) BeitrÃ¤ge zu Lackners und Tschinks Blumenlese der Musen. 1790, Â§ 231. 32

-= Band IV. S. 369.

4) Denkmal unserer Freundschaft. Benedikt von Auffenberg. Leopold Matthias

Schleifer. Franz Bernhard Engelbert Gruber. Wien. 1792. In Kommission bei F. J.

Kaiserer. 128 S., 2 Bl. Verzeichnis der PrÃ¤numeranten. 8.

3 Widmungen: Meiner schÃ¶nen Unbekannten Karoline von Beyschlag. Franz

Bernhard Engelbert Gruber. â�� An FrÃ¤ulein Therese von Zepharowich. Im GefÃ¼hle

der wÃ¤rmsten Hochachtung gewidmet. Benedikt von Auffenberg. â�� Meiner Marie.

L. M. Schleifer.

S. 9: Die Wanderer. Januar 1792. Schleifer. â�� S. 11: An unsere Harfen [an

Swieten]. Schleifer, Gruber, Auffenberg. â�� S. 14: An F. Gruber und L. Schleifer,

am Einweihungstage. Auffenberg. â�� S. 17: Lied eines Deutschen unter Hermann. May

1792. Schleifer. â�� S. 19: Abschied von meinem Vaterlande. Ostermond. 1792. An

Auffenberg und meine lieben Geschwister. Gruber. â�� S. 23: An Jakob von Zepharovich.

Sonnet. Auffenberg. â�� S. 24: An Herrn Phylidor. Auffenberg. â�� S. 29: An Belinden.

Auffenberg. â�� S. 55: Ramingdorf. Herbstmond 1791. Fragment aus meinem Tage-

buch [Prosa], Meinen lieben Schwestern: Mariane Maurer von Kronegg, und Antonio

Gruber. Gruber. â�� S. 61: Burkhard und Bertha. An meine Schwester Josephine

von Bennischeck. Auffenberg. â�� S. 72: GlÃ¼ckseligkeit. Eine Kantate. Thaumond

1789. Meinem Benedikt Jannekh. Gruber. â�� S. 77: Wallfahrt zu den heiligen

TrÃ¼mmern der Vorwelt. Herbstmond 1790. Fragment aus meinem Tagebach.

Meinem Freunde: Von Auffenberg. [Prosa]. I. Veste Lichtenstein. Gruber. U. Burg

MÃ¶dling. Gruber.â�� S. 103: Zage nicht Pilger! Erndtemond 1790. [Prosa]. Gruber.â��

S. 127: Nachrede. Sommermond 1792.

5) Amalie von Nordfeld, oder die Freymaurer-Aufnahme in 4 AufzÃ¼gen. Frank-

furt 1794. Gebhardt und Komp. 8.

30. Joseph Meindl, geb. in Wien 1756, Pfarrer in Tribns-Winkel bei Baden,

Direktor des erzbischÃ¶flichen Alumnats, Kanonikus zu St. Stephan, Domkantor

und infulierter PrÃ¤lat zu Wien, t am 31. Dezember 1826 in Wien.

a. Mensel 18, 657.

b. Nekrolog 4, 1135.

c. Kehrein, Lei. 1868. l, 255.

1) 17 Lob- und Gelegenheitsgedichte, zu denen das folgende gehÃ¶ren dÃ¼rfte:

Ehrenlied auf Londons treues HÃ¼ndchen. Von Mâ��dl. Wien, gedruckt mit von

Ghelenschen Schriften 1790. 2 Bl. 8. (,Dem HÃ¼ndchen, das den groBen Mann

vom Tod befreyet').

2) Predigten fÃ¼r das Landvolk. Wien 1804. 8.

3) Gedichte fÃ¼r die Ã¶sterreichischen LandwehrmÃ¤nner. Wien 1810.

31. Friedrich Leopold Haglmann.

1) BeitrÃ¤ge zu Lackners und Tschinks Blumenlese, Â§ 231, 32 â�� Band IV. S. 369.

2) An die Religion. Ihren treuen Verehrern gewidmet von Leopold Hugl-

mann. 2 Bl. 4. ,Religion, du Himmels-Tochter! breite'.

3) Kleiner goldener Spiegel fÃ¼r jedes Alter und jeden Stand, von Leopold

Friedrich Huglmann. Wien, 1818. 8. Becker Nr. 13987.

4) An den erwÃ¼nschten Frieden. Allen wÃ¼rdigen Patrioten, vorzÃ¼glich den aus-

gezeichneten Helden der erhabenen verbÃ¼ndeten Machte ehrfurchtsvoll gewidmet von

Leopold Huglmann. Wien 1814. 2 Bl. 4. (.Schweb1 herab o holder Seraph, Friede!').

5) Volksgesang bey der glÃ¼cklichen ZurÃ¼ckkunft unsers erhabenen Landes-

vaters. Von Leopold Huglmann. Wien, 1814. 2 Bl. 8. (,Er kÃ¶mmt! Er kÃ¶mmt!

eil't ihm entgegen! Entgegen unserm Vater Franz!1).

31 a. Johann Peter Yoit, Prof. in Schweinfurt. Sieh Â§ 299.

Empfindungen eines AuslÃ¤nders bey dem hÃ¶chst bedauerlichen und uner-

warteten Ableben. . . Leopolds des II. in einer Epistel an einen Freund in Wien

ansgedrÃ¼cket 1792. Wien mit Kurtzbeckischen Schriften. 4 Bl. 8.

32. Matthias Leopold Schleifer, geb. zu WildendÃ¼rnbach nÃ¤chst Laa in

NiederÃ¶sterreich am 9. MÃ¤rz 1771, Sohn eines Gastwirtes, der mit seinen fÃ¼nf Kindern

nach Wien Ã�bersiedelte, wuchs unter den dÃ¼rftigsten Verhaltnissen auf, trat 1781 in
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die lateinische Schule, muÃ�te 1787 seine Studien abbrechen, erbat sich aber vom

Kaiser zu deren Fortsetzung ein Stipendium und erhielt es auch. Er beendete 1793

die juristischen Studien, Ã�mtschreiber in Velm nÃ¤chst Himberg bei Wien, 1796 in

Ober-HÃ¶flein; 1799 Kastner in Litscbau ; 1801 Oberbeamter in Wallsee, 1805 Pfleger

in Ulmerfeld, 1814 zu Sirning im Traunkreise, 1826 Pfleger der Herrschaften Spital

am Pyhrn und Klaus, 1829 Pfleger der kaiserlichen Salinenherrschaft Ort bei Gmunden,

1887 Bergrat in Gmunden. Dort starb er am 26. September 1842. Mit Lenau,

A. Schurz, Feuchtersieben, dem FÃ¼rsten Fr. Schwarzenberg befreundet.

a. K. A. Kaltenbruuner in der "Wiener Zeitschrift 1842, Nr. 206, S. 1644 bis 46.

b. Frankls SonntagsblÃ¤tter 1842, S 725: Nekrolog. â�� 1844, S. 40: Deutsche

Celebritaten von Dr. R(um)y. â�� 1845, S. 1195: Ein letzter Besuch bei dem Dichter

Schleifer von Dr. Ant. Ruthner. â�� 1846, S. 1009: Mathias Leopold Schleifer. Ein

Dichter in Oesterreich von K. A. Kaltenbrunner.

& Nekrolog 20, 689.

d. MailÃ¤ths Iris f. 1844.

e. OberÃ¶sterreichisches Jahrbuch f. Literatur und Landeskunde. Herausgegeben

ron Kaltenbrunner, Linz. 1845. H. Jahrgang. â�� e'. Sieh unten Nr. 10).

f. Mosenthal, Museum 1854, S. 200.

g. Scheyrer 1858. S. 328.

h. Kehrein 1871. 2, 98f.

i. Wurzbach 1875. 80, 82 bis 87.

k. Allg. dtsch. Biogr. 1890. 31, 457 (A. Schlossar).

1. Mendheim 2, 127. â�� l', s. unten S. 812.

m. Die Presse. Wien 1895. August 3.

Briefe von Matthias Schleifer. Mitgetheilt von Karl Ad. Kaltenbrunner: Ober-

Ã�sterreichisches Jahrbuch fÃ¼r Literatur und Landeskunde. 1844. l, 64 bis 86: An

Kaltenbrunner und an eine Freundin (Karoline). â�� 1845. 2, l f. : An einen Freund,

an seinen Sohn Albert. â�� Von Erzherzog Maximilian : Gedichte. 1847. S.

1) Denkmal unserer Freundschaft. Wien 1792. 8. Mit Benedict von Auffen-

berg und F. B. Engelbert Gruber. Vgl. Nr. 29. 4).

2) BeitrÃ¤ge zu den Wiener Musenalmanachen (Â§ 231, 8 = Band IV. S. 366),

zu J. B. Kleins Taschenbuch auf 1797 u. s. w.

3) Cantate auf den Frieden von M. Schleifer, in Musick gesezt von Kajetan

Freundthaler 4. Dez. 1802. gedruckt [Eggenburg] bey K. Dieterich. l!/z Bogen.

Vgl. Annalen Oct. 1802 Nro. 30.

4) Poetische Versuche von Matthias Leop. Schleifer. Wien. Gedruckt bei Carl

Gerold. 1830. VIII, 224 8. 8.

Vorrede: Spital am Pihrn, im SpÃ¤ljahre 1829. â�� S. 17: Kennst du das Land?

1817. Nach Goethe. (.Kennst du das Land, wo zwischen ImmergrÃ¼n Vergiflmein-

nicht und Immortellen blÃ¼hn'). â�� S. 39 : Das Kleineln. 1827. An die Kleinler. â��

S. 54: Krieg und Liebe. 1828. Frei nach Ovids Eleg. IX. Militat omnis amans, et

habet sua castra Cupido. â�� S. 62: Zechlied. 1812. Frei nach dem Lateinischen: Mihi

Â«st propositum etc. â�� 8. 104: An die Natur. 1819. Nach dem FranzÃ¶sischen. â��

S. 105: Schiller und Goethe. Bei Schillers Tod. Mai 1805. â�� S. 107 bis 129: Heloise an

Abelard 1812. Frei nach Pope und Colardeau. â�� S. 137: An Scipio Dnmouriez. Nach

der Schlacht bei Neerwinden am 18. MÃ¤rz 1798. â�� S. 142: An Deutschland. Beim

Ausbruch des Krieges am Ende des 18. Jahrhunderts. (,Du strebst umsonst, den

Riesen zu erlegen'). â�� S. 145 : Die Friedensfeier von Lunneville. Am ersten Jahrtag,

den 9. Hornung 1802. Ein Fragment. â�� 8. 147: Die Stimme aus der WÃ¼ste. MÃ¤rz

1809. (.Niebesiegter! deine Stunde naht'). â�� S. 150: Aufruf. 1809. (,Auf, BrÃ¼der, auf!

Greift freudig zu den Waffen!') â�� S. 152: Die Schlacht von Leipzig. 1813 (.Bringt von

der alt'sten Teutoburger Eiche'). â�� S. 185: Zuversicht. VeranlaÃ�t durch Schillers

Resignation. An Niembsch. â�� S. 195: Auf F. E. Grubers Grab. 1793. â�� S. 197: Alg

Schiller Herr von Schiller ward. 1803. â�� S. 197: Das Veilchen. Nachdem FranzÃ¶sischen.

â�� S. 200: Auf den Tod eines Grammaticus. 1792. Nach dem Lateinischen. â��

8. 201: Die Donau in ***. 1828. (Antixenion). â�� S. 219: Anmerkungen.

5) a. Die Genesung des Kaisers. Tedeum Laudamus. â�� b. Franz I. (Lat.

Ã�bersetzung von J. G. Seidl.) â�� c. An meinen Sohn: BÃ¤uerle, Gott erhalte Franz

den Kaiser. Wien 1827. S. 114. 176. 180.

6) Der Nachtwandler: Iduna f. 1885.
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7) Hannibal und Scipio, Dramatisches Fragment: Witthauers Wiener Zeit-

schrift 1838 Nr. 144. Wiederholt Gedichte 1847. S. 299 bis 309.

8) Gedichte. Wien 1841. 8. Rez. in der Wiener Zeitung vom 15. August

1842 (Ludwig Gottfried Neumann).

9) OberÃ¶st. Jahrbuch 1844. l, 101: Aus dem Nachlasse von Matthias Leopold

Schleifer. 1. Das Bild. 2. Der Engel Kranz um ihre KÃ¶nigin. 3. Wie die SÃ¤nger

scheiden. ,M. L. Schleifers letztes Gedicht, welches der sterbende Dichter seinem

jÃ¼ngeren Sohne dictirte'. Graf MailÃ¤th hat es in, den Nekrolog Schleifers (,IriÂ«

1844') aufgenommen. â�� S. 259: Der Bandelmann. A Rathsel.

10) Gedichte von Matthias L. Schleifer. Gesammt-Ausgabe. Herausgegeben

von K. A. Kaltenbrunner. Wien, 1847. Verlag der Carl Haas'schen Buchhandlung.

LII und 488 S. 8.

S. I bis LII: M. L. Schleifer's Leben. Von Karl Adam Kaltenbrunner (Wien

im Jahre 1846). Darin auch Dialektgedichte, Obersetzungen: S. 33 bis 55: Heloise

an Abelard. Frei nach Pope und Cplardeau. â�� S. 56 bis 57: Zechlied. Frei nach

dem Lateinischen: Mihi est propositum. â�� Nach Ovid. â�� Nach Lamartine. â��

Nach Victor Hugo.

11) So handeln Freunde. Lustspiel: soll unter fremdem Namen im Hofburg-

theater aufgefÃ¼hrt worden sein.

33. Franz Johann Joseph von Reilly, BuchhÃ¤ndler und Schriftsteller

in Wien.

a. Meusel 15, 120. 19, 282.

b. Gffr. [GrÃ¤ffer], Wiens Kunsthandlungen vor einigen Decennien: Frankls

Sonntagsblatter 1842. l, 529.

c. Graffer, Von unserem Reilly: ebenda 1843. 2, 497.

d. Wurzbach 1873. 25, 198.

1) Allgemeine Erdbeschreibung, geschÃ¶pft aus BÃ¼sching, Fabri, Brnns und

Anderen. Wien 1792. 8. III. Trapp Nr. 6786.

2) Die WÃ¼nsche des Ã¶sterreichischen Volks bey der feyerlichen und frohen

Ankunft AllerhÃ¶chst Ihrer k. und k. k. MajestÃ¤ten Franz des II. und Marien The-

resiens in die Hauptstadt, den 16. Januar 1806. Franz dem Zweyten dem gekrÃ¶nten

Vater und dem treuen Vaterlande gewidmet. Kronen von Eichen und Lorbern sind

Zeichen froher Bedeutung, Beyde bezeichnen die Freud', welche dem Kaiservolk

ward. PreBbnrg verschloÃ� nun das Tempelthor des zweystirnigen Janus, Und

der kommende FÃ¼rst bringt uns den Frieden mit Sich. Verfallt in lateinischem

Gedichte von Thomas Martin Steinegger, Patrizier im Canton Schwyz in der Schweiz,

Weltpriester und Aushilfpriester in Wien an der St. Ursula Kirche; auf Ansuchen

des Verfassers in deutsche Verse Ã¼bertragen von Franz Joseph von Reilly, gebÃ¼rtig'

aus Wien, Innhaber des Geograph. VerschleiB-Comtoirs. Wien, gedruckt in der

SchrÃ¤mhlischen Buchdruckerey, im Verlag bey Christian Krotz in der Dorotheen-

gasse. 6 Bl. GroS Folio.

An den Leser. An den Tadler. [Epigramm]. ,0esterreichs Sonne geht,

auf nach blitzendem Krieges-GerÃ¤usche'. â�� Die Anmerkungen sind von dem

Herrn Verfasser aus dem original Gedichte Ã¼bersetzt, weilen der Herr Uebersetzer

seiner Ã¼berhÃ¤uften GeschÃ¤fte wegen, verhindert war. â�� Nachtrag an den Leser,

wegen dem zufÃ¤lliger Weise verfassten Originalgedichte. Unterz.: Wien den 16.

Januar 1806. Th. M. Steinegger, Aushilfpriester an der St. Ursula Kirche.

3) Katechismus der neuesten Erdbeschreibung. Wien 1804 und 1806. II. Leipzig

1809. Barth; 2. Auflage. Wien 1818. Wimmer. â�� 1821 Schmidl.

4) Skizzirte Biographien der berÃ¼hmtesten Feldherren Oesterreichs von Maxi-

milian I. bis auf Franz II. In Verbindung mit der Geschichte ihrer Zeit und mit

ihren echten Abbildungen. Wien 1813. Heubner. 864 S. gr. 4.

5) Noradin, oder Feen-, Helden-, Ritter- und Romanspiegel. Wien 1813. 8.

Ohne Verfassernamen.

6) a. Sinngedichte in drey BÃ¼chern. Von Franz Job. JOB. von Reilly. Nun-

quamne reponam? Wien bey Johann Georg Ritter von MÃ¶Ã�le. Nur fÃ¼r die

Vorauibezahler abgedruckt. 1816. 142 S. 8.

[Vorbericht: (Wien am 5. August 1816)]. ,Zum Theile suchte ich den Abgang

meiner eigenen Kritik durch fremde zu ersetzen, und gab schon 1798 die bereits in
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die Jrey BÃ¼cher getheilte Sammlung in einem Kreise hiesiger Gelehrter herum, von

welchen seitdem die meisten verstorben sind; dasselbe that ich auch 1813, nachdem

ich die indessen stark vermehrte Sammlung geschlossen hatte; und da ich beyde

Mahle, guten Rath nicht ungenÃ¼tzt lieÃ�, so glaube ich, meine Absicht auch so

erreicht zu haben. Der Umstand, dass ich einige wenige der hier mitgetheilten

Einfalle spÃ¤terhin auch bey Ã¤ndern fand, bewog mich, jedem der meinigen, so

viel es geschehen konnte, das Jahr beyzusetzen, in welchem ich ihn niederschrieb*. .

S. 5: Verzeichnis der PrÃ¤numeranten. â�� Eingang. â�� Sinngedichte. Erstes

Buch : Bemerkungen. Nr. l bis 48. Nr. 34. Nach Owen. Nr. 38. Nach GÃ¶ckingk.

â�� Nr. 45. Das Gesetzbuch eines Ichlers (,Ein Egoist, zu Deutsch ein Ichler1). â��

Zweytes Buch. Anreden. Nr. l bis 50. Nr. 6. An die Lateinische Sprache.

Nr. 23. Auf Lessings Sinngedicht: ,Mit dir und Ã¼ber dich zu lachen'. â�� DritteÂ»

Buch. Grabschriften. Nr. l bis 47. Nr. 4. Des TonkÃ¼nstlers Joseph Haydn. â��

Nr. 42. Auf Nelsons Tod. An den Kaiser und KÃ¶nig Napoleon. Mit Ueber-

setzungen ins Lateinische von Anton Stein, ins Italienische von AbÃ¤te della Lena,

ins FranzÃ¶sische von Francois Parmentier, ins Tschechische (?) von Joseph Valentin

Zlobizky, ins Polnische von Le Comte Zalusky, ins Ungarische von Joseph v.

MÃ¤tton. â�� Abschied. â�� VerzeichniÃ� der Sinngedichte. â�� Verzeichnis der er-

dichteten Nahmen und hindeutenden Worte.

b. Sinngedichte in drey BÃ¼chern. Von Franz Job. JOB. von Reilly. Zweyte

vermehrte Auflage mit einer Abhandlung Ã¼ber das Sinngedicht. Nunquamne

reponam? Wien 1819, bey Carl Kupffer. 275 S. 8.

[Vorrede zur ersten Auflage]. â�� Erinnerung zur gegenwÃ¤rtigen Auflage.

Wien, den 1. Juny 1819. ,Diese VorzÃ¼ge bestehen nicht sowohl in den wenigen

Verbesserungen, die ich in den schon 1816 gedruckten StÃ¼cken hin und wider

anzubringen suchte, und in ein paar noch nie gedruckten StÃ¼cken; sondern vor-

nehmlich in einer Abhandlung Ã¼ber das Sinngedicht, die ich hier das erste Mahl

dem Urtheil der Kenner Ã¼bergebe.

Eingang. â�� Sinngedichte. Erstes Buch. Bemerkungen. Nr. l bis 50. â��

Zweytes Buch. Anreden. Nr. l bis 53. â�� Drittes Buch. Grabschriften. Nr. l

bis 49. â�� Abschied. â�� S. 119 bis 248: Von dem Sinngedichte. â�� S. 248 bis 260:

Auszug aus einem Schreiben an den Freyherm Joseph von Retzer in Wien vom

24. KÃ¶rnung 1819. â�� Erstes VerzeichniÃ� der Sinngedichte und Aufsatze. â�� Zweytes

VerzeichniÃ� der hindeutenden Nahmen und Worte.

7) Bibliothek der Scherze. VI. Ohne Verfassernamen.

34. Gottfried Baron Fraporta. Drey GesÃ¤nge. Wien 1792. Baumeister.

8. Trapp. S. 119.

35. Auf Kaiser Leopolds Tod. Von Benedict David Arnsteiner. Wien

1792. (Annalen. Int-Bl. April 1805).

Vgl. Â§ 231, 8 = Band IV. S. 366; Â§ 259, 80 = Band V. S. 325. â�� Schriften-

verzeichnis sieh Annalen. Int.-Bl. Nr. 20. Juli 1803.

36. Das Fest der Freude am KrÃ¶nungstage Franz des Ersten zum bÃ¶hmischen

KÃ¶nig. Eine Kantate durch die menschlichen Alter. Dem Wohlgebornen Herrn

Herrn Joseph d'Urban, KapitÃ¤n-Lieutenant des LÃ¶bl. 3. Feld-Artillerie Regiments

gewidmet von Joseph Alois Wagner, Fourier des LÃ¶blichen 3ten Feld-Artillerie

Regiments. Gedruckt, mit Neumann'schen Schriften. 1792. 16 S. 4.

37. Benedict Jesepb von Koller. Â§ 258,18 = Bd. V. S. 295. S. dag.unten S.812.

Gedichte von Benedikt Joseph Koller. Wien 1793. bey Job. Georg Edlen

v. MÃ¶ile, auf dem Graben Nr. 1174. XXVI, 196 S., 2 Bl. VerzeichniÃ� der Gedichte.

.Seiner Excellenz dem Freyherrn Van Swieten weiht seine Erstlinge der

Verfasser'. Weihung (Verse). â�� S. XI: PrÃ¤numeranten-VerzeichniÃ�. â�� S. XIX:

Vorrede. â�� S. XXV: AnkÃ¼ndigung (Verse).

S. l: Panegyrikus an die Herren Nachdrucker. â�� S. 32: Der liebende MÃ¶nch.

Eine Nachahmung des franzÃ¶sischen Liedes: Que ne suis-je la fougere &c.

Antholog. franijaise T. II. p. 261. â�� S. 38: Die Belagerung von Weinsberg im

Jahre 1140. â�� S. 68: Auf den Tod Josephs des Zweyten. â�� S. 72: Auf LoudonÂ»

Tod. â�� S. 104: FamiliengemÃ¤lde nach dem Lateinischen des Owen. â�� S. 138:

Epistel an Gabrielen von Baumberg bey Uebersendung nachstehender Ballade. â��

S. 147: Kaspar von Quelfen. â�� S. 171: Morgenlied eines EuropÃ¤ers in Tahiti. â��

8. 175: Der Plantagen-Sklav an den Zucker.
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38. Brennus, oder Etwas fÃ¼r deutsche Helden, junge Krieger und Freunde der

Dichtkunst. Eroberung Roms in 6 GesÃ¤ngen. Wien 1793. Schmidt. 8. Trapp Nr. 9506.

39. Marianne Â»u m an u von MeiÃ�enthal, geb. v. Tiell, geb. am 20. Fe-

bruar 1768 in Wien, Tochter des niederÃ¶sterr. Regierungsrate Johann Ludwig v.

Tiell, der sich 1776 von seiner zweiten Frau, Elisabeth Nagy von Felsobuk trennte,

worauf Mariane in eine Pension gegeben wurde. Hier schloÃ� sie Freundschaft

mit der Freiin v. Heidan und Josephine v. Gerstorff (spÃ¤ter Kviatovska). Nach

drei Jahren kehrte sie ins vÃ¤terliche Haus zurÃ¼ck und wurde bis ins 15. Jahr

franzÃ¶sischen Gouvernanten, dann der Mutter, die in Ã¶denburg lebte, Ã¼bergeben,

die sie, verdÃ¼stert und miÃ�trauisch geworden, vielleicht zu herbe auf das praktische

Hauswesen hinfÃ¼hrte. Im Umgange mit Therese v. Artner entwickelte sich ihr

poetisches Talent. Zwischen Kloster, wohin die Mutter sich zurÃ¼ckzuziehen be-

schlofi, und der Werbung eines Emerich von Egrovary (oder Egervary) um ihre

Hand entschied sie sich 1785 fÃ¼r den Bewerber, dem sie auf ein abgelegnes kleines

Landgut nach Ungarn folgte. Aus dieser Einsamkeit wurde sie 1790 an das

Sterbebett ihres Vaters gerufen, wo sie auch die versÃ¶hnte Mutter wiederfand.

Mutter und Tochter gingen nun auf Egrovary s Gut, da aber die VermÃ¶gens-

umstande des Besitzers zerrÃ¼ttet waren, nahm die Mutter ihre Tochter wieder

mit sich nach Wien, spÃ¤ter nach Ã�denburg und dann wieder nach Wien. Inzwischen

war Egrovary 1797 gestorben, 1799 starb auch die Mutter; Mariane heiratete 1800

den damaligen Major und Secondewachtmeister der deutschen Garde Karl Neumann

v. M., mit dem sie glÃ¼cklich v;ar. Nach dessen Tode lebte sie zuerst in Ã¶den-

burg und dann in Wien krÃ¤nklich, in beschrÃ¤nkten VermÃ¶gensverhÃ¤ltnissen und

trauriger ZurÃ¼ckgezogenheit. Sie starb dort am 9. MÃ¤rz 1837.

a. Erneuerte vaterlÃ¤ndische BlÃ¤tter fÃ¼r den Ã¶sterreichischen Kaiserstaat. Wien,

1817. Intelligenzblatt Nr. 63.

b. Karoline Pichler: Telegraph Wien 2. Jahrgang 1837 Nr. 53. Samtliche

Werke Wien 1839. 51,247; Wien 1845. 60, 119: .Marianne von Neumann-MeiÃ�enthal'.

c. Schindel 2, 52 bis 60.

d. Scheyrer S. 326.

e. Kehrein, Lex. 1868. 2, 256.

f. Wnrzbaeh 1869. 20, 279 bis 282.

1) BeitrÃ¤ge zu den Wiener Musenalmanachen (vgl. Â§231, 8 = Band IV. S. 366),

zur Aglaja 1814 bis 1819, zur Moravia 1815, zu Gerolds Abendunterhaltungen

1816, zur Wiener Zeitschrift fÃ¼r Kunst, Litteratur, Theater und Mode u. s. w.

2) Feldblumen auf Ungarns Fluren gesammelt von Nina [Mariane Neumann

v. M.] und Theone [Th. v. Artner]. Jena 18(30. Voigt II. 8. 2. Aufl. Ebenda 1812. 8.

Vgl. RCalers Musen-Almanach von und fÃ¼r Ungern auf das Jahr 1804. 8.181.

3) Die Familie Mollberg oder der Page. Eine ErzÃ¤hlung: Aglaja 1815.

4! Martin und Suse, oder der Berggeist des Karstes. ErzÃ¤hlung: Aglaja 1816.

Auch: Illyrisches Blatt zum Nutzen und VergnÃ¼gen. 1820. Nr. 34. 35. 38. 43.

5) Aglaja 1818: Eugenia Berenger. Aus den Zeiten des Terrorismus in

Frankreich (Stanzen). â�� Graf Rudolph von Habsburg als Schutzherr von ZÃ¼rich.

6) Wilhelm Herzog von Oesterreich. ErzÃ¤hlung: Aglaja 1819.

7) Nach Wurzbach wÃ¤re ein Lustspiel ,Die Colonie' von ihr ohne Namen

im Bnrgtheater aufgefÃ¼hrt worden.

40. Johann Frldrloh Schillings Versuch in der Poesie. Erstes Heft. Wien,

gedruckt bei Joseph Gerold, K. R. Hofbnchdrucker und BuchhÃ¤ndler. 1795. 95 S. 8.

Widmung: Meinem gnÃ¤digsten GÃ¶nner Herrn Herrn Ignaz Schlager Doktorn

der aÃ¤mmtlichen Rechte. â�� S. 5: Hoch und breit gelahrte Herrn Rezensenten!!!

[Prosa]. â�� S. 17: Patriotisches Circulare deutscher MÃ¤dchen vom letzten JÃ¤nner

1793. ,Wer unsre Namen franzOsirt. Der ist ein loser BÃ¶sewicht.' â�� 8. 47: Am

Grabe des JÃ¼ngern BrÃ¼den. Nach Klopstock. (,Dprt ruhet seine Asche!') â�� S. 62:

Rundgesang deutscher BiedermÃ¤nner nach der Hinrichtung Ludwigs des XVI. â��

S. 77: Lehre fÃ¼r Dichter. Eine fast wÃ¶rtliche Uibersetzung ans dem Lateinischen

eines Ungenannten. â�� S. 80: An BrÃ¼ckner Rektorn des Kremsirer Piaristen-

kollegiums. â�� S. 82: Nach dem Sinne des 28 ton Psalmes. â�� S. 90: Nach Ab-

betung des 811*0 Psalmes.

Es ist nicht klar, ob dieser Job. Fridr. Schilling identisch ist mit jenem Job.

Bapt. Schilling, dessen Musen, Launen, Anekdoten und ErzÃ¤hlungen oben III. vv.

vorzeichnet sind oder mit jenem Friedrich Schilling (geb. 1754 zu Erfurt, Hofmeister
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in Wien, dann HofsekretÃ¤r, 1794 Hofrat bei der Polizei, t 3. Juli 1808), dem nach

Mensel 7, 126. 11, 666 und Wurzbach 29, 326 nachfolgende Werke zugehÃ¶ren:

1) Die Niederkunft eines geliebten MÃ¤uschens [Wurzbach: MÃ¤dchens], in fÃ¼nf

GesÃ¤ngen. Wien 1776. 8.

2) Ein Wort zu rechter Zeit Ã¼ber einen wichtigen Gegenstand. Wien 178B. 8.

3) Es ist Friede. Wien 178?.

4) Ã�ber die Aufhebung der BegrÃ¤bnisse.

5) Meine Launen in Baaden.

6) Sendachreiben des Stephansthurm an den Passauer TÃ¶lpel.

7) Vorrede zu (dea Grafen von Pergen) Betrachtungen Ã¼ber die Revolution

und das sogenannte demokratische System in Frankreich. Wien 1791. 8.

41. Ein Oater-Ey. Vom Wiener NachtwÃ¤chter an seine deutschen MitbÃ¼rger.

Wien 1795. Zu finden bey Job. MÃ¤rt. Weimar auf der LandstraÃ�e im Gruberschen

Hause Nr. 303. 4 Bl. 8. (,Ich hatte Euch zum neuen Jahr Ein kleines Liedlein

vorgesungen').

42. Auf des hochedelgebohrnen Herrn Johann Joseph Edlen von Pilgram Be-

fÃ¶rderung zur WÃ¼rde eines wirklichen k. k. N. Oe. Apellationsratha und Vice-

bÃ¼rgermeisters der k. k. Haupt- und Residenzstadt Wien. Wien, gedruckt bey

Mathias Andreas Schmidt, k. k. Hofbuchdrucker. 1795. 2 Bl. 4. unterz.: J. B.

T. P. (.Vereintester! Neig her Dein Ohr').

43. Johann Baptist Rapprecht, geb. zu WÃ¶lfeisdorf in der Grafschaft Glatz

am 24. Juni 1776, an dem Josephinisehen Konvikt in Breslau erzogen, Kaufmann

und Fabrikant in Wien, erlitt 1809 bedeutende Verluste und widmete sich seit-

dem nur der Gartenkultur und Litteratur, fruchtbarer Schriftsteller und k. k. BÃ¼cher-

zensor, fÃ¼r seine Pedanterei und Engherzigkeit in dieser Stellung von Grillparzer

durch scharfe Epigramme gegeifielt (SÃ¤mmtliche Werke 5. Auflage 3, 101). Er

starb in Wien am 14. September 1846. Fleifiiger Ã�bersetzer aus dem Englischen.

Rupprechts Verspottung von Grillparzers Gedicht ,Auf die Genesung dea

Kronprinzen' gab die Veranlassung zu dessen Gedicht .Klage' (Werke 2, 192).

Vergf. Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft 1892. 2, 257 bis 260. 293.

a. GrÃ¤ffer und Czikann 1835. 4, 448.

b. Frankls SonntagsblÃ¤tter 1844. 3, 455.

c. Baueries Theaterzeitung 1846. Nr. 260, S. 1039: Nekrolog.

d. Neuer Nekrolog 1846. 24, 1092.

e. Gentz Tagebuch 2, 473 (1. Nov. 1821).

f. Atterbom S. 217.

f. Castellis Memoiren 3, 207. 229.

. Wnrzbach 1874. 27, 272.

i. Jahrbuch der Grillparzer-Gesellachaft 1892. 2, 80 f.

Brief an Cotta: Beilage zur MÃ¼nchner Allg. Zeit. 1888. Nr. 19 und unten S. 812.

1) BeitrÃ¤ge zum Wiener Musenalmanache 1796 (Â§ 231, 8 = Band IV. S. 366),

zum Selam, zu Hormayra Archiv, zum Converaationblatt, zur Modezeitnng u. s. w.

2) Fahnenweihe dea k. auch k. k. priv. ritterL bÃ¼rjjerl. grauen Scharf-

schÃ¼tzen- Corps. Gesungen von Job. Bapt. Rupprecht, ersten Lieutenant Adjutanten

dieses Corpa. Wien. Gedruckt bey Anton v. Haykul. Im Aprill 1806. 3 Bl. 4.

(.Warum erschallt, die Ruhe zu verachten').

3) Das Krankenhaus zu Neutitschein in MÃ¤hren. Historische Skizze zum

Besten desselben. Wien 1808.

4) Ode, auf die Entbindung Ihrer MajestÃ¤t Marie Louiae, Kaiserin von Frank-

reich etc. 1811. Wien bey StrauB. â�� Wiederholt Annalen 1812. l, 879. â�� rez.

Hallische Allg. Litztg. Sept. 1811. Nr. 256. â�� In Paria preisgekrÃ¶nt. Vgl. Annalen

1812. 3, 278

5) Dichtungen der Britten in metrischen Ã�bersetzungen von Johann Bapt. Rupp-

recht. Erster [einziger] Band. Wien, auf Kosten dea Verfassers. In Commiaaion

bei Anton Doll. 1812. Zweitesgestochenes Titelblatt. Drittes Titelblatt: Dichtungen

der Britten in metrischen Ã�bersetzungen. Erster Band aus folgenden Autoren

Addison Akenside Aus Ambrosio, der MÃ¶nch Broome Bnckingham Carew Collins
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Congreve Cowley Cunningham Dodsley Dorset Dryden Dyer Fielding Gay Goldsmith

Gray Hamilton Hawkesworth Hill Irwin Lady Jennyns Johnson Landsdowne Logan

Littleton Hallet Mickle Milton Montague Lady Moore Nugent Parnell Pattison

Philipe Pindar, Peter Pitt Pomfret Pope Prior Rochester Rowe Scott Sedley Shen-

fltone Swift Thompson Thomson Tickell Ungenannte Waller Walsh Wolseley Wien,

auf Kosten des Verfassers gedruckt in Degens Buchdruckerey 1812. XX. 434 S. 4.

S. V: Zueignung an meine liebe Gattinn. (Gedicht). â�� S. K: Vorrede. Wien

am 31. Julius 1811. ,Wer sich die MÃ¼he einer sorgfÃ¤ltigem Vergleicbnng der bis-

her erschienenen Bearbeitungen lyrischer Dichtungen nicht verdrieÃ�en lÃ¤Ã�t, wird

sicher finden: daÃ� sich die Uebersetzer immer mehr vom Original entfernten, je

weniger sie sich die Nachbildung seiner Versart selbst angelegen seyn lie&en....

Von dieser Ueberzeugung geleitet, erlaubte ich mir bloÃ� im launigen, erzÃ¤hlenden

Ton manchmahl eine etwas freyere, dem humoristischen Vortrage besonders zu-

sagende Bewegung. Bey ernsthaften GegenstÃ¤nden, bey allen tragischen StÃ¼cken

blieb es mir dagegen ein unverbrÃ¼chliches Gesetz, das Original- SylbenmaaÃ� genau

zu beobachten; um so mehr, da der Reichthum unserer Sprache Balladen, Oden

and Lieder in derselben Venart oft durchgÃ¤ngig zu reimen erlaubte, die im Eng-

lischen nur mit unterbrochnen Reimen ausgestattet erscheinen.' S. Bd.VI1. S. 609f.

Vgl. Anhang zur GrÃ¤tzer-Zeitung. Nro. 186 den 21. November 1812.

6) Weihgesang zur ZurÃ¼ckkunft unsers geliebten Kaisers Franz des Ersten

im Jnnius 1814. Von Johann Baptist Rupprecht. Der Betrag der ganzen Auflage

ist auf die Vereinseinladung vom 24. May d J. zur Ã¶sterreichisch-kaiserlichen

Invaliden-Fonds-Stiftung gewidmet. Wien, gedruckt in der von Degenschen Buch-

druckerey. 1814. 5 Bl. 4. (,Er naht, Er naht: jauchzt VÃ¶lker Ihm entgegen').

7) Biographie des Demeter Nik. Darvar, [Verfassers des 'oÃ¶^yos TOV fiov

u. s. w., mit einer Ã�bersicht von dessen litterar. ThÃ¤tigkeit]: Hormayrs Archiv

1816. Nr. 53. 54. Auch selbstÃ¤ndig 1816.

8) Merkenstein. Sr. Excellenz dem Herrn Grafen von Dietrichstein gewidmet.

(Mit Musik von Ludwig v. Beethoven): Selam 1816 S. 202 bis 204.

9) Conversationblatt. 28. Dec. 1819. Nr. 52 S. 615: Die Lilie und die Rose.

Nach dem Franz. â�� 2. Jahrg. 4. JÃ¤nner 1820. Nr. l S. 4: Die alten englischen

Minstrels. 6. JÃ¤nner Nr. 2. S. 17: KÃ¶nig Ryences Herausforderung. Ã�bers, aus d.

Engl. 7. MÃ¤rz. Nr. 28 S. 258 f.: Ritter Harolds gute Nacht. Aus Lord Byrons Pilgerfahrt.

10) Wiener Zeitschrift 1820. S. 141: Prometheus, von Lord Byron Ã¼bers.

11) Ã�ber das Chrysanthemum indicnm, seine Geschichte, Bestimmung und

Pflege. Ein botanisch-praktischer Versuch. Wien 1833.

12) Am Sarge Seiner MajestÃ¤t Franz des Ernten Kaisers von Oesterreich. Von

J. B. Rupprecht. Der Ertrag ist zum Vortheil des Spitals der barmherzigen

Schwestern in Gumpendorf bestimmt. Wien 1835. Gedruckt und in Commission

der Mechitaristen-Congregations-Buchhandlung. 4 Bl. 4. (.Vermag der SÃ¤nger

endlich sich zn fassen'). â�� 13) s. unten S. 812.

44. Auf die Ankunft der KÃ¶niglichen Prinzessinn von Frankreich. Von Joseph

Anton Kaiser. Wien, gedruckt und zu haben bey Joseph Kaspar Salzer, 1796.

2 Bl. 8. (.Dankt nnser'm Gott ihr deutschen BrÃ¼der!').

45. Worte des GefÃ¼hls bey AuffÃ¼hrung der rÃ¼hrenden Kantate am 19. Sep-

tember 1796. Wien, bey B. Ph. Bauer, k. k. priv. Buchdrucker, auf der hohen

BrÃ¼cke. 8 S. 8. (,Dir volle Ehr, vollen Dank, o Dichter der Kantate! â��').

45 a. Lied was hot auf die Karoli-Tag ein Ungarischi Heubauer zu Wienn

Â«rangen. Wienn 1796. 4 Bl. 8. Vergl. Nr. 62.

46. Johann Karl WÃ¶tzel (Wetzel), geb. in GroÃ�helmsdorf bei Eisenberg

1765, lebte 1811 und 1812 in Dresden, ging 1812 als Faktor der Hirschfeldischen

Druckerei nach Wien, lebte dort bis 1835, zuletzt als Privatgelehrter, and soll

1836 in Jena gestorben sein.

a. (Ecks) Leipz. gel. Tagebuch 1794. S. 20.

b. Reichsanzeiger 1804. Nr. 335.

c. Neue Allg. dtech. Bibl. 95, 237. 103, 113 bis 128.

d. Zeitung rar die elegante Welt 1805. Nr. 49.

Â«. Stoinbecks Dtsch. Patriot 1805. 2, 168 f. Sieh Band V. S. 515, 86.
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f. Meusel 8, 585. 10, 837. 11, 748. 16, 259. 21, 658.

K- Wurzbach 1887. 55, 185.

h. Euphorien 1896. 2, 180.

i; Volksmetaphysik fÃ¼r alle StÃ¤nde. Leipzig 1797. HÃ¶fer. 8.

2) Der Teutsche Kinderfreund Rosenau, oder OriginalÃ¼bungen im Lesen fÃ¼r

die erwachsene Jugend vom 8ten bis zum 12ten Jahre, zur fafilichen, angenehmen

und natÃ¼rlich-richtigen Bildung ihres Verstandes und Herzens. Leipzig 1798. 8.

3) Der teutsche Sokrates, oder Originalideen Ã¼ber daa unabÃ¤nderlich noth-

wendige Schicksal der Menschen, Ã¼ber ihre Aussichten und Erwartungen diesseits

und jenseits des Grabes, fÃ¼r jedermann interessant dargestellt. Leipzig 1799. 8.

4) Vorrede zu der Kurzen historischen Darstellung der gesammten kritischen

Thilosophie nach ihren Haupt-Resultaten, fÃ¼r AnhÃ¤nger und Freunde der Philo-

sophie. Leipzig 1801. 8. Sieh unten S. 812.

5) GrundriÃ� einer zweckmÃ¤Ã�igen PropÃ¤deutik zum grÃ¼ndlichen und frucht-

baren Studio der Metaphysik oder der Transcendentalphilosophie. Leipzig 1802.

Breitkopf u. H. gr. 8.

6) Versuch der einzig zweckmÃ¤Ã�igen PropÃ¤deutik zum richtigen, grÃ¼ndlichen

und fruchtbaren Studio der Vernunftlehre oder Logik, als der allgemeinen Grund-

lehre alles richtigen Denkens. Leipzig 1802. gr. 8. Breitkopf u. H.

7) Versuch eines neuen Entwurfs des einzig richtig und zweckmÃ¤Ã�ig dar-

gestellten Systems der transcendentalen Elementarphilosophie oder der sogenannten

Metaphysik, als der Grundlage des Kerns und Geistes aller wahren Philosophie

und Wissenschaften Ã¼berhaupt. Leipzig 1802, KÃ¼chler, gr. 8.

8) GrundriÃ� einer zweckmÃ¤Ã�igen PÃ¤dagogik oder Moralphilosophie. Leipzig

1803. Leo. gr. 8.

9) Versuch einer zweckmÃ¤Ã�ig vollstÃ¤ndigen Vorbereitungswissenschaft zum

richtigen Studium und grÃ¼ndlichen Bearbeiten der Metaphysik oder der trans-

cendentalen Fundamentalphilosophie. Leipzig 1803. gr. 8.

10) System der empirischen Anthropologie oder der ganzen Erfahrungs-

menschenlehre, in zwey Haupttheilen abgefaÃ�t. Leipzig 1803 bis 4. gr. 8.

11) a. Meiner Gattin wirkliche Erscheinung nach ihrem Tode; eine wahre,

unlÃ¤ngst erfolgte Geschichte, fÃ¼r jedermann zur Beherzigung, und vorzÃ¼glich fÃ¼r

Psychologen zur unpartheyischen und sorgfÃ¤ltigen PrÃ¼fung dargestellt von D. J.

K. W. Chemnitz 1804. 8. â�� 2. Aufl 3. Anfl - 4. ganz umgearbeitete,

verbesserte und mit neuen AufschlÃ¼ssen vermehrte Ausgabe. Leipzig 1805. 8.

Â§ 223, C. 125) XXXVII.

b. Antwort auf des Herrn Landdrost und Kammerherrn, G. vonKamptz, humane

Aufforderung und Bitte an den D. J. K. W. Verfasser des Buchs .Meiner Gattin

wirkliche Erscheinung nach ihrem Tode' 1804: Reichsanzeiger 1804. Nr. 335.

c. NÃ¤here ErklÃ¤rung und AufschlÃ¼sse Ã¼ber seine Schrift: Meiner Gattin wirk-

liche Erscheinung .... Leipzig 1805. 8.

c'. Job. Konr. Ihling, Ueber Geistererscheinungen. Ein Beitrag zur Er-

fahrungs-Seelenkunde. Nebst einer Beleuchtung der Schrift: Meiner Gattin wirk-

liche Erscheinung nach ihrem Tode. Coburg 1805. Sinner. 8.

c". Joh. Hemr. Helmuth, Sendschreiben an den Herrn Doktor J. K. W.

Ã¼ber die wirkliche Erscheinung seiner Gattin nach deren Tode. Ein Nachtrag

zur Volksnaturlehre. Braunschweig 1805. 8.

d. AbgenÃ¶thigte Antwort auf das an ihn gerichtete Sendschreiben sr. Hochw.

des Herrn Superintendenten Helmuth, nebst gebÃ¼hrender Abfertigung des Herrn

H. R. Wieland und Konsorten. Leipzig 1805. 8.

d'. Helmuth, Duplik gegen Hrn. Dr. Wetzel, die w. E. s. Gattin nach

ihrem Tode betreffend. Stendal 1806. 8.

Â§ 279. 15. 36). 78. 5).

d". Andr. Letromi [Anagramm fÃ¼r Imortel, d. i. Chn. Gth. Anton], Lethe.

Versuch einiger Grundlinien zur Untersuchung von der Fortdauer und dem Zu-

stande der Menschen nach dem Tode. Mit Bemerkungen Ã¼ber einige Schriften

verwandten Inhalts, bes. Wielands Enthanasia. Halle und GÃ¶rlitz 1806. 8.

e. Die erste merkwÃ¼rdige Geistererscheinung des 19. Jahrhunderts. Dresden,

Arnold. 1805. 8.
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f. G. Ch. Cannabich, Meine Gedanken Ã¼ber die menschliche Seele, deren

Fortdauer und Erscheinung nach dem Tode, veranlaÃ�t durch die Schrift: Meiner

Gattin wirkliche Erscheinung etc. Leipzig 1805. 8. (Zwei Aufl.).

Vergl. Ferd. Dieffenbach, Die erste Geistererscheinung des 19. Jahr-

hunderts: Gartenlaube 1874. Nr. 25. S. 408 f.

12) GrundriÃ�' eines eigentlichen Systems der anthropologischen Psychologie

Ã¼berhaupt und der empirischen insbesondere, Leipzig 1804 und 5. II. gr. 8.

18) Franzens Sieges-Feier wÃ¤hrend Seines feierlichen Einzugs in Wien am

16. Juni 1814. Wien 1814. v. StÃ¶ckholzer. 8. Trapp Nr. 8905.

14) GrundriÃ� einer pragmatischen Geschichte der Declamation und der Musik,

nach Schochers Ideen. Wien 1814. MÃ¶sle. gr. 8.

Schocher, gest. 9. MÃ¤rz 1810: Todtenfeier Leopolds H. Leipzig 1792. gr. 4.

Wurzbach 1887. 55, 185.

15) GrundriÃ� eines allgemeinen und faÃ�lichen LehrgebÃ¤udes der Declamation

und der Musik, nach Schochers Ideen, fÃ¼r KÃ¼nstler, Dichter, Vorleser, Declamatoren,

Redner, Lehrer und Kunstschauspieler aller Art, fÃ¼r deren ZuhÃ¶rer und Zuschauer,

zur richtigen WÃ¼rdigung der Erstem, herausgegeben auf vielseitiges Verlangen

wahrer Sachkenner, z. B. selbst des verewigten unsterblichen Schillers und Rein-

hards. Wien 1814. gr. 8. â�� 2. Aufl.: GrundriÃ� eines allgemeinen interessanten

und faÃ�lichen LehrgebÃ¤udes, oder System der Deklamation und der Mimik, mit

Anwendung ihrer Gesetze auf Musik, Poesie, Oper, Pantomime und Ballet. 1820.

BruchstÃ¼cke daraus vorher: Dresdner BeytrÃ¤ge zur Belehrung und Unter-

haltung. 1812. Nr. 5, 6, 11 bis 27.

16) Kurzer GrundriÃ� einer declamatorisch-charakteristischen Statistik und

Physiognomik aller gebildeten Staaten und VÃ¶lker, nach Schochers Ideen. Wien

1815, MÃ¶sle. gr. 8.

17) Unmittelbare praktische Declamirschule oder Auswahl der schÃ¶nsten Ge-

dichte erhabenen und traurigen Inhalts, so charakterisirt und bezeichnet, daÃ� sie

auch ohne_ Vorbereitung sogleich gut vorgelesen werden kÃ¶nnen. Ein interessante!

und nÃ¼tzliches Taschenbuch fÃ¼r alle gebildeten Personen. Wien 1816. 8.

18) SchÃ¶ne Vorlesekunst fÃ¼r alle gebildeten Personen beiderlei Geschlechts.

Ein allgemein interessantes und nÃ¼tzliches Lesebuch, auch fÃ¼r die obera Gassen

in Academien, Gymnasien u. s. w. Wien 1816. 8. 2. Auflage 1817. 8.

19) Versuch einer vÃ¶llig zweckmÃ¤Ã�igen Theaterschule, oder der einzig rich-

tigen Kunst und Methode, vollkommener Kunstschauspieler, OpernsÃ¤nger, Panto-

mime und BallettÃ¤nzer in hÃ¶herem Grade und in kÃ¼rzerer Zeit zu werden, als

auf dem bisherigen Wege . . Wien 1817. 8.

BruchstÃ¼cke daraus vorher: Dresdner BeytrÃ¤ge 1813. Nr. 12 bis 14, 17 und 22.

20) Unter dem Decknamen Freimund Walter: Handbuch einer Universal-

historie oder eine wirklich pragmatische Geschichte der Menschheit. Wien 1820.

GrÃ¤ffer und Schmidl. l Band. gr. 8.

47. Leopold Chlmani, geb. in Langenzersdorf bei Wien am 21. Februar

1774, Sohn eines Schullehrers, in Wien erzogen, studierte PÃ¤dagogik, unter-

richtete in der Schule seines Heimatsdorfes, Erzieher der vier SÃ¶hne des Kreis-

hauptmanns Freiherrn Johann von Sala, 1798 Gaheis' Nachfolger in der Direktion

der k. k. Hauptschnle zu Korneuburg_, errichtete dort eine Erziehungsanstalt, 1807

Rechnungsfaktor und 1819 Administrator beim k. k. SchulbÃ¼cher-VerschleiÃ� in

Wien, aushilfsweise als k. k. BÃ¼cher-Zensor verwendet, f am 22. April 1844.

a. Annalen Intelligenzblatt Julius 1805.

b. Meusel 13, 228. 17, 827. 221, 498 bis 500.

c. GrÃ¤ffer und Czikann 1835. l, 525.

d. BÃ¤uerles Theaterzeitung 1844. Nr. 100.

e. Frankls SonntagsblÃ¤tter 1844. 3, 408: Nekrolog.

f. Neuer Nekrolog 22, 1. 388.

g. Wurzbach 1857. 2, 342.

h. Kehrein 1868. 2, 56 f.

i. Marianne Nigg, Leopold Chimani 1774â��1844. Kornenburg 1895. 30 S.

gr. 8.

k. Vgl. unten Nr. 112).
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1) Verschiedene BeytrÃ¤ge zur neuen Kinderbibliothek von F. A. Gaheis. Wien

bey I. C. Schuender 1797. VI.

2) Prieres Ã¤ l'usage des enfans, OQ exercicee dans la pratique de s'entretenir

en presence de Dieu. Traduites de l'allemand de Mons. F. A. Gaheis. Vienne

chez I. C. Schuender et Alois Doll 1798. Vgl. Nr. 23. 2).

3) MerkwÃ¼rdigkeiten aus der Naturgeschichte: eine LeseÃ¼bung fÃ¼r Kinder

in den Unterhaltungs-Stunden. Korneuburg bey Edlingern 1799.

4) a. Zweihundert und fÃ¼nfzig syntaktische Aufgaben, eingetheilt nach den

Regeln der WortfÃ¼gung. Anleitung zur lateinischen Sprache zum Gebrauche der

studierenden Jugend in den k. k. Staaten. 2. Theil. Wien bey Aloys Doll. 1802.

Vgl. Annalen 1802. 55 St. S. 440.

b. Dreyhundert und dreyBig syntactische Aufgaben, eingetheilt nach den

Regeln der WortfÃ¼gung in dem ersten Theile der Anleitung zur lateinischen

Sprache zum Gebrauche der studierenden Jugend in den k. k. Staaten. Gesammelt

von Leopold Chimani, Director an der k. k. Haupt- und Industrieschule in Korneu-

burg. Wien, 1804. Bey Aloys Doll, BuchhÃ¤ndler im deutschen Hause nÃ¤chst der

Stephanskirche. 268 S. 8.

5) Rundgesang auf die Feyer der Jubel-Hochzeit des ehrwÃ¼rdigen grauen

Ehepaares Sebastian und Anna Sied in Korneuburg den 2. Aprill 1804.

6) Neues PrÃ¼fungsgeschenk, ein Buch zur Belohnung und Unterhaltung fÃ¼r

fleiÃ�ige und gntgesittete Kinder. Wien bey Gerold 1804.

7) Volkslied, gesungen bey dem Dankfeste wegen der von seiner k. auch k.

k. MajestÃ¤t Franz dem zweyten angenommenen erblich Ã¶sterreichischen Kaiser-

wÃ¼rde von den frohen Einwohnern der 1. f. Stadt Korneuburg den 16. December

1804. Korneuburg bey Edlinger.

8) Ezercitia & colloquia Intimi & germanica: Lateinische und deutsche Sprach-

Ã¼bungen und GesprÃ¤che, oder Versuch eines Stufenganges, die AnfÃ¤nger in der

lateinischen Umgangssprache zu Ã¼ben. Wien. AI. DolL 1806. II. 8. â�� 2. Aufl.

1814. â�� 3. Aufl. 1821.

9) Neue deutsche Aufgaben zum Uebersetzen ins Latein als Uebungen Ã¼ber die

Regeln der in den Gymnasien der k. k. deutschen Erblande neu eingefÃ¼hrten

lateinischen Sprachlehre fÃ¼r AnfÃ¤nger gesammelt von Leopold Chimani, Director an

der k. k. Haupt- und Industrie-Schule in Korneuburg. Wien. A. Doll. 1807 bis

1808. IV. 8. 168 S.; 166 S.; 184 S.; 144 S. â�� 2. Aufl. 1814. â�� 3. Aufl. 1821.

Vgl. Annalen 1811. 2, 156.

10) ErzÃ¤hlungen und belehrende Unterhaltungen aus der LÃ¤nder- und VÃ¶lker-

kunde, aus der Naturgeschichte, Physik und Technologie. Ein Geschenk fÃ¼r die

Jugend. Wien, Anton Doll. 1809. 8. â�� 2. Auflage. 1816. â�� 8. verb. und verm.

Orig.-Ausgabe. MÃ¼nchen 1834. Giel. 8.

11) Ein kleines Geschenk fÃ¼r gute Kinder. Mit 6 Kupfern. Von Leopold

Chiraani. Zweyte verbesserte Auflage. 1811. Wien, bey dem Verf. und im Ver-

lagsgewÃ¶lbe des k. k. SchulbÃ¼cher-VerschleiÃ�es. 64 S. 16.

Vgl. Annalen 1811. 2, 340.

12) A.H. Niemeyers GrundsÃ¤tze etc. in einem vollstÃ¤nd. Auszug bearbeitet. 1812. II.

13) FranzÃ¶sisch-deutsches WÃ¶rterbuch zu Fenelons Telemaqne, mit geogra-

phisch-historischen und mythologischen ErklÃ¤rungen. Wien, AI. Doll. 1813.

14) VaterlÃ¤ndischer Jugendfreund, ein belehrendes und unterhaltendes Lese-

buch zur Veredlung des Herzens ... fÃ¼r die Jugend. Wien, Ant. Doll. 1814. VI. gr. 8.

15) VaterlÃ¤ndische Unterhaltungen fÃ¼r die Jugend. Ein belehrendes Lesebuch

fÃ¼r die Jugend. Wien, Ant. Doll. 1815. VI. gr. 8.â��Zweite Aufl. der 2. ersten Thle. 1827.

16) Der junge Krieger, ein militÃ¤risches Bilder- und Lesebuch fÃ¼r die deutsche

Jugend. Wien, Haas, 1816. gr. 8.

17) GemÃ¤lde aus der Natur, Kunst, VÃ¶lkerkunde und dem Mengchenleben.

Mit einem erklÃ¤r. Texte fÃ¼r die Jugend. Wien, MÃ¼ller 1816. II. 8.

18) Die kleine ABC-Schule fÃ¼r Knaben und MÃ¤dchen. Wien, MÃ¼ller. 1816. 12.

19) Neue Bildergallerie Ã¼ber GegenstÃ¤nde der Natur, VÃ¶lker- und Gewerb-

kunde. Wien 1816. Haas. (Leipzig, Er. Fleischer), gr. 8.

Goedeke, Grnndrisz. VI. J. Aufl.* 36
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20) Wilhelms und Linas TagesbeschÃ¤ftigungen. Wien und Prag 1816. Ohne

Verfassernamen.

21) a. Schule der Belehrung und Warnung. Eine Sammlung wahrer Geschichten

fÃ¼r die Jugend. Wien, Pichler. 1817. â�� 2. Auflage 18??. â�� 3. Auflage. 1827. â��

4. mit 50 nenen Geschichten verm. Aufl. Wien 1838. Pichlers sei. Wittwe. 8.

b. Wahre Geschichten, welche sich in den letzten Tagen Engetragen haben.

3. Auflage. Wien, Gerold. 1817.

c. GoldkÃ¶rner aus den Erfahrungen im Menschenleben, wiedergegeben in

wahren Geschichten, welche sich in verschiedenen Gegenden zugetragen haben.

Zur Belehrung und Warnung fÃ¼r die Jugend. 5. umgearb. und mit 35 neuen Ge-

schichten verm. Aufl. der .Wahren Geschichten'. Wien 1842. Pichler's sei. Witwe.

8. â�� 6. Aufl. 18??. - 7. Aufl. Wien 1861.

22) Erholungen fÃ¼r die Jugend in freien Stunden. Wien, Pichler 1817. 8.

23) SittengemÃ¤lde zur Veredlung jugendlicher Herzen. Wien, MÃ¼ller 1817. 12.

24) GemÃ¼thliche ErzÃ¤hlungen fÃ¼r die Jugend, zur Veredlung des Herzens

und Bildung des moralischen GefÃ¼hles. Wien, MÃ¼ller. 1817.

25) FÃ¼rchtegotts Lehren der Weisheit und Tugend, in kurzen und faÃ�lichen

ErzÃ¤hlungen fÃ¼r die zarte Jugend. Wien, Gerold. 1818. 8.

26) Tugendspiegel und Warnungstafel. Eine Sammlung lehrreicher und

unterhaltender Genchichten. Zum Geschenk fÃ¼r fleiÃ�ige und gutgesittete Kinder.

Wien, Gerold. 1818.

27} Vater Traugott im Kreise seiner guten Kinder. Ein religiÃ¶ses und

moralisches Lesebuch zur Veredlung jugendlicher Herzen und Verfeinerung des

sittlichen GefÃ¼hls. Wien, Wallishauser. 1818. 12.

28) Wunderbares Thierkabinet, oder Sammlung merkwÃ¼rdiger Anekdoten

aus dem Thierreiche. Wien, Hermann u. Sohn. 1818. 8.

29) Wunderbarer Schauplatz der Kunstfertigkeiten der Thiere, oder unter-

haltende Bilder und ErzÃ¤hlungen von ausgezeichneten Thieren. Wien, Haas.

1818. gr. 8.

30) Blumengewinde nÃ¼tzlicher und lehrreicher ErzÃ¤hlungen fÃ¼r gute Knaben

und MÃ¤dchen. Wien, MÃ¼ller. 1820. 12.

31) Die Jagdlust. Ein unterhaltendes Bilderbuch fÃ¼r die Jugend. Wien,

MÃ¼ller. 1821. gr. 8.

82) Wunder der SchÃ¶pfung in der menschlichen Natur. Biographien auBer-

ordentlicher Menschen. Wien, MÃ¼ller. 1821. 12.

33) Bas alte Ritterthum. Eine Sammlung rÃ¼hrender ErzÃ¤hlungen aus dem

Mittelalter. Wien, MÃ¼ller. 1821.

84) Der guten Kinder ErzÃ¤hlungsstunden im trauten Familienkreise. Brunn

& OlmÃ¼tz 1821. Gastl.

35) Das Landleben, oder Lustreise der Familie Friedheim. Wien, MÃ¼ller. 1822.

36) Buhestunden. Ein lehrreiches PrÃ¼fungs-, Weihnachts- und Neujahrs-

geschenk fÃ¼r Knaben und MÃ¤dchen. Wien, Pichler. 1822. 8.

37) Kinderpflichten. 2. verbesserte Auflage. Wien, Pichler. 1823.

38) Lebensbilder aus der wirklichen Welt. Zur Belehrung und Warnung

fÃ¼r die Jugend Wien 1823. gr. 12. 2. Aufl. Wien 1864.

39) Beispiel und Lehre, ein Lesebflchlein fÃ¼r Kinder zur Bildung und Unter-

haltung. Wien 1823 (Leipzig, Er. Fleischer) gr. 12.

40) Gottes weise FÃ¼gungen, oder wunderbare Schicksale eines Knaben in

Europa und Amerika. Wien, Grund. 1823. 12.

41) Anmuthige Geschichten fÃ¼r Kinder zur Veredlung des Herzens. Wien

1828. gr. 12.

42) Eusebia, oder FrauengrÃ¶sse und weibliche Tugend. Ein Bildungsbuch

fÃ¼r TÃ¶chter. Wien, v. MÃ¶sle. 1824. II. gr. 8.

43) Erheiterungen. Ein lehrreiches Geschenk fÃ¼r Knaben und MÃ¤dchen.

Wien 1824. Pichler. 8.

44) Die Feyer kindlicher Liebe und Dankbarkeit, an Familien- und Schal-



Leopold Chimani. 563

festen. Eine Sammlung von 250 GlÃ¼ckwÃ¼nschen fÃ¼r Kinder. Nebst mehreren

PrÃ¼fung sreden. Wien 1824. 12.

45) Festgeachenk fÃ¼r gute SÃ¶hne und TÃ¶chter. Eine Sammlung lehrreicher

ErzÃ¤hlungen und merkwÃ¼rdiger Begebenheiten zur Erweckung des religiÃ¶sen und

moralischen GefÃ¼hls. Wien, v. MÃ¶sle. 1824. gr. 12.

46) Wanderungen durch das jugendliche Alter, in lehrreichen Gedichten

und schÃ¶nen Bildern. Wien 1825. Bermann u. Sohn. 12.

47) Die MilchbrÃ¼der, oder Gottes allweise, vÃ¤terliche FÃ¼rsehung und strenge

Gerechtigkeit in Leitung unserer Schicksale. Eine religiÃ¶s-moralische ErzÃ¤hlung

als Lehre und Beispiel fÃ¼r gute Kinder. Wien, Doll. 1825. 8. Zweite verb.

Auflage. Wien 1837, Mausberger. gr. 12.

48) Recueil des contes nouveaux . . . Sammlung der neuesten und anziehend-

sten moralischen ErzÃ¤hlungen. Aus franzÃ¶sischen Jugendschriftstellern. FÃ¼r die

Jugend. In deutscher und franzÃ¶sischer Sprache. Wien, Grund 1826. gr. 12.

49) Heitere Ansichten aus dem Leben guter Menschen. Eine Sammlung

neuer und lehrreicher ErzÃ¤hlungen fÃ¼r die Jugend. Wien, MÃ¼ller 1826. gr. 12.

50) Ehren- und Sittenspiegel aus der alten und neuen Geschichte, in Lebens-

beschreibungen und CharakterzÃ¼gen groÃ�er und tugendhafter MÃ¤nner. Zur Bildung,

Ermunterung und Nachahmung fÃ¼r die Jugend dargestellt. Wien, MÃ¼ller. 1826. gr. 8.

51) Ritter Landsberg, oder die wunderbaren Wege der gÃ¶ttlichen FÃ¼rsehung.

Eine rÃ¼hrende Geschichte des Mittelalters. Lehrreich fÃ¼r die Kinder erzÃ¤hlt zur

Belebung des religiÃ¶s-moralischen GefÃ¼hls. Wien 1826. Mausberger. â�� 2. verb.

Aufl. Ebenda 1841. Leipzig, Hunger, gr. 12.

52/3) Die fromme KÃ¶nigin Mathilde. Eine Geschichte zur Verbreitung des

religiÃ¶s-moralischen GefÃ¼hls fÃ¼r fromme SÃ¶hne und TÃ¶chter. Wien, Mausberger

1826. 12. â�� 2. verb. Aufl. 1887.

54) Morgengabe in schÃ¶nen Bildern und lehrreichen ErzÃ¤hlungen. Wien

1827. Bermann u. Sohn. qu. 12.

55) Schauplatz fÃ¼r das jugendliche Alter. Mit Scenen im Zimmer, in der

Stadt, im Walde und auf der See, zur bildlichen Darstellung von 34 ErzÃ¤hlungen.

Wien, MÃ¼ller. 1827. gr. 8.

56) NaturgemÃ¤lde, LÃ¤nder- und VÃ¶lkermerkwÃ¼rdigkeiten und ErzÃ¤hlungen

aus den fÃ¼nf Theilen der bewohnten Erde. Wien, MÃ¼ller 1827. gr. 8.

57) Toms und Zabi, die treuen Insulaner. Eine ErzÃ¤hlung fÃ¼r die Jugend.

Wien, MÃ¼ller 1827. 16.

58) Religion und Tugend, die Leitsterne zur innern Zufriedenheit in dem

menschlichen Leben und zum Heile. Eine Sammlung neuer ErzÃ¤hlungen lehr-

reichen, religiÃ¶sen und moralischen Inhalts. ZunÃ¤chst fÃ¼r die Jugend, aber auch

fÃ¼r Erwachsene, die nach GlÃ¼ckseligkeit streben. Wien 1828. XII. gr. 12.

59) Bete und arbeite! Eine Sammlung neuer ErzÃ¤hlungen lehrreichen, reli-

giÃ¶sen und moralischen Inhalts, zunÃ¤chst fÃ¼r die Jugend, aber auch fÃ¼r Erwachsene,

welche nach GlÃ¼ckseligkeit streben. Wien 1828, Mausberger. VI. gr. 12.

60) a. Die SchiffbrÃ¼chigen unter den Wilden auf Newfoundland. Eine lehrreiche

und unterhaltende Geschichte fÃ¼r Kinder. Wien 1828. Bermann u. Sohn. kl. 8.

b. Vertrauen auf Gott und Rettung. Oder wunderbare Geschichte eines

Schiffbruches, einer verunglÃ¼ckten Schiffsgesellschaft, ihres Aufenthaltes auf

wÃ¼sten Inseln, in den UrwÃ¤ldern Floridas und ihrer glÃ¼cklichen Wiedervereinigung.

FÃ¼r Jung und Alt lehrreich erzÃ¤hlt. Zweite verb. Auflage. Wien 1837. gr. 12.

61) Die verlassenen Kinder unter dem SchÃ¼tze Gottes und der Obhut einer

frommen und treuen Dienerin. Eine religiÃ¶s-moralische ErzÃ¤hlung fÃ¼r die Jugend

und Erwachsene. Wien, Grund 1828. gr. 12.

62) 60 biblische Geschichten des alten und neuen Testaments. Wien, MÃ¼ller

1828. gr. 8.

63) Gute Kinder des Himmels reicher Segen. Eine Geschichte aus unserer

Zeit, zur Belehrung fÃ¼r Aeltern, zur Lehre und Nachahmung fÃ¼r Kinder. Wien

1829. Mausberger. gr. 12.

64) Die mÃ¤chtige Hilfe Gottes in den Tagen der TrÃ¼bsale, der Noth und

36*
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Gefahr. Dargestellt in einer lehrreichen und rÃ¼hrenden Geschichte zur Belebung-

des religiÃ¶sen GefÃ¼hls, zur Erbauung und Nachahmung fÃ¼r Jung und Alt. Wien

1829. gr. 8. 2. Origin.-Aufl. Neuburg 1843. Prechtler. 12.

65) Edelsinn und HerzensgÃ¼te. Eine Sammlung lehrreicher ErzÃ¤hlungen

zur Veredlung der Jugend. Wien 1829, Bermann u. Sohn. kl. 8.

66) Meine Ferien-Reise, von Wien durch das Land unter und ob der Enns,

Ã¼ber Linz, durch das k. k. Salz-Kammergut, nach Ischl und Hallstadt, nach Salz-

burg In topographischer, geschichtlicher, naturhistorischer, technologischer

Beziehung. Im Jahre 1829. Wien, Pichler 1830. II. gr. 12.

67} Die PrÃ¼fung durch UnglÃ¼ck, oder: Gott wendet die Leiden in Freuden.

Eine moral.-religiÃ¶se ErzÃ¤hlung fÃ¼r Jung und Alt Wien 1830. Mansberger. gr. 12.

68) ErzÃ¤hlungen fÃ¼r die Jugend, von L. Chimani, J. S. Ebersberg, J. Glatz,

G. C.Jerrer.AmaliaSchoppe und ein Festspiel von J. F. Castelli. Wien 1830. MÃ¼ller. 12.

69) Blnthen und FrÃ¼chte aus dem Jugendleben und dem folgenden Alter,

den Kindern zur Beherzignng und Nachahmung dargeboten. Wien 1880. Ber-

mann u. Sohn. kl. 8.

70) Perlen ans der Tugendkrone edel und fromm gesinnter Menschen. Zur

Beherzigung and Nachahmung der Jugend dargeboten. Wien, MÃ¼ller 1830. gr. 8.

71) Der erzÃ¤hlende Kinderfreund im Kreise guter und wiÃ�begieriger SÃ¶hne und

TÃ¶chter. Eine Sammlung neuer ErzÃ¤hlungen aus dem Leben und nach dem Leben

gezeichnet. Der Jugend zur Lehre und Belebung des moral. GefÃ¼hls, den Erwach-

senen zur Beherzigung und Erbauung. Wien 1831. Mausberger. VI. gr. 12.

72) Der guten Kinder ErzÃ¤hlungsstunden im trauten Familienkreise. Ein Buch

fÃ¼r Knaben und MÃ¤dchen zur Veredlung des Herzens ... Brunn. Gastl. 1831. 8.

73) Theoretisch - praktischer Leitfaden fÃ¼r Lehrer in Kinder-Bewahrnngsan-

stalten. Enthalt, die Organisation derselben und die GegenstÃ¤nde, welche und

wie sie in derselben vorgenommen werden sollen. Mit einer Geschichte der

Kinderbe wahranstalten Ã¼berhaupt und des Haupt verein? fÃ¼r Kinder-Bewahranstalten

in Wien. Wien 1832 8.

74) Biographien berÃ¼hmter und verdienter MÃ¤nner aller Zeiten und Nationen.

FÃ¼r die Jugend bearbeitet. Wien 1832. MÃ¼ller, breit 12.

75) VaterlÃ¤ndische MerkwÃ¼rdigkeiten: Biographien berÃ¼hmter und ausge-

zeichneter MÃ¤nner; ErzÃ¤hlungen aus der Ã�sterreich. Geschichte; Schilderungen

groÃ�er StÃ¤dte, merkwÃ¼rdiger Volker, der Sitten etc. derselben; Beschreibungen

der Naturwunder und Naturerscheinungen, der Natur- und Kunst-Produkte, wohl-

thÃ¤tiger und gemeinnÃ¼tziger Anstalten, schÃ¶ner und edler Handlungen im Ã�ster-

reichischen Kaiserstaate. 2. verm. Aufl. Wien 1837. Pichler. VI. 8.

76) Ein KrÃ¤nzchen von bunten Bildern mit einem erklÃ¤renden Texte. Zur

Belehrung und Unterhaltung fÃ¼r wiÃ�begierige Kinder. Wien 1833. kl. 8.

77) Bunte Bilder mit lehrreichen und unterhaltenden ErzÃ¤hlungen fÃ¼r gute

MÃ¤dchen. Wien 1833. Bermann u. Sohn. kl. 8.

78) Die Silberquelle des Guten und SchÃ¶nen Eine Sammlung lehrreicher

und unterhaltender ErzÃ¤hlungen fÃ¼r Knaben und MÃ¤dchen edleren Sinnes. Wien

1833. MÃ¼ller. 8.

79) Vorbilder eines frommen Sinnes und guter Handlungen. Zur Beherzi-

gung und Nachahmung . . . 1833. 12 (Leipzig, Fr. Fleischer).

80) Die schwarze Frau. Eine lehrreiche ErzÃ¤hlung fÃ¼r Kinder und Kinder-

freunde. Wien 1834. 12.

81) Die beweglichen Bilder mit der Beschreibung einiger schÃ¶nen Umge-

bungen Wiens, der VergnÃ¼gungen der hÃ¶heren und niederen StÃ¤nde, der Volks-

sitte, und mit mehreren lehrreichen und unterhaltenden ErzÃ¤hlungen. Zum

Nutzen und zur Erheiterung der Jugend bearbeitet. Wien 1835. MÃ¼ller, gr. 16.

82) Bilder und Geschichten. Zum Nutzen und VergnÃ¼gen der Jugend. Wien

1835. Bermann u. Sohn. 8.

83) Geschichte der KreuzzÃ¼ge und des KOnigr. Jerusalem, von dessen Ent-

stehung bis zum Untergange. FÃ¼r die Jugend und ihre Freunde lehrreich erzÃ¤hlt.

Wien 1835, Pichler. II. gr. 12. â�� 2. Ausgabe. Wien 1843. Pichler's Witwe. II.
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84) Kinder-Schauspiele fÃ¼r den Familienkreis, welche sich gut lesen und

leicht darstellen lassen. Wien 1836. Muller, kl. 8.

85) Bunte Scenereien aus dem Menschenleben. Ein Bilderbuch ganz neuer

Art, zum Nutzen und VergnÃ¼gen der Jugend bearbeitet. Wien 1836. MÃ¼ller, breit 8.

86) Historischer Bildersaal, oder Darstellungen berÃ¼hmter MÃ¤nner und merk-

wÃ¼rdiger Begebenheiten aus der Geschichte aller VÃ¶lker und Zeiten. Zur Belehrung

und zum VergnÃ¼gen der Jugend bearbeitet. Wien 1837. Sammer. Lex. 8.

87) Der guten Knaben und MÃ¤dchen neuestes ErzÃ¤hlungÂ»- und Bilderbuch.

Eine Sammlung lehrreicher und unterhaltender ErzÃ¤hlungen, fÃ¼r die Jugend be-

arbeitet. Wien 1837. Bermann u. Sohn. gr. 8.

88) Kleine ErzÃ¤hlungen und MÃ¤rchen fÃ¼r die Jugend. Wien 1837. MÃ¼ller, gr.8.

89) Angenehmer und nÃ¼tzlicher Gesellschafter fÃ¼r die Jugend in den freien

Stunden. Zur Belehrung, Erheiterung und Warnung gesammelt. Wien 1837.

Mausberger. gr. 12.

90) Kleine ErzÃ¤hlungen und MÃ¤hrchen. Wien 1837.

91) Der Tugend die Krone, der SÃ¼nde folgt die Strafe. Eine ErzÃ¤hlung fÃ¼r

die Jugend. Wien 1837. Mayer und Comp. 12.

92) Gefahren und UnglÃ¼cksfÃ¤lle aus Unverstand, Unbedachtsamkeit und

Leichtsinn, nebst einigen ermunternden ErzÃ¤hlungen. Eine Sammlung durchaus

wahrer Ereignisse zur Belehrung und Warnung fÃ¼r die Jugend und fÃ¼r Erwachsene.

Wien 1838. Mausberger. gr. 12.

93) Jugend-Salon des Frohsinns, oder: bunte Conversationen munterer Knaben

und MÃ¤dchen aus den gebildeten StÃ¤nden, mit Anekdoten, Gesellschaftsspielen

und RÃ¤thseln, zur Erheiterung und Belebung des Scharfsinnes und Witzes. Wien

1838. VI. qu. 16.

94) Tugendglanz und SeelengrÃ¶Ã�e guter Menschen im Handeln, Dulden und

Leiden. Eine Sammlung lehrreicher und rÃ¼hrender ErzÃ¤hlungen fÃ¼r die Jugend.

Wien 1838. Mausberger. gr. 12.

95) Knabenfreude. Eine Sammlung kurzer Geschichten. Zur Belehrung und

Unterhaltung der Knaben in freien Stunden. Wien 1838. qu. 8.

96) MÃ¤dchenfreude. Eine Sammlung kurzer Geschichten. Zur Belehrung und

Unterhaltung dar MÃ¤dchen in freien Stunden. Wien 1838. Bermann u. Sohn. qu. 8.

97) SamenkÃ¶rner des Guten und NÃ¼tzlichen, gestreuet in die zarten Kinder-

herzen. Ein neues Bilderbuch fÃ¼r wiÃ�begierige Knaben und MÃ¤dchen. Wien 1840.

Bermann und Sohn. gr. 8.

98) Lichte Bilder aus dem Menschenleben, mit ihrer Schattenseite. Eine

Sammlung lehrreicher und unterhaltender ErzÃ¤hlungen zur Belebung des mora-

lischen GefÃ¼hls und BefÃ¶rderung Ã¤chter HumanitÃ¤t fÃ¼r die Jugend bearbeitet.

Wien 1840. Mausberger. gr. 8.

99) Das kleine Belvedere, oder: Mignon-Bilder-Gallerie. Eine Darstellung vor-

zÃ¼glicher GemÃ¤lde der k. k. Bildersammlung aus der neuern Zeit. Nebst erklÃ¤rendem

Text und lehrreichen ErzÃ¤hlungen fÃ¼r die Jugend. Wien 1840. MÃ¼ller, gr. 8.

100) Die Tugend im Kampfe mit den WiderwÃ¤rtigkeiten des Lebens, oder:

ein frommes, Gott ergebenes Herz geht siegreich und mit gelÃ¤uterter Tugend

aus den herbsten PrÃ¼fungen hervor. FÃ¼r die Jugend zur Erbauung und Nach-

ahmung in rÃ¼hrenden Beispielen dargestellt, denen auch ermunternde Geschichten

beigegeben sind. Wien 1841, Pichler's sei. Witwe. 8.

101) Das Portefeuille des WiÃ�begierigen. Ein Werk fÃ¼r die Jugend. Ent-

haltend: Sitten und Trachten verschiedener VÃ¶lker; das Ritterthum; die Stephans-

kirche zu Wien und den Dom zu Mailand. Wien, MÃ¼ller 1841. Lex. 8.

102) Der Christen-Sclave in Algier und Jerusalem. Eine ErzÃ¤hlung fÃ¼r die

fromm gesinnte Jugend und fÃ¼r Erwachsene. Mit einer Beschreibung der durch

den Wandel Jesu geheiligten Oerter in PalÃ¤stina. 2. verb. u. verm. Aufl. Wien

1841. Mausberger. Leipzig, Hunger, gr. 12.

103) 127 kurze und anmuthige ErzÃ¤hlungen mit goldenen SprÃ¼chen erlÃ¤utert.

FÃ¼r Knaben und MÃ¤dchen, die nach Tugend und Weisheit streben. Wien, MÃ¼ller

1842. 16.
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104) Kindergarten mit Blumen, BlÃ¼then und FrÃ¼chten. Eine Sammlung von

200 kurzen und anmuthigen Geschichten fÃ¼r Knaben und MÃ¤dchen. Wien 1843,

MÃ¼ller, gr. 16.

105) Der kleine Vorleser. Eine Sammlung anmuthiger und lehrreicher Ge-

schichten fÃ¼r die Jugend. Wien, Piohler's ael. Witwe. 1844. gr. 8.

106) Vaters ErzÃ¤hlungen. Wien, MÃ¶ller 1845. 16.

107) ErzÃ¤hlungen der Mutter. Wien, MÃ¼ller 1845. 16.

108) MaaÃ�lieben. ErzÃ¤hlungen fÃ¼r die Jugend. Wien 1845, MÃ¼ller. 16.

Marguerites. Historiettes pour la jeunesse. Traduites en Francais par P.

J. P. Vienne, MÃ¼ller 1845.

109) Mohnblumen. ErzÃ¤hlungen fÃ¼r die Jugend. Wien 1845. 16.

Coquelicots. Recneil d'histoires instrnctives et amÃ¼santes pour la jennesse.

Traduites en Fra^ais par P. J. P. Vienne 1845. MÃ¼ller. 16.

110) ErzÃ¤hlungsbuch der GroÃ�mutter. Wien, MÃ¼ller 1845. 16.

111) GroÃ�vaters ErzÃ¤hlungsbuch. Wien, MÃ¼ller 1845. 16.

112) Leopold Chimanis ausgewÃ¤hlte Jugendschriften. Unter Mitwirkung

mehrerer Jugendfreunde neu bearbeitet und herausgegeben von Red. Ant. Brousil.

1. BÃ¤ndchen: Gute Kinder des Himmels reicher Segen. Mit Portrait und Lebens-

geschichte des Verfassers. Weyer a. d. Enns, A. Brousil. 1896. XV, 68 S. 12. â��

2. BÃ¤ndchen: VaterlÃ¤ndische ErzÃ¤hlungen. Neu bearbeitet von Ant. Brousil und

J. (JrÃ¼nwald. Weyer a. d. Enns (Leipzig, X. Pflugmacher). 1897. 115 S. 12.

48. Maximilian Fischel, geb. in Wien 1779, trat 1799 in den Staatsdienst

beim General-Kommando in Wien, wurde bald nach Brunn, Graz, Hermannstadt

beordert, 1805 und 1809 bei den operierenden Armeen verwendet. Dann wurde

er dem FeldkriegssekretÃ¤r Colonius im General-Kommando fÃ¼r InnerÃ¶sterreich an

die Seite gegeben und fÃ¼hrte nach dessen Tod das Referat; starb infolge von

Ã�beranstrengung zu Wien am 22. Mai (nach Ã¤ndern am 2. Mai) 1812.

a. Annalen 1812. 3, 137 (,Von seinem poetischen Nachlasse dÃ¼rfte . . .

manches ans Licht treten').

b. Meusel 17, 578.

c. Wurzbach 1858. 4, 238.

1) Gedicht an Erzherzog Carl. 1797.

2) Gedichte im Neuen Wiener Musenalmanach. 1798 und 1800 (vgl. Â§ 231,

8a -= Band IV. 8. 367), im Musenalmanach fÃ¼r 1805, in Honnayrs Archiv, in

Castellis Selam u. s. w.

3) StreifzÃ¼ge durch InnerÃ¶sterreich, Triest, Venedig und einen Theil der Terra

Ferma (von M. Fischl und J. G. Wiedemann). Wien 1801. Ant. Doll. 8.

4) Malerische StreifzÃ¼ge durch die interessanten Gegenden um Wien (von

Jos. G. Wiedemann und M. Fischl). Wien, Ant. Doll. IV. 8.

Auch unter d. Titel: Taschenbuch fÃ¼r Freunde vaterlÃ¤nd. Gegenden. Vgl.

oben III. 11.

5) Lieferte BeitrÃ¤ge zu SchÃ¼tz .Erdkunde'.

49. Johann Baptist Hobeisel oder Hocheisel.

1) BeitrÃ¤ge zum Neuen Wiener Musenalmanach 1800 (vgl. Â§ 231,8 a = Band IV.

S. 367) zu der Wiener Theaterzeitung, zum Wanderer, zum Illyrischen Blatt u. e. w.

2) TÃ¤ndeleyen der Liebe und der Freude. Von Johann Hoheisel. Wien, in

Commission bey Aloys Doll. 1802. 132 S.

Vgl. Annulen August 1803. Nr. 66: .Eigentlich eine Uebersetzung der KÃ¼sse

des Johannes Secundus, wovon jedem Gedichte ein besonderer Titel vorgesetzt ist.

Als Anhang befinden sich dabey ein paar Elegien, Fabeln und FriedensgesÃ¤nge.'

8) SÃ¤mmtliche Gedichte von Johann Hoheisel. Wien, gedruckt bey Anton

Pichler. 229 S. 2 Bl. Inhalt. 8.

Vorrede: ,Die in gegenwÃ¤rtiger Sammlung vorkommenden TÃ¤ndeleyen sind schon

im Jahre 1802 im Drucke erschienen, in den Annalen der Ost. Lit. in Beziehung auf

Kraft des Ausdruckes, WÃ¤rme der Farbengebung und Correctheit der Sprache

empfehlend beurtheilt, und lÃ¤ngst vergriffen worden. Noch frÃ¼her wurden einige der

hier aufgenommenen Fabeln in Musen-Almanachen und zerstreuten BlÃ¤ttern einzeln
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abgedruckt. Eine sorgfaltigere, schÃ¤rfere Feile hat seit dieser Zeit manche beym

ersten Erscheinen Ã¼bersehene HÃ¤rte zu heben gesucht'.

S. 5: Epistel an Herrn Simon. â�� S. 9: Fabeln und ErzÃ¤hlungen. 2 BÃ¼cher. â��

S. 76; Die Krone des Alters. (Nach Herders Adrastea). â�� S. 95: Sylben- und

WortrÃ¤thsel. l bis 36. â�� S. 111: TÃ¤ndeleyen der Jugend. â�� S. 143: Die Sinne.

Das Gesicht. Das GehÃ¶r. Der Geruch. Der Geschmack. Das GefÃ¼hl. â�� S. 151:

Dia Jahreszeiten. â�� S. 159: Trinklied bey der ZurÃ¼ckkunft des Oesterreichischen

Aufgebothes am 3. May 1797. (.Freunde, laÃ�t uns frÃ¶hlich leben!'). â�� S. 162:

Elegien. â�� S. 169: Vermischte Gedichte. â�� S. 185: An das Vaterland bey der

Wiederkehr des Friedens. (,So fiel es denn, des Krieges Ungeheuer'). â�� 8. 188:

VaterlÃ¤ndisches Lied der Studenten bey ihrem Ausmarsche den 17. Apr. 1797. (,Auf!

MusensÃ¶hn', ins Waffenfeld FÃ¼r's liebe Vaterland!'). â�� S. 190: Der FrÃ¼hling und

der Friede. 1797. Eine Kantate. (,Wenn auch ein Sturm das Meer bald an den

Himmel trÃ¤gt'). â�� S. 201: Die Ambarvalien 1797. (,Sieh auf dein flehendes Volk,

Gott, Erhalter der Dinge!'). â�� S. 207: Aufruf an Oesterreich im Sept. 1800 (,Auf,

Oesterreich! denn siegstolz droht'). - S. 209: VaterlÃ¤ndisches Lied fÃ¼r die Frey-

willigen des Oesterreichischen ScharfgchÃ¼tzen-Corps im Sept. 1800 (,Gezognes Rohr

ist Heldenlust'). â�� 8. 214: SinnesÃ¤uÃ�erungen eines Oesterreichers beym Ausbruche

des Krieges im Octob. 1805. (.Krieg! â�� donnert es durchs Vaterland').

4) Theoretisch-praktische Anleitung zu schriftlichen AufsÃ¤tzen, mit besonderer

Hinsicht auf die die deutschen ErblÃ¤nder der Ã�sterreich. Monarchie betreff. Gesetze.

Wien 1815. Armbruster. III. 8.

5) Der GeymÃ¼ller'sche Garten bey Petz] einsdorf in vier Gedichten von Johann

Hoheisel. Wien, gedruckt bey Anton Pichler. 1821. 16 S. 8.

6) Der FÃ¼rst-Schwarzenberg'sche Lustpark an Neu-Waldeck bey Dornbach. Von

Johann Hoheisel. Wien, gedruckt bey Anton Pichler. 1823. 15 S. 8. (Gedichte.)

7) Bitte und ErfÃ¼llung. â�� Wiens Beleuchtung am Abende des neunten April

1826: BÃ¤uerle, Gott erhalte Franz den Kaiser. Wien 1827. S. 111. 193.

8) a. Neue, fÃ¼r jede Regel besonders gewÃ¤hlten Ã�bungsstÃ¼cke zur deutschen

Rechtschreibung. Wien 1831. Pichler. 8.

b. Theoretisch-praktische Anleitung zur deutschen Rechtschreibung, mit vielen,

fÃ¼r jede Regel besonders gewÃ¤hlten UebungsstÃ¼cken. 2. Aufl. Wien, Pichler. 1831. 8.

50. Karl Ludwig von Giesecke. Â§ 259, 104 =â�¢ Band V. S. 331.

1) Lieder eines alten Meistersangers In der Redoute am Faschingmontag

ausgegeben Zum Frommen der Wiener Freiwilligen. Wien 1797.

Vgl. Wiener Ztg. 1797, S. 670.

2) Asche des Herrn Feldmarschalls Grafen vonClerfayt geweiht vonderWiedner

BÃ¼rgergemeinde. VerfaÃ�t von Karl Ludwig Gieseke. Wien, gedruckt mit Jahnischen

Schriften 1798. 3 Bl. 8. (,So hast Du, Sieger mancher Schlacht').

51. Der Wiener NachtwÃ¤chter zum neuen Jahr 1797 an seine braven Mit-

bÃ¼rger. Wien. Rehm.

Vgl. Wiener Ztg. 1797. S. 99.

52. Liebe stÃ¤rker als Waffen. Gesungen an die Mitglieder der UniversitÃ¤t

von Antun von Vogel, Mitglied des UniversitÃ¤tskorps. Wien, Oehler 1797.

Vgl. Wiener Ztg. 1797. S. 1620.

53. Friedelberg. Â§ 294, 3 = Band VI. S. 364. Oesterreichisches Kriegs-

lied von Friedelberg, in Musik gesetzt fÃ¼r das Ciavier von Ludwig v. Beethoven.

Wien. Artaria. 1797.

Vgl. Wiener Ztg. 1797. S. 1251.

54. Kriegslied fÃ¼r das adelige niederÃ¶st. stÃ¤ndische Freikorps. Gesetzt nach

dem Aufruf den 14. April. Wien. Eder. 1797.

Vgl. Wiener Ztg. 1797. S. 1845.

55. Patriotisches Kriegslied der edlen WienerbÃ¼rger und deutschen Helden

bey dem Aufbruche ins Feld. Wien, 1797, im Verlage bey Ludwig Mausberger,

k. k. priv. Buchdrucker. 2 Bl. 4. (In der Melodie: LaÃ�t BrÃ¼der uns Gesundheit

trinken, etc. ,Auf, ihr Deutschen! laÃ�t uns eilen').
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56. Seiner hochfÃ¼rstlichen Durchlaucht dem Hochgebohrcen Primen Ferdinand,

Herzog von WÃ¤rtemberg, K. K. F. Z- M- GenerÂ»! und Chef deÂ» Ã¼enerreicÃ¼aeiien

Anfgebothea. In CnterthÃ¤nigkeit gewidmet von J. T. Laforest. fÃ¼r rieh and im

Kamen der eÃ¤mmtlicben Mitglieder deÂ« berittenen Wiener FrerkorpÂ». Wien, den

8. May 1797. Wien, gedruckt bev Johann Jowph Jahn. 2 BL 4. (,Oft glÃ¤nzte

der schÃ¶nste, der Lorbeerkrani dir').

57. An Wiens edle Borger. Im May, 1797. 2 BL 4. (.Nimm meinen Dank,

erhab'ne Borger Schaar.").

58. Innigster GlÃ¼ckwunsch auf den glorwÃ¼rdigen Geburtstag Sr. kÃ¶nieL

Hoheit deÂ« Erzherzogs Karl dargebracht Den Ã¶ten September, 1797. Wien, 1797.

Im Verlage bey Ludwig Maosberger, k. k. prrr. Buchdrucker. 2 BL 4. I.Laft

ihr Deutsche heut vor allen').

59. DankgefÃ¼hl der n. Ã¶. stÃ¤ndischen Freiwilligen bei 4faeher Harmonie mit

2 Wechsel-ChÃ¶ren gesangen den 5/9 1797 im LanÃ¤haussaale nach Erhaltung der

Ehrenzeichen. In Musik gesetzt von Sauer Musikdirektor des Waisenhauses.

Wien. Bei Eder.

VgL Wiener Ztg. 1797. S. 2720.

80. Danklied der Wiener-Freiwilligen dritter Brigade, ersten Battalions zweyter

Compagnie. Abgesungen nach erhaltenen DenkmÃ¼nzen. Verfall von Franz Perger,

Freywiiligen eben dieser Compagnie. Wien 1797. Gedruckt mit Schnenderschen

Schriften im k. k. Taubstummen-Institute. 3 BL 8. (,Der Trieb nach Lorbeer-

Reiser Befliegelte der Deutschen Math1).

Â«1. An Oestreichs biedre Anfgeboths-Mannschaft, bey ihrer Heimkehr nach

AuflÃ¶sung deÂ« Anfgebothes. Gesungen von Yinzenz Haslb'Ã¶ek. Wien, 1797. 2 BL

4. (.Willkommen, tapfre VaterlandesbrÃ¼der!').

82. Lied wos hot auf die AllerhÃ¶chst! Nomenstag Eoyser FranciscoÂ« on die

vierti October di bekonnti ungrischi Heubauer zu di alererstimol in die Wirtshaus

z' Loiiburg gsungen. Wien 1797. Rahm. Sieh Nr. 45 a.

Vgl. Wiener Ztg. 1797. S. 2999.

83. 3 Lieder vom Henbaner auf den Praliminarfrieden. Wien. Reim. 1797.

VgL Wiener Ztg. 1797. S. 2999.

84. Eine Friedensode (Er machte Friede) in Musik gesetzt ron Emanuel Alois

FÃ¶rster. Wien bei Johann Trag, MusikalienhÃ¤ndler Singerstra*Â«. 1797.

VgL Wiener Ztg. 1797. 8. 3766.

65. Des Wieners Lebensessenz. Wien, bey Christoph Peter Rehm. 1797.

62 8. l BL Inhalt. S. 18: Der Abzug deÂ« Wienerischen Aufgebothea. â�� S. 51:

FÃ¼r Wien siegen, oder sterben. â�� 8. 54: Krieg und Frieden auf der Reise nach

Wien. â�� 8. 59: An ein MÃ¤dchen, dessen Liebling unter's Freykor ging).

88. Reim-Aufgaben zur Belustigung. Wien 1797. 8. Becker Nr. 13573.

87. Loblied auf den Prater. Wien 1797. Rehm. 8.

VgL Wiener Ztg. 1797. 8. 2102.

88. Der Prater, Epistel an die Wiener. Wien, bey Ignaz Alberti's Witwe.

1798. 4 BL 4. I.Ihr edlen BÃ¼rger Ostreichs, deren Math').

89. Joseph Johann Bauer, geb. in Fides, einem Flecken im Viertel Ober

dem Mannharteberg, am 6. Februar 1763, Sohn eineÂ« Weinh&ndlen und wohl-

begÃ¼terten Landwirtes, der in 15 Jahren dreimal abbrannte, studiertÂ« in Krems

und Wien; kam als Erzieher nach Steiermark, 1792 Skriptor an der k. k. Biblio-

thek zu Gratz. f am 25. Mai 1798.

Knnitsch 1805. 2, 16 bis 21.

,Als Dichter legte er eine wohlklingende Ode an Dire MajestÃ¤t Caroline

KÃ¶niginn beyder Sicilien, und als Politiker den Sabbako unter die Presse. Er

war anch mehrere Jahre Redakteur der damals in Grats bestandenen sog. BÃ¼rger-

zeitnng, anch Vf. und Herausgeber des Frauen-Journals*.

70. Empfindungen bey der Jubelfe ver des Joh. Thomas Edlen von Trattnern,

des heil. Rom. Reichs Ritters etc. als fÃ¼nfzigjÃ¤hrigen Buchdrucker-Prinzipals von
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dessen Hofbuchdruckerey sÃ¤mmtlichen Kunstverwandten gesungen den 13ten May

1798. Wien, 1798. 4 Bl. 8. (,Auf Kunstgenossen auf!')-

71. Auf den Tod des Herrn Joseph Edlen von Mumelter, Ã¶ffentlichen Lehrers

der Universalgeschichte an der hohen Schule zu Wien [gest. 1. Dec. 1798]. Von

,1. P. H. Auf Kosten Einiger von seinen SchÃ¼lern. [Wien]. 4 Bl. 8. (,Wer

schÃ¤mte sich der heiÃ�en ZÃ¤hre').

72. Joachim Perinet. Â§ 259, 113 = Band V. S. 332.

1) Oesterreichs Ehrentag, am 17ten April, als 2ten Jahresfeier des allge-

meinen Wieneraufgebothes 1799. Von Joachim Perinet. In Musik gesetzt von

Herrn Ignaz Ritter von Seyfried. Wien, gedruckt mit Jahnischen Schriften. 4 Bl. 4.

('.Aul'! auf! Heran! Der Trommelschlag').

2) Die KaiserthrÃ¤ne. Eine RÃ¼ckerinnerung an den unvergeÃ�lichen Tag, den

16. JÃ¤nner 1806. Von Joachim Perinet. Wien 1806. Auf Kosten und im Verlage

hey Joh. Baptist WallishauÃ�er. 10 S. 4.â�� Auch: Kaschau, 1806. Frz. Landerer.

8 S. 4. Dieses Gedicht kann nach der Melodie des Volksliedes ,Gott erhalte

unsern Kaiser etc.' gesungen werden. (,Ewig, ewig unvergeÃ�lich').

3) Das Josephs-Fest. Ein VÃ¶lkerlied bey Aufstellung des Monument's Seiner

HÃ¶chstseligen MajestÃ¤t Kaiser Joseph des Zweyten. Den Manen seines groÃ�en

Oheims errichtet von Sr. k. und k. k. MajestÃ¤t Franz dem Zweyten, auf dem Josephs-

platze den 15. July 1806. VerfaÃ�t von Joachim Perinet, Verfasser der KaiserthrÃ¤ne.

Wien 1806. Auf Kosten und im Verlage hey Joh. Baptist WallishauÃ�er. 8 S. 4.

(Kann nach der Melodie: ,Gott erhalte Franz den Kaiser' gesungen werden. ,Ja,

da steht der groÃ�e Kaiser').

4) Das dankbare Wien an seine Wachehaltenden BÃ¼rger. Von Joachim

Perinet. Wien 1809. 2 Bl. 4. (.Danke Wien! Durch BÃ¼rgerschaaren').

73. Joachim FÃ¼ger, geb. in Wien 1772, Jurist, seit 1796 beim Wiener

Magistrat angestellt, 1815 niederÃ¶sterreichischer Appellationsrat, 1819 Hofrat bei

der obersten Justizstelle, gest. am 14. Januar 1833. Verfasser zweier oft aufge-

legter juristischer Werke.

a. GrÃ¤fter und Czikann 1835. 2, 245.

b. Wurzbach 1859. 5, 3.

1) Ode auf Mantua's Wiedereroberung [,Der holde Friede kÃ¶mmt! â�� o spannt

die stÃ¤rksten Seiten'] samt einer freyen Uebersetzung jener fÃ¼nf Elegien, so die

Ebreichsdorfer Muse [Joachim HÃ¶del] nach dem Frieden zu Campo Formio am

17. April 1798. bey Gelegenheit der Aufgebothsfeyer gesungen hat. Nebst der An-

sicht der Stadt Mantua von Herrn Mannsfeld gestochen. Wien, bey Johann Georg

Edler v. MÃ¶sle. 1799. 30 S. 4.

Dem Rathe und der BÃ¼rgerschaft der k. k. Haupt- und Residenzstadt Wien

geweiht. Von Joachim FÃ¼ger Auskultanten beym lÃ¶bl. Senate in bÃ¼rgerl. Rechts-

angelegenheiten.

2) Gedichte in Schillings Musen, Launen Anekdoten und ErzÃ¤hlungen 1809.

3) Anakreons Gedichte in deutscher metrischer Uebereetzung mit gegenÃ¼ber-

stehendem Urtexte. Von Joachim FÃ¼ger, Justizrathe des Magistrats der k. k. Haupt-

und Residenzstadt Wien. Wien bey J. G. Ritter von MÃ¶sle. 1809. 128 S. 8.

Vgl. Annalen 1810. 3, 250.

74. Johann Adam Friedrich Reit, geb. in Thal Ehrenbreitstein am

2. Februar 1773, gest. in Penzing bei Wien am 22. Juli 1843. Vergl. Â§ 261, 56

= Band V. S. 365.

a. Meusel 6, 272. 10, 458. 11, 632. 19, 280.

b. Wurzbach 1873. 25, 196.

1) BeytrÃ¤ge zur Theaterkunde der alten Griechen und RÃ¶mer: Wiener Hof-

Theater-Almanach auf das Schaltjahr 1804. S. 138 bis 153. unterz. Reil. â�� Fort-

setzung: 1805. S. 189 bis 197.

2) Hroswitha, Nonne und Lustspieldichterin im zehnten Jahrhundert: Wiener

Hof-Theater-Taschenbuch auf das Jahr 1805. S. 106 bis 129. J. A. Friedrich Reil.

3) Die GrÃ¼ndung des Benedictiner-Stiftes Altenburg zu Sankt Lambert im

J. 1144. Ein KlostergemÃ¤lde aus dem Kreuzgang, verfertiget Mehr aus dem GemÃ¼eth,
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Und nicht sonderlich mit Kunst, Ganz Â»Ã¤s dankbarlicher Erinnerung, aufgestellt

zum und am Nahmecsfeste des heiL Lambert den 17. September Ton einem peisÃ¼eth-

vollen Wandersmanne ober dem Manhartcberg. Wien, gedruckt bej Georg Ueber-

renter. Im Jahre nach Christi Geburt, als man zahlet Eintausend Achthundert

Zehn und FÃ¼nf. 15 S. 8.

Seiner Gnaden dem HochwÃ¼rdigen Herrn Herrn Berthold Reinnger, Abt des

loblichen Benedictiner-Stiftes Altenburg zu Sankt Lambert, . . . ehrfurchtsvoll ge-

widmet Ton dem gemÃ¼ethvollen Wanderemann J. A. F. B**L

(Anfang: ,Nicht weit von HÃ¶rn, den Berg hinauf. SchluÃ�: .Und eh flieh hin,

du mein unsterblich Theil, Als daS mich je Vergessenheit eReil'.'

4) Der Schauspieler und der Pfarrer. Eine ErzÃ¤hlung. Ans dem Tagebache

eines Schauspielers: BÃ¤uerles Taschenbuch fÃ¼r die deutsche SchaubÃ¼hne auf das

Jahr 1817. S. 191.

5) Tranquilluo. CharaktergemÃ¤lde, n. d. Franz. (Bargtheater 1822. DescartÂ«Â«,

die Zensur hatte dafÃ¼r Tranquillus befohlen). Ztg. f. d. eleg. Welt 1822. Nr. 245.

Gesellsch. 1822. Nr. 1%.

6) Der Wanderer im Waldviertel. Ein Tagebuch fÃ¼r Freunde Ã¶sterreichischer

Gegenden. Brunn, 1823. Trailer. 12.

7) Der Pulverthnrm. Drama. (24. MÃ¤rz 1824 im Theater an der Wien).

Abeudztg. 1824. Nr. 156.

8) Bei meinem Husaren. (Nach dem franz. Melodr. Leonide im Burgtheater

20. Dec. 1824). Abendztg. 1825. Nr. 41.

9) Der Finder des ersten MÃ¤nveilchens. â�� Der EntzÃ¼ckte Ã¼ber die Genesang

Sr. MajestÃ¤t des Kaisers. â�� Die Beleuchtung wegen der erflehten, glÃ¼cklichen Ge-

nesung Sr. MajestÃ¤t des Kaisers. Am 9. April 1826: BÃ¤nerle, Gott erhalte Frans

den Kaiser. Wien 1827. S. 137. 147. 185.

10) Der Volksdichter am 12. Februar 1828. Zur glorreichen sechzigsten

Geburtsfeyer Sr. k. k. MajestÃ¤t Franz des Ersten. Von J. A. Friedrich ReiL Der

Ertrag ist fÃ¼r DÃ¼rftige bestimmt. Wien, gedruckt bei Georg Ã�berrenter. 32 S. 8.

(Gedichte).

11) Die Musen und die Grazien. Zur vierzigjÃ¤hrigen Jubelfeyer der Johanna

Frau von Franul-Weiflenthurn als k. k. Hofschauspielerinn. Gedichtet von Friedrich

Reil. Wien 1829. Gedruckt bey Georg Ã�berreuter. 2 BL 8.

(,Ein MÃ¤dchen, schÃ¶n von Antlitz und Gestalt').

12) Das DonanlÃ¤ndchen der kaiserl. kOnigl. Patrimonialherrschaften im ViertÂ«!

Obermannhartsberg in NiederÃ¶sterreich. Geographisch und historisch beschrieben.

Mit Tabellen. Wien 1835. (Volke).

13) Die Landestrauer. Eine Elegie auf das Hinscheiden des hochstieligen

Kaisers Franz. 5 Bl. nnterz : Friedrich Reil. Wien im August 1835.

(.Der Kaiser ist nicht mehr! â�� In dieser Klage').

14) Der Gang nach dem Eisenhammer. Eine groÃ�e romantische Oper in 3 Anfz.,

nach Schillers gleichnamiger Ballade. In Musik gesetzt von Conradin Kreuzer.

Wien 1838. J. B. Wallishauser. 69 S. 8. Sieh Â§ 254, 4) 17. o. = Band V. S. 207.

75. Johann Schwaldopler, Schriftstellernamen: J. B. SchÃ¼tz und K.

L. Sehaller, geb. am 23. Mai 1777 in Wien; Konzepts-Adjunkt beim k. k. Hof-

kriegsrate; starb in Wien am 12. Februar 1808.

a. Annalen 1802. Juni S. 56. â�� MÃ¤rz 1808.

b. VaterlÃ¤ndische BlÃ¤tter 1808. Nr. 4. S. 32.

c. Mensel 10, 646. 11, 691. 15, 419. 20, 371.

d. Kehrein, Lei. 1871. 2, 138.

e. Wurzbach 1876. 32, 270.

. l)Das WaldmÃ¤dcben; ein NaturgemÃ¤hlde. Wien 1799. Neue verb. Auflage.

Wien 1802, A. Doll. 132 S. 8. Ohne Verfassernamen.

Vgl. Annalen Juli 1802. Nr. 55.

2) BeitrÃ¤ge zum Neuen Wiener Musenalmanach 1800. Tgl. g 231, 8a. â��

Band IV. S. 367.

3) Einige Bemerkungen Ã¼ber die Schrift des Herrn von Kotzebne: Ã�ber

meinen Aufenthalt in Wien. Wien 1800. 8. Sieh Â§ 258, 8. 55).
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4) Erstlinge (drei kleine RomanÂ«). Wien 1800. [Liebeskind in Leipzig]. 8.

5) Raphael, Briefe aus dem jetzigen franzÃ¶sischen Kriege. SeitenatÃ¼ck zum

Grafen Donamar (von Bouterwek Â§ 276, 6. 2). Wien 1800. II. 8. â�� Wiederh.:

1808. A. Doll. II. 8. Ohne Verfn.

6) Lieder der Lindenstein'schen Familie. WienlSOl. II. 8. Ohne Verfassernamen.

7) Tranquilla. Ein GemÃ¤lde aus Italiens eanfterm Himmel. Wien 1801. Im

Verlage bei Anton Doll. 159 S. 8. Einleitungsgedicht: An Nina. Unterzeichnet:

Schwaldopler.

8) Die KÃ¶nigin der schwarzen Inseln. Eine romantisch groÃ�e Zauber-Oper

in zwey AufzÃ¶gen. Frey bearbeitet nach Wieland [wohl nach seinem Winter-

mÃ¤hrchen Â§ 223, C. 77)?] von Schwaldopler. In Musik gesetzt von Hrn. Autor,

Eberl. FÃ¼r das k. k. Hoftheater. Wien 1801. J. B. Wallishausser. 54 S. 8.

9) Geschichte des 19. Jahrhunderts. Mit besonderer Hinsicht auf die Ã¶ster-

reichischen Staaten. Wien 1801 bis 1804. Doll. IV. 8. â�� Auch unter dem Titel:

Historisches Taschenbuch. Mit besonderer Hinsicht auf die Ã¶sterreichischen Staaten.

I. bis IV. Jahrgang, Geschichte des Jahres 1801 bis 1804. 2. Auf lÃ¤ge. Wien, Doll. 1808.

Vgl. oben III. oo.

ErlaÃ� des Kaisers wegen dieses Taschenbuches: Int. Bl. der Annalen. Juli

1807. Vgl. auch Ebenda 1807. l, 212 bis 214.

10) Das stille DÃ¶rfchen, ein AbendgemÃ¤lde. Leipzig 1802, Liebeskind. 8.

Die zweite Auflage unter dem Titel: GrÃ¤fin Rosa. Wien 1808. A. Doll. 8. Ohne

Verfaasernamen.

11) Der arme FlÃ¶tenspieler. Wien 1802. [Leipzig, Liebeskind]. 8. Ohne

Verfassernamen.

12) Blumen des outen, SchÃ¶nen und Wahren, zur Erheiterung in StÃ¼rmen und

KÃ¤mpfen des Lebens und zu Denkschriften in StammbÃ¼chern. Eine Auswahl aus

Schillers GÃ¶thes Wielands Klingers Jean Pauls Herders und anderer berÃ¼hmter

Schriftsteller Werken. Gesammelt von J. Schwaldopler. Leipzig 1802. Ant. DolL

191 S. 16. Neue Ausg. Pesth. 1810. Hartleben. 200 S. 8. â�� Dritte verbesserte

Auflage. Pesth 1815. Bey Conrad Adolph Hartleben. 7 Bl., 143 S. 8.

Bl. 2: Vorrede. â�� Bl. 8: Schwaldoplers Denkmahl. (Wien am 14. Julius

1815. Kuffher). â�� Bl. 5: Uebersicht der Schriftsteller, aus deren Werken diese

Blumen gesammelt sind. â�� Die Stellen sind nach Materien geordnet.

13) Ã�bersetzte: a. And. Grasset de Saint Sauveur's Reise in den Balearischen

und Pithinsischen Inseln. Wien 1803. Doll. 8.

b. Marc. Aug. Pictet's Reise durch England, Schottland und Irland aus dem

FranzÃ¶sischen. Wien 1804. A. Doll.

c. Desselben neue Reise nach Spanien. Alle drei Werke auch unter dem

Titel: Auswahl neuer europÃ¤ischer Reisen. III.

14) GrÃ¶itenteils rÃ¼hrt von ihm her: Allgemeine Weltgeschichte fÃ¼r denkende

und gebildete Leser. Nach Eichhorns, Galletis und Remers Werken bearbeitet

von J. B. SchÃ¼tz. Wien, Anton Doll. 1805. VIII. 8. â�� Zweyte verbesserte Auf-

lage. Wien 1807. Im Verlage bey Anton Doll. VIII. 8. â�� Dritte verbesserte

und vermehrte Auflage. 1811. Wien, bey Anton Doll. VIII. 8.

Vgl. Neue Annalen 1808. 2, 264.

15) Ueber Friedrich von Schiller und seine poetischen Werke. Von J. Schwal-

dopler. Leipzig 1806. in Kommisaion bey A. G Liebeskind. (Wien bey Anton

Doll). 264 S. 8. â�� wiederh.: Wien 1844. Â§ 249, D, I. 8) = Band V. S. 182.

Vgl. Neue Annalen 1808. l, 127.

16) K. L. Schaller: Handbuch der deutschen Dicht- und Redekunst, aus Bei-

spielen entwickelt. Wien 1806. A. Doll. II. 8. â�� 2. Auflage 1817.

17) Ã�bersetzte und bearbeitete: P. Blanchard's Neuer Plutarch. Wien 1807. IV. 8.

18) Interessante LÃ¤nder- und VÃ¶lkergemÃ¤hlde, oder Schilderung neu unter-

suchter LÃ¤nder, VÃ¶lker und StÃ¤dte, anziehender NaturmerkwÃ¼rdigkeiten, Kunst-

werke und Ruinen. Nach den neuesten Reiseberichten bearbeitet von J. B. SchÃ¼tz.

Mit 12 Kupfern und einer Karte (von dem Ã¶stlichen Theile Neu-Spaniens, ent-

worfen von Humboldtl. Wien, bey Anton Doll. 1809. VI. 8.

Vgl. Annalen 1812. l, 85.

Die Vorrede ist unterz. SchÃ¼tz und Fr. Jos. Valtiner.
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19) Er hatte Anteil an den Sagen der Ã¶sterreichischen Vorzeit und den Ã¶ster-

reichischen VolksmÃ¤rchen. (Annalen).

20) Gab nach Winklern 1810. S. 251 und Wurzbach 53, 145 mit Wiede-

mann bei A. Doll in Wien ein Wiener Theater-Journal heraus. Damit hÃ¤ngt

vielleicht die ErklÃ¤rung in den Neuen Annalen 1807. Int .-Hl. April zusammen,

daÃ� er zu den bei Walhshauser & Geistinger erschienenen Wiener Theater-Jour-

nalen und Zeitungen auch nicht eine Zeile beigetragen habe.

70. Ludwig Bleibtreu (Bleibtreun), Buchhandlungs-Buchhalter in Wien.

Meusel 221, 281.

1) Versuche in Gedichten von Ludwig Bleibtreu. Wien, 1799. 6 Bl., 116 S. 8.

Zueignungsschrift an das schÃ¶ne Geschlecht.

Vorbericht (Wien am 1. November 1798). - S. 19: Die Seligkeit der Liebe.

Nach HÃ¶lty. â�� S. 26: Gugu-Dada. â�� S. 43: Der 17. April 1797. Gefeyert im

Kreise guter Patrioten. â�� S. 86: Trinklied. Am Tage des glorreichen Namens-

festes Franz U. Gesungen im Kreise guter Patrioten.

2) Der Bund der Treue. Cantate. â�� Becker Nr. 7347g.

3) Zur AllerhÃ¶chsten 46sten Geburtsfeyer Sr. k. k. MajestÃ¤t Franz I. den

12ten Februar 1814. von Ludwig Bleibtreun. Gesungen von den sÃ¤mmtlichen

Mitgliedern der k. k. priv. SchaubÃ¼hne in der Leopoldstadt. Auf die beliebte

Melodie: Gott erhalte Franz, den Kaiser! Gedruckt fÃ¼r das k. k. pr. Theater in

der Leopoldstadt. 2 Bl. 8. (,Heute schlagen alle Herzen').

77. Am VermÃ¤hlungstage der Theresia Schwerdling, mit Herrn MathÃ¤us

Nachtigall, Wirthschafts-Secretair bei Seiner Durchlaucht des heiligen rÃ¶mischen

Reichs FÃ¼rst von Kolloredo, Reichsvizekanzler. Den 15. Januarius 1799. Ge-

widmet von Karl Schwerdling. Wien, gedruckt mit Jahnischen Schriften.

4 Bl. 4. (,Heil Dir, liebe, traute Schwester').

78. Empfindungen eines Ã¶sterreichischen Unterthans bei der Jahresfeier des

17. April. Wien, 1799. â�� Trapp S. 99.

79. Dem Erzherzoge Carl. Von einem Deutschen. Im April 1799. WIEN,

gedruckt bey Johann Thomas Edlen von Trattnern, kaiserl. kÃ¶nigl. Hof Buchdrucker

und BuchhÃ¤ndler. 2 Bl. 4. (,Schon einmahl brach dein starker Arm die Ketten').

80. An den HeerfÃ¼hrer der Teutschen Erzherzog Karl von Oesterreich. Im

April 1799. WIEN, gedruckt bey Johann Thomas Edlen von Trattnern, kaiserL

kÃ¶nigl. Hofbuchdrucker und BuchhÃ¤ndler. 2 Bl. 4. (,Erhab'ner junger Held aus

Habsbtfrg hohem Stamme').

81. Bey der Feyer des Te Deum wegen der Eroberung von Mantua den

15. August 1799. Nach der Melodie des Marsches der Freywilligen: Fest sey unser

Bund geschlossen, etc. Vom Hrn. SÃ¼fimayer. Wien, Bey Anton Pichler, k. k. privil.

Buchdrucker. 4 Bl. 8. (,Unterm Donner der Kanonen').

81 a. Sieh unten S. 812.

82. Georg Friedrich Treitschke, geb. am 29. August 1776 in Leipzig als

Sohn eines Kaufmanns, war selbst zum Kaufmann bestimmt und wurde zur Aus-

bildung 1793 in die Schweiz geschickt, gewann in Gefiners Hause in ZÃ¼rich Neigung

fÃ¼r die Studien und widmete sich, 1797 nach Leipzig zurÃ¼ckgekehrt, seit dem

Tode des Vaters 1799 der Litteratur. 1802 kam er auf einer Reise nach Wien

und wurde von Freiherrn v. Braun als Regisseur und Dichter an der Hofoper

angestellt. 1809 und 1811 leitete er, von seinem Posten beurlaubt, das Theater

an der Wien. 1822 wurde er HoftheaterÃ¶konom und starb am 4. Juni 1842. Mit

Ochsenheimer befreundet, wurde er von diesem zu entomologischen Studien an-

geregt und setzte dessen groBes Schmetterlingswerk vom 5. Bande an fort.

a. Meusel 16, 44. 21, 118.

b. Guden 3, 258.

c. BÃ¤uerles Allgemeine Theater-Zeitung 1842, Nr. 136 und 137: Nekrolog

von Weidmann.

d. N. Nekrolog 20, I, 440. â�� e. Scheyrer 346.

f. J. N. Vogl, Aus dem alten Wien. Wien 1865 S. 230: Aus dem Leben deÂ»

Schauspielers und Entomologen Ochsenheimer.



Ludwig Bleibtreu. Friedrich Treitschke. 573

g.Wurzbach 1883.47,101/05.â��h. Allg dtsch.Biogr. 1894.38,558 (MaxM e n d h e i m).

Alxinger an. Treitachke: Sonntagsblatter 1847. Nr. 29. â�� Beethoven an

Treitschke sieh unten S. 812.

1) Das Bauerngut, Fortsetzung der beiden Billets von Anton Wall, unter

dessen Namen vielfach aufgefÃ¼hrt. Â§ 258, 18. 17) und Â§ 296, 33. 12).

2) Das Singspiel. Ein Singspiel in einem Aufzuge. Frey nach dem FranzÃ¶-

sischen von G. F. Treitschke. FÃ¼r die k. k. Hoftheater. Wien 1800. â�� Wien

1803. Auf Kosten und im Verlag bey Job. Bapt. WallishauÃ�er. 32 S. 8. â�� Leipzig

1810. Musik von Della Maria.

3) Medea eine tragische Oper in drey AufzÃ¼gen Frey nach dem FranzÃ¶si-

schen von G. F. Treitschke. Wien, auf Kosten und im Verlag bey Joh. Baptist

WallishauBer. 0. J. [1802]. 47 S. 8. Die Musik von Cherubini. Wien 1808. â��

FÃ¼r das k. k. Hof Opern-Theater. Zweyte Auflage. Wien, im Verlage bey Joh.

Bapt. WallishauÃ�er. 1812. 47 S. 8.

Vgl. Annalen, May 1803 Nr. 39. â�� Anz. f. dtsch. Alterth. 1893. 19, 328.

4) Die Tage der Gefahr. Ein Schauspiel mit Gesang in drey AufzÃ¼gen.

Frey nach den deux journees des Bouilly, von G. F. Treitschke. FÃ¼r die k. k.

Hoftheater. Wien, 1802. Auf Kosten und im Verlag bey Joh. Bapt. WallishauÃ�er.

54 S. 8. Musik von Cherubini. â�� Wiederh.: Leipzig 1805.

5) Graf Armand. Ein Schauspiel mit Gesang in drey AufzÃ¼gen. Frey nach

den deux journees des Bouilly, von G. F. Treitschke. FÃ¼r die k. k. Hoftheater.

Wien 1803. â�� Wiederh.: Leipzig 1805. â�� Wien, 1807. Auf Kosten und im Ver-

lag bey Johann Baptist WallishauBer. 56 S. 8. Die Musik ist von Cherubini.

6) Das zweyte Kapitel. Ein komisches Singspiel in einem Aufzuge. Nach

Dupaty von G. F. Treitschke. FÃ¼r die k. k. Hoftheater. Wien, 1803. Auf Kosten

und im Verlag bey Joh. Bapt. WallishauÃ�er. 35 S. 8. â�� Wiederh.: Wien 1808.

S. Die Musik ist von SoliÃ¤.

Vgl. Annalen, April 1803 Nr. 30.

7) Wagen gewinnt. Eine komische Oper in zwey AufzÃ¼gen. Nach Bouilly's

Une folie frey bearbeitet, von G. F. Treitschke. FÃ¼r die k. k. Hoftheater. Wien,

1803. Auf Kosten und im Verlag bey Joh. Bapt. WallishauÃ�er. 71 S. 8. Musik

von MÃ¤hul.

8) Der portugiesische Gasthof. Singspiel in l Akt. Wien 1803.

9) Der Onkel in Livree. Ein komisches Singspiel in einem Aufzuge. Frey

nach Duval, von G. F. Treitschke. FÃ¼r die k. k. Hoftheater. Wien, 1803. Auf

Kosten und im Verlag bey Joh. Bapt. WallishanÃ�er. 39 S. 8. â�� Wiederh.: Leipzig

1805. Wien 1808. â�� Musik von Della Maria.

10) Zwey Posten. Ein komisches Singspiel in drey AufzÃ¼gen. Frey nach Dupaty,

von G. F. Treitschke. FÃ¼r die k. k. Hoftheater. Wien, 1803. â�� Wiederh.: 1804.

Auf Kosten und im Verlag bey Joh. Bapt. WallishauÃ�er. 67 S. 8. Musik von Tarchy.

11) Die Uniform. Eine Oper in zwey AufzÃ¼gen. Frey nach Carpani von

Treitschke. FÃ¼r die k. auch k. k. Hoftheater. Wien 1803. Neue Aufl. Wien

1805. Auf Kosten und im Verlage bey J. B. WallishauÃ�er. â�� Wiederh. 1806. â��

Musik von Joseph Weigl.

Vgl. Annalen 1805. 2, 109.

12) Das Admiral-Schiff. Ein Singspiel in einem Aufzuge, nach dem FranzÃ¶-

sischen von Treitechke. FÃ¼r die k. auch k. k. Hoftheater. Wien 1803. â�� Wiederh.:

Wien, auf Kosten und im Verlag bey Johann Baptist WallisbanÃ�er. 1806. 30 S. 8.

Die Musik ist von Berton.

13) Das Singspiel an den Fenstern. Eine komische Oper in einem Anfznge.

Nach dem FranzÃ¶sischen von Treitschke. FÃ¼r die k. auch k. k. Hoftheater. Wien

1803. â�� Wiederh.: Wien, auf Kosten und im Verlag bey Johann Baptist Wallis-

hauBer. 1806. 47 8. 8. Die Musik ist von Nikolo.

14) Julie oder der Blumentopf. Singspiel in l Act. Wien 1803. gr. 8.

15) Das MilchmÃ¤dchen von Bercy. Ein Singspiel in zwey AufzÃ¼gen. Von

G. F. Treitschke, nach Sewrins Vaudeville. FÃ¼r die k. k. Hoftheater. Wien 1803.

â�� Wiederh.: Wien, 1808. Im Verlage bey Johann Baptist WallishauÃ�er. 58 S. 8.

Musik von A. Fischer, Kapellmeister des Theaters an der Wien.
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16) Die wandernden KomÃ¶dianten. Eine komische Oper in zwey AufzÃ¼gen.

Nach Picard von Treitschke. Wien 1803. â�� FÃ¼r die k. k. Hoftheater. Wien

1805 auf Kosten und im Verlage bey Joh. Bapt. WallishauÃ�er. â�� Wiederh.: 1807.

43 S. 8. Die Musik ist von Devienne.

Vgl. Annalen 1805. 2, 109.

17) a. Nachrichten Ã¼ber den jezigen Zustand der spanischen BÃ¼hne, unterz.

Treitschke: Wiener Hof-Theater-Almanach auf das Schaltjahr 1804, S. 124 bis 137.

b. Nachrichten Ã¼ber den jetzigen Zustand der portugiesischen BÃ¼hne. (Als

SeitenstÃ¼ck und Fortsetzung des Aufsatzes Ã¼ber das spanische Theater im vor-

jÃ¤hrigen Almanache. Seite 124): Wiener Hof-Theater-Taschenbuch auf das Jahr

1805. S. 97 bis 105. unterz.: Treitschke.

18) Aline, KÃ¶niginn von Golkonda. Oper in drey AufzÃ¼gen. Nach Vial

und Faviers, von G. F. Treitschke. FÃ¼r die k. k. Hoftheater. Wien 1804. Auf

Kosten und im Verlag bey Joh. Bapt WallishauÃ�er. 48 S. 8. â�� Wiederh.:

Wien 1808. Die Musik ist von Berton.

19) Die Neger. Eine Oper in 2 Acten. Wien 1804. 8.

20) MitgefÃ¼hl. Ein Liederspiel in einem Aufzuge. Von G. F. Treitschke. Wer

hohen Muths sich rÃ¼hmen kann, Den lohnt nicht Gold, den lohnt Gesang. SchluÃ�-

chor. Wien. Bey J. V. Degen, Buchdrucker und BuchhÃ¤ndler. 1804. 38 8. 8.

Musik von Paul Wranizky. S. 3: Vorrede [Ã¼ber den Charakter des Liederspiels 1.

Vgl. Annalen, Sept. 1804. Nr. 105.

21) Die Verwiesenen auf Kamtschatka, eine Oper in drey AufzÃ¼gen, frey

nach Duval von G. Fr. Treitschke. Wien, Degen. 1804. 8.

22) Musenalmanach. Herausgegeben von StreckfuÃ� und G. F. Treitschke

fÃ¼r das Jahr 1805. Wien, Armbruster. 12. Vgl. oben III. nn.

23) Milton. Ein Singspiel in einem Aufzuge. Nach Jouy und Dieulafoi.

Von Treitschke. FÃ¼r die k. auch k. k. Hoftheater. Wien 1805. Auf Kosten und

im Verlage bey Johann Baptist WallishauÃ�er. 38 S. 8. Die Musik ist von Spon-

tini. â�� Neue Aufl. Wien 1808.

24) Auswahl verschiedener Gedichte von Collin, Haug, HÃ¶rn, KÃ¼hn, Lindner,

StreckfuÃ� u. A. von K. StreckfuÃ� und G. F. Treitschke. Wien 1805, Degen. 8.

25) a. Scenen aus Zobeis romantisches Schauspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen. (Nach

dem MÃ¤hrchen des Gozzi). unterz. Treitschke. (reimlose fÃ¼nffÃ¼Ã�ige lamben):

Wiener Hof-Theater-Taschenbuch auf das Jahr 1806. S. 77 bis 111.

b. Taschenbuch auf das Jahr 1807. Zobeis, ein romantisches Schauspiel in

fÃ¼nf AufzÃ¼gen, von Friedrich Treitschke. Nach dem MÃ¤hrchen des Gozzi. Wien.

Bey J. V. Degen. 216 S. 8.

Neue Annalen 1807. 2, 113 bis 121. â�� Morgenblatt 1807. Nr. 39. â�� Da-

gegen Schreyvogels Sonntagsblatt 1807. l, S. 423. Nr. 24/25.

26) Das Singspiel auf dem Dache. Ein komisches Singspiel in einem Auf-

zuge. Von Treitschke, nach Dumersan's Idee. FÃ¼r das k. k. privil. Theater an

der Wien. Wien, 1807. Auf Kosten und im Verlag bey Joh. Bapt. WallishauÃ�er.

38 S. 8. â�� Wiederh.: Wien 1808. Musik von Fischer, Kompositeur am k. k.

privil. Theater an der Wien. S. 3 [Vorbemerkung unterz.: Im Januar 1807.

Treitschke]: ,Herrn Dumersan verdanke ich den ersten Entwurf der Dekoration,

und die Charakterzeichnung der verschiedenen Personen. Scenenfolge, Bau der

MusikstÃ¼cke, und die ganze Catastrophe sind ursprÃ¼nglich von mir'.

27) Die Junggesellen -Wirthschaft. Ein komisches Singspiel in einem Auf-

zuge. Frey nach dem FranzÃ¶sischen. Von Treitschke. FÃ¼r die k. k. Hoftheater.

Wien, 1807. Auf Kosten und im Verlag bey Johann Baptist WallishauÃ�er. 35 S.

8. wiederh. 1808. Die Musik ist von Herrn Kapellmeister Gyrowetz.

28) Des Dichters Geburtsfest. Ein Liederspiel in einem Aufzuge. Von

Friedrich Treitschke: Wiener Hof-Theater-Taschenbuoh auf das Jahr 1807. Vierter

Jahrgang S. 103 bis 142.

Vgl. Schreyvogels Sonntagsblatt 1807. Nr. 26.

29) Idomeneus, KÃ¶nig von Greta Eine Oper in drey AufzÃ¼gen, nach Mozart's

Musik, von Friedrich Treitschke: Wiener Hof-Theater-Taschenbuch auf das Jahr

1808. S. 97 bis 146.
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30) Schillers Ehrendenkmahl. ein dramatisches Gedicht: Prager Theater-

Almanach auf das Jahr 1808. S. 169 bis 182.

31) Musenalmanach. Herausgegeben von A. KÃ¼hn und Treitschke fÃ¼r das

Jahr 1808. Wien, WallishauÃ�er. 12. Vgl. oben III. rr.

32) Ferdinande und Marie. Ein dramatisches Gedicht in lamben und 5 Aufz.

von Treitechke. (Zum 1. Mal im k. k. Hoftheater nÃ¤chst der Burg 12. Juni 1808).

Vgl. Theaterztg. 1808. II. Nr. 29. â�� Der FreymÃ¼thige 1808. Nr. 132. Da-

gegen Sonntagsblatt 1808. 2, 224 Nr. 79. â�� Int.-Bl. der Annalen. August 1808.

33) Helene. Schauspiel mit Gesang in 3 AufzÃ¼gen. Wien 1808.

34) Gabrielle d'EstrÃ¶e. Singspiel in 3 AufzÃ¼gen. Wien 1808.

85) Kalaf. Eine Oper in drey AufzÃ¼gen nach dem FranzÃ¶sischen, von Treitschke.

FÃ¼r die k. k. Hoftheater. Wien 1808. Im Verlag bey Johann Baptist Wallis-

haufier. 56 S. 8. Die Musik ist von Herrn D'Allayrac.

Vgl. Int.-Bl. der Annalen Oct. 1808.

86) Singspiele nach dem FranzÃ¶sischen. Wien, Wallishauser. 1808. V. 8.

I. a: Medea. â�� b: Graf Armand. â�� c: Das zweite Kapitel. â�� d: Wagen ge-

winnt. â�� II. e: Aline, KÃ¶nigin von Golconda. â�� f: Helene. â�� g: Der portu-

giesische Gasthof. â�� h: Der Onkel in Livree. â�� III. i: Zwei Posten. â�� k: Die

Uniform^â�� 1: Milton. â�� m: Das Admiralschiff. â�� IV. n: Gabriele d'Estree. â��

o: Das Singspiel. â�� p: Das Singspiel am Fenster. â�� q: Das Singspiel auf dem

Dache. â�� r: Julie, oder der Blumentopf. â�� V. s: Das MilchmÃ¤dchen von Bercy. â��

t: Kalaf. â�� u: Die Junggesellenwirthschaft. â�� v: Die wandernden KomÃ¶dianten.

87) Ein Brief Ã¼ber die Theater in Italien. Treitschke: Castellis Thalia 10/14.

Nov. 1810. Nr. 38. 39.

38) Fidelio, eine Oper in zwey AufzÃ¼gen nach dem FranzÃ¶sischen neu bearbeitet.

Die Musik ist von Hrn. L. v. Beethoven. Erste AuffÃ¼hrung in Wien. 23. Mai 1814.

(Theaterzettel bei Thayer, Chronologisches Verzeichnis der Werke Beethovens S. 61 f.)

Die ursprÃ¼ngliche Bearbeitung rÃ¼hrt von Josef Sonnleithner her: Fidelio.

Eine Oper in zwey AufzÃ¼gen. Frey nach dem FranzÃ¶sischen bearbeitet von Joseph

Sonnleithner. Die Musik ist von Ludwig von Beethoven. Wien 1805. Bey Anton

Pichler. 59 S. 8. Vgl. Neue Annalen 1807. l, 278f.

In der ersten Fassung erste AuffÃ¼hrung am 20. November 1805. In umgeÃ¤n-

derter Gestalt kam die Oper am 29. MÃ¤rz 1806 zur Darstellung: Leonore oder

der Triumph der ehelichen Liebe. Eine Oper in zwey AufzÃ¼gen, frey nach dem

FranzÃ¶sischen bearbeitet von Joseph Sonnleithner. In Musik gesetzt von Ludwig

von Beethoven. FÃ¼r das k. auch k. k. Theater an der Wien. Wien, 1806. Ge-

druckt und verlegt bey Anton Pichler.

Die Partitur der zu grÃ¼nde liegenden franzÃ¶sischen Oper hat den Titel:

Leonore ou l'amour conjugal, fait historique Espagnol, en deux actes. Paroles

de J. N. Bouilly, musique de Pfierre] Gavgaux, auteur du thÃ¶Ã¤tre Faydeau. Re-

Sresente pour la premiere fois sur le the'Ã¤tre de la Rue Faydeau le Ier Ventose

e l'an 6 [19. Februar 1798]. Sieh unten S. 812.

Denselben Stoff behandelte Ferdinand Paers 1804 in der in Dresden aufge-

fÃ¼hrten Oper: Eleonora ossia l'amore conjugale.

Leipziger Allg. Musik-Zeitung 1806. 8, 237. 460. â�� Treitschke: Orpheus.

Musikal. Taschenb. 1841. S. 258. - Amadeus Wendt: Allg. Musikztg. 1815. 17.

Nr. 25f. S. 413f. â�� Seyfried, Beethoven Studien. Anhang Ã¶. 8f. â�� Wegeier und

Ries, Biographische Notizen S. 62. 103. â�� Schindler, Wiener Allg. Theaterzeitung

1844. Nr. 84f. â�� Dr. L. Sonnleithner: Ebenda 1844. Nr. 108. â�� 0. Jahn, Vor-

wort zum Klavierauszug der 2. Bearbeitung der Leonore (1851. Leipzig, Breitkopf

und Haertel). â�� VollstÃ¤ndiges Textbuch des Fidelio hrsg. von Nottebohm. Leipzig

1864. Breitkopf und HÃ¤rtel. â�� Reclams Univ.-Bibl. 2555. â�� 0. Jahn, Leonore

oder Fidelio: Gesammelte AufsÃ¤tze. Leipzig 1866. â�� Schindler, Beethoven l, 96,

121 f. 2, 10, 47. â�� Thayer, Beethoven 2, 169. â�� Nohl, Beethoven 2, 571.

89) Der ZinngieÃ�er. Vaudeville in zwey AufzÃ¼gen. Von P. (so) F. Treitschke.

Stuttgart 1814. 88 S. 8.

40) Die gute Nachricht. Singspiel in l Act zur Feier des Einzugs der

Alliirten in Paris (11. April 1814) mit Musik von Beethoven, Gyrowetz, Hummel,

Kanne, Mozart und Weigl. Ungedruckt. Vergl. Â§ 296, 70. 16) c = oben S. 470.
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41) Die Ehrenpforte. Singspiel. Wahrend des WienercongreÃ�es, zuerst am

15. Juni 1815 am KÃ¤rtnerthortbeater aufgefÃ¼hrt. Mit Musik von Beethoven,

Hummel, Seyfried, B. A. Weber und Weigl. Ungedruckt.

42) Gedichte von Friedrich Treitschke. Original-Ausgabe. Wien 1817. Im

Verlage bey I. B. WallishauÃ�er. 2 Bl., 164 S. und 2 Bl. Inhalt.

Seiner KÃ¶nigl. Hoheit . . . Ludwig GroÃ�herzog von Hessen-Darmstadt und

bey Rheyn. S. 21: Ruf vom Berge. (Musik von Beethoven). â�� S. 37: Schmetter-

lingsfang. An Freund Ochsenheimer. Epigramme an die einzelnen Schmetter-

linge. Distichen. â�� S. 53: Romanze vom Birnenbaum. Nach einer Alpenmelodie.â��

S. 86: Auf Wanderungen, l bis 12. â�� S. 94; Erinnerungen an GasthÃ¶fe. Distichen.â��

S. 122: An der RuhestÃ¤tte meiner Gattinn Magdalene, gebornen de Caro. â��

S. 127 bis 156: Sonette. S. 129 bis 141: GemÃ¤hide, l bis 13. â�� S. 155: Die

bey den KrÃ¤nze. An Antonie Adamberger, nach der AuffÃ¼hrung des Trauerspiels:

Der Brautkranz. â�� S. 157 bis 164: Anmerkungen. (.Darin der Lebenslauf seiner

Frau = Wiener Modenzeitung 11. Sept. 1816. Sie war erste TÃ¤nzerin in Wien,

Venedig, London und starb 24. August 1816, 29jÃ¤hrig). Inhalt mit der Angabe

der Entstehungszeit. Das Ã¤lteste Gedicht von 1801.

43) Mariana. Schauspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen. Frei, nach Sheridan Enowles,

von Friedrich Treitschke. Wien, Verlag und Druck von J. B. Wallishaufler, 1888.

4 Bl., 94 S. 8.

[Vorbemerkung] Wien, am 16. Januar 1838: ,Nur wenige Worte mÃ¶gen mir

Ã¼ber nachstehendes Schauspiel vergÃ¶nnt seyn, mit welchem ich nach dreizehn

Jahren neuerdings die Bahn betrat, von der mich ein anderes stilleres Streben,

das Studium der Naturgeschichte, weit entfernt hatte' ... Er rechtfertigt die Ab-

weichungen vom Original.

44) Des Stranders Tochter. Schauspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen. Frei, nach Sheridan

Knowles, von Friedrich Treitschke. Wien. Verlag und Druck von J. B. Wallis-

hauÃ�er. 1840. 91 S. 8. 5 fÃ¼Ã�ige lamben.

45) Gedichte von Friedrich Treitschke. Wien, 1841. Verlag und Druck von

J. B. Wallishaufler. 2 Bl., 162 S. und 2 Bl. Inhalt, gr. 8.

Seiner Excellenz, Herrn Moriz Grafen von Dietrichstein-Proskau-Leslie.

a: Lieder. S. 18. Dunois. (Nach dem FranzÃ¶sischen); S. 26 bis 31. FrÃ¼h-

lingslieder, l bis 5. â�� b: Balladen und Romanzen. â�� c. Humoristisches. S. 71

bis 75. Schmetterlingsfang, l bis 12.; S. 82 bis 86. Erinnerungen an GasthÃ¶fe.

l bis 12. â�� d: Gelegenheitliches. S. 91. Germania's Wiedergeourt. Zur Feier

der ersten Einnahme von Paris, 1814. Musik von Beethoven; S. 96 bis 101. Auf

Wanderungen, l bis 10; S. 102. Bei Beethoven's BegrÃ¤bniÃ�. Am 29. MÃ¤rz 1827;

3. 104 bis 113. GesprÃ¤che mit BÃ¤umen, l bis 6. â�� e: Sonette. S. 119 bis 144.

GemÃ¤hide, l bis 25; S. 145 bis 148. Stephanskirche, l bis 4; S. 149 bis 154.

Schlaf ein! l bis 6. â�� f: S. 156. Lebensregeln. Nach dem Italienischen.

46) La maison des orphelins, drame lyrique en deux actes (en prose) imite

d'apres Fr. Moll par F. Treitschke. o. 0. u. J. 8.

47) Das Waisenhaus. Nach dem FranzÃ¶sischen. Ungedruckt. â�� 48) Nachtigall

nnd Rabe. Nach dem FranzÃ¶sischen. Ungedruckt. â�� 49) Ostade. Nach dem

FranzÃ¶sischen. Ungedruckt. â�� GesÃ¤nge aus Adrian von Ostade. Ein Singspiel in

einem Aufzuge, von Treitschke. Die Musik ist von Joseph Weigl. Breslau o. J. 16 8.8.

50) a. Die Schmetterlinge von Europa. Von Ferdinand Ochsenheimer. Leipzig

1807. Fleischer, gr. 8. Vom 5. bis zum 10. Bande (1884) von Treitschke fortgesetzt

b. Hilfsbuch fÃ¼r Schmetterlingsammler. Systematische Stellung, Natur-

geschichte, Jagd, kÃ¼nstliche Zucht nnd Aufbewahrung der Schmetterlinge. Be-

schreibendes Verzeichnis der meisten deutschen und kÃ¼rzere ErwÃ¤hnung der

fremden Arten. Mit 4 ausgemalten Kupfertafeln. Wien 1834. WallishauÃ�er.

gr. 8. Neue wohlfeile [wahrscheinlich Titel-) Ausgabe 1844.

c. Naturhistorischer Bildersaal des Thierreichs. Nach William Jardine be-

arbeitet. Herausgegeben von Treitschke. Pesth 1840 bis 1843. Hartleben.

83. Joseph KÃ¶derl, geb. 1772 in SchÃ¶nbrunn bei Wien, studierte in Wien,

1795 beim BÃ¼cherrevisionsamte angestellt, seit 1802 auch Zensor, starb 11. Januar 1810.

a. Nekrolog: Annalen 1810. 2, 112; darin der Eingang eines unvollendet

Â§ebl. Aufsatzes, der zu amtlichem Gebrauch bestimmt war, abgedruckt, mit einer

elbstcharakteristik.



Friedr. Treitschke. Jos. KÃ¶derl. Job. MÃ¶ser. Karol. Pichler. 577

b. Zur Charakteristik des verstorbenen Herrn Joseph KÃ¶derl: Beylage Nr. 5

des Ã¶sterreichischen Beobachters 1809.

c. Carol. Pichler: VaterlÃ¤ndische Blatter 2, 462 (= Prosaische AufsÃ¤tze ver-

mischten Inhalts. Wien 1814. l, 210 = sÃ¤mtl. Werke, Band 18).

d. Wurzbach 1864. 12, 208.

Rezensionen in der Erlanger Litteraturzeitung, im Sonntagsblatt, in den

Annalen, seine letzte Rez. daselbst 1810 September S. 490 bis 494 betrifft: Schlegels

Werk ,Ã�ber dramatische Kunst und Litteratur'.

Unter seinen Papieren fanden sich auch Sonette.

, 84. Christoff Knffner vgl. Â§ 831, 58. Â§ 334, 407.

1) Gedichte im Neuen Wiener Musenalmanach 1800, unterzeichnet Kristof

Kueffner, und in den meisten der oben verzeichneten Almanache und Zeitschriften.

86. Die Wanderung der Musen nach Wien unter Apollos Geleit. Bey Gelegen-

heit der zu Ehren Sr. kÃ¶nigl. Hoheit Joseph, Erzhergogs (so) von Gestenreich, Palatinus

von Ungarn, und HÃ¶chst Desselben Gemahlinn, Ihrer kaiserl. Hoheit der GroÃ�fÃ¼rstinn

Alexandra Pawlowna, Erzherzoginn von Oesterreich gegebenen Freudenfeste. Ge-

sungen im JÃ¤ner 1800. von J. J. T. Ferkhofer. Wien, bey Mathias Andreas Schmidt,

k. k. Hofbuchdrucker. 7 S. 8. (,Einsam und still, von Menschen entfernt').

86. Johann MÃ¶ser, geb. zu Wien 1767, trat 1783 in den Orden der VÃ¤ter

der frommen Schulen, verlieÃ� ihn aber schon nach drei Jahren wieder. Dann

dreizehn Jahre lang Erzieher bei dem Minister Grafen Chotek, dessen sechs SÃ¶hne

er unterrichtete. Nachdem er die juristischen Studien nachgeholt hatte, erhielt

er 1802 eine Anstellung bei dem k. k. Oberst-Hofmarschallamte, wo er 1821 die

Stelle eines Offizials bekleidete. Seit 1848 ist er aus dem Status dieser Hofstelle

verschwunden. Todesjahr unbekannt.

a. Mensel 14, 585. 18, 719.

b. Wurzbach 1868. 18, 430.

c. Kehrein, Lei. 1868. l, 281.

1) Sinngedichte von Johann Moeser. Wien, 1801. Bey Anton Pichler. 165 S.,

6 Bl. 8.

S. l bis 152: 256 Epigramme. (Nr. 248: Aus dem FranzÃ¶s. â�� Nr. 254: Ans

Lessings Latein. Sinngedichte auf die Alba); S. 153 bis 155: An meinen Freund

St** bey Obersendung einer Dose; S. 156 bis 165: An die Feder.

Vgl. Annalen, Sept. 1803. Nr. 70.

2) Ein neues Melodram mit ChÃ¶ren und TÃ¤nzen untermischt. Der Tod der

Dido: Theater-Zeitung. 28. Sept. 1811. Nr. 17 bis 20.

3) BeitrÃ¤ge zum Selam 1815.

4) Erato. Taschenbuch fÃ¼r das Jahr 1821, S. 25 bis 40: Notizen Ã¼ber Hanns

Flaus. Ein Schwank. â�� S. 108: Epilog nicht gesprochen, nur gedacht nach dem

Trauerspiel: Sappho.

87. Karoline Pichler. Â§ 277, 29 - Band V. S. 484.

Briefwechsel mit Schneller in dessen Schriften l, 260 f. â�� Briefe an Karl

StreckfuÃ� (1806â��1828): Wiener Kommunal-Kalender und StÃ¤dtisches Jahrbuch.

32. Jahrg. Vergl. Euphorien 1894. l, 200 f.

Briefe von Goethe: Â§ 234, B. I, 31 â�� Band IV. S. 571. â�� Grillparzer:

Jahrbuch der Grillparzergesellschaft 1891. l, 372.

1) An Iffland, als er zum letzten Mahl auf der hiesigen BÃ¼hne im Leichten

Sinn auftrat. Von Carolina Pichler, gebornen von Greiner. Den 29. Junius 1801.

Wien, gedruckt mit Pichlerschen Schriften, l Bl. gr. 8. (,Hent, da zum letzten

Mahl auf nnsrer BÃ¼hne').

â�¢ 2) Kaiser Ferdinand der Zweyte. Als am 8. MÃ¤rz 1809 das Cavallerie-Regi-

ment Hohenzollern durch die Stadt Ã¼ber den Burgplatz zog. Von Carolina Pichler,

gebornen von Greiner. Wien, 1809. 4 Bl. 8. (,Was reget die Stadt sich in

frÃ¶hlicher Hast?1).

3) Die Entstehung der Cisterzienser-Abtey Hohenfnrt in BÃ¶hmen. Eine nach

der bestehenden Volkssage von der Frau Carolina Pichler geb. T. Greiner verfaÃ�te

Ballade. Prag 1816. 5 Bl. 4.

Qoedcke, GrnndriB. VI. S. Aufl.Â» 37
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88. Auf den Herrn Ferdinand Edlen von Leber, der Chirurgie Doctor, k. k.

Rath, Leibchirurgus und Professor der Chirurgie an der hiesigen UniversitÃ¤t, bey

der Feyer des fÃ¼nfzigsten Jahres seiner Praxis und des vierzigsten seiner Professur,

im Nahmen seiner dankbaren SchÃ¼ler und Freunde gesungen den 25. May 1801.

Wien gedruckt bey Fr. Ant. SchrÃ¤mbl. '/a Bogen. 8.

Vgl. Annalen Junius 1803. Nr. 54.

89. Cantate, abgesungen am Vorabende des Namens-Festes des verehrangs-

wÃ¼rdigen Lehrers, loh. Ad. Schmidt. Wien 1801. l Bogen. 4.

Vgl. Annalen Julius 1802. Nr. 52.

90. Inschrift auf das dem durchlauchtigsten Herrn Erzherzog Carl zu Oesterreich

etc. etc. kÃ¶n. Hoheit, von dem deutschen Vaterlande zu errichtende Denkmahl. Ver-

fast von Job. Nie. von Scimabenhausen, kaiserlichen, wirklichen Hofrath und

Reichshofraths-SecretÃ¤r. 1801. ','j Bogen. 4. (Lat. und deutsche Heiameter).

Vgl. Annalen Aug. 1803. Nr. 64.

91. An den Primararzt Frank. Wien 1801. '/i Bogen. 4. (Gedichte).

Vgl. Annalen Julius 1803. Nr. 52.

92. Ueber das neue Schauspielhaus an der Wien unter der Direktion des

Herrn Emanuel Schikaneder. Wien 1801. Im Verlage bey Ludwig Mausberger,

k. k. priv. Buchdrucker. 8 S. 8.

Zum Singen auf die Arie des allgemein bekannten Liedes: Jhres Hirten zu er-

warten etc.' (,Wenn nach vollendeten GeschÃ¤ften Still und ernst der BÃ¼rger ist').-

93. Ruhm und Adel. An S. Exe. H. H. Theodor Grafen von Batthyany.

Wien 1802. '/Â« Bogen. 4. (Gedicht).

Vgl. Annalen MÃ¤rz 1802. Nr. 17.

94. Zur frohen Feyer als Johann Thomas Edler v. Trattnern des heiligen

rÃ¶mischen Reichs Ritter, des KÃ¶nigreichs Ungarn Edelmann etc. etc. den 12ten May

im Jahr MDCCCII. die Stelle seines seeligen GroÃ�vaters als Druckerherr und Prin-

cipal antrat. Dargebracht von seinen sÃ¤mmtlichen kunstverwandten Hausgenossen,

v. Trattnern. Wien MDCCCII. 4 Bl. Gr. Folio. (,Ã¼er hohe Fruchtbaum, dessen

Schatten').

Bl. 4: Nachweisung der in dem Gedichte auf die beyden Vignetten sich be-

ziehenden Anspielungen, nebst anderen nÃ¶thigen Anmerkungen.

Vgl. Annalen, Int.-Bl. Dec. 1805.

94a. Ednard Witzig, geb. in Hietzing bei Wien am 22. April 1772, studierte

in Klosterneuburg und Wien, trat in das Benediktinerstift Melk, wurde 1796 zum

Priester geweiht, 1797 Hilfspriester in Ruprechtshofen, dann Kooperator in Haugs-

dorf und Ravelsbach, 1802 in Untersiebenbrunn, 1811 in Groissenbrunn, 1812 in

Draiskirchen, 1822 bis 1825 Prftfekt des Gymnasiums in Melk und Prior, zuletzt

Pfarrer in Leobersdorf. Dort starb er am 2. Dezember 1833.

Scriptores ordinig S. Benedicti qui 1750â��1880 fuerunt in Imperio Austriaco-

Hungarico. Vindobonae 1881. S. 515 f.

1) Freundschaftlicher Unterricht Ã¼ber die Kuhpocke, ertheilt meiner Pfarr-

gemeinde in Untersiebenbrunn im Jahre 1803. Wien, bei Ueberreuter. 8.

2) MeÃ�lied (,0 Gott, wir kommen vollVertrauen'). Wien, 1803. Bei Ueberreuter. 8.

S) Die christliche Sittenlehre in kurze Verse gebracht fÃ¼r die Kinder von

einem Landpfarrer. Wien, 1816. Bei Georg Ueberreuter. 8. â�� 2. sehr vermehrte

Aufl. 1818.

4) Fastenlied (,LaÃ�t mit Wehmuth und Vertrauen'). Wien, bei Ueberreiter. 8.

5) Predigt zur Feier des hundertjÃ¤hrigen Dankfestes wegen abgewendeter

Pest, welches am dritten Sonntage nach Pfingsten in der Pfarrkirche zu Drais-

kirchen begangen wurde. Wien, 1822. Bei Georg Ueberreuter. 8.

6) Gymnasialreden an die studierende Jugend zu Melk bei ErÃ¶ffnung des Schul-

corses den 4. November 1822, 1823 und 1824, gehalten als PrÃ¤fect. (Handschrift).

7) KirchengesÃ¤nge, welche von der Gymnasialjugend zu Melk an jedem

Wochentage wÃ¤hrend der heiligen Messe gesungen werden. Wien, 1828. Bei

Georg Ueberreuter. 8.
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8) Beilage zu den Sonn- und Festtags-Evangelien. Ein HausbÃ¼chlein in

Denkreimen fÃ¼r chriatliche Familien. Wien, 1824. Bei Georg Ueberreuter. 8.

9) Regel des heiligen Vaters Benedict, neu Ã¼bersetzt. 1824. (Handschrift).

10) Eine Sammlung nÃ¼tzlicher FrÃ¼chte. Frei aus dem FranzÃ¶sischen einen

Ungenannten Ã¼bersetzt und mit DenksprÃ¼chen vermehrt. (Handschrift).

11) Lesung und Gebet. Zur Ehre der Mutter Gottes zum heilsamen Brunnen

genannt, nÃ¤chst der Pfarre Leobersdorf. Am Tage der zweihundertjÃ¤hrigen Jubel-

feier der ihr zu Ehren erbauten kleinen Kapelle. Wien, 1826. Bei Georg Ueber-

reuter. 8.

12) Meine kurze Biographie. (Handschrift).

13) Litanei-Gesang zur Ehre der seligsten Jungfrau. Die Melodie ist von

Adam Krieg, Pfarrer zu Protes. (Handschrift).

14) Kalender des Heils fÃ¼r die ganze Lebenszeit in 366 gereimten Gedenk-

aprÃ¼chen aus der beil. Schrift. 1830. (Handschrift).

15) Die christkatholische Lehre in kurzen Denkreimen. (Handschrift).

16) Flammen der Andacht, ein Gebetbuch fÃ¼r das Kirchenjahr. Wien 1831.

Mansbergers Druck und Verlag. 8.

17) Rosenkranz-GesÃ¤nge, fÃ¼r die Kinder und auch Erwachsene an Wochen-

tagen zu singen, nach bekannten Melodien. 1833.

18) Kurze Bemerkungen Ã¼ber alle Sonn- und Festtags-Episteln und Evangelien

des ganzen Jahres, aus dem FranzÃ¶sischen eines Ungenannten vom Jahre 1737

Ã¼bersetzt. (Handschrift).

19) Heiliger Kreuzweg, oder Betrachtung des Leidens und Todes Jesu Christi

in vierzehn Stationen. (Handschrift).

95. Franz Xaver (Â»aber.

a. Neue Annalen 1807. l, 180f.

b. Meusel 13, 433.

1) a. Sammlung von Lehren und GrundsÃ¤tzen fÃ¼r die Jugend. Herausgegeben

von F. X. Gaber. Wien, gedruckt bey Job. Thom. Edlen von Trattnern, k. k. Hof-

buchdrncker und BuchhÃ¤ndler. 1803. 62 S. 8. EnthÃ¤lt auch Verse.

Vgl. Annalen Nov. 1803. Nr. 96.

b. Sammlung auserlesener Lehren und GrundsÃ¤tze fÃ¼r die Jugend. Heraus-

gegeben von I. H. Gaber. Erstes BÃ¤ndchen. Wien 1804. Im Verlage bey Aloys Doll,

BuchhÃ¤ndler im Deutschen Hause. 88 S. â�� Zweytes BÃ¤ndchen. 56 S. (Gedichte).

Vgl. Annalen 1805. l, 124.

2) a. Neuestes PrÃ¼fungsgeschenk zur Uebung im Schriftlesen und Kopf-

rechnen, nebst drey Rechnungsaufgaben zum angenehmen Zeitvertreibe der fleiÃ�igen

Jugend beyderley Geschlechtes gewidmet. Von Franz X. Gaber. Wien, gedruckt

bey Joh. Thom. Edlen von Trattnern, k. k. Hofbuchdrucker und BuchhÃ¤ndler.

1803. 39 S. 8. (EnthÃ¤lt auch Gedichte).

Vgl. Annalen Nov. 1803. Nr. 98.

b. Neuesten PrÃ¼fungsgeschenk zur Uebung im Schriftlesen, in kleinen schrift-

lichen AufsÃ¤tzen und im Zifferrechnen vom Multipliciren und Dividiren, nebst zwey

Unterbaltungs-Exempeln zum angenehmen Zeitvertreibe der HeiBigen Jugend

beyderley Geschlechts gewidmet von F. X. Gaber. Wien bey Aloys Doll. 1804.

H. 62 S. und 56 S. 8.

3) Materialien zu Texten, oder Vorschriften im SchÃ¶n- und Dictandoschreiben;

auserlesene Sittenlehren und Sentenzen, zur Herzens- und Verstandesbildung, Er-

ziehungsvorschriften, Gesundheitsregeln, NeujahrswÃ¼nsche fÃ¼r Kinder, Anreden bey

SchulprÃ¼fungen etc. Ein Hand- und HÃ¼lfsbuch fÃ¼r Schullehrer zur Erleichterung dea

Unterrichtes der Jugend, herausgegeben von F. X. Gaber. Wien, 1804. Im Verlage

bey Alois Doll dem altern, BuchhÃ¤ndler im deutschen Hause. 196 S. (Meist Verse).

Vgl. Annalen 1805. 2, 60.

4) VollstÃ¤ndiges Lehrbuch der Rechenkunst, zum Gebrauch sowohl der

Schullehrer, als auch der Gewerbs- und Kaufleute. Wien 1810. AI. Doll. H.

gt. 8. â�� Neue Aufl. 1818.

5) Praktisches Rechenbuch fÃ¼rs gem.bÃ¼rgerliche Leben. Wien 1817. ALDoll. gr. 8,

37*
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96. a. FÃ¼nfzig neue Charraden zur Unterhaltung fÃ¼r die elegante Welt. Wien,

1803. bey Peter Rehm, seel. Wittwe. 16 S. l Bl. AuflÃ¶sung. 8. (Verse).

Vorbemerkung unter/.: Jâ�� Bâ��.

b. FÃ¼nf und zwanzig neue Charraden zur Unterhaltung fÃ¼r die elegante Welt.

Als Fortsetzung und BeschluÃ� der jÃ¼ngst vorhergegangenen fÃ¼nfzig Charraden.

Wien, 1803. bey Peter Rehm, seel. Wittwe. 14 S. l Bl. AuflÃ¶sung. (Verse).

Vorbemerkung J. R.â��.

97. Ode an Herrn Emanuel Schikaneder, von einem Freund: VollstÃ¤ndiges

VerzeichniÃ� der im k. k. priv. neuerbauten Theater an der Wien aufgefÃ¼hrten

Schauspiele und Opern von dem Tage der ersten Vorstellung den 18. Juny 1801,

bis den letzten Dezember 1802. Nebst einem Verzeichnis der ganzen Gesellschaft.

und einer Ode an Herrn Emanuel Schikaneder; von einem ireund. Dann eine

Anekdote von Professor Engel in Berlin. Wien, 1803. 60 S. 8. S. 49 bis 51.

98. An dem Sarge des Biedermannes Karl, Edlen von Marinelli. Am 29. Jan.

1803. Cantate. Von Karl Friedrich Heusler. Wien, gedruckt bey Matth. AndreaÂ»

Schmidt, k. k. Hof buchdrucker. 2 Bl. 8. (.Ernste Stille herrscht in uns'rem Bunde').

99. Bei der VermÃ¤hlnngsfeyer des Herrn Carl Johann Wenig mit Marianna

Hraschansky am VI. Februar im Jahre MDCCCIII. Zum frÃ¶hlichen Brautreihen

dargebracht im Nahmen der sÃ¤mmtlichen Eunstgenossen der Buchdrackerey des

Herrn Brautvaters. Wien. 5 Bl. GroÃ� Folio. (,Ein junges Paar, von biederm Sinn').

Untere.: G. L. [Gottlieb Leon?].

100. Wunsch um die Wiedergenesung des Herzogs Albert, KÃ¶nig!. Prinzen

von Pohlen und Lithanen, Herzogs zu Sachsen-Teschen etc. etc. Auf Kosten des

Verfassers. Die HÃ¤lfte des eingehenden Betrages ist dem Armeninstitute ge-

widmet. Wien bey Christ. Peter Rehm sei. Witwe. 1803. 16 S. (Gedicht).

Vgl. Annalen Nov. 1803. Nr. 98.

101. Am Geburtstage des Herrn Staatsraths Martin von Lorenz. Gesungen

den 8. September 1803. '/Â» Bogen. 4. (,Wie so brÃ¤utlich geschmÃ¼ckt, Gottheit

erscheinst du').

Vgl. Annalen May 1804. Nr. 51.

102. Johann Franz Edler von Ltterwaldt, geb. in Wien am 4. August

1740, Sohn eines Hofrats, kam 19jÃ¤hrig nach Mailand, wo er fÃ¼nf Jahre in ver-

schiedenen GeschÃ¤ftsverwendungen verbrachte, 1769 von den steirischen StÃ¤nden

zum Verordneten gewÃ¤hlt, spÃ¤ter mit der Wegdirektion betraut, trat 1782 in den

Ruhestand, starb in Graz am 23. Februar 1804.

Eunitsch 1805. l, 39 bis 43.

Verse, die er auf einem seiner letzten SpaziergÃ¤nge niederschrieb, b. Eunitsch l, 43.

103. Joseph Anton Edler von Pilat, geb. in Augsburg am 20. Februar

1762, besuchte die Schulen am Collegium ad Sanctum Salvatorem in seiner Vater-

stadt, studierte Rechtswissenschaft in GÃ¶ttingen, wurde 1801 Privatsekretar des

Grafen Metternich in Berlin, folgte ihm nach Paris und Wien, 1818 wirklicher k. k.

HofsekretÃ¤r, spÃ¤ter Regierungsrat im auÃ�erordentlichen Dienst bei der Staatskanzlei,

1831 geadelt, starb zu Wien am 2. Mai 1865. Pilat war der Mittelpunkt der ultra-

montanen Partei in Ã�sterreich. Er war â�� als Nachfolger Friedrich Schlegels â��

von 1811 bis Ende MÃ¤rz 1848 Redakteur des offiziellen ,0esterreichischen Beobachters*.

Unter seinen Gedichten sind Ã�bersetzungen aus dem Griechischen und Lateinischen.

a. Varnhagen von Krise, DenkwÃ¼rdigkeiten des eigenen Lebens. [Paris].

b. Mensel 15, 45. 19, 139. - c. Wiener Zeitung 1865. Nr. 105. a 485: J.

A. v. Pilat. â�� d. Wnrzbach 1870. 22, 281 bis 284.

e. E. Guglia, ReligiÃ¶ses Leben in Wien 1815â��1830: MÃ¼nchner Allgemeine

Zeitung 5. und 6. Juni 1891.

Briefe von Gentz an Cotta sieh unten 8. 812; an Pilat sieh Â§ 293, I. 1. r â��

Band VI. S. 190.

1) Ueber Arme und Armenpflege. Berlin 1804.

2) Betrachtungen eines Deutschen Ã¼ber die durch das Senatusconsult vom

16. November 1813 in Frankreich ausgeschriebene Conscription von 300.000 Mann.

Frankfurt a. M. 1813.

3) Beitrage zn Castelli's Selam 1818, zu Passy's Oelzweigen, zum Hyllos 181Â»

bis 1821 u. s. w.
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4) Ã�bersetzte de Pradt's Geschichte der Botschaft im Herzogthume Warschau

von 1812. Wien 1814 his 15 und Karl Ludwig v. Hallers Schreiben an seine

Familie, um ihr seine RÃ¼ckkehr zur rÃ¶misch-katholischen Kirche zu erÃ¶ffnen.

(Wien 1823). Â§ 293, I. 2 12) = Band VI. S. 195.

5) Gab 1857 den Briefwechsel zwischen Fr. Gentz und Adam Heinrich MÃ¼ller

heraas. VgL Â§ 293, I. 1. aa = Band VI. S. 190.

104. Beuediot 1'illwt-iii, geb. zu Obersulz im Viertel Obermannhartsberg

am 26. November 1779, Sohn eines Weinbauers, studierte 1792 bis 1801 in Salz-

burg, trat 1804 als Tagschreiber in die Staatsbuchhaltung ein, war 1806 bis 1816

Redakteur der Salzburger Zeitung, 1817 provisorischer Adjunkt bei dem Pfleg-

gerichte Neumarkt, 1822 Ingrossist und spÃ¤ter Rechnungsoffizial bei der Staats-

buchhaltung in Linz, 1846 pensioniert, gest. am 27. Januar 1847.

a. Meusel 19, 140 f.

b. Nekrolog von BÃ¤uerle: Theaterzeitung 1. und 2. Februar 1847. Nr. 27 u. 28.

c. K. A. Kaltenbrunner: Wiener Zuschauer 23. Februar 1847. Nr. 26

d. N. Nekrolog 1847. 25, 83.

e. B. Pillweins Leben und Wirken, geschildert von Dr. Heinrich Wallmann:

Mittheilungen der Gesellschaft fÃ¼r Salzburgische Landeskunde 1866. 6, S. l bia 20.

f. Wurzbach 1870. 22, 304.

1) Was hat die Menschheit von Ferdinand zu hoffen? Salzburg 1804.

2) Sammlung der Chur- Salzburgischen Landes-Gesetze unter Ferdinand I.

3 Hefte. Salzburg 1805 bis 1808. Oberer. 8.

3) Verordnungen fÃ¼r das Herzogthum Salzburg und das FÃ¼rstenthum Berchtea-

gaden vom Jahre 1806 und 1807. 2 Hefte. Salzburg 1807 und 1808. F. X. Duyle. 8.

4) Kleine Naturlehre und Naturgeschichte fÃ¼r Kinder. Salzburg 1811.2 Auflagen.

5) a. Die Lebens- und Leidensgeschichte des Heilandes, nebst Beschreibung

der heiligen Orte, wo sich die heil. Begebenheiten ereignet. Salzburg 1814.

3. Aufl. Salzburg 1816. Duyle.

b. Die Festtage der Gottes-Mutter Maria, besonderer Heiligen und der Hei-

ligen insgemein. (Als 2. Theil der Leidens- und Lebensgeschichte des Heilandes).

Mit den betreffenden Evangelien, mit den Lebensbeschreibungen der vorkommenden

Heiligen Gottes. 2. Ausg. Salzburg 1820. Mayrische Buchhandlung.

6) Evangelien auf alle Sonn- und andere Tage des Jahres. Mit ErklÃ¤r, und

Lebensbeschreib. der darin vorkommenden Personen, nebst UmriÃ� und Karte des

heil. Landes. Salzburg 1815. Neue Aufl. 1819. Duyle. gr. 8.

7) Die christliche Besteigung der Kalvarienberge. Salzburg 1816. 2. Auf-

lage unter dem Titel: ,Der dreifache Kreuzweg'. Wien bei Fr. Ludwig.

8) Lebensbeschreibungen von Heiligen Gottes in dem oft verkannten gemeinen

und dem stets zu ehrenden BauernstÃ¤nde. Salzburg .... 2. Aufl. 1819. May r.

9) Biografische Schilderungen oder Lexikon Salzburgischer, theils verstorbener,

tfaeils lebender KÃ¼nstler, auch solcher, welche Kunstwerke fÃ¼r Salzburg lieferten.

Nebst einem Anhange Ã¼ber die Glasmalerei auf dem Nonnberge und aufgefundene

AlterthÃ¼mer in und um Salzburg. Salzburg 1821, Mayrische Buchhandlung 356 S. 8.

10) Die Legenden gottseliger Handwerker und KÃ¼nstler. Salzburg 1822.

11) Legenden Heiliger Gottes und verehrter Landespatrone in der Ã�sterrei-

chischen Monarchie. Salzburg 1822. Duyle.

12) SaamenkÃ¶rner des Christenthumes oder die heiligen MÃ¤rtyrer nach dem

rÃ¶mischen Brevier, so wie nach sonstigen Urkunden bearbeitet und mit ErlÃ¤ute-

rungen versehen. Linz, bey Haslinger. 1823. 8.

13) Das zerknirschte Herz. Linz 1823, akademische Buchhandlung. â�� Das

zerknirschte Herz in Anbetung vor Gott, in Verehrung und Anrufung der Jung-

frau Maria sammt den Heiligen. Regensburg 1840. Reitmayr. 12.

14) Praktische Blicke in das Leben der KÃ¼nstler und Handwerker. Linz

1824, bei Quandt. II. 8.

Vgl. Theaterzeitung 1836. Nr. 97.

15) a: Beschreibung der Provinzialhauptstadt Linz. Linz 1824. 8. â�� b: Neue

Bearbeitung unter dem Titel: Neuester Wegweiser durch Linz und seine nÃ¤chste

Umgebung m histor., topograph., statist., commerzieller, industriÃ¶aer und artistischer
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Beziehung. Linz 1837. 236 S. 4. â�� c: Vermehrte und verb. Bearbeitung unter

dem Titel: Linz Einet und Jetzt, von den Ã¤ltesten Zeiten bis auf die neuesten

Tage. Linz 1846, bei J. Schmid. II. 8.

16) Geschichte, Geographie und Statistik des Erzherzogthume? Oesterreich ob

der Enns und des Herzogthumes Salzburg. Linz 1827 bis 1839, bei Quandt. X. 8.

17) Chorographische Karte von Linz und Umgebung. Linz 1832, bei Hafner.

18) Das Festbuch Mariens. Linz 1833, bei Fink.

19) ErzÃ¤hlungen, Volkssagen und Schilderungen aus den Tagen der Vorzeit

und Gegenwart im Erzherzogthnme Oesterreich ob der Enns und dem Herzog-

thume Salzburg. Linz 1834 und 1835. II. 8.

20) Der Untersberg bei Salzburg. Linz, bei Huemer (1835X

21) ZwOlf und eine Welt, oder das Walten der Riesen und Zwerge im

Geisterreiche. Linz 1836.

Vgl. Theaterzeitung 1836. Nr. 206.

22) Wahrhafte kritische Beleuchtung Ã¼ber den Geburtsort des berÃ¼hmten

Astronomen und Mathematikers Johannes von Gmunden. Linz 1836, bei Quandt.

23) Der wackere Schulmann Liebhart unter seinen Kindern zu Friedenthal.

Linz 1836, Weinmayr.

Vgl. Ost. Morgenblatt 1836. Nr. 64.

24) Die guten Einwirkungen des Pfarrherrn Seeburg auf seine Gemeinde in

seinem Amte. Linz (1836). J~

25) PÃ¶na oder der fÃ¼r seine Untreue schwer bestrafte Ehemann. Linz bei

Hnemer (1836).

26) Der beilige Rosenkranz. Linz 1836.

27) Die christliche Gnadenpforte. Linz 1837.

28) Der goldene HimmelsschlÃ¼ssel. Linz 1837.

Andere in Linz erschienene GebetbÃ¼cher von ihm: a: Die andÃ¤chtigen Wall-

fahrer zu den lÃ¤ndlichen Kapellen des heil. Isidor, Wendelin und der beil. Noth-

bnrga. â�� b: Das Fest buch unseres Herrn Jesu Christi von Nazareth. â�� c: Heil-

bringende Tag- und Nachtgedanken eines frommen Christen. â�� d: Andacht zu

den 14 heil. Nothhelfern. â�� e: Die goldenen Samstage. â�� f: Herr! mit ThrÃ¤nen

sÃ¤en wir ans. aber mit Freude ernten wir ein. 2. Aufl. umgearbeitet. â�� g: Der

bedÃ¤chtige Wandersmann zu seinem GlÃ¼cke hier und dort. 2. Aufl. umgearbeitet.

â�� h: Bittet, und es wird Euch gegeben werden. â�� i: Herr! erhÃ¶re unser Gebet.

â�� k: Liebe Gott Ã¼ber Alles und deinen NÃ¤chsten wie dich selbst â�� 1: Die an-

dÃ¤chtigen BegrÃ¼Ã�ungen Mariens. â�� m: Die heiligen Patrone der Haupt- und

Pfarrkirchen von OberÃ¶sterreich. â�� n: Die sieben BuÃ�psalmen Davids. â�� o: Herr

und Gott, unser Retter, Helfer und HeÃ¼and. Umarbeitung eines 1755 verfaÃ�ten

Gebetbuches. â�� p: Nehmet zu, wie Jesus, an Alter, Weisheit und Gnade. â�� q:

Kind! Ehre Vater und Mutter. â�� r: Der Wille des Herrn ist heilig. â�� s: Kind,

bete mit Andacht und fÃ¼rchte Gott.

29) Guter Rath, fromm zu leben und selig zu sterben. Linz 1837. 2 Auflagen,

30) Neuer verbesserter lOOjÃ¤hriger Kalender vom Jahre 1837 bis 1937. Linz

1837, bei Huemer.

31) Zwei schOne Historien von den mÃ¤chtigen und tapferen FÃ¼rsten und

Rittern Stillfried und Brunswig im uralten BÃ¶hmerlaude. Linz. (1837).

32) Sagenwelt oder Volkssagen, ErzÃ¤hlungen, Anekdoten und dergl. aus der

Ã�sterreichischen Monarchie und anderen Gegenden der Welt. Linz 1837 bis 1839,

bei Weinmayr. VI.

33) Sammlung von frommen Sagen ans der Gegenwart und Vergangenheit.

Linz 1837 bis 1839. IV. 8.

34) Kurzer Wegweiser durch den Traunkreis nach seinem jetzigen BestÃ¤nde

in geschieht!., geograph. und statistischer Beziehung, mit besonderer BerÃ¼cksich-

tigung auf das kaiserl. kOnigl. Salzkammergut. Linz 1838. 12.

35) Fortnnatus mit seinem GlÃ¼cksÃ¤ckel. Linz. 1838.

36) Der Zauberer. Linz 1839.

37) Die eilf Legenden der heilig gesprochenen Diener Gottes ans dem Orden
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der Gesellschaft Jesu nebst Beschreibung der Feierlichkeiten bei einer Heilig-

sprechung. Mit BenÃ¼tzung franzÃ¶sischer Werke. Linz 1839.

38) Beschreibung des Freyenbergthurmes und der Kirche bei Linz. Linz 1841.

39) Die Tagesfeier des christlichen Beters. 2. und 3. Auflage. Linz 1842.

40) Chorographische Karte des Mahlkreises in Oesterreich ob der Enns. Mit

geographisch-statistisch-historischen Daten auÃ�erhalb des Chartenrandes. Linz

1843, Haslinger.

41) Die Domkirche in Linz nebst den BischÃ¶fen, Domherrn und Ehrendom-

herrn seit der Entstehung des Bisthumes. Linz 1843.

42) Leopold IV. aus dem Hause der Babenberger, Markgraf von Oesterreich,

der heil. Schutzpatron dieses Landes. Wien, Mechitaristen-Kongregation.

43) Gelegenheitsgedichte und AufsÃ¤tze in zahlreichen Ã¶sterreichischen Zeit-

schriften.

105. Gedichte bey der Feyer des fÃ¼nfzigsten Jahrestages von Errichtung [so]

der k. k. Academie der morgenlÃ¤ndischen Sprachen. Gesungen im Nahmen der ZÃ¶g-

linge daselbst den I.Januar, 1804. Wien, mit von Kurtzbek'schen Schriften. 16 Bl. 4.

Originale mit Ã�bersetzung nach dem TÃ¼rkischen; nach dem Arabischen; aus

dem Persischen; Oda(lai); Cantate (franz.); Sonetto (ital.); Ode (deutsch: .Steiget,

Opfer des Dankes! Hymnen des Preises, tÃ¶nt!').

106. Dankode der WienerbÃ¼rgerschaft bey der Jubilirung des hochedelg. Hrn.

Hrn. Jan. Georg HÃ¶rl, k. k. Hofrathes, ihres ehemaligen verehrt- und geliebtesten

BÃ¼rgermeisters: BÃ¼rgerfeyer am 30. October 1804 . . . Wien 1805.

Vgl. Annalen 1805. l, 382.

107. Ein Dankopfer Franz dem Zweyten, am Tage da Ihm als Ostreichs Erb-

kaiser gehuldigt -wurde, den 8. Dec. 1804. In HebrÃ¤ischer Sprache gedichtet, und

in das Deutsche Ã¼bersetzt von M. Obernik, Herausgeber der Mincha Chadascha.

Wien, gedruckt und unentgeltlich zu haben, bey Anton Schmid, k.k. priv. HebrÃ¤ischen

Buchdrucker. Original und Ã�bersetzung. 12 S. 4.

Vgl. Neue Annalen 1807. l, 191f.

108. Ignaz Franz Castelli vgl. Â§ 331, 54.

1) Rosenfelds poetische Versuche. WienbeyJ.B.Wallishauser. 1805. 1318. 8.

2) Kriegslied fÃ¼r die Ã¶sterreichische Armee. Von I. F. Castelli. In Musik

gesetzt von Joseph Weigl, Kapellmeister der k. k. Hoftheater. Wien, gedruckt

bey Anton StrauÃ�. 4 BL 8.

Nachricht: ,Es hat sich ein Unbekannter die sonderbare Freyheit genommen,

dieses Lied nach einer Abschrift, welche ihm zu Gesicht gekommen ist, abdrucken

zu laseen ... ich .. habe .. darin so viele Fehler gegen die Scansion, den Sprach-

gebrauch, und selbst gegen die Orthographie entdeckt, daÃ� ich gezwungen bin ...

jene Auflage Ã¶ffentlich fÃ¼r falsch zu erklÃ¤ren.' Der Verfasser. (.Hinaus, hinaus

mit frohem Muth! Hinaus in's Feld der Ehre'). Sieh unten S. 812.

3) Volksstimme. Ein Lied mit Chor. Von I. F. Castelli. Wien, 1809. 3 Bl. 8.

(,HÃ¶rt die Kriegstrompete schallen').

109. Anton I'ussy, geb. am 31. MÃ¤rz 1788 in Wien, studierte dort Theologie,

trat 1809 in das Alumnat zu St. Polten, seit 1810 Erzieher, war 1817 bis 1820

Lektor und Bibliothekar des Grafen Franz de Paula Szecheny. Nach dessen Tode

trat er in die Kongregation des heil. ErlÃ¶sers und erhielt am 18. MÃ¤rz 1821 die

Priesterweihe; die Primizpredigt bei seiner ersten Messe (21. MÃ¤rz) hielt Zacharias

Werner, der ihn schon 1806 kennen gele.rnt hatte. Seit 1824 krÃ¤nklich und deshalb

sogar von dem Halten der strengen Ordensregel dispensiert, versah er nur die

Pflichten des Beichtigers und die des Krankenbesuches; er starb infolge einer Ã¼ber-

aus schmerzhaften Operation am Unterkiefer am 11. MÃ¤rz 1847 in Wien. In mancher

Hinsicht ein Geistesverwandter M. Enks (Â§ 333, 300), nur mehr dumpfe Klosterluft,

von der seine vielen asketischen Schriften Zeugnis geben. Die Canzone pflegte er

nach Zedlitzens Vorgange.

a. GrÃ¤ffer und Czikann 1835. 4, 162.

b. Nekrolog des hochwÃ¼rdigen Herrn P. Ant. Passy, Priester aus der Ver-

sammlung des heil. ErlÃ¶sers, gest. 11. Man 1847. Von Job. Nep. Passy. Wien,

Peter Rohrmann. 1847. 20 S. gr. 8.
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c. Nekrol. 25, 198 bis 202.

d. Scheyrer 362.

e. Kehrein. Lex. 2, 3.

f. Wnrzbach 1870. 21, 326 bii 332

1) Die Belohnung. Eine allegorische ErzÃ¤hlung. Wien 1805.

2) Empfindungen eines Genesenen. Wien 1806.

3) Bei Vermahlung des wohledelgeb. Herrn Job. Th. Edl. von Trattnern

mit FrÃ¤ulein Regina Kleebinder. 1806. (November).

4) Stimmen Ã¤ug der Zeit oder Landwehrlieder fÃ¼r 1809. Wien, Ueberreater.

5) Geist der Treue. Gedicht Wien, bey Degen 1813.

6) Froehliche Theilnabme der Waisenkinder an dem feyerlichenEinzÃ¼ge

Sr. Majestaet des Kaisers von Oesterreich in seine Residenz, am XVI Jarnos

MDCCCXIV. Ein Gedicht von Anton Passy. Wien. 8 BL 8. (,Ke Waisenkinder

sah mit Lorbeerzweigen').

7) Ein dankend Wort, als des Herrn J. G. Passy BildniÃ� im Venammlungs-

Male deÂ« hies. lÃ¶bl. bÃ¼rgerl. Handelsstandes feierlich aufgestellt wurde. Mai

1814. Ohne Verfassernamen.

8) Der Schatzgeist blinder Kinder. Zum Vortheile des hiesigen Blinden-

Instituts. Wien bei C. Gerold. 1816.

9) Die kleine Diebin. Operettchen fÃ¼r Kinder. Wien, 1816. C. Gerold.

10) Freuden-Denkmal. An die hohen GÃ¤ste der geschlossenen Abendunter-

haltung am 27. Hornung 1816. Wien 1816. C. Gerold.

11) Worte eines Erziehers an den Vater seiner ersten ZÃ¶glinge. Wien 1817.

Tendier und Sohn. Ohne Verfassernamen.

12) Grab und VermÃ¤chtnis Jesn des Gekreuzigten. Mit musikalischen Bei-

lagen von GrÃ¤fin Batthyany. gebornen Szechenyi. Wien 1818.

13) Gottseliger Spruch: .Gelobt sei Jesus Christus'ausgetheilt fÃ¼r den ganzen

Tag. Sammt Musikblatt von der hochgeb. GrÃ¤fin Batthyany geb. StechenyL

Wien 1818. Leop. Grund.

14) a. Des JÃ¼nglings Glaube, Hoffnung und Liebe. Ein Gedicht in drei BÃ¼chern.

Hit einem einleitenden Gedichte von Fr. v. Schlegel. Wien 1821. 8. â�� b.2. Aus-

gabe 1831. â�� c. Des JÃ¼nglings Glaube. Hoffnung, Liebe. Lebensbilder von Anton

Passy. Vorwort von Friedrich Schlegel. Dritte Auflage. Wien und Erlangen. Bei

Theodor BlÃ¤sing. 1845. 2 BL, 372 S. 8.

[Vorwort]: Diese dritte Auflage des ersten poetischen Werkes von A. Passy,

welcher die Ausgaben von 1821 und 1831 zu Grunde liegen, erscheint hier zum

ersten Male mit Beigabe eines neuen, unter dem Titel .Carlsbadiana* vereinigten

Ciclus von Gedichten, die auf einer vom Verfasser im Jahre 1840 unternommenen

Reise durch BÃ¶hmen entstanden sind.'

S. l bis 19: Des JÃ¼nglings Glaube, Hoffnung und Liebe. â�� S. 3: Klagelied

der Matter Gottes. (.EsweintdasKindschonLiebeethrÃ¤nen*). Friedrich v. Schlegel.â��

S. 21 bis 24: Zar Einleitung. (Prosa). â�� S. 25: Vom Verfasser. (.Wie Licht und

Glanz ans Feuerspracht gefunden'). â�� S. 27: Eingang. â�� S. 37 bis 106: Erstes Buch.

(S. 75: Gesicht Prosa; S. 90: Ewiges Streben. Prosa). â�� S. 107 bis 212: Zweites

Buch. (S. 123: Mutter und Tochter. Prosa; S. 124: Erblicken der SchÃ¶nen. Prosa;

S 129 bis 151: NÃ¤chtliche StÃ¤ndchen. S. 132: Vor ihrem Fenster). â�� S. 213 bis

292: Drittes Buch. â�� S. 293: Carlsbad i ana â�� S. 360: Anmerkungen.

15) Das Amt der Engel und das Amt der Priester. Predigt zur Primizfeier

des hochw. P. Veith. Wien 1821.

16) Katholisches Andachtsbuch fÃ¼r Katholiken. Mit Kupfern von Schnorr.

Pesth. Hartleben. 1821. SpÃ¤ter neu aufgelegt

17) Rosenkranzbfichlein. Wien, Wallisbaafter. 1822. 2 Auflagen.

18) Lied zum GedÃ¤chtnisse des hochwÃ¼rdigen seligen Herrn Friedrich Ludwig

Zacharias Werner, Ehrendomherrn von Kaminiec und GroBherzoglich Hessen-Darm-

stÃ¤dtischen Hofrathes. Im Nahmen seiner Verehrer und Freunde gedichtet von

Anton Passy, Priester aas der Congregation des allerheiligsten ErlÃ¶sers. Zum Besten

der Armen. Wien, 1823. Gedruckt bey J. B. WallishauÃ�er. 8 S. l Bl. Querfolio.

Todesanzeige. (,Ich wollte lieben ewiglich').
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8. 8: Anmerkungen mit biographischen Notizen Ã¼ber Werner.

19) Ermahnung Ã¼ber das, waa man nach einer aufrichtig verrichteten GenerÃ¤l-

beichte zu thun hat. Wien. Wimmer. 1827. 12. â�� 2. Aufl. 18??. â�� 3. Aufl. 1842.

Ins FranzÃ¶sische und Polnische Ã¼bersetzt.

20) UeberdieVerbindlichkeitdesChristen zur heil. Communion. Wien, Wimmer.

1827. â�� SpÃ¤tere Auflagen Wien, Tendier und SchÃ¤fer.

21) Die sieben Worte des Gekreuzigten. Sein Grab und VermÃ¤chtnisÂ». Wien,

Wimmer. 1827.

22) Daktyliothek von Augustus bis Augustulus. Ein Beitrag zur Geschichte.

Wien, Fr. Beck. 1828.

23) Memorabilien der Ewigkeit. Wien, Mechitaristen. 1828.

24) Der Ferienkursus. An Adam MÃ¼ller's Tod. 1829.

25) VollstÃ¤ndige Sammlung der geistlichen Lieder des H. A. v. Liguori.

Uebersetzt und mit Noten. Wien, Mechitaristen. 1829. â�� 2. Ausgabe: Regena-

burg, Manz. 1842 mit Melodien von Simon Sechter.

26) Katholisches Trostbuch. In zwÃ¶lf VortrÃ¤gen Ã¼ber dag heil. Kreuz. Wien,

Mechitaristen. 1829. â�� 2. Aufl. 1838. â�� 3. und 4. Auflage bei StrauO' Witwe

und Sohn. 1843.

27) DenkwÃ¼rdigkeiten aus dem Leben der Dienerin Gottes Maria Josepha,

Herzogin von St. Elias, geb. GrÃ¤fin Brandis. Mit ihrem PortrÃ¤t. Nach dem

Italienischen. Wien 1830.

28) OrgeltÃ¶ne. Geistliche Lieder, von P. D. Anton Passy. Wien 1830. 8. â��

Zweite unverÃ¤nderte Ausgabe. Wien 1843. C. Ueberreuter's Druck und Verlag.

XXXVI, 860 S., 3 Bl. Inhalt, 2 Bl. VerzeichniÃ� der geistlichen Lieder, von P. D.

Anton Passy, die in dem Buche: OrgeltÃ¶ne enthalten, und von berÃ¼hmten Meistern

der Tonkunst in Musik gesetzt sind. 8. â�� Vgl. Nr. 40).

Widmung: Seiner Excellenz Johann Baptist Ladislaus Pyrker von

FelsÃ¶-EÃ¶r, Patriarch-Erzbischof von Erlau.

S. V: Vom Inhalte und dem Vortrage geistlicher Dichtungen. â�� Gruppierung

der Lieder: Von dem Glauben. Feste des Kirchenjahres. â�� Von der Hoffnung.

Feste der gÃ¶ttlichen Mutter, der heiligen Engel und der Heiligen; dann vom

Gebete. â�� Von der Liebe. Der SchÃ¼ler der gÃ¶ttlichen Liebe. Liebe zum Leiden.

Die zehn Gebote Gottes und jene der heiligen Kirche.

29) Geschichte von Maria, dem Heile der Kranken zu Enzersdorf. Wien,

Mechitaristen. 1830.

30) Aus dem Leben Sr. Heiligkeit des neuerwÃ¤hlten Papstes Gregor XVI,

mit dessen Portrat. Wien, Mechitaristen. 1831.

31) Der heiligste ErlÃ¶ser. Ein Vorbild geistlicher Vollkommenheit. Wien,

Mechitaristen. 1831. â�� 2. Aufl. Innsbruck 1842. Fei. Rauch.

32) Glaube, Hoffnung und Liebe. Rede bei feierlicher Ablegung eines

Glaubensbekenntnisses. Wien 1831.

Ins Italienische Ã¼bersetzt.

33) Lese- und Gebetbuch fÃ¼r christkatholiscbe Jungfrauen (nach Waldner).

Augsburg 1831. Viele Auflagen.

34) Fromme Andacht zu dem gro&en Kirchenheiligen Anton von Padua.

Augsburg 1831. 2 Auflagen.

35) KurzgefaÃ�te Geschichte des wundertÃ¤tigsten Gnadenbildes der seligsten

Jungfrau Maria zu Czenatochau. Wien 1?81, Mecbitaristen.

36) Andacht zum h. Rochus. Wien 1831.

37) Gebet und Lied zum h. Jacob dem Aelteren. Wien 1831. Mechitaristen.

38) Etrennes spirituelles ou l'anne'e consacre'e Ã¤ la pratique de l'amonr divin.

Trad. de l'allemand. Vienne 1831.

39) Umrisse des Lebens und des Todes dea sei. H. Alphonsns Maria Liguori.

Augsburg, Herzog. 1832. 2 Auflagen.

40) Der Orgel Widerhall. Fortsetzung der .OrgeltÃ¶ne'. Bonn, Markua. 1832.

8. â�� 2. Ausgabe 1842.
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Dazu: Noten fÃ¼r hundert dieser GesÃ¤nge, Compositionen der berÃ¼hmtesten

Musiker Deutschlands. 6 Hefte. Wien, HaÃ�linger. Folio.

41) Das Reich des Lichtes. Bei Gelegenheit der feierlichen Ablegung eines

Glaubensbekenntnisses. Wien 1832.

42) NeuntÃ¤gige Andacht zum h. Alois TOD Gonzaga. Wien, Mechitaristen.

1832. Oft nachgedruckt.

43)NenntÃ¤gigeAndachtfÃ¼rWeihnachtzurKindheitJe8u.Wien,Mechitaristen.l832.

44) NeuntÃ¤gige Andacht zur h. Theresia, nach Alphons von Lignori. Augs-

burg 1832. Mehrere Auflagen.

45) Tagzeiten von Jesu, Maria und Joseph. Wien, Mechitaristen. 1832.

46) Corone zum heiligsten Blut Jesu. Wien, Mechitaristen. 1832.

47) Geistliche Verhaltungsregeln fÃ¼r verlassene Seelen, besonders auf dem

Lande. Augsburg [Landshut, KrÃ¼ll] 1832. 12.

48)Ferdinand des I.gottgeweihteTÃ¶chter undEnkelinen. Innsbruck, Wagner.1833.

49) GesÃ¤nge, verfaÃ�t von A. Passy, componirt von WeiB, Professor der Ton-

kunst. Wien, Trentsensky. 1833. 2 Hefte.

50) Auszug des DenkwÃ¼rdigsten aus dem Leben des H. A. M. Liguori. Wien,

Mechitaristen. 1838.

51) Die streitende Kirche im Kampfe und Leiden. MÃ¼nchen, bei Jacob GieL

1834. 2 Auflagen.

52) Meisterlosigkeit. Canzone von Anton Passy. Leipzig, bei Friedrich

Ludwig Herbig. 1834. 140 S. 8.

53) Das Kinder-Paradies. Ein Festgeschenk in Reimen. Wien, Armbrust er.

1834. â�� 2. Aufl. 1837. â�� 3. Aufl. Regensburg, Manz. 1842.

54) Marianischer Gnadenhimmel. Augsburg, _Doll. 1834. 2 Auflagen.

55) Der vollkommene Christ. Aus dem Italienischen des heil. A. v. Liguori.

Wien, Ã¼llrich. 1884. â�� 9. Aufl. 1843.

56) MorgengruÃ� an Se. MajestÃ¤t Kaiser Ferdinand I. am 2.MÃ¤rz 1835. Wien 1835.

57) Zeitspiegel. Novelle. Wien, Mechitaristen. 1835. 8. â�� Wiederh.: 1848.

58) Worte eines Bischofs an BischÃ¶fe vom heil. Alphons v. Liguori. Dresden,

Walter'sche Buchhandlung. 1835.

59) Brief eines Priesters an eine fromme Seele. Wien 1885. 3 Auflagen.

Ins Ital., FranzÃ¶s. und Polnische Ã¼bersetzt.

60) Tod und Auferstehung. Huldigungs-Canzone an Se. MajestÃ¤t Kaiser Fer-

dinand I. Wien 1835. 8.

61) Goldenes Almosen in Lehren Ã¼ber den Umgang mit Gott. Augsburg,

Herzog. 1836. â�� 2. Aufl. Wien 18??. 3. Aufl. Ebenda 18??.

62) Geistliche Ã�bung fÃ¼r dag Fest des heiligsten ErlÃ¶sers. Wien 1836. 2 Aufl.

63) Religionis et pietatis officia, studiosae juventuti proposit*. Augnstae

Vindelicorum, typis Antonii Herzog. 1836.

64) Die Braut Christi. Aus dem Italienischen des h. Alph. v. Liguori. Wien

1836. â�� 4. Aufl. 1842.

65) Andenken an Fr. Georg [seinen Bruder Georg Passy). Wien 1837.

66) Rede bei feierlicher Einsegnung einer Ehe gehalten. Wien 1837.

67) Briefe Ober Roms WohlthÃ¤tigkeitsanstalten. Beitrag zur Geschichte der

Ã¶ffentlichen Wohlthatigkeit. Mit vier Tabellen. Regensburg.Manz. 1838. S Auflagen.

68) Wissen und Glauben. Dichtung. St. Polten. 1839. Lei. 8.

69) Reue. Gedicht mit Musik von Calvallo. Wien, Hafilinger. 1840.

70) Vorrede zu der Schrift: Mission auz Antilles. Vienne 1840. Mechitar.

71) Einleitung zu dem Werke von Dr. Allioli: Syrien im Jahre 1840.

72) Am Grabe des hochwÃ¼rdigsten Herrn Jos. Pletz [Hof- und Burgpfarren

in Wien]. Wien 1840.

73) GroÃ�britanniens Urzeit. Historisches Tableau. Landshut. Vogel. 1841.

(Sonderabdruck aus dem Repertorium fÃ¼r katholisches Leben und Wirken).
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74) LebensgenuÃ� des b. Camillus von Lellig. Wien, Mechitaristen. 1841.

75) Die h. Philomena, ein Bild der Jugend fÃ¼r die Jugend von SchÃ¶nbrunn

in BÃ¶hmen. Leitomischl, Turetschek. 1841.

76) Geselligkeit der in Gottes Gnade und Liebe lebenden Seele. Wien,

Tendier. 1842. 2 Auflagen.

77) Traumleben und Traumwelt, Leipzig, Volkmann. 1842. (Gedicht).

78) Das Paradies der Christen. Betrachtungsbuch. Wien und Insbruck.

1842. 2 Auflagen.

79) Uebung der Liebe zu Jesu Christo. Aus dem Italienischen des h. AI-

phons Maria Liguori. Wien 1842. Vier Auflagen.

80) Hundert Gedanken fÃ¼r die wichtigsten Wahrheiten unserer heiligen

Religion. Aus dem FranzÃ¶sischen. Wien 1842. Vier Auflagen.

81) Memento de l'eternite. Paris 2de edition; Wien, Bohrmann. 1842.

82) Hymnen beim UmzÃ¼ge in der Grabkirche von Jerusalem. Metrisch Ã¼ber-

setzt. Wien, Wimmer. 1842.

83) Gott ist die Liebe. Betrachtungen. Wien 1843. Drei Auflagen.

84) Leben des heil. Patriarchen Joseph von P. Saccardi. Uebersetzt aus dem

Italienischen. Regensburg, Manz. 1843.

85) Das Leben in der Gnade und Liebe Gottes. Wien, Tendier und Schafer.

1843. II. 8.

86) Gebetbuch, gezogen aus den Schriften des h. A. M. v. Liguori. Wien 1848.

87) Monatsandachten. Wien 1844. V. 8.

88) Kirchenhistorisches. Leipzig, G. Wigand. 1846. 2 Auflagen.

89) Philosophen der Neuzeit. Humana ComÃ¶dia. Wien 1846. (Gedicht).

90) Kirchengesang und Kirchenmusik. Historische Abhandlung. Wien 1846.

91) Trost fÃ¼r Eltern am Grabe ihrer Kinder. Heraugg. von Joh. Nep. Passy.

St. Polten 1846. 8. (Gedichte).

92) Beitrage zum Musenalmanach 1814, zu den FriedensblÃ¤ttern 1814, zum

Sonntagsblatt fÃ¼r die Jugend 1818, zu den von seinem Bruder Georg herausge-

gebenen Oelzweigen, zu HÃ¤glspergers Chrysostomus 1835 und 1836, zu den Vater-

lÃ¤ndischen BlÃ¤ttern, zu dem Religionsfreunde, zu Benkerts Athanasia und zu Pletz

Neuer theologischer Zeitschrift 1835 bis 1887.

110. Danklied der Bewohner jener VorstÃ¤dte Wiens, in welchen Seine KÃ¶nig-

liche Hoheit Herzog Albert von Sachsen-Teschen Ã¶ffentliche Springbrunnen errichten

liefen. Verfasset von Anton EglisÃ¤er. Gedruckt auf Kosten der Gemeinde von

Ober-Neustift. Wien, bey Anton StrauÃ�, k. k. privil. Buchdrucker, 1805. 2 Bl.

Quer 8. NachderMelodie: Gott erhalte Franz den Kaiser. (.Edler Herzog! DeineGÃ¼te')-

111. Ode auf den Frieden fÃ¼r Oesterreich, welcher zu PreÃ�burg im Monate

Dezember 1805 abgeschlossen worden. Wien, gedruckt und im Verlage bei Ludwig

Maueberger, k. k. privileg. Buchdrucker. 4 Bl. 8.

Ist auch zum Singen eingerichtet, nach der bekannten Aria: Wer Doris hat

dir dieÃ� entdeckt etc. (,Nun herrschet Ruhe â�� Frieden').

112. Titalis Heller, geb. in Wien am 16. August 1778, trat 1801 in da*

Benediktinerstift zu den Schotten, starb am 13. Januar 1822.

Scriptores ordinis S. Benedicti qui 1750 â�� 1880 fuerunt in Imperio Austriaco-

Hungarico. Vindobonae 1881. S. 183.

1) Lobrede auf den heiligen Gregorius in Gaunersdorf. Wien 1806. Trattner.

2) Lobrede auf den beiligen Florianus. Wien 1810. Ghelen.

8) Syllabus chronologicus aa. rr. pp. concionatornm, qui post decessum rr. pp.

Capucinorum antea munere hoc egregie functorum in ecclesia huiate Viennae B. M. v.

ad Scotos ex ordine nogtro g. P. Benedicti verbi divini praecones exstiterunt 1811.

4) Gesang auf eine Firmungsfeierlichkeit. Am 27. MÃ¤rz 1812.

113. Kinder der Muse von Ephraym Isaak Wehli. Erstes BÃ¤ndchen. 1806-

Ohne Druckort und Verleger. 188 S. kl. 8.

Vgl. Neue Annalen 1807. l, 45f.
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114. An mein Vaterland und meinen Kaiser. Am 16. Januar 1806. Von

J. M. Wien 1806. Gedruckt bey Anton v. Tlaykut. 2 Bl. 4. (Jauchzt anserm

Kaiser! Jauchzt, daÃ� der Gallier').

115. Festgesang auf die erfreuliche Wiederkunft Sr. MajestÃ¤t des Kaisers.

Franz des Zweyten nach dem FriedensschlÃ¼sse in die Residenzstadt Wien. VerfaBt

von J. Ji. einem Unteroffizier, aus dem Corps der kais. auch kais. kÃ¶n. Akademie

der bildenden KÃ¼nste im JÃ¤nner 1806. Wien, auf Kosten und im Verlag bey Johann

Bapt. WallishauÃ�er. 2 Bl. 4. (.Erfreu dich Wien! erWnts in allen Gassen').

116. An Wiens Bewohner bey der Ankunft Sr. MajestÃ¤t des Kaisera in

seinem guten Wien. Von J. R**. 1806. In der Rehmschen Buchhandlung. 2 Bl.

4. (,Er kommt â�� ihr BÃ¼rger jauchzet ihm entgegen').

117. Als den sechszehnten Januar 1806, nach zu Prag kundgemachtem Frie-

den, die graduirten Priester der Themis sich zum GenÃ¼sse der Freude ver-

sammelten. Von einem Mitgliede verfaÃ�t, und zum Vortheile der leidenden

Menschheit in den FeldspitÃ¤lern und Lazarethen dem Drucke Ã¼bergeben. Wien

1806. Gedruckt bey Anton v. Hayknl. 4 Bl. 4.

118. Text zum Kaisermarsch des zweyten Regiments der Stadt-Miliz. Wien

1806. 2 Bl. 8. (,Uns ruft die Pflicht, des Ruhmes Summe klingt').

119. BÃ¼rger-Tugend den edlen BÃ¼rgern Wiens gewidmet 1806. 4 Bl. 8.

(,Ein braver BÃ¼rger muÃ� allein Nicht redlich nur und bieder seyn').

120. WÃ¼nsche fÃ¼r Herrn Stephan Edlen v. Wohlleben, K. auch K. K. Bath

und BÃ¼rgermeister der rÃ¶misch- und Ã¶sterreichisch-kaiserlichen Haupt- und Residenz-

Stadt Wien. Dargebracht am zwÃ¶lften August 1806, als Er sein vierzigstes Dienst-

jahr erreicht hatte. Wien 1806. Gedruckt mit Anton Pichler'schen Schriften.

3 Bl. 4. .Auf rauher Dornenbahn von vierzig langen Jahren').

121. Der treuen braven Kaiserstadt Wien, widmet dieses Gedicht als einen

Beweis seiner innigsten Verehrung der Verfasser C. L. HÃ¶rner, grÃ¤flich LÃ¶wen-

stein-Wertheimischer Rath und Vogt, Mitglied des Instituts der Moral und der

schÃ¶nen Wissenschaften auf der UniversitÃ¤t Erlangen. 1806. 3 Bl. (,Das widrige

Geschick entfaltet oft das Gute').

122. a. Am Denkmahle Kaiser Joseph's II. Bey Errichtung desselben am

Joseph's-Platze zu Wien. Wien 1806. Mit Anton Pichjer'schen Schriften. 4 Bl. 8.

(,Des Herrschers Thron glÃ¤nzt an der Unsterblichkeit Erhabnen Pforte; selten

erreichet doch').

b. Am Denkmahle Kaiser Josephs II. Bey EnthÃ¼llung desselben am Josepba-

Platze zu Wien, den 23. November 1807. Wien, mit Pichlerschen Schriften. 4 Bl. 8.

123. Michael David Landsmann, geb. in Wien 21. Juni 1781, studierte in

Linz, trat 1798 in das Benediktinerstift KremsmÃ¼nster, legte 1802 die Ordensge-

lÃ¼bde ab, wurde 1804 zum Priester geweiht, 1804 Religionslehrer, 1805 Lehrer

der Naturgeschichte und Naturlehre an dem Gymnasium in KremsmÃ¼nster, trat

1836 in die Seelsorge Ã¼ber. gest. in KremsmÃ¼nster 1. Juli 1853.

a. Felder 1817. l, 427.

b. Theodorich Hagn, Das Wirken der Benedictiner-Abtei KremsmÃ¼nster fÃ¼r

Wissenschaft, Kunst und Jugendbildung. Linz 1848, Quirin Haslinger. 8. passim.

c. Wurzbach 1865. 14, 81.

1) GesÃ¤nge zur Ã¶ffentlichen Gottesverebrung der studirenden Jugend am Gym-

nasium zu KremsmÃ¼nster. Linz 1807. â�� Zweyte, vermehrte, und zur UnterstÃ¼tzung

dÃ¼rftiger Studierender veranstaltete Auflage 1813, Gedruckt bey Joseph Kastner

und im Verlage des k. k. Gymnasiums zu KremsmÃ¼nster. Vorerinnerung 17 S.

und 118 S. kl. 8. - Wiederh.: 1823. 1841. â�� VergL Annalen 1812. 4, 328.

2) Handbuch der Regilionsgeschichte des alten und neuen Bundes in steter

Verbindung mit der Religionslehre. Zum Gebrauche fÃ¼r Aeltern. Katecheten und

Schullehrer beym Unterrichte in der Religion Ã¼berhaupt, besonders aber beym

Vorbereitnngsunterrichte angehender GymnasialschÃ¼ler. Wien 1813. III. 8. Xvl,

168 S.; 150 S.; 89 S.

124. HerrÂ» (ein Pseudonymus, Ã¼ber dessen LebensumstÃ¤nde nichts xu er-

mitteln war).

Hervas Gedichte. Wien bey Geistinger 1807. 130 S., 2 Bl. Inhalt 8.

S. 14: Am Grabe Josephs des IIÂ»Â«'. â�� S. 44: Bey Errichtung des Wiener

Freycorps (.Hoch auf! hoch auf! wem deutsches Blut in seinen Adern kreiset'). â��
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S. 53 bis 65: Amor und Pallas. Eine Nachahmung. â�� S. 82: Freye Nachahmungen

einiger Stellen des Hohen Liedes. â�� S. 90: GeÃ�ners Todesfeyer.

Vgl. Neue Annalen 1807. 2, 121 bis 123.

125. Blumen der Freude bey der Erinnerungsfeyer des Wiedersehens des ge-

liebtesten Kaiser-Paares Franciscus und Theresia, gestreut im Nahmen der BÃ¼rger

Wiens von BÃ¼rgerstÃ¶chtern an der Metropolitan-Kirche zum heil. Stephan. Den

16. JÃ¤ner 1807. Gedruckt und zu haben bey Anton Pichler. 2 Bl. 4. (,Hier an

des hohen Dom's geweihter Schwelle').

126. Auf den Tod Ihrer MajestÃ¤t Maria Theresia, Eaiserinn von Oesterreich.

Gesungen den 13ten April 1807. Wien, bey Anton Pichler. 8 S. 8. (Ode.

,Schaurig weht ein stÃ¶hnendes Ã¶des LÃ¼ftchen').

127. Empfindungen der ZÃ¶glinge des k. k. Taubstummen-Instituts vor der

BildsÃ¤ule Kaiser Joseph des Zweyten. Am 23. November 1807. 4 S. 8. (Verse).

Vgl. Neue Annalen 1808. 2, 136.

128. Dem Geiste Josephs des zweyten rÃ¶mischen Kaisers geweiht. Saluti

publicae vixit non diu, sed totns. Wien. Gedruckt mit v. SchÃ¶nfeld'schen Schriften.

1807. 4 Bl. GroÃ�folio. (Prosa-Inschrift:,Zur Hoffnung des HÃ¶chsten GlÃ¼cks unter

den Sterblichen geboren').

Vgl. Ztg. f. d. elegante Welt Nr. 199. 14. Dec. 1807: Feierlichkeiten bey Er-

Ã¶ffnung der Statue Josephs des Zweyten. Vgl. Sonntagsblatt 1808, 2, 86. Nr. 54.

129. Tapferkeit und Biedersinn. 1807. 2 Bl. 4. (,Hoch leben die BÃ¼rger-

Soldaten').

130. Elegie an mein Vaterland. In den Ruinen eines alten Bergschlosses

geschrieben. Pannonien. 1807. 24 S. 8.

Vgl. Neue Annalen 1807. 2, 177 f.

131. Franz Rndolf Hermann vgl. Â§ 334, 888 = Band III1. S. 964.

1) Gedichte im Musenalmanach fÃ¼r 1808; fÃ¼r 1814.

132. Joseph Franz Emil Trimmel, Schriftstellername: Emil, geb. am 14.

oder 15. Sept. 1786 in Wien, studierte Theologie, dann die Rechtswissenschaften,

trat 1807 in den Staatsdienst, wurde 1832 Archivdirektor der vereinigten k. k.

Hof kanzlei (des jetzigen Ministeriums des Innern), 1836 Registraturdirektor der

bestandenen vereinigten Hof kanzlei und Studienhof kommission, trat 1848 in Pension

und starb zu MÃ¶dling bei Wien 9. November 1867. Trimmel ist Junggeselle ge-

blieben. Verhaltnisse vereitelten seine Verbindung mit seiner Jugendliebe, der

spÃ¤ter berÃ¼hmt gewordenen Reisenden Ida Pfeiffer.

a. F. GrÃ¤ffers Conversationblatt 1820. l, 275.

b. Ebersbergs Zuschauer 1837. 3, '1132.

c. Scheyrer S. 858.

d. Wnrzbach 1883. 47, 202 bis 204.

1) BeitrÃ¤ge zu den Poesien 1808, zum Selam, zu der Aglaja, zur Theater-

zeitung (ein Drama Amasis), zur Thalia, zur Isis; zahlreiche prosaische und

poetische BeitrÃ¤ge im Taschenbuch des LeopoldstÃ¤dter Theaters u. s. w.

2) Die Oliven, Singspiel in l Akt nach einem MÃ¤rchen aus ,Tausend und

Eine Nacht': Thalia.

3) Die StraubingerhÃ¼tte zu Badgastein. Wien 1819. 2. Auflage 1831.

4) Mitarbeiter an Andres Hesperus, von welchem er 1823 fÃ¼r einen Aufsatz

mit einem Preise ausgezeichnet wurde.

5) Gab 1826 den .Bertholdsdorfer Boten' heraus.

6) Edelinde oder der Liebe SÃ¼hnung. Ein Bild aus dem Gasteiner Thal.

Wien, Doll 1827. 136 S. 8. Vgl. Abendzeitung 1828, Wegw. 80.

7) Reisehandbuch nach Gastein. Wien 1827. 2. Auflage 1832.

8) Das RÃ¤thsel. (Die KÃ¶niginn von Saba. Salomo). Scene aus Emil's Melo-

dram: die Huldigung der KÃ¶niginn von Saba: Illyrisches Blatt. Nr. 49. 6. Dec. 1828.

9) Gab 1830 den Toilettenkalender fÃ¼r Frauenzimmer heraus. Vergl. oben

1U. k. S. 515.

10) Humoristische AusflÃ¼ge und chorographische Skizzen. Wien 1830.
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11) Die Steingraben TOU Paria, Wien 1833. Erschien zugleich

12) Sagen und Bilder aas der Geschichte Octerreida. Wien 1337.

13) See- und Alpenbesuche in den Umgebungen Ischls. Wien 1*42.

14) Ã�sterreichs Schlachten Brevier. In 100 Xenien TOÃ� ^mil Wien. Fr. Beek'i

UniTertitata-Bnchhandlung. 1847. 2 BL. 82 S. Â».

Dem rerabsehiedeten Landsknechte eewidmet vom Verfasser.

S. 37 Sotaten.

15) Gedichte Ton Emil â�¢ *. Wien. Gedruckt bei A. Pichler's Witwe 1*49.

4 BL, 222 S., 3 BL 8.

Dem gefeierten Sanger deÂ« letzten Ritten: Anutaaus GrÃ¼n gewidmet rom

Verfasser.

Nachrede. L FrÃ¼hÃ¼ngispenden der Jahre 1805 bis 1820. â�� H. Taz*bu;h-

blÃ¤tter. S. 43: Aufruf zur Landwehr am 9. Juni 1808. .PinÂ« gefangen'. â�� S. 44

bis S. 50: Landwehrlieder. 1309. â�� S. 65: Impromptu zu Freiligraths ,Fritx im

Himmel*. â�� S. 70: Am 12. Min. â�� S. 71: Die UniversitÃ¤t am 13. Marx 1*48. â��

8. 75: Der 14 Man. â�� S. 72: Die Constitations-Verieihnng am 15. Man 1848. â��

8. 73: Der 15. Mai â�� HL Herbstanrichten. â�� IV. Ã�sterreichs Walhalla. â�� S. 136:

Cantate. â�� V. Der Babenberger HeldensaaL

16; Wiener Zustande im Mittelalter. I. Die Thorwarte Wien* zur Zeit Hein-

richs Jasomirgott. IL Wien, die Stadt der Erenzznge unter Leopold dem Tugend-

haften und dessen Kreuzfahrt- Weimar 1855, BÃ¶hlan. IL 8. BruchstÃ¼cke <iarj.-i

wiederh.: Alt-Wien, Monatschrift fÃ¼r Wiener Art und Sprache 1897. Jahrg. 6.

Nr. 5 und 6. Alt-Wiener Literaturblatt.

17) In seinem Nachlasse fanden rieh ein paar historische Arbeiten, die er

auf Grund seiner arohJTalLschen Forschungen TOUendete: die Biographieen sÃ¤mt-

licher bÃ¶hmischen obersten und Ã¶sterreichischen ersten Kanzler, dann eine Ge-

schichte der ErbÃ¤mter der Monarchie und ein Conversationslezikon der Ã¶ster-

reichischen VerwaltungsbehÃ¶rden nebst den Gesetzen.

133. Leopold Matthias WettheL, geb. in Wien, am 4, Januar 1786, ge-

naueres aber ihn ist nicht bekannt; 1821 war er wahrscheinlich k. k. Hofkriegsrau-

konzipist. Ob er zugleich Maler war, ist nngewic. f zu Wien am 17. Februar 1844.

a. BÃ¶ckh, Wiens lebende Schriftsteller 1821, S. 57.

b. Alezander Patuzzi. Geschichte Ã�sterreichs.

c. Wunbach 1S87. 55, 134.

1) Gab heraus: Poesien 1808. VgL oben EL sÃ¤. S. 522.

2) Selam 1813: Zwei Idyllen: Der Abendsegen in Versen. Das Lied der

Nachtigall in Prosa. Zwei Allegorien in Versen: Der Knecht an der Flnth. Das

MÃ¤dchen am Bache.

8) Die Leopoldstadt bei Wien. Wien, 1824. Straul. 8. â�� Trapp Nr. 8764.

4) Hymne zur hohen Nahmensfever Sr. MajestÃ¤t Franz des Ersten. Kaisers

von Ã�sterreich. Abgesungen bey dem Feste der Grundsteinlegung rum Armen-

VersorgnngÃ¤bause der LeopoldstÃ¤dt und JÃ¤geneile am 4. October 1826. Gedruckt

bey Anton Straul, DorotheergasM Nr. 1108. 2 BL 8. (,Gott' dein Engelchor

umschwebe'). Unten. L. M. Weschel.

5) Kurze Geschichte des Ortes und der Kirche zu DÃ¶bling in Osterreich unter der

Enns. Ans Quellen zusammengestellt, und bei Gelegenheit der Abtragung der alten und

Erbauung der neuen Pfarrkirchen zu DÃ¶bling herausgegeben. Wien ISS. Tendier, i.

134. Iffland! Besungen von einem Theaterfreunde wÃ¤hrend seines Aufent-

haltes in Wien. 1808. Bey Wappier in Wien. 2 BL 4. (.Eilt Wiens Bewohner:

eilt hin in ThalienÂ« Tempel')- VgL Neue Annalen 1809. l, S. 188.

135. Nagelneui Lid, was di nngrischi Henbaoer von di neni Wiener-Apollo-

Saal in Pesth snngen hat. Zum singen im Tone der gewÃ¶hnlich beliebten Heu-

banern-Arie. 1808. 8 8. 8. (Henbaner kÃ¶mmt nach Haus zu seiner Familie, and

singt neni Lid! .Ich hab einmahl Zeitung lesen').

136. Die treuen MÃ¤nner der Landwehre Ihrem guten Kaiser zur Fahnenweihe.

Von einem Gemeinen bey des sechsten BattaÃ¼lons sechster Compagnie. Wien,

1808. 2 BL 4 GHeil uns, wir sehen Dich in unsrer Mitte').
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137. Trinklied fÃ¼r die BrÃ¼der der Landwehre. Wien, 1808. 8 Bl. 8. Zum

singen nach der beliebten Melodie: Ein freies Leben fÃ¼hren wir u. a. w. (,StoBt

BrÃ¼der an, und lasset laut Die vollen Becher tÃ¶nen'). â�� Wiederh.: 1809.

138. Empfindungen sÃ¤mmtlicher Mitglieder .... des Caroussels der BÃ¼rger-

Cavallerie 1808 in der k. k. Reitschule. 4. Wien 1808. 4 Bl.

130. Christian Ludwig RelÃ�lg-, nach einigen englischer, nacli Ã¤ndern apa-

nischer Oberst, der noch 1821 in Hietzing lebte (Const. Wurzbachs Mitteilung).

Meusel 19, 305.

1) Gedichte in Beckers Taschenbuch fÃ¼r das gesellige VergnÃ¼gen 1809.

2) BlÃ¼mchen der Einsamkeit. Von Christian Ludwig Reifiig. Wien, auf

Kosten und im Verlag bey Johann Baptist WallishauÃ�er. 1809. 118 8., l Bl.

Inhalt 8. â�� London 1815. (Leipzig GÃ¶schen). 8. â�� 3. verb. Aufl. Wien, Wallis-

hauÃ�er 1815. 8.

S. 10: Elegie. Am Grabe meines GroÃ�vaters des Churhessischen Hauptmanns

C. A. H. Wagner. â�� 8. 24: Aufmunterung zur Hoffnung und Apologie derselben,

an Herrn B***d. â�� S. 42: Die Gefallene. Bey der Wiege ihres schlummernden

SÃ¤uglings. â�� S. 56: Warnung. (Aus dem Englischen). â�� S. 84 f: An das SchÃ¶na-

thal bey Aschaffenburg. â�� S. 94f: An die zukÃ¼nftige Geliebte. â�� S. 109: Schiller

(Epigramm). â�� S. 110: Ã�ber Goethe (Epigramm). â�� S. 112: Der Pastor SchlÃ¤frig.

(Aus dem Englischen). â�� S. 210: Kriegerlied. (.BrÃ¼der auf! mit frohem Muthe'.)

â�� S. 117: Zum Nahmensfeste dem Herrn C. J. T. Gouverneur bey dem Grafen J.

von D. gewidmet.

140. Aufruf eines Ã¶sterreichisch-Kaiserlichen Artillerie-Hauptmanns an seine

Compagnie beym Auszuge von Wien. Von Werner Ton Grnber. 1809. 2 Bl. 4.

(,Auf! auf! mit mir ins freye Feld!').

Vgl. Â§ 231, 8 = Band IV. S. 366; Â§ 231, 32 = Band IV. S. 369.

141. Auf die Abreise unsers allergnÃ¤digsten Kaisers und Landeevaters Franz

des Ersten und seiner kaiserlichen Hoheit des Generalissimus Erzherzog Carl zur

k. k. Armee. Ein Volksgesang. Wien, 1809. Im Verlage bey Ludwig Mausberger.

8 S. 8. Zum Singen eingerichtet nach der bekannten Arie: ,Das ganze Dorf ver-

sammelt sich' etc. (,Sie zieh'n aus dem geliebten Wien').

142. Ankunft Sr. Kaiserl. Hoheit des Erzherzogs Karl, Generalissimus, bey der

Armee. Wien, 1809. 2 Bl. 4.

Vorrede. â�� Lied. (,LaÃ� uns siegen oder sterben').

143. Lied der LandwehrmÃ¤nner fÃ¼r den Marsch. Jedem edlen Patrioten ge-

weiht. Kostet 4 Kreutzer. Wien, 1809. 7 S. 8. Es kann auch nach der be-

liebten Melodie von Schillers Lied: (,Ein freyes Leben fÃ¼hren wir') gesungen

werden. (.Fort BrÃ¼der an die GrÃ¤nze fort')-

144. Marscbgesang der patriotischen Wienerstudenten. Von Wenzel Neiunauii.

In der Melodie: .Fort BrÃ¼der auf die GrÃ¤nze fort'. (,Hinaus! Wenn Muth belebt,

hinaus! Es rufet Karl der Held!').

145. Oesterreichs schÃ¼tzender Genius schwebend Ã¼ber Oesterreichs VÃ¶lker.

Ein patriotisches Gelegenheits-Gedicht. Wien, 1809. 2 Bl. 4. Der Genius

spricht in Prosa und Versen (.Entsprossen aus dem Heldenblute'). â�� Lied der

Krieger. (,Es ziehet hin ins Feld der Ehre').

146. Empfindungen der Oesterreicher als der Friede am 14. Oktober 1009

durch den Kanonendonner verkÃ¼ndet wurde. Wien, 1809. 8 S. 8. (,Sey will-

kommen holder, bester Friede!').

147. Die treuen Oesterreicher, an ihren guten Kaiser bey seiner ZurÃ¼ckkunft

nach Wien. Am 27. November 1809. 3 Bl. 4. Bl. 2: An Franz I. (Gedicht: /Will-

kommen, Franz, in deines Volkes Mitte'), den 30. November 1809. Bl. 3: Rede.

148. Volkslied fÃ¼r die Oestreichischen Unterthanen Auf die Begebenheiten

des Jahrs 1809. Von J. F. Auch widrige ZeitumstÃ¤nde haben ihr Gutes â�� sie

schlieÃ�en die Menschen enger an einander, und fester an das Vaterland. Wien,

bey Andreas GaÃ�ler. 9 S. 8. (,Klage, wer zu klagen hat').

149. I. K. Bernard vgl. Â§ 334, 458.



592 Buch VII. Phantastische Dichtung. Â§ 298, A. 150-158.

1) HymenÃ¤us auf das Beylager Napoleons, Kaisers der Franzosen, KÃ¶nigs

von Italien u. s. w. mit Maria Ludovica Erzherzoginn von OestÂ«rreich, von Bernard.

Wien und Triest, bey Geistinger. 4.

Vgl. Annalen 1811. 4, 63.

2) Der Allmacht Wunder. Hymnus. Von I. C. Bernard. Musik von Herrn

Stockbausen zu Paris. 15 S. o. 0. n. J. (,Schweb' empor, Hocbgesang').

150. Carl Philipp, k. k. Hauptmann in Wien.

Meusel 19, 131.

1) Der GÃ¶tterschluÃ�. Seiner MajestÃ¤t, dem Kaiser von Frankreich, KÃ¶nig

von Italien, BeschÃ¼tzer des Rheinbundes, Napoleon dem Ersten und Ihrer kaiser-

lichen Hoheit, der durchlauchtigsten Erzherzogin, Louise von Oesterreich, bey Ihrer

allerhÃ¶chsten VermÃ¤hlungsfeyer in tiefster Ehrfurcht geweiht von Carl Philipp,

k. k. Hanptmann. PreÃ�burg 1810. S.Weber. 3'/j Bogen, gr. Fol.

Vgl. Annalen 1811. 3, 74.

2) Habsburgs Feyer. Ein lyrisches Gedicht bey der VermÃ¤hlung Ihrer kaiserl.

Hoheit der durchlauchtigsten Erzherzoginn Marie Louise von Ã�sterreich. Mit Seiner

MajestÃ¤t dem Kaiser von Frankreich, KÃ¶nig von Italien, BeschÃ¼tzer des Rhein-Bundea

Napoleon dem Ersten. Von Carl Philipp, k. k. Hauptmann. Wien, gedruckt bey

Anton StrauÃ�. 10 S. GroÃ�folio. (.Haucht Pindars Feuer, Musen, mir in die Brust!').

3) Die Redoute Parle. Ein allegorisches Gedicht. Frey nach der Schilderung

des Ã¶sterreichischen Beobachters, l Bl. 4. unterz.: Carl Philipp, k. k. Hauptmann.

(.Des Festes Lied zur Freude auserkoren').

Aus einer Zeitschrift?

4) Zeitgedichte. Ein Geschenk beym Wechsel des Jahres 1816. Ã�sterreichs

Patrioten geweiht. VerfaÃ�t und herausgegeben von Karl Philipp, k. k. Hauptmann.

Zum Besten der Witwen und Waisen der in dem Feldznge des verflossenen Jahres

gefallenen Ã¶sterreichischen Krieger. Wien, gedruckt bey Anton StrauÃ�. 63 S. 12.

S. 2: Anmerkung. Sechs dieser Gedichte wurden bereits frÃ¼her in Pracht-

Auflagen .... herausgegeben. Der Raum hat nicht gestattet die noch Ã¼brigen

frÃ¼hern acht Zeitgedichte in dieser kleinen Sammlung aufzunehmen.

a: Prolog. An den Verein der adelicben Franen. â�� b: Die RÃ¼ckkehr des

Vaters (,ErtÃ¶nt! ihr hohen Feyerlieder'). â�� c: Die Schilderung der Beleuchtung im

k. k. MilitÃ¤r-Hauptspital e. Nach dem Wunsche des k. k. Herrn Obersten und Com-

mandanten KÃ¼ffel von KÃ¼ffelstein. Dem edlen Manne, dem Menschenfreunde, dem

Vater der Armen biederherzig geweiht. â�� d: Die Ankunft der hohen Monarchen

oder die Wonne des Wiederseh'ns. Eine poetische Schilderung. (Prosa). â�� e: Die

Elemente. Ein allegorisches Gedicht. Als Schilderung der zu Ehren der hohen

Monarchen veranstalteten Redoute Pare'e. â�� f: Ã�sterreichs Kriegern an den bey An-

wesenheit der hohen VerbÃ¼ndeten im Prater veranstalteten groÃ�en MilitÃ¤r-Feste. â��

g: Die Fjy?r des achtzehnten Octobers 1815. (.Erwache, froher Geist der Lieder'). â��

h: Die Weihe der RÃ¼ckkehr des glorreichen vaterlÃ¤ndischen Helden zum zweyten

Mahl aus Paris. Sr... . dem FÃ¼rsten Carl zu Schwarzenberg in hoher Ver-

ehrung geweiht. â�� i: Die Genien der Vorsicht der Liebe und des VÃ¶lkerglÃ¼cks

zur Feyer der VermÃ¤hlung Ihrer MajestÃ¤t der Kaiserinn von Ã�sterreich Maria

Ludovica Beatrix. â�� k: Ode zur KrÃ¶nungsfeyer Ihrer MajestÃ¤t der Kaiserinn von

Ã�sterreich als KÃ¶niginn von Ungarn, zu PreÃ�burg. (.Geweihte Hallen! Ehrfurcht

durchschauert mich'). â�� 1: Dem Geiste Josephs des Zweyten herausgegeben bey

Inauguration der Statue am Josephs-Platze. Frey Ã¼bersetzt aus dem Lateinischen.

â�� m: Epilog an Ã�sterreichs Patrioten, deren edle Frauen, SÃ¶hne und TÃ¶chter.

Wahrscheinlich identisch mit dem bei Meusel 19, 131 angefÃ¼hrten Werke:

ZeitgemÃ¤lde nach erhabenen GegenstÃ¤nden der Wirklichkeit. Wien 1817. 8.

5) Der Myrthenkranz. Eine Elegie am frÃ¼hen Grabe unserer verewigten

Landes-Mutter Maria Lndovica Beatrix Kaiserinn von Ã�sterreich .KÃ¶niginn von Ungarn

etc. etc. am Tage der trauervollen Ankunft der erhabenen Leiche in der Residenzstadt

den 26. April 1816. VerfaÃ�t von Carl Philipp k. k. Hanptmann. Wien. Gedruckt

bey Anton StrauÃ�. 2 Bl. Gr.-Folio. (.Durch der SchÃ¶pfung ew'ges Werde').

6) Der Zug zum Grabe. Eine Schilderung an dem Sarkophage der frÃ¼h ver-

ewigten Herrscherinn Maria Ludovica Beatrix Kaiserinn von Ã�sterreich, KÃ¶niginn

von Ungarn etc. etc. am Abend des feyerlichen LeichenbegÃ¤ngnisses der erhabensten
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"Verblichenen den 28. April 1816. Verfafit von Carl Philipp, k. k. Hauptmann. Wien.

Gedruckt bey Anton StrauÃ�. 2 Bl. Gr.-Folio. (,Unsrer Jahre Raum').

7) Aspasia. Ein Original-Drama in 5 Acten. Wien 1827. SchrÃ¤mbl. V, 218 S. 12.

8) Die KrÃ¶nungs-Weihe Ferdinand des FÃ¼nften. KÃ¶nigs v.Ungarn, Kronprinzen

v. Oesterreich. Wien, 1830. Chr. Fr. Schade. 7 Bl. gr. 8.

9) Alwin. Trauerspiel in 5 Acten von Carl Philipp, VerfaBer der Aspasia.

Wien 1830. Chr. Fr. Schade. Widmung und 192 S. 12.

151. a. Neue Inschriften, welche am 29. MÃ¤rz 1810, an welchem Tage die

feyerliche VermÃ¤hlung Ihrer kaiserl. Hoheit der Erzherzogin von Oesterreich, Marien

Louisens, mit Sr. MajestÃ¤t dem Kaiser der Franzosen, KÃ¶nig von Italien etc. Napoleon,

in Paris vor sich ging, bey Beleuchtung der HÃ¤user in der Stadt allein dem Publikum

transparent zum Lesen dargestellt wurden. Wien, 1810. Gedruckt und zu finden

bey Ludwig Mausberger, k. k. privil. Buchdrucker. 16 S. 8. (Auch Verse).

b. NÃ¶thiger Anhang zur Sammlung verschiedener Inschriften, welche den

11. MÃ¤rz 1810 am Tage der feyerlichen VermÃ¤hlung Ihrer kaiserl. Hoheit der

Erzherzogin von Oesterreicb, Marien Louisens, mit Sr. MajestÃ¤t dem Kaiser der

Franzosen, KÃ¶nig von Italien etc. Napoleon, bey der Beleuchtung der HÃ¤user in

und vor der Stadt Wien dem Publikum transparent zum Lesen dargestellet wurden.

Wien, 1810, gedruckt und zu finden bey Ludwig Mausberger, k. k. privil. Buch-

drucker. 23 S. 8.

152. J. Tli. Hofier. Elegie am Sarge der FÃ¼rstin Paulina zu Schwarzen-

berg. Wien, 1810. Kupfers Wittwe. 4.

153. Das Opfer. Eine Kantate zum Namensfeste der besten der MÃ¼tter ge-

widmet und gesungen von Ihren Kindern und Freunden. Wien 1810. 4 Bl. 4.

(.Herbei Freunde, BrÃ¼der! die Stunde erscheint').

154. Lyrische Gedichte von C. A. Gr. T. S. Wien, 1811. In der Rehm'schen

Buchhandlung. 117 S. 8.

155. Ignaz Schumann von Mansegg, geb. in Wien 1786, 1808 zum Priester

geweiht, Kooperator in Laa, 1810 in Wiener Neustadt, 1812 k. k. Hofkapellan.

Waitzenegger 1822. 3, 369. â�� Meusel 20, 359.

1) Eine Primizpredigt Jvom Jahre 1812, gehalten zu Wiener-Neustadt, und

gedruckt bey Jos. Tradier.

2) In Fnnts theologischer Zeitschrift: a. Ein Aufsatz Ã¼ber die GrÃ¤nzen zwischen

Toleranz und Indifferentismus. 1. Jahrgang, 1. Band, 2. Heft. â�� b. Eine Predigt

Ã¼ber christliche Vaterlandsliebe. 2. Jahrgang, 1. Band, 2. Heft. â�� c. Ein kleines Ge-

dicht an einen angehenden Seelsorger. 5. Jahrgang, 1. Band, 1. Heft. â�� d. Predigt,

am 17. Sonntage nach Pfingsten gehalten. Jahrgang 1818, Heft 1. â�� e, Ueber das

Verdienst der MÃ¤rtyrer in der ersten christlichen Kirche. Jahrgang 1818 bis 1820.

3) Geschichte des Lebens weiland des Herrn Augustin Gruber, Erzbischofs

von Salzburg. Salzburg 1836. 8.

4) Juvavia. Eine archÃ¤ologisch-historische Darstellung der MerkwÃ¼rdigkeiten

der an dem Platze des jetzigen Salzburg einst bestandenen Celten-RÃ¶mer- und

rÃ¶mischen Colonialstadt. Salzburg 1S42. gr. 8.

156. Albin Hol, geb. in Wien am 13. Mai 1773, Schauspieler am stÃ¤dtischen

Nationaltheater in Brunn.

a. Czikann: Moravia 1815. Nr. 41.

b. Meusel 17, 595.

1) BeytrÃ¤ge zum Jokus 1812, besonders 18. MÃ¤rz 1812. Nr. 23 und 24: Szenen

aus dem noch ungedruckten Lustspiele: Der Kavalier aus Italien. Prosa.

2) Brunner Theater-Taschenbuch auf das Jahr 1814. Brunn. 12.

3) Gedichte Ã¼ber Brunn und die VorstÃ¤dte. 4 Hefte. Brunn 1814 und 1815. 8.

157. Johann Ludwig Deinhardstein, vgl. Â§ 331, 58. Gedichte in Erich-

cons Thalia 1812, unterzeichnet: Deinhardsstein und Deinhardstein; im l trÃ¤umt.

Beobachter 1813 und in Erichsons Musen-Almanach 1814.

158. Philipp Millaner, Magistratsbeamter zu Wien.

Meusel 1821. 18, 708.

Goedcke, Grnndruz. VI. t. Aufl.' 38
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1) Gedichte im Selam, in Pas.sys Oelzweigen u. a. w.

2) Nach der Theaterzeitung 1812 Nr. 36 giebt es von ihm ein selbstÃ¤ndig

gedrucktes Gedicht auf Brockmanna Tod.

3) Dichter-Lohn. Ein lyrisches Spiel [Verse]: Seyfrieds Thalia 1812 Nr. 43. 44.

4) Friedrich von Ã�sterreich nnd Conradin von Schwaben in der letzten Stande

ihreÂ« Lebens. Eine dramatische Situation: Castellis Selam f. 1813, S. 213 bis 224.

F. Millauer.

5) Oestreichs Sehne. In drey GesÃ¤ngen von P. Millauer. 1813. 8 S. 8. â��

1. Der Ruf. (,Gott ist mit euch!'). â�� 2. Der Abschied. (,Weib, gib mir die Hand,

es glÃ¼het'). â�� 3. Das Lied zum Kampfe, f.Hinaus! Hinaus ins Schlachtengedrang').

6) Herbstblumen. Aphorismen: Taschenbuch des LeopoldstÃ¤dter Theaters

f. 1822, S. 109 bis 112.

159. Die Dankbarkeit im Tempel der Themis. Cantate. Gesungen dem Hoch-

wohlgebohrnen Herrn Bernhard Edlen von Foelsch, k. k. wirklichem Hofrathe, eme-

ritirtem Professor der Reichsgeachichte, des deutschen Staats- und Lehenrechtes, der-

zeit Vizedirektor der juristischen Studien. Bey Gelegenheit der feyerlichen Auf-

stellung seines Bildnisses im groÃ�en UniversitÃ¤tssaale durch sammtliche HÃ¶rer der

Rechte, am 16. August 1812. VerfaÃ�t von Andreas Kreissie, HÃ¶rer der Rechte.

In Musik gesetzt von Ignatz Ritter von Seyfried, Kapellmeister des k. k. privilegirten

Theaters an der Wien. Wien, gedruckt in der ScbrÃ¤mblischen Buchdruckerey. SIS. 4.

160. An Herrn Joseph Lange pensionirten K. K. Hofschauspieler. Bey Ge-

legenheit, als ihm von einem lÃ¶bl. Wiener-Stadt-Magistrate im Monathe October

MDCCCXII das Bargerrecht verliehen wurde. Wien. 3 Bl. & (,Sey uns will-

kommen an dem schÃ¶nen Tage').

161. Ju8tlna Freiin TOD Kraut, geb. in Wien am 17. August 1775, die

musikalisch begabte Tochter des als Dichter bekannten Andreas Adolph Freiherrn

von Krufit und der berÃ¼hmten Musikdilettantin Anna von Haan, Schwester des

Komponisten Nikolaus Freiherrn von Krufft, dessen Andenken sie durch Konzerte

zu erhalten bestrebt war, starb am 19. Oktober 1832.

a. Annalen 1811. l, 425.

b. Schindel l, 294. 8, 181.

c. Wurzbach 1865. 13, 278.

Gedichte in Castellis Selam, in Matthissons Anthologie u. s. w.

162. Joseph Kenner, geb. in Wien am 24. Juni 1794, Sohn eines herr-

schaftlichen Beamten, frÃ¼h verwaist, lebte mit seiner Mutter in Linz, studierte in

KremsmÃ¼nster (seit 1805) und Wien (seit 1811), trat 1816 in Linz in den Staats-

dienst, politischer Rat, erster Magistratsrat und GeschÃ¤ftsleiter 1848 bis 1849;

1850 Bezirkshauptmann in Freistadt, 1854 in Ischl, trat 1857 in den Ruhestand.

Pflegte mit Vorliebe die Legende.

a. Bowitsch und Gigl, Oesterreichisches Balladenbuch. 1856. 2, 46. 721.

b. Wurzbach 1864. 11, 167.

c. Kehrein, Lez. 1868. l, 189f.

Dichtungen von ihm: in den .BeitrÃ¤gen zur Erheiterung und Bildung der

Jugend', in der ,Moravia' 1813, im .OberÃ¶sterreichischen Album' 1843, in den

,0berÃ¶sterreichischen JahrbÃ¼chern' 1844 bis 1845 u. s. w.

163. M. F. Watzlavsky, k. k. Beamter zu Wien. â�� Mensel 21, 367.

Gedichte. Von M. F. Watzlavsky. Wien, In Commission bey Geistinger und

Alois Doll. 1813. VIII, 117 S., l Bl. Berichtigung der Druckfehler. 8. â�� Rez.

Dramat. Beobachter 1813. Nr. 27.

Zugeeignet Sr. Ezcellenz dem Hochgebornen Herrn Reichsgrafen Ferdinand

Colloredo-Mansfeld.

8. 38: Entschlossenheit. Als Aufruf eines Volontairs an seine GefÃ¤hrten. â��

8. 39: Der Veteran an den Rekruten. (,UiV immer Treu' und Tapferkeit Bis an

das kÃ¼hle Grab, Und weiche keinen Fingerbreit Von deinen Pflichten ab!') â��

S. 64: Erzherzog Anton. â�� 8. 75: Das Schlachtfeld.

164. Chor von Rledinger mit Musik von FrÃ¤ulein Paradis. Wien, gedruckt

bei Carl Gerold, 1813. 3 Bl. 8. (,Auf, BrÃ¼der auf! genieflt des Lebens Wonne').

165. J. T. Ranch, MilitÃ¤rische und normische Gedichte. Krems 1813. 8.
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166. Der NachtwÃ¤chter in Wien. Gedicht von J. W. S. Morns. Mit Be-

gleitung des Pianoforte. Wien 1813. 4.

167. Gedanken und WÃ¼nsche eines guten Patrioten. Dem hohen Adel und allen

GÃ¶nnern der k. k. HofschaubÃ¼hne beym Eintritt des 1818ten Jahres in UnterthÃ¤nig-

keit gewidmet, von Johann Georg Schlechel, Logenmeister, im Eaiserl. KÃ¶nig!.

National-Hoftheater nÃ¤chst der Burg Wien, gedruckt bey Georg Ueberreuter, k. k.

privil. Buchdrucker. 3 Bl. 4. (, Welch GrÃ¶Ã�e jenes Tag's! welch jenes Tages Feyer!').

168. Die Exekution. Ein militÃ¤rischer Gesang, nach der beliebten Melodie:

Die liebe Feyerstunde schlÃ¤gt etc. Wien 1813. Im Verlage bey Ludwig Maus-

berger k. k. privil. Buchdrucker. 8 S. 8. (,Der alte Conrad kam nach Haus').

169. Aufrufslied eines Invaliden an die Tapfern Oesterreichs nebst Bittgesang

zu Gott. Wien, 1818. 8.

Trapp Nr. 388.

170. Die Schlacht bei Leipzig. Ein Versuch nach Schillers Art. Wien, 1818.

Strauli. 8.

Trapp Nr. 7327.

171. Jubel-Lied der Deutschen wegen der freudenvollesten erhaltenen Nach-

richt eines von den verbÃ¼ndeten MÃ¤chten Ã¼ber die franzÃ¶sische Haupt-Armee bey

Leipzig erfochtenen groÃ�en und folgenreichen Sieges. Gesungen nach der lustigen

Melodie: (.Tiroler sind often recht lustig und froh' etc.). Wien. 8 S. 8.

S. 2: Vorrede des Verfassers. â�� S. 4: ,Die Deutschen sind Alle recht lustig

und froh! Weil sich beym Haupttreffen das Blatt'l g'wend't so'.

172. Rosalle T. Collln vgl. Â§ 334, 405.

Gedichte in Erichsons Musenalmanach fÃ¼r das Jahr 1814.

173. Christoph KÃ¶pp Edler von Felsenthal, geb. in Wien 1776, stÃ¤n-

discher Kaasier, gest. am 20. Dezember 1821.

a. Meusel 18, 394f. 23, 214.

b. GrÃ¤ffer und Czikann 3, 210.

c. Wurzbach 1864. 12, 233.

d. Berichte und Mitteilungen des Wiener Alterthums-Vereins l, 47.

e. Mayer 1874. l, 288.

1) Oesterreich und seine Herrscherreihe. Ein ZeitgemÃ¤lde zur Feyer des

Tages. Wien 1814. StrauO. 4.

2) Die Feyer des FÃ¼rstenbundes in der Eaiserstadt. Wien 1814.

3) Zusammen mit seinem Bruder Anton, dem Zeichner (14. Juni 1766 bis

11. Dezember 1826): Historisch-malerische Darstellungen von Oesterreich. Wien.

Mayer und Corap. 1814 bis 1821. II. Fol.

4) Gab mit Chn. Kuffner heraus: Bibliothek der HumanitÃ¤tswissenschaften.

174. Franz Maria Freiherr Kell YIIH Nellenburg und DamenÃ¤cker,

Ã�eb. am 17. Juni 1795 in Brunn, seit 1847 Vorsitzender der deutschen Postkonferenz,

184S Hofrat bei der allgemeinen Hof kammer in Wien, dann Chef des Bundes-

Kassen-Departements, starb am 6 oder 9. November 1852 in Frankfurt a. M.

a. GrÃ¤ffer und Czikann. Wien 1835. 4, 34.

b. Nekrol. 30, 949.

c. Scheyrer 1858. S. 384.

d. Wurzbach 1869. 20, 169.

1) Beitrage zu Hormayrs Archiv IHM f. zu der Ceres, zum Wiener Con-

â�¢versationblatt u. s. w.

2) Ueber die geognostischen VerhÃ¤ltnisse der Alpenkette in dem sÃ¼dlichen

Theile der Ã¶sterreichischen Monarchie; VaterlÃ¤ndische BlÃ¤tter Jahrgang 9, S. 229

und 242.

3) Baphoraet. AktenstÃ¼cke zu dem durch Herrn J. v. Hammer Mysterium

Baphomet. relevatum wieder angeregten Prozesse gegen die Tempelherren, zur

Ehrenrettung eines christlichen Ordens. Wien 1820 GrÃ¤ffer. gr. 8. Zuerst in

Hormayrs Archiv 1819, Nr. 69 bis 75, 145, 146 und 1820.

Vgl. Â§ 310, III B 93, C 20) VI. b und GrÃ¤fl'ors Conversationbl. 1826. 2. Jahrg.

Band I, Nr. 2 und 3: Ã¼eber des Herrn von Hammers Anklage der Tempelherren.

38*
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4) Herostratos, TragÃ¶die in 4 Handlungen. Wien 1821. 8.

5) Novellen. Wien 1823 big 25. H. 12.

Erster Band, a: Das Bild der Brant oder die BÃ¼Ã�enden. â�� b: Der Schach

im Bade oder die VerhÃ¼llten. â�� c: Der Abelit oder die GetÃ¤uschten. â�� d: Der

Meister ohne Namen oder die Entmuthigten. â�� e: Das Gottesgericht oder die

Entsagenden. â�� f: Das Brautpaar oder die Trotzenden.

Zweiter Band: Novellen von Franz Maria N eil. The proper stndy of mankind

ig man. Pope. Wien, 1825. Bey Tendier und von Manstein. Auch unter dem

Titel: Nachtfalter. 4 Bl., 827 S. 12. â�� g: Die Bretterwelt. â�� h: Der Nacht-

wandler. â�� i: Der Todeskelch. â�� k: Der lÃ¤ngste Tag.

6) Atala. Dramatisches Gedicht Nach Chateaubriand* gleichnamiger Novelle

von Franz Maria Freiherrn von Nell: Grftffers Philomele 1825, S. 83 big 204.

(Statt des Prologs: Der Niagara-Fall).

175. Florian Piehler.

1) So bethet und spricht Oerterreich fÃ¼r Franzen. Wien 1813. 8.

Trapp Nr. 6371.

2) Wiens VerklÃ¤rung. Einem seiner ZÃ¶glinge dargestellt. Wien, 1814.

Piehler. 8.

Trapp Nr. 6371.

3) Franzens siegreiche RÃ¼ckkunft. In drey Gedichten von Florian Piehler.

Wien bey Anton Piehler 1814. 20 S. 8.

I. An meinen Kaiser! (,Warum, mein Herz, so schnelle FreudenschlÃ¤ge')- â��

II. Dankgesang bey Franzens siegreicher RÃ¼ckkehr. (Jauchz't ihr JÃ¼nglinge

FreudengesÃ¤nge'). â�� HL FÃ¼rst Schwarzenberg. (.Gleich des Weltengerichts

rÃ¤chenden Sturmgewittern').

4) Der deutsche Geist, eine Sammlung von Gedichten nach den ZeitumstÃ¤nden.

Wien 1814. WallishauBer. 8.

176. A. Vlncenz Krltsch. â�� Meusel 1834. 23, 277.

1) Ode auf die RÃ¼ckkehr Sr. MajestÃ¤t des Kaisers und KÃ¶niges den 15. JuninÂ»

1814. Von A. V. Kritsch, Ã¶ffentlichem Lehrer der Rhetorik und der griechischen

Sprache am k. k. akademischen Gymnasio und PrÃ¤fecten im k. k. Convicte. Wien,

gedruckt bey Georg Ueberreuter, k. k. privil. Buchdrucker. 1814. 4 Bl. 8.

(jFreudenruf erschallt; er kommt, der liebende Vater!').

2) Atfixliiov t/.;..,rr<riiniji;'X(.V, in commodum eorum, qui chrestomathia in

gymnasiis austriacis praescripta utuntnr. Wien 1818. Geistinger. gr. 8.

8) Prosodia seu de syllabaruzn dimensione versu breviore et lucidiore scripta

et ezemplig illnstr. in commodum atudiosae juventutis. Wien, Geistinger. 1820. 8.

4) Kleines griechisches WÃ¶rterbuch in etymologischer Ordnung zum Ge-

brauche fÃ¼r Schulen, neu verb. und verm. Wien, 1822. Geistinger. 8.

Trapp Nr. 4714.

5) Corn. Schrevelii Lexicon-Manuale graeco-latinnm et latino-graecum . . .

Ad edit. Parisinam denno recogn. ab A. V. Kritsch. Wien 1822. Geistinger. gr. 8.

6) Blnmenlese Ã¤ug griech. Dichtern, nach den verschiedenen Uichtungsarten

fÃ¼r HnmanitÃ¤tsschulen. Wien, Geistinger. gr. 8.

177. Die Adler. Von Joseph Lnzac. Wien, 1814. 13 S. 8. (.PrÃ¤chtige

Sonne, du Gottes VerkÃ¼ndigerin!').

178. E. T. 66tz. â�� Meusel 22H, 404.

Deutsche HarfentÃ¶ne. Germanien 1813. 22 S. 8.

Trapp Nr. 3106.

179. a. GefÃ¼hle eines deutschen Patrioten nach erfochtenem Siege bei Leipzig

mit dem Wunsche, einen dauerhaften Frieden zu erhalten. (Von F. 6.). Wien,

1814. Tendier. 8.

Trapp Nr. 2870.

b. Patriotische FrohgefÃ¼hle bei der ZurÃ¼ckkunft Sr. Durchlaucht des k. k.

Feldmarschalls FÃ¼rsten Karl von Schwarzenberg, Oberbefehlshaber der verbÃ¼ndeten

Armee, von F. G. Wien, 1814. Tendier. 8.

Trapp Nr. 2746.
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180. Qrttner.

Der treue Ã¶sterreichische Unterthan bei der glÃ¼cklichen Ankunft unsers

gnÃ¤digsten Monarchen zu Wien nach dem siegreich erkÃ¤mpften Frieden im Jahre

1814. Wien, 1814. Schmidt. 4.

Trapp Nr. 3236.

181. F. Koreff. Vgl. Â§ 292. 5 = Band VI. S. 186; Â§ 334, 810; Â§ 350, 211.

Der Einzug des Kaisers. Wien, 1814. StrauÃ�. 8.

Trapp Nr. 4602.

182. Europa's Rettung Seiner E. K. Apost. MajestÃ¤t Franz dem Enten Erb-

kaiser von Ã�sterreich etc. etc. etc. bey hÃ¶chst seiner glorreichen RÃ¼ckkehr von Paris

nach Wien in tiefester Ehrfurcht geweiht von der k. k. Theresianischen Ritterakademie

verfafit von Georg Y. NeustÃ¤dter ZÃ¶gling derselben. Wien, 1814, gedruckt bey

Anton StrauB. 14 S. 4. (,Ueil uns! Beliona stÃ¼rzt sich in des Orkus KlÃ¼fte').

183. Die Taubstummen an ihren Monarchen, Seine MajestÃ¤t Franz den Ersten

Kaiser von Ã�sterreich bey seiner siegreichen RÃ¼ckkehr den 16. Junius 1814. Wien,

gedruckt bey Anton StrauÃ�. 8 S. 4. (.Tausend frohe TÃ¶ne, tausend Stimmen').

184. Feyergesang am groÃ�en Tage des Vaterlandes: dem 16. Junius 1814.

Gesungen im k. k. Waisenhause in Wien. Wien, 1814. 2 Bl. 4. (,Blick auch

auf Waisen huldvoll nieder').

185. Adolf BÃ¤uerle. Â§ 331, 56; Â§ 334, 428.

An S. MajestÃ¤t den Kaiser bei seiner ZurÃ¼ckkauft nach den glorreichen

Tagen des Jahres 1814 im Namen der 500 Kinder, welche der hiesige BÃ¼rger

Johann Wolfgang Kugler dem Landesvater am 16. Juni zum freudigen Empfange

entgegenfÃ¼hrte. Wien, 1814. StÃ¶ckhÃ¶lzer. 4.

Trapp Nr. 437.

180. Dankopfer der Israeliten bei der glorreichen RÃ¼ckkehr unseres Sieg-

und Ruhm gekrÃ¶nten Kaisers Franz I. in seine Haupt- und Residenz-Stadt Wien.

Gefeyert am 19ten Juny 1814. Wien, 1814. Gedruckt bey Anton Schmidt, kaiserl.

kÃ¶nigl. privil. und n. Ã¶. Landschatts-Buchdrucker. 22 S. 4.

187. Ode auf die RÃ¼ckkunft des Kaisers, vorgetragen auf der UniversitÃ¤t zu

Wien. Wien, 1814. Gedruckt bey Leopold Grund, k. k. privil. Buchdrucker. 2 Bl.

4. (.Oesterreieh bebet vor Lust, haucht einen Strom von Reinem FreudengefÃ¼hl

durch ZephyrlÃ¼fte').

188. Wiens Jubelfeyer am Tage der erfreulichen Ankunft der hohen aliirten

MÃ¤chte in Wien. Wien 1814. Im Verlage bey Ludwig Mausberger, k. k. privil.

Buchdrucker. 8 S. 8. Zu singen nach der Melodie: ,Es war ein deutscher Krieges-

held' etc. (.FÃ¼r Vaterland und unser'm Franz').

189. Der Vater des Vaterlandes, oder Oesterreichs Triumph. Herausgegeben

an dem Tage des feyerlichen Einzugs Kaiser Franz I. in Wien. Von einem Oester-

reicher. Wien 1814. Im Verlage bey Ludwig Mausberger, k. k. privil. Buch-

drucker. 8 S. 8.

S. 3: An die Bewohner der Ã¶sterreichischen Monarchie! (Prosa). â�� S. 5:

Freuden-Lied. Zu singen nach der geschÃ¤tzten Arie: Gott erhalte Franz den

Kaiser etc. (Jubelt BrÃ¼der! und singt Lieder').

190. Zum Andenken deutscher Freiheit bei der glÃ¼cklichen ZurÃ¼ckkauft Sr.

MajestÃ¤t des Ã¶sterr. Kaisers Franz I. Wien, 1814. Tendier. 8.

Trapp Nr. 179.

191. Eine Blame zum Kranze des Friedens. Von A. B. 1814. Wien, zu finden

bey Ignaz Eder, KupferstichhÃ¤ndler, auf den obern Jesuiterplatzel oder sogenannten

Schulhof. 4 Bl. 8. Nach der Arie: Freude schÃ¶ner GÃ¶tterfunken. ('.Heil! der

Friede ist geschlossen').

192. A. Ton B. Empfindungen bei der RÃ¼ckkehr des Kaisers. Wien, 1814. 8,

1. Heft.

Trapp Nr. 1.

193. Die RÃ¼ckkehr Sr. MajestÃ¤t des Kaisers Franz, oder Oeaterreichs schÃ¶nster

Tag. Wien, 1814. WallishauÃ�er. 4.

Trapp Nr. 7054.
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IM. Wiens grOtter und erfreulichster JubeL Am Tage als Se- M. Franz L

Kaiser von Ocsteiieich etc. Minen feyerlichen Einzug hielt. Wien, 1814. 4.

Trapp Nr. 8810.

195. Dem Friedensgeber Kaiser Frans. Nach der allbekannten Melodie: Gott

erhaltÂ« Franz den Kaiser. Wien, 1814. 4 Bl. 8. (.Mehr als Konig, mehr ab Kaiser1)-

198. Friedenagrui zur Bewillkommnong des k. k. Oesterreiehuchen Infamerie-

RegimenU Erzherzog Reiner bei denen erfreulicher RÃ¼ckkehr ans Frankreich, und

dem fejerlichen EinzÃ¼ge in die Garnison TOB Prag den ITten Jnry 1614 Gesungen

TOS einer Abtheilung des Depot- Bataillone desselben Regiments. Yerfatt von Dr. F.

X. B. Gedruckt bei Franz Genabek, im Set Galiik'.oster. 2 Bl. 4.

Anmerkung: Da der Vf. ein Wiener ist. Â»o sey es ihm erlaubt, der rÃ¼hmlichst

bekannten Verdienste Â«einer damaligen MitbÃ¼rger in Achtung zu erwÃ¤hnen.

197. Ode auf die den 6ten August 1814 von Paris nach Wien kozcirecde

eroberte grofte Kanone. Von einem kaiserl. konigl. Artilleristen. Wien 1814. Im

Verlage bey Lodwig Mansberger, k. k. priTÃ�. Buchdrucker. 2 Bl. 4. (.Wie Franen-

lob einst die Weiber besangen, Besing ich, o schÃ¶nster der Sehlfinde! nn dkh'X

198. Epilog bey Gelegenheit der Ã¶ffentlichen fejerlichen Verifceilung der

Schnlpreise am Josephin. Gymnasio in Wien den 10. Sept. 1814. Vorgetragen

Ton Joseph Wenz. SchÃ¼ler der 1L Humanitats-Classe. Wien, gedr. bey Georg

Holzinger kais. kÃ¶nigL priv. Buchdrucker. T 8. 4. (.Ein Jahr ist nieder hin-

gerolTt, ihr BrÃ¼der r1).

198Â» und b sieh unten S. 812.

199. Ferdinand Joseph Wolf, geb. in Wien am 8. Dezember 1796, studierte

in Wien und seit 1809 in Gras, 1819 nach Wien zurÃ¼ckgekehrt, sollte er sich rÃ¤ch

dem Wunsche seines Stiefvaters der Advokatur widmen, trat aber nc-rh in demselben

Jahr als Konzeptspraktikant in die k. k. Hof bibliothek ein, 1827Skriptor, IsÃ¶3 dritter

Kostos und Vorstand der Handschriften-Abteihing, t Â«m 18. oder 19 Februar 1866.

Bedeutender Romanist, dessen Ausgaben a. s. w. hier beiseite bleiben.

a. Graeffer nnd Crikann 1835. 6, 173. 629. â�� b. Nekrolog von Mussana:

Wiener Zeitung 1. Marx 1866. Nr. 63. & 647. â�� c. Nekrolog TOB Dr. L. Lracke:

Allgemeine Zeitung 1866. 5. April. Beilage 85. â�� d Unsere Zeit. Neue Folpe 1856.

2. Jahrgang, S. 461. â�� e. Nekrolog Ton M iklonch: Almanach der kaiserlichen Akademie

der Wissenschaften. 1S66. 16.171 bis 1Â»!.â�� Adolf Mcssafia; Reihenfolge der Schriften

Ferdinand Wolfs: Ebenda S. 181 bis 206 ohne die poetischen Werke, â�� f. Wnnbaeh

1889. 57, 273. â�� g. und h. sieh unten & 812.

Ã�ber Wolfs Briefwechsel Tgl. E. Stengel. Beitrage zur Geschichte der roma-

nischen Philologie in Deutschland. Festschrift rar den ersten Keaphilologectag

Deutschlands in Hannover. Marburg 18$6 (E. Stengel, Ausgaben ccd Ac-kazd-

Inngen 63X S. 22 bis 24: Verzeichnis der Adressaten; S. 29 bis 45: Briefe SB

Lemcke; ferner Nr. 30). â�� Briefe von Hcffmann TOB FaÃ¼ers'.eben und 5L Haopt:

atzungsberichtÂ« der Wiener Akademie. 1874. Band 87, S. 97t

1) In der GrÃ¤ser Zeitschrift: Der Aufmerksame. 1815. Nr. 2. Gedanken meiner

SchÃ¼ler Ã¼ber Weltgeschichte. Von Julias Schneller, Prot Darin Beitrage TOB F. Wolf

in Versen und in Prosa.

2) Bewarb sich 1816 mit einem Gedichte, dessen Stoff der deutschen Ge-

schichte entnommen -war, um den Ton dem Verleger der .Urania' ausgesetzteÂ»

Preis, den Ernst Schulze mit seinem Gedichte ,die bexauberte Rose' davontrug,

wahrend Wolf ein Akzessit zuerkannt wurde.

3) Freie Ã�bersetzung ron Petrarcas Sonett: Quando fra l'altre donne adora,

adora 1817: Stengel S. 1.

4) An Friedrich Baron de la Motte Fonqoe. Als Antwort aof seineB Prolog

so den Gedichten .Ans dem JÃ¼nglingsalter' von Ferdinand Wolf: Wiener Zeit-

schrift fÃ¼r Kunst, Literatur und Mode. 11. NOT. 1819. Nr. 135. (Stengel S. 18Â».

5) An den **ten November. Aleardens Wiegenfest: Graffers ConvereatioÂ«-

blatt. Wien 1820. Xr. 144. nnterz.: Arnold. (Stengel S. 1).

6) Die Einsiedelei Ton Malviedro; Elegie (DisL): Graffen ConTersatioaMart

Jahrgang 2. 1820. (Stengel S. 12t).

7) Anzeige von Fouques Frauentasehenbuch fÃ¼r 1821: Literatur- uad Kunst-

blatt sn Nr. 3 des Conversationblattes 1821. (Stengel S. 15 bu 17).
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8) Anzeige von E. T. A. Hoffmanns Prinzessin Brambilla: Literatur- und

Kunstblatt zn Nr. 22 des Conversationblattes 1821. (Stengel S. 17 bis 19).

9) Ueber ein Gedieht von Torquato Tasso [Vola, vola pensier fuor del mio

petto]: GrÃ¤ffers Conversationblatt. Wien 1821. Nr. 62. Mit deutscher Ã�ber-

setzung. (Stengel S. 14).

10) Ueber die Musik und insbesondere den Gesang bei den Arabern: GrÃ¤ffers

Conversationblatt 1821. Nr. 100 bis 102. Nach Ebert, Jahrbuch fÃ¼r rom. und

engl. L i t. 8, 275 Anmerkung, aus dem Franz, Ã¼bersetzt. (Stengel S. Vf.).

11) Dag Lied von Heinrich und Itha in 7 Abentheuern: Stengel S. 2 bis 11

in bedeutend verkÃ¼rzter Form(!). ,Es sollte einem Vermerke anf dem Titelblatte

nach in den ,Feyerstunden' (herausgegeben von Ferd. Freih. von Biedenfeld und

Chr. Kuffner bey J. G. TraÃ�ler in Brunn. 1821 bis 22. 2 Bde.) erscheinen. Das

Manuscript hat auch bereits das Imprimatur, unterzeichnet Sartori, erbalten. Das-

selbe ist datiert: Wien d. 20. Aprill 1821'. Ã�ber die Quelle bemerkt eine An-

merkung Wolfs: ,Den Stoff dieses Liedes lieferten mir ein Paar BlÃ¤tter einer

Chronick, die Herr Prof. WyÃ� d. j. [Â§ 297, 6. 7) = oben S. 494] in dem Taschen-

buch ,Die Alpenrosen' fÃ¼r 1819 [S. 139f.] mittheilte'.

12) VergiÃ�meinnicht. Maurische Romanze: Huldigung den Frauen. 1823

S. 235 bis 239.

18) Der grÃ¼ne Rock, nach dem Spanischen des Don Vicente Rodriguez de

Arcellano, frei bearb. von Ferd. Wolf: Wiener Ztschrft. 1828. I. S. 89. 97. 105.

14) Beitrage zur Geschichte der castilischen Nationalliteratur. Aus den Jahr-

bÃ¼chern der Literatur besonders abgedruckt. Wien 1832. Gerold. 154 und 24 S. 8.

15) Ueber die neuesten Leistungen der Franzosen fÃ¼r die Herausgabe ihrer

National-Heldengedichte, insbesondere aus dem frankisch -karolingischen Sagen-

kreise; nebst AuszÃ¼gen aus ungedruckten oder seltenen Werken verwandten

Inhalts. Ein Beitrag zur Geschichte der romantischen Poesie. Wien 1833. Fr.

Beck. VI, 182 S. 8.

16) Ueber altfranzÃ¶sische Romanzen und Hofpoesie. Wien 1834. Gerold. 37 S. 8.

17) Kritische BeitrÃ¤ge zur anglo - normandischen Geschichte. Wien 1837,

Gerold. 54 S. 8.

18) Das Lied vom Trinkhorn oder Wie Untreue sich nicht bergen mag. (Nach

dem AltfrunzÃ¶sischen des Robert Bikez): Witthauera Album zum Besten der Ver-

unglÃ¼ckten in Pesth und Ofen. 1838. S. 265 bis 275. (Stengel S. 236 bis 242).

19) Der Bianca-Fall. Spanische Volkssage. Dem Spanischen des D. J. A. de

Achoa nacherzÃ¤hlt von Ferdinand Wolf. Aus der spanischen Zeitschrift ,E1 Ar-

tista', Tomo 111. p. 137 bis 142; Jahrgang 1836: BlÃ¤tter zur Kunde der Literatur

des Auslands. 1839. Nr. 20 bis 21. (Stengel S. 243 bis 249).

20) Ueber die Lais, Sequenzen und Leiche. Ein Beitrag zur Geschichte der

rhythmischen Formen und Singweisen der Volkslieder und der volksmÃ¤Ã�igen

Kirchen- und Kunstlieder im Mittelalter. Mit VIII Facsimiles und IX Musik-

beilagen. Heidelberg 1841. C. F. Winter. XVI, 514 S. 8.

21) FranzÃ¶sische Nationalliteratur von den Zeiten der KreuzzÃ¼ge bis anf

Franz I. 1096 bis 1515. 20 S. Leipzig. Brockhaus [1848?] (Aus der Allgemeinen

deutschen Real-EncyklopÃ¤die).

FranzÃ¶sische Ã�bersetzung von C. Etienne. Vienne et Pesth chfcz Hartleben.

1848. 50 S. 8.

22) Ueber eine Sammlung spanischer Romanzen in fliegenden BlÃ¤ttern anf

der UniversitÃ¤tsbibliothek in Prag. Nebst einem Anhang Ã¼ber die beiden fÃ¼r

die Ã¤ltesten geltenden Ausgaben des Cancionero de Romances. Wien 1850, Brau-

mflller. 189 S. gr. 8.

28) Zur Geschichte der Romanzendichtung und der LiederbÃ¼cher in Spanien.

Leipzig 1852. 63 S. 8.

24) a. Ueber wissenschaftliche Akademien, mit besonderer Beziehung auf die

k. Ã¶sterreichische. Von Dr. Ferd. Wolf. Wien 1856. W. BranmÃ¼ller. 25 S. gr. 8.

(zuerst: Familienbuch des Ã¶sterreichischen Lloyd 1852; vgl. Stengel S. 249 bis 259).

b. Polemisches Ã¼ber die k. Akademie der Wissenschaften. Zur Abwehr:

Wiener Zeitung 1861. Nr. 231, S. 3598f.
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25) Pietro Monti. Nekrolog: Oesterreichiache BlÃ¤tter fÃ¼r Kunst und Lite-

ratur. 1866. Nr. 86, S. 283 (Stengel S. 259 bis 261).

26) Schwedische Volkslieder der Vorzeit. Aus der Sammlung von Erik

Gustav Geijer und Arvid August Afzeliua. Im VersmaÃ� des Originals Ã¼bertragen

von R. Warrens. Mit einem Vorwort von Dr. Ferd. Wolf. (Stengel S. 261 bis

273). Nebst 49 Melodien. Leipzig. F. A. Brockhaus 1857. S. V bis XL.

27) Studien zur Geschichte der spanischen und portugiesischen National-

literatur. Berlin 1859, A. Asher und Comp. II und 747 S. 8. a: Zur Geschichte

der spanischen Literatur im Mittelalter. â�� b: Ueber die Romanzenpoesie der

Spanier. â�� c: Zur Geschichte der spanischen Dramas. â�� d: Zur Geschichte der

portugiesischen Literatur im Mittelalter.

28) Ueber Domingos Jose' Go^alves de Magalhaens. Ein Beitrag zur Geschichte

der brasilischen Literatur. Wien 1861. Druck von Ludwig Mayer. 40 S. 8.

29) Vorwort S. l bis 6 zu: Drei spanische SittengemÃ¤lde von Fernan Caballero.

Ã�bersetzt von Hedwig Wolf. Wien, 1863. Mechitaristen-Congregations-Buchhand-

lung. (Stengel S. 278 bis 275).

30) Geschichte der schÃ¶nen Literatur in Spanien von Georg Ticknor. Deutsch

mit ZusÃ¤tzen hg. von Nikolaus Heinrich Julius. Supplementband, enthaltend die

wesentlichern Berichtigungen und ZusÃ¤tze der dritten Auflage des Originalwerks,

bearbeitet von Adolf Wolf. Mit einer Vorrede von Ferdinand Wolf. Leipzig:

F. A. Brockhaus. 18ti6. 8.

31) Kleinere Schriften von Ferdinand Wolf .... zusammengestellt von Ed-

mund Stengel: Ausgaben und Abhandlungen aus dem Gebiete der romanischen

Philologie. VerÃ¶ffentlicht von E. Stengel. LXXVII. Marburg. N. G. Elwert'sche

Verlagsbuchhandlung. 1890. XV und 312 S. gr. 8.

Vorwort des Herausgebers. I. Gedichte. â�� II. SchÃ¶nwissenschaftliche An-

zeigen. â�� III. Wissenschaftliche Anzeigen l bis 22. â�� IV. Kleinere AufsÃ¤tze und

Uebersetzungen l bis 8. (S. 275 bis 281: Legende von der heiligen Elisabeth

[lsabel], KÃ¶nigin von Portugal. Vorher ungedruckt). â�� V. Auswahl aus F. Wolfs

Briefen an Fr. Michel, De la Rue, P. Paris, Jubinal, Guizot, de Reiffenberg. Sieh

unten S. 812.

200. Wenzel Gottfried Raphael Graf von Purgstall, geb. in Wien am

19. Februar 1798 als der Sohn des Wenzel Johann Gottfried Grafen von Purgstall

(geb. zu Graz 12. Februar 1772; gest. zu Florenz 22. MÃ¤rz 1812) und dessen

Gemahlin Anna, geborenen Cranestoun, (gest. 23. MÃ¤rz 1835) von Ã¼beraus schwÃ¤ch-

licher Gesundheit, nach des Vaters Tode von der Mutter verwÃ¶hnt, starb als

letzter seines Stammes in Wien am 7. Januar 1817 an LungenentzÃ¼ndung.

Die Gedichte und Kompositionen des frÃ¼hreifen JÃ¼nglings sammelte der

spÃ¤tere Erbe seines Namens Joseph Hammer im Jahre 1821. Am begabtesten

war er fÃ¼r Mathematik, hatte schon in seinem 13. Jahre Goethes Werk .Zur

Farbenlehre* mit vielem Interesse gelesen und machte spÃ¤ter einige hÃ¼bsche Vor-

schlage Ã¼ber diesen Gegenstand.

a. Wurzbach 1872. 24, 92.

b. Aus dem Leben des vorletzten Grafen von Purgstall. Ein Beitrag zur

Geschichte der geistigen Beziehungen Ã�sterreichs und Deutschlands am Ausgang

des achtzehnten Jahrhunderts [Briefe]: Edlingera Literatur-Blatt. 1879. Bd. III,

S. 62. 93. 114. 130. 144 162.

c. Schloaaar, 100 Jahre 1893. S. 35 f.

1) Mehrere Gedichte ohne Namen in der Grazer Zeitschrift: Der Aufmerk-

same gedruckt.

2) Ueber die Schauspieldichter der Alten. Als Manuscript fÃ¼r Freunde gedruckt.

3) Denkmal auf das Grab der beyden letzten Grafen von Purgst&ll. Gesetzt

von ihrem Freunde Joseph von Hammer. Gedruckt als Handschrift fÃ¼r Freunde.

Wien. Gedruckt bey Anton StrauB. 1821. 2 BL, LXXVIII, 258 S. und l Bl. Druck-

fehler. 11 S. musikalische Compositionen.

Der GrÃ¤fin Johanna Anna von Purgstall, gebornen Cranestoun gewidmet.

EnthÃ¤lt a: Die Biographie von Vater und Sohn. - S. LXU bis LXV. b:

Nekrolog [Raphaels] von Herrn Kollmann. â�� S. LXV bis LXVL c: Geisterstimme

ans Riegersburg. Von Hrn. Professor Neumann. [Verse]. â�� S. LXVI bis LXV1I.

d: Nekrolog von Hammer. â�� S. LXV 111 bis LXXI. e: Erinnerungen von Hrn. Prof.
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Benno. [Verne]. â�� S. l bis 164. f: AuszÃ¼ge aus reisebeschreibenden Briefen des

vorletzten [Wenzel Johann Gottfried] Grafen von Purgstall. â�� S. 165 bis 166. g:

Empfindungen an meinem Fenster. In Toscana, Februar 1812. Vom Vorletzten

Grafen von Purgstall, wenige Tage vor seinem Tode niedergeschrieben. [Verse].

â�� S. 167 bis 215 h: GeistesblÃ¼then des letzten Grafen von Purgstall. â�� Â«. Ge-

dichte (S. 186: Das neue Jahrhundert â�� S. 193: An MozartÂ« Musik. â�� S. 195:

Der Schlaf. Elegie [Distichen]. â�� S 196: Sonnet an den Mond (improvisirt bey'm

Tarokspiele). â�� Ã�. S. 217 bis 284: Uebersetzungen aus dem Englischen (Ueber-

getzung des englischen Volksliedes: Rule Britannia. â�� Lied eines schottisch-galli-

schen Barden im Jahre 1745. Von Walter Scott. â�� Pibrock des Donnel Dhu.

Aus Walter Scott's Lady of the Lake. â�� Der FeuerkÃ¶nig. Von Walter Scott. â��

Des Fremdlings Klage. Nach Campbell). â�� y. S. 235 bis 243: Einige Bemerkungen

Ã¼ber das Theater der Alten und der Neuen. â�� f. S. 245 bis 248: BruchstÃ¼ck einer

Ã�bersetzung der Commentare des Marcus Antoninus (in englischer Sprache). â�� e:

S. 249 bis 258: Ideen Ã¼ber Musik (Pisa, 18. Decemb. 1811. written in consequence

of the contempt the Italians expressed for German Music. Melody). â�� C: Musi-

kalische Compositionen (darunter: Nur wer die Sehnsucht kennt, weiÃ� was ich leide!).

201. Neujahrswunsch der ZetteltrÃ¤ger vom Leopoldstadter-Theater fÃ¼r 1816.

Wien. 8 Bl. 8. (.Viel GlÃ¼ck zum neuen Jahr, ihr GÃ¶nner').

B. OberÃ¶sterreich.

Die Mittelpunkte des geistigen Lebens in OberÃ¶sterreich waren in unserer

Periode noch die groÃ�en Stifter; auch die deutsche Dichtung fand in ihnen eif-

rige Pflege. Die Hauptquelle fÃ¼r die Beurteilung der Lyrik in OberÃ¶sterreich

aber ist uns unzugÃ¤nglich, da der Linzer Musenalmanach an den Bibliotheken,

an denen wir ihn gesucht haben (Linz, Wien, Salzburg, Prag, MÃ¼nchen, Dresden

u. s. w.) nicht vorbanden ist.

Vgl. Johann Nepomuk Cosmas Michael Denia Â§ 218, 11; Franz Steininger

Â§218, 21; Franz Xaver Huber Â§224, 9rf, Â§259, 126 und Â§274, 5; Johannes Aloys

Blumauer Â§ 225, 28; Â§ 231, 46: Benedict Dominic Anton Cremeri Â§ 259, 199;

Johann Nepomuk Perchtold Â§ 259, 200; Â§ 259, 201; Â§ 259, 202; Johann Prothke

Â§ 259, 221; Carl Starke Â§ 259, 232; Â§ 259, 262; Franz Seraphin Kurz Â§ 293, V. 26;

ferner Matthias Leopold Schleifer, oben A. Nr. 32; Bened. Pillwein, oben A. Nr. 104;

Michael David Landsmann, oben A. Nr. 123; Joseph Kenner, oben A. Nr. 162.

L Allgemeines.

a. Geschichte des Lycenms von Linz. Von Adam Chmel. Linz 1826. â�� a',

sieh unten S. 812. â�� b. Franz Xaver Pritz, Geschichte des Landes Ob der Enng

von der Ã¤ltesten bis zur neuesten Zeit. Linz 1846 bis 1847. II. 8. â�� c. Das

Wirken der Benedictiner-Abeti KremsmÃ¼nster fÃ¼r Wissenschaft, Kunst und Jugend-

bildung. Ein Beitrag zur Literar- und Kulturgeschichte Ã�sterreichs. Von Theodorich

Hagn, Capitular des Stiftes und Archivar. Linz 1848. Q. Haslinger. 8. â�� d.

Die vorzÃ¼glichsten Leistungen der Abtei KremsmÃ¼nster. Ein Beitrag zur Kloster-

frage. Von Theodorich Hagn . . . Linz 1848. 8. â�� e. Gaieberger, Geschichte

des k. k. akademischen Gymnasiums zu Linz. Linz 1855. 122 S. 8. â�� f. Jhui.s

Lambel, Die deutsche Literatur [in OberÃ¶sterreich]: Die Ã¶sterreichisch-ungarische

Monarchie. OberÃ¶sterreich und Salzburg 1889. 8. 207 bis 218. â�� f. und f. sieh

unten S. 812.

g. Gustav Bancal ari, Bibliotheks-Katalog des Museum Francisco-Carolinum

in Linz a. D. Herausgegeben vom Verwaltungsratbe des Museum. Linz, V. Fink

in Komm. 1897. IX, 670 S. gr. 8.

Konnte fÃ¼r den Paragraphen nicht mehr benutzt werden.

U. Zeitschriften.

a. Linzer Zeitung, 1809 verlegt und redigirt von Franz Anninger. Vgl.

Int-Bl. der Annalen. Jan. 1809 u. unten S. 813. Besteht seit 90 Jahren.

b. Unterhaltungen fÃ¼r Freunde des guten Geschmacks, eine Wochenschrift.

Linz 1769. 8. Herausgeber: Gottfried Ã�blich vgl. Â§ 215, 58 = Band IV. S. 81,

Â§ 259, 39 = Band V. S. 316f. und Bd. VII. S. 36f. â�� b'. Unten S. 813.
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c. Magazin des SchÃ¶nen und NÃ¼tzlichen zum VergnÃ¼gen und Unterricht Mit

MusikstÃ¼cken fÃ¼rs Ciavier von Caspar Lachner, k. k. Tabak- und Siegelgefallen-

Cameralhauptverleger Linz, Trattner. I. Jahrgang 1798. II. Jahrgangl799.

Trapp Nr. 8865 (darnach 1799 und 1800. II). Herausgeber: Fr. Xav. WiÃ�hofer.

Wurzbach vermutet, daÃ� der Linzer Musenalmanach eine Titelauflage dea

Magazins sei.

Franz Xaver WiÃ�hofer. Lebensdaten unbekannt. Nach Mensel war er zu

Ende der Neunziger Jahre Magistratssyndikus zu Rohrbach in OberÃ¶sterreich,

nach Eehrein 1802 bis 1809 Syndikus zu SchÃ¤rding; Januar 1810 von der franzÃ¶-

sischen Landesadministration zu Ried zum Justizrat ernannt.

n. Meusel, Gel. Teutschl. 8, 566.

Ã�. Kehrein 1871. 2, 260.

y. Wnrzbach 1889. 57, 135.

d. Die in Linz von dem Domkapellmeister G l Ã¶ggl herausgegebene musikalische

Zeitung. Vgl. Wiener Allgem. Litteraturztg. 1813. Nr. 10 und unten S. 818.

III. Almanach.

Linzer Musenalmanach fÃ¼r das Jahr 1805. Herausgegeben von F. X. WiÃ�-

hofer. Linz, im Verlage der k. k. priv. akademischen Kunst-, Musik- und Buch-

handlung. 98 S. 12. Â§ 231, 46 = Band IV. S. 370. Nachschrift S. 94: ,Um daa

Urtheil Ã¼ber diesen Almanach desto freyer fÃ¤llen zu kÃ¶nnen, lieÃ� man geflissent-

lich die Namen der Verfasser weg, und wird diese erst im folgenden Jahrgang

angezeigt finden'. Auch fÃ¼r 1806 soll ein Jahrgang erschienen sein. â�� Vgl. U, c.

Vgl. Annalen 1805. l, 250 (getadelt).

1. Beda (Franz) Flank, geb. in Weyer am 27. September 1741, studierte

in Garsten und KremsmÃ¼nster, trat dort 1759 in das Stift, wurde 1765 zum Priester

geweiht, 1765 bis 1785 Lehrer am Gymnasium, 1785 praefectus rationum, 1794

Regenscbori, t am 28. Oktober 1830.

a. Hagn 1848. S. 88 f. 93 f. 232. 234. 287. 320.

b. Wurzbach 1870. 22, 395.

c. Scriptores ordinis S. Benedicti qui 1750â��1880 fuerunt in Imperio Austriaco-

Hungarico. Vindobonae 1881. S. 349.

1) Abramo componimento sacro opera del Signore abbate P. Metastasio.

Styrae, Menhardt. 1772. 62 S. 8.

2) Socrates veritatis victima. Styrae, Menhardt, 1774. 20 S. 4.

3) Samson oder die SÃ¼Ã�e von dem Starken. Ein Singspiel in zwei Theilen.

Steyr, Wimmer. 1776. 16 S. 8.

4) Die Jubelfeier des tausendjÃ¤hrigen KremsmÃ¼nsters. Linz, Feichtinger.

1778. 287 S. 4.

5) Handschriftlich: Beschreibung der Reise nach Einsiedeln, StraÃ�burg und

Mannheim, welche im Jahre 1779 den 20. September mit Erlaubnis der Obern

angetreten und den 7. November glÃ¼cklich vollendet hat P. B. P. P. C.

6) Trauerrede auf Maria Theresia, unsere groÃ�e Monarchin, im Grabe. In

der Ã¶ffentlichen akademischen Versammlung vorgetragen von einem Mitgliede

der k. k. Akademie zu KremsmÃ¼nster, den 23. Christmonat 1780. Wien, Trattnern.

7) Handschriftliche Fortsetzung der Annalen des Stiftes: KremsmÃ¼nsters

Schicksale mit anderen Begebenheiten im Ã¶sterreichischen Staate getheilet von

dem Tode der Kaiserin Maria Theresia. 1780 bis 1830.

8) Ã�bersetzte: Muretus Cremifanensis sive orationes academicae von Placidns

Fizlmillner.

9) Ã�bersetzte viele lat. Dramen ins Deutsche.

2. Amand Berghofer, geb. in Grein am 1. Dezember 1745, kam im sechsten

Lebensjahre nach Passau, wo sein Vater als Rechtspfleger angestellt war, Lehrer der

deutschen Grammatik und Rhetorik, dann Direktor der k. k. deutschen Hauptschule

zu Steyr, legte 1787 sein Amt nieder, siedelte dann nach Muskau in der Oberlausitz

Ã¼ber zu dem Grafen Hermann von Calenberg und spÃ¤ter nach Augsburg, lebte ein

Jahr in der Schweiz, dann 4 Jahre im Helenenthale bei Baden im freundschaftlichen

Verkehr mit Karl Julius Fridrich [oben A. Nr. 16] und dem Grafen Fries und von
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Born unterstÃ¼tzt, wurde von dem dortigen Pfarrer vertrieben, ging nach Bayern,

dann zum zweitenmal nach der Schweiz, kehrte nach Ã�sterreich zurÃ¼ck, lebte 26 Jahre

lang als Direktor der Schulen und der aufgehobenen Klosterbibliotheken, sowie

als Zensor in Prag, wurde seiner Stelle entsetzt, t zu Graz am 7. Februar 1825.

a. Meusel l, 239. 13, 100. 17, 140. 22Â«, 216.

b. Carinthia 1817. Nr. 50.

c. Biographie und Schriftenverzeichnis in Nr. 17).

d. Selbstbiographie Nr. 19).

e. GrÃ¤ffer, Charakteristik: Frankls SonntagsblÃ¤tter 1843. 2, 78.

f. GrÃ¤ffer, Kleine Wiener Memoiren 1845. 2, 230.

g. Wurzbach 1857. l, 307f.

Brief an Haager und Briefe von Faber, Haager, Graf Rottenhan, Westen-

rieder und Wieland in Nr. 17).

1) Empfindungen aus meinem Leben. Wien 1774. 8.

2) Briefe zu den Empfindungen aus meinem Leben. Wien. 1774. 8.

3) Empfehlung der LectÃ¼r und des Denkens. Wien 1778. 8.

4) Aufmunterung zur Weisheit und Tugend, aus GrundsÃ¤tzen einer gesunden

Moral. Wien 1779. 8.

5) Charakteristische ZÃ¼ge, mit freyem Geist entworfen. Zu finden in der

Oberlausitz zu Muskau 1779. 8.

6) Berghofer. Der Name des Verfassers, der diesem Werke vorsteht, mag

zugleich auch der Titel seyn.- so wie sein Schicksal Stoff zu demselben war. Er hat

den Versuch gemacht, die einfachen wahren Freuden des Menschenstandes gegen

ScheinglÃ¼ck, KÃ¼nsteley und Afterwohlstand zu verthÃ¤tigen; die UnterdrÃ¼ckten Ã¼oer

die BedÃ¼rfnisse der Thierheit zu erheben, und die unterdrÃ¼ckenden GroÃ�en zur

Menschlichkeit zurÃ¼ck zu fÃ¼hren, Ã¼ber welche sie hinaus zu gehen das Vorrecht

haben wollen. Wien, bey J. F. Edlen von SchÃ¶nfeld. 1782. 19 S. 8.

7) Die empfindsame Philosophie in Briefen an Cleis. Biel 1780. Dessau 1782. 8.

8) Â«. Berghofers Schriften. Hrn. Hofr. Ignaz v. Born zum Andenken der

Freundschaft gewidmet. Auf Kosten des Verfassers. Wien, bei KroyÃ�. 1783. X,

70, 59, 46. l Bl. Inhalt.

a: Vorrede. â�� b: Empfindungen aus meinem Leben. (Gedichte). â�� c: Be-

leuchtung einiger dunklen Oerter in den vornehmsten GebÃ¤uden der Stadt. â�� d:

CharakterzÃ¼ge mit freiem Geist entworfen: Schicksal der Wahrheitsfreunde.

Idiotenzunft. Nuassar. Zustand der Wissenschaften in Nuassar. â�� e: Vermischte

AufsÃ¤tze: Erziehung. Arzneiknnst. Klosterberuf. Gebirge. LÃ¤ndliche Empfin-

dungen. Sehnsucht nach Ruhe.

Ã�. Berghofers Schriften. Zweiter Band. Wien, bei KroyÃ� 1783. 124 S. 2 Bl.

f: LectÃ¼r und Denken. â�� g: MiÃ�brauch der Vernunft. â�� h: Fragment zur Sitten-

lehre. â�� i: Briefe an Cleis. â�� k: Einige Scenen aus dem Schicksale des Verfassers.

9) Berghofers Neueste Schriften. {SchattenriÃ�]. Homo snm, nil humani a me

aliennm pnto. Wien 1784. 14 S., 176 S. 8.

2. Titel: SchmÃ¤hsucht und Kritik an Nikolai von Berghofer. Aegrotandi [so] Leoni

etiam asinus insultat. (Mit Beilagen). Wien, mit v. SchÃ¶nfeldischen Schriften, 1784.

a: SchmÃ¤hschrift auf den Verfasser eines Fragments, das mit folgendem Titel-

blatt herauskam: Berghofer. (Der Name etc.). â�� b: SchwÃ¤rmereien: I.Fremdheit

(an Tâ�� von S ). 2. An den Schatten meiner seligen Gattin. 8. Eintracht

4. Ansiedelung auf den Alpen. An Gabriel Tschiffeli, Landvogt zu Oron. 5. Patrio-

tismus heutiger Schweizer. â�� c: Briefwechsel mit einem Landpriester. â�� d: Auf-

richtigkeit und Wahrheit. â�� e: Die rÃ�mischen Rechte. â�� f: SelbstkenntniÃ�. â�� g:

BÃ¼chercensur. â�� h: Lotterie. â�� i: Land der Freiheit und Einfalt. â�� j: Geschlechts-

trieb der MÃ¶nche. â�� k: Kezzergericht im BiÃ�thum Passau. â�� 1: Die Liebe des

Weisen. â�� m: An den Leser.

10) FreyheitsgefÃ¼hl in der EinÃ¶de. Smyrna 1785. 8.

11) Berghofers Schriften. Verminderte, verbesserte Auflage. Wien, gedruckt

in dem k. k. Taubstummeninstitute, 1787. 204 S. 8.

a: Vorrede. I. JugendblÃ¼then: b: Liebesphantasie. â�� c: Seelenliebe. â�� d:

Nacht. â�� e: Sonnenaufgang. (Verse). â�� f: Todtenacker. â�� g: Ruhe. â�� II. h:

Schicksal eines Freundes der Wahrheit und Natur. â�� III. i: Philosophie der Liebe.
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(Briefe an Cleis). â�� IV. CharakterzÃ¼ge: k: Nuassar. â�� 1: Denkart in Nuassar. â��'

m: Ketzergericht im BiÃ�thum Passau [1782]. â�� n: Unwissenheit der Vielwisser. â��'â�¢

o: Geschlechtstrieb der MÃ¶nche. â��V. Philosophische Fragmente:p: Scharlatanerie. â��

q: Arzneikunst. â�� r: Luxus mit Menschen. â�� s: Land der Freiheit und Einfalt. â��

t: Freundschaft. â�� u: Blick aus der EinÃ¶de in die grosse Welt. â�� v: Der Verfasser.

12) Lebensrevision vom Mann am Berge mit kritischen Reflexionen. 1795.

2 Bl., 122 S. l Bl. 8.

13) Der Mann von warmen Herzen. Es ist gut, daÃ� der Mensch Verfolgung

leidet; sonst geht er dem Wohlleben nach, und bleibt sich selbst unbekannt. Job.

Mit Sennei's BildniÃ�. 1796. [Prag]. 153 S., 2 Bl. Inhalt. 8. Ohne Vfn.

a: An die Welt. â�� b: Die HÃ¶lle. â�� c: Unwesen im Hauswesen l bis 19.

(Meist kleine Dialoge). â�� d: Ehrmann am Grabe seiner Gattin. (Gedicht). â�� e:

Briefe an Arabella Sennei. â�� f: Sennei's Bild. â�� g: Die GefÃ¤hrtin. â�� h: Nachlese.

1. Die Mode. 2. Das Narrenseil. 8. Die Klasse der Thoren. 4. An Freiherrn von

Bâ��n. S.AnkÃ¼ndigung eines neuen Werkes: Schatten im Lichte des Jahrhunderts

von einem Freunde der Ordnung â�� nicht wie sie. nach dem Wahnsinn der Neuerer,

sevn soll; sondern â�� wirklich ist. Geschrieben in der L sehen Einsam-

keit im Reiche der NÃ¼chternen. â�� 6. Appellation.

14) Ueber Rezensenten-Unfug. Von Amand Berghofer, k. k. Zensor. Prag,

1804. 22 S. 8.

Vgl. Annalen 1805. 2, 128.

15) Verbotene Schriften, o. 0. [Straubing] 1805Â» II. 8. â�� 2. verb. und verrn.

Aufl. o. 0. 1809. II. 8.

16) Beitrage zur Aurora 1812.

17) Hofscheu und lÃ¤ndliches Heimweh. Eine Biographie. Wer sich von Frei-

heit keinen Ã¤ndern Begrif, als den der ZÃ¼gellosigkeit macht, der hat als Mensch alle

WÃ¼rde verloren. Er ist in jeder Verfassung ein der Gesellschaft schÃ¤dliches Mitglied,

das die Vernunft nicht erkennt und seine KrÃ¤fte verwahrloset oder miÃ�braucht.

Hamburg 1818, in Commission in der Herold'schen Buchhandlung. XVIII, 92 S. 8.

Inhalt: a: Vorrede. â�� b: Zueignungsschrift: An Faber, Bauer auf den Alpen,

zum Denkmal unsterblicher Freundschaft. â�� c: Biographie. â�� S. 14: Ueber Berg^

hofers Ansiedlung. Gedicht von Faber. â�� d: Biographische BeitrÃ¤ge: 1. Des vers

d'un villageois, consacres Ã¤ l'amitie. 2. Teat Faber a Berghofer. 3. Wieland an

Berghofqr. (Weimar, den 29. September 1788). 4. Stelle eines Briefes ans ZÃ¼rich

(von einem aufgeklÃ¤rten reformirten Geistlichen in ZÃ¼rich an Berghofer). 5. Rottenhan

an B. 6. Westenrieder an B. 7. Die Wiener Autoren. Ein Beitrag zum Gelehrten

Deutschland. 1784. (Ohne Druckort; vgl. oben A, I. a. S. 505). 8. DankgefÃ¼hl.

(Gedicht, unterz.: J. G-f.). 9. Wiener Mode-Journal 1805. Nr. 3. Der Ã¶ster-

reichische Rousseau. 10. Baron Haager, der obersten Polizeihofstelle PrÃ¤sident, an

Berghofer. â�� Antwort. â�� e: Verbotene Schriften. â�� f: BÃ¼cherverzeichnis.

18) Literarisches VermÃ¤chtnis an seinen Sohn. Hamburg 1818. Herold jun. 8.

19) Selbstbiographie 1819.

20) Das hÃ¶here Leben. Herausgegeben von seinem Sohne Ludwig Berghofe.r.

Schleswig 1824. 8.

3. Mathias Hoefer, geb. in Waizenkirchen am 7. Februar 1754, studierte in

KremsmÃ¼nster, trat daselbst 1774 in das Kloster ein, 1778 zum Priester geweiht,

studierte dann Jus an der UniversitÃ¤t Wien, 1781 Lehrer des Jus an der Kloster-

Akademie, 1797 Pfarrer in Steinhaus bei Wels, 1803 in Kirchheim bei Gmunden,

1812 in Kematen, f 21. Oktober 1826.

a. Meusel 9, 602. 14, 155 (hier falsch: Michael HÃ¶fner). 18, 179f. 22", 784.

b. GrÃ¤ffer und Czikann 1835. 2, 594.

c. T. Hagn, 1848. S. 84. 86. 92. 94. 214.

d. Wurzbach 1888. 9, 99.

e. Scriptores ordinis S. Benedicti qui 1750â��1880 fuerunt in Imperio Austriaco-

Hungarico. Vindobonae 1881. S. 189.

1) Exercitatio iuridica de origine ac proprietatibus peculiorum apud Romanos.

Una cum positionibua ex nniverso iure civili et criminali. Vindobonae, typis haere-

dum nobilium de Ghelen. 1780. 45 S. 4.
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2) Ueber das unglÃ¼ckliche Schicksal der Gelehrten. Wien, Sonnleithner.

1781. 40 S. 8.

3) Die Volkssprache in Oesterreich, vorzÃ¼glich ob der Enns, nach ihrer inner-

lichen Verfassung und der Vergleichung mit anderen Sprachen. Wien, Schaum-

burg. 1800. 140 S. 8. â�� 2. Aufl. Linz, Eurich. 1800. 8.

4) Der blaue Mondtag. Anleitung zu einem vernÃ¼nftigen und vergnÃ¼gten

hÃ¤uslichen Leben. Scherze und ErzÃ¤hlungen. Linz 1808. Haslinger. 144 S. 8.

5) Etymologisches WÃ¶rterbuch der in Oberdeutschland, vorzÃ¼glich aber in

Oesterreich Ã¼blichen Mundart. Linz, Kastner. 1815. III. 8. 342 S., 362 S., 344 S.

6) Observationes in quaedam antiqua piscinm vocabula, qualia sunt apud

Plininm, apud Paulum lovium et Conradium Gessner. 1821. (Handschrift).

7) Ferner sind handschriftlich von ihm vorhanden: a. Altdeutsches WÃ¶rter-

buch, b. Abhandlungen Ã¼ber altdeutsche Litteratur. c. Handbuch deutscher

Reime, jungen Dichtern zum Behuf, alten zum Zeitvertreibe.

4. Wenzel Sigismund Heinze, geb. am 21. November 1738 in Frankenstein

in Schlesien, trat 1758 in den Jesuitenorden, Lehrer der Ã�sthetik am Lyzeum zu

Linz, 1786 Pfarrer zu Altenfelden in OberÃ¶sterreich, trat 1828 in den Ruhestand,

starb in Langhalsen am 18. April 1830.

a. De Luca I. l, 174. (darnach geb. 1738).

b. Meusel 3, 177 (1737).

c. Stoeger, 1856. S. 128. (1737).

d. Christi. Hausschatz. Gmunden. 1858. 8. 269 (1733).

e. Wurzbach 1862. 8, 236.

f. Kehrein, Lei. 1868. l, 144.

1) Lyrische Gedichte. Linz 1780 bis 81. II. 8.

2) Vermischte Schriften, den OberÃ¶sterreichern gewidmet. Linzl780bis81.il. 8.

3) Eybels gesammelte kleine lateinische Schriften ins Teutsche Ã¼bersetzt.

Linz 1781 bis 82. 3 StÃ¼cke. 8.

4) Fi'-ni'lnns Abhandlung Ã¼ber die Freiheiten der franz. Kirche, Ã¼bersetzt,

den Oesterreicherinnen gewidmet. Linz. 1782. 8. Ohne Verfassernamen.

5) Kondnitenliste Ã¼ber verschiedene k. k. Beamte verschied. Ranges. Linz 1783. 8.

6) Die Feyer der Religionsduldung am Jahrestage ihrer EinfÃ¼hrung. Linz 1784.

7) Die Linzer Kirche. Linz 1784.

8) Einzelne Gelegenheitsgedichte.

5. David (Bernard) Eder, geb. in Wels am 10. August 1751, Benediktiner

von KremsmÃ¼nster, Kooperator in Neuhofen, Viechtwang und Steinerkirchen; t am

10. Mai 1796.

Scriptores ordinis S. Benedicti qui 1750 bis 1880 fuerunt in Imperio Austriaco-

Hungarico. Vindobonae 1881. S. 75.

1) Feldblumen zu der Urne Maria Theresiens hingestreut. Steyr, Wimmer.

1781. 8 S. 8.

2) Gedanken Ã¼ber verschiedene Oden auf den Tod Maria Theresiens. Steyr,

Wimmer. 8 S. 8.

6. Josef Wernekingh, geb. in Steyr am 4. MÃ¤rz 1745, trat 1762 in den

Jesuitenorden, 1772 Weltgeistlicher, 1775 Professor der Grammatikal, 1792 der

HumanitÃ¤tsklassen in Graz, 1797 Professor der Poesie und Subdirektor am There-

siannm in Wien; in den Ruhestand getreten, kehrte er 1806 nach Graz zurÃ¼ck;

t am 31. Januar 1810.

a. Richard Peinlich, Geschichte des Gymnasiums in Gratz. Gratz 1872.

(Jahresbericht des k. k. ersten Staatsgymnasiums zu Gratz 1872) S. 24.

b. Schlossar, InnerÃ¶sterreichisches Stadtleben, 1877. S. 220. 308.

c. Wnrzbach 1887. 55, 45.

d. Schlossar, Hundert Jahre. S. 11.

1) Auf den Tod Marien Theresien. Gratz, Lechner'sche UniversitÃ¤ts-Buch-

handlnng. 1781. 8.
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2) Bey ErÃ¶ffnung des BÃ¼chersaale? an der hohen Schale in GrÃ¤tz. Grats 1781.

Widmanstatter. 2 Bl. 8. (Wiederholt: Schlossar, InnerÃ¶sterreichisches Stadt-

leben. 1877. 8. 220).

3) Arko, der DruidenfÃ¼rst an der Murr, beim Antritte seines Domes, besungen

von J. W***. Im Wintennonde 1786. Gratz, A. Leykam. 22 S.

4) An GrÃ¤tz nach der feyerlichen Weihung der neuen Stadtfahne am 27. April

1806. Von W*n*k*. Gedruckt mit Leykamischen Schriften. 8 BL 4.

Vgl. Neue Annalen 1807. l, 95f.

5) Michaeli Werdnig amico sno veterano ex gravi morbo convalenti amicni

J. W. MDCCCVII. GraecÃ¼, Andr. Kienreich. 3 BL 4.

6) Wonbach verzeichnet noch folgende Oden: Auf den Nachfolger dea Czaren-

thrones. â�� Des Kaisers Joseph II. Empfang in InnerÃ¶sterreich. â�� Auf die An-

kunft des Papstes Pins II. 1782. â�� Als Joseph II. Graz besuchte. â�� Josephs 1L

Sorgfalt fÃ¼r das Lycenm in Graz. â�� An die Verleumder der MÃ¶nchsorden. â�� Anf

die Theaterfreunde.

7. Bertold Eichele, geb. am 5. Januar 1753 in Ried, studierte in MÃ¼nchen,

trat 1777 in das Benediktinerkloster Lambach, Domprediger zu Linz, Pfarrer zu

Brannan, wo er am 21. Okt 1794 starb.

Int eil.-Hl. der Annalen. Dec. 1810. 8. 535.

1) Siegespredigt nach der Einnahme Belgrads durch den Generalissimus

Gedeon von Laudon, Linz, bey Feichtinger. 1789. 16 S. 8.

2) Trauerrede auf den Tod Leopold des Zweyten, vorgetragen zu Braunau

den 16. MÃ¤rz 1792. 16 8. 8.

3) Gelegenheitsgedichte.

4) Zugeschrieben wird ihm: Doctor OberhÃ¤user, ein Gedicht Philadelphia

1788. l Bogen. 8.

8. Ode auf die hÃ¶chst erfreuliche Ankunft des k. k. Herrn Feldmanchalls und

Reichsfeldzeugmeisters Grafen v. Klairfait in Linz, l Bl. 4. (.In der Ferne der

Zeit â�� reizet die SchÃ¶nheit noch').

9. Anton Link, geb. am 20. April 1773 in Seggingen am Rhein, studierte

in Solothurn, Freiburg im Breisgan und Linz, wo er i. J. 1800 die h. Weihen em-

pfing; Katechet an der Normalhauptschale zu Linz und seit 1804 auch an der

MÃ¤dchenschule der Drsulinerinnen. 1808 Pfarrer zu Rechberg im MÃ¤hlriertel,

1814 Spiritual an dem Hriesterseminar und Konsistorialrat in Linz, gest. 1833.

Ein thatiger Jugend- and Erbauangsschriftsteller.

a. Mensel 14, 444f. 18, 552f.

b. Graffer und Czikann 1*35. 3, 455.

c. Warzbach 1866. 15, 214.

1) Lehrbuch der reinen Mathematik, in einer leichtfaÃ�lichen Darstellung fÃ¼r

die Jagend, und diejenigen Liebhaber dieser Wissenschaft, welche sich durch

PrivatfleiB darin selbst unterrichten wollen. 1. Theil, welcher die Zahlen- und

Buchstabenrechnung, oder die gemeine und allgemeine Arithmetik enthalt. Linz

und Leipzig, 1805. 2. Theil 1821. II. U. 8.

2) Lehr- und Erbauungsbuch fÃ¼r die liebe Jugend (auch wohl fÃ¼r Er-

wachsene), welches in einer leichtfaÃ�lichen und zugleich grÃ¼ndlichen Darstellung

die ersten Religionsbegriffe und die nÃ¶thigsten Sittenlehren, saramt einer kurzen

Geschichte des alten TestamentÂ«, enthÃ¤lt; eine Einleitung zum Unterrichte in der

christlichen Religion. Linz und Leipzig 1806. U. kl. 8. 2. Aufl. 1808.

3) NÃ¼tzliches und lehrreiches LesebÃ¼chlein fÃ¼r die ganz kleinen lieben Kinder,

die erst anfangen, das Lesen zu lernen. Linz und Leipzig. 1807 und 1808. 8.

4) LeichtfaÃ�licher Unterricht in der Teutschen Rechtschreibung fÃ¼r die liebe

Jugend, auch wohl fÃ¼r manche Erwachsene. Linz 1807. 8. â�� 2. durchaus verbess.

Ausgabe 1815. â�� 4. verbess. Ausg. 1820.

5) Die Geschichte Jesu, faÃ�lich und lehrreich erzahlt fÃ¼r die liebe Jugend (auch

wohl fÃ¼r Erwachsene). 1. Theil, welcher die Jugendjahre und Vorbereitung Jesn

auf sein Lehramt enthalt Linz und Leipzig. 1807. 8. Auch unter dem Titel: Hand-

buch der Religion fÃ¼r die liebe Jugend (auch wohl fÃ¼r Erwachsene, besonders aber



Bertolt! Eichele. Anton Link. Ignaz Reiachl. 607

fÃ¼r Katecheten, Schullehrer und alle diejenigen, denen die Erziehung und Bildung

der Jugend anvertraut ist), welches in einer leichtfaBlichen, grÃ¼ndlichen und herz-

lichen Darstellung die vollstÃ¤ndige, Glaubens- und Sittenlehre, nebst der Ge-

schichte des alten und neuen Testaments enthÃ¤lt.

6) Die Geschichte eines ungerathenen Kindes, frey bearbeitet nach der

biblischen Parabel vom verlohrnen Sohne; ein Geschenk fÃ¼r die liebe Jugend.

Linz und Leipzig. 1807. 8.

7) LeichtfaBlicher Unterricht in der Naturlehre fÃ¼r die liebe Jugend, auch

wohl fÃ¼r Erwachsene in Sonntagsschulen brauchbar. Linz 1808. III. 8. â�� Neue

verm. Aufl. Gratz 1820. 8.

8) Deutlicher und grÃ¼ndlicher Unterricht im Rechnen mit Ziffern. Linz 1811. 8.

9) Neues katholisches Gebetbuch, fÃ¼r das liebe Landvolk verfafit. Linz. 1812.

8. â�� 2. Aufl. 1822.

10) Neuer Kreutzweg in 15 Stationen. Zur Erbauung fÃ¼r das liebe Land-

volk. Linz 1812. 8.

11) Neue Teutsche Sprachlehre, nach Adelung, Heynatz, Campe, Gedike,

Eberhard und Funke bearbeitet fÃ¼r Lehrer und SchÃ¼ler. Linz 1813. II. gr. 8.

12) Sieben Faatenpredigten Ã¼ber die Leidensgeschichte Jesu. Seiner Ge-

meinde vorgetragen im J. 1814, und zur Erbauung fÃ¼r das liebe Landvolk heraus-

gegeben. Linz. 1815. 8. â�� 2. Aufl. 1823.

13) Sittenspiegel, d. i. Sittenlehre in Bevspielen; ein Lesebuch fÃ¼r Kinder.

Linz 1815. Haslinger. 8.

14) AusfÃ¼hrlicher katecbetischer Unterricht Ã¼ber das heilige Sakrament der

Firmung. VorzÃ¼glich zur Belehrung derjenigen Kinder, welche gefirmt werden

sollen. Linz 1815. gr. 8.

15) AusfÃ¼hrliche Schulkatechisationen Ã¼ber den ersten Unterricht in der

Moral. Zum Behufe der Katecheten, Schullehrer und aller derjenigen, denen die

Erziehung der Jugend anvertraut ist. Linz 1817 und 1818. III. 8.

16) AusfÃ¼hrliche Schulkatechisationen Ã¼ber die geoffenbarte Religion, ins-

besondere Ã¼ber das Alte Testament. Linz 1819. II. 8.

17) Sieben Passionapredigten neben einer Homilie. Linz 1822. 8.

18) Gebetbuch fÃ¼r katholische Christen. Linz 1822. 8.

19) Homilien der ersten Art, d. i. Predigten auf alle Sonntage im Jahre.

Passau 1823 und 1824. II. 8. â�� 2. Aufl. 1834.

20) Beispiele der ReligiositÃ¤t, ein Christenlehr- und PrÃ¼fungsgeschenk fÃ¼r

Kinder. Linz. 1828. 8. â�� 2. verm. Aufl. von Haglsperger. Linz 1838. gr. 12.

21) Gebetbuch fÃ¼r Kinder, auch fÃ¼r Erwachsene branchbar. Salzburg 1824.

4. Aufl. Linz 1837. gr. 12.

22) Neue Fastenpredigten Ã¼ber die Leidensgeschichte Jesu. Salzburg 1826. 8.

23) Sechs Predigten Ã¼ber die Gottheit Jesu und dessen ErlÃ¶sung. Linz 1827. 8.

24) PrÃ¼fungsgeschenk fÃ¼r die Jugend. Eine Auswahl von ErzÃ¤hlungen. Ried

1828. 8. â�� 25) Homilien der ersten Art, d. i. Predigten auf alle Festtage im

Jahre. Linz 1829. 8.

10. Blumenlese von Grabschriften und DenkmÃ¤hlern, welche auf dem Gottes-

acker der k. k. Hauptstadt Linz befindlich sind. Allen Freunden und Freundinnen

der Verstorbenen gewidmet. Linz, 1811. Zu haben in der akademisch. Kunst,.

und Buchhandlung. 128 S. 8. EnthÃ¤lt auch Vene.

11. Ignaz (Joseph) Relscbl, geb am 29. Mai 1782 in Sankt Peter, studierte

in Burghausen, Landshut, Linz und KremsmÃ¼nster, trat dort 1805 in das Stift, 1811

zum Priester geweiht, Professor am Stiftsgyranasium, starb am 3. August 1833.

Scriptores ordinis S. Benedicti qni 1750â��1880 fuerunt in Imperio Austriaco-

Hnngarico. Vindobonae 1881. S. 366.

Ode auf die feierliche Einweihung der neuen Kriegsfahne fÃ¼r das k. k. In-

fanterieregiment Stein zu KremsmÃ¼nster am 13. August 1815. Linz, gedruckt mit

Zinnwaldischen Schriften. 4 S. 8.

12. bis 28. sieh unten S. 813 f.
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C. Salzburg.

Der geistige Aufschwung, der in den letzten Jahren der SelbstÃ¤ndigkeit deÂ«

Erzbistums in Salzburg herrschte, kam auch der lyrischen Dichtung zugute. Et

waren aber fast nur Ã¤ltere Muster, die nachgeahmt wurden. Erst WeiÃ�enbach,

von Gebart ein Tiroler, verpflanzte die neue Dichtung an die Ufer der Salzach.

Vgl. Franz Xaver Huber Â§ 224, 98; Â§ 259, 126 und Â§ 274, 5; Lorenz HÃ¼bner

Â§ 259, 126, 13 und Â§ 261, 31; Ignaz HÃ¼bner Â§ 261, 20; Johann Nepomuk Perchtold

Â§ 259, 200; Florian Reichssiegel Â§ 261, 7; Ferdinand Prinner Â§ 261, 30; Franz

Michael Vierthaler Â§ 261, 32; Friedrich Saam Â§ 261, 33; Johann Christoph von

Zabuesnig (d.i. Tschabuschnig) Â§ 261, 41; Georg Heinrich Uathje Â§ 261, 54 and.

Â§ 261, 58; ferner Benedict Pillwein oben A. Nr. 104; WeiÃ�enbach unten E. Nr. 10.

I. Allgemeines.

a. Judas ThaddÃ¤us Zauner, Biographische Nachrichten von den Salz-

burgischen Rechtslehrern von der Stiftung der UniversitÃ¤t bis auf gegenwÃ¤rtige

Zeiten. Salzburg 1789.

b. Judas ThaddÃ¤us Zauner, Nachtrag zu den biographischen Nachrichten

nebst einem EntwÃ¼rfe einer akademischen Bibliothek von Salzburg. Salzburg 1797.

c. M. Vierthaler, Reisen durch Salzburg. Salzburg 1799.

d. Geschichte des Schulwesens im Erzstifte Salzburg von M. Rumpier,

Salzbarg 1802. Neue umgearbeitete Ausgabe durch J. J. Hochmath. Salzburg

1832 bei Mayr.

i-. (M. Vierthaler) Geschichte des Schulwesens und der Kultur in Salz-

burg. Ein Versuch. Salzburg 1804 bei Duyle.

f. Judas ThaddÃ¤us Zauner, Verzeichnis aller akademischen Professoren zu

Salzburg vom Jahre 1728 bis zur Aufhebung der UniversitÃ¤t mit kurzen Nach-

richten von ihren Schriften. Salzburg 1818.

g. Das Herzogthum Salzburg oder der Salzburgerkreis historisch, geographisch,

statistisch beschrieben von Benedikt Pillwein. Linz 1844 bei Quandt. H.

h. Maria Vincenz SÃ¼Ã�, Beitrage zur Geschichte der Topographie und des

Buchhandels im vormaligen Erzstifte nun Herzogthume Salzburg. Salzburg 1845.

i. Das Leben des geheimen Kabinets- und Staatsrathes, PrÃ¤sidenten der

obersten Justizstelle und Landstandes im ChurfÃ¼rstenthume Salzburg Johann Franz

Thadd. v. Kleimayrn, Verfassers der Nachrichten von Juvavia, beschrieben von

J(ohann) F(elner). Wien 1848, Leop. Grund, gr. 8.

k. Die Geschichte des Salzbnrger Gymnasiums quellenmÃ¤Ã�ig dargestellt von

P. A. Prennsteiner: Prpgr. Salzburg 1851/1852.

1. Franz Storch, Skizzen zu einer naturhistorischen Topographie des Herzog-

thums Salzbarg. Salzbarg 1857. Mayr. 8.

m. Jos. Mayr, Die ehmalige UniversitÃ¤t Salzburg: Progr. des Salzburger

Gymnasiams 1859.

n. Zeitbilder aus dem Ende des vorigen und Beginne des jetzigen JahrhundertÂ«.

Nach Privat-Correspondenzen mitgetheilt von G. A. Pichler: Mittheilungen der

Gesellschaft fÃ¼r Salzburger Landeskunde. 111. Vereinsjahr 1863. S. 254 bis 259.

o. J. Riedl, Salzburg's Zeitungewesen: Mittheilungen der Gesellschaft fÃ¼r

Salzburger Landeskunde. III. Vereinsjahr 1863. S. 289 bis 326.

p. Georg Abdon. Pichler, Salzburg's Landes-Geschichte. Salzburg 1865. gr. 8.

q. Fr. V. Zillner, Skizzenbucb aus Salzburg. Salzburg 1865 bei Mayr.

r. Magnus Sattler, Ein MÃ¶nchsleben aus der zweiten HÃ¤lfte des 18. Jahr-

hunderts. Regensburg 1868. VIII, 464 S. gr. 8. EnthÃ¤lt die TagebÃ¼cher eines

Benedictiners von Andechs, P. Placidus Scharl.

s. Salzburgische Kulturgeschichte in Umrissen. Von F. V. Zillner, M. Dr.

VerÃ¶ffentlicht auf Veranlassung und Kosten des k. k. Baurathes Herrn Karl Ritter

v. Schwarz. Salzburg 1871. Druck und Verlag der Endl & Penker'schen Buch-

druckerei in Salzburg. In Commission der Mayrischen Buchhandlung. 255 and

15 S. 8.

t. (Dr. Theol. AI. Haber) Einige Bedenken zur salzburgischen Cultur-

geschichte von Med. Dr. Fr. V. Zillner, Salzburg 1872. Druck und Verlag der

Zaunrith'schen Bachdruckerei.

a. Zur salzburgischen Biographik. Separatabdruck aus der .Salzburger

Zeitung'. Salzburg 1872.



Ã�sterreich: Salzburg. 609

T. Geschichte der Salzburger Bibliotheken von Dr. Carl F Ã¶l tz. Herausgegeben

durch die k. k. Centraleommission. Wien, Staatsdruckerei 1877. 119 S. gr. 8.

w. Die Literatur der Salzburger Mundart. Eine bibliographische Skizze von

Nikolaus Huber. Salzburg, 1878. Im Verlage des Verfassers. In Commission

der k. k. Hof buchhandlung Heinrich Dieter. 81 S. 8.

x. Aus dem Zeitalter der Aufklarung. Von H. F. Wagner: Mittheilungen

der Gesellschaft fÃ¼r Salzburger Landeskunde 1880. 20, 74 bis 83. 148 bis 186.

y. Die ,Benedietiner'-UniversitÃ¤t Salzburg. Von P. Magnus Sattler, Prior

in Andechs: Wissenschaftliche Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner-

Orden. 1881. 2. Jahrgang. 1. Band. S. 61 bis 74. 8. 273 bis 287. 2. Band.

S. 89 bis 100. S. 282 bis 296. 1882. 3. Jahrgang. Band 1. S. 83 bis 96.

z. F. Z. [Zillner], Aus der Salzburger Universitatsroatrikel 1741 bis 1810:

Mittheil, der Ges. f. Salzburger Landeskunde. 23. Vereinsjahr 1883. S. 40.

aa. Verzeichnis der wichtigeren Quellen zur Landeskunde des Herzogthumes

Salzburg, mit ZusÃ¤tzen und Bemerkungen von Dr. August Prinzinger d. Ã�.: Mit-

theilungen der Gesellschaft fÃ¼r Salzburger Landeskunde 1884. 24, 251 bis 290.

1885. 25, 89 bis 130.

bb. Zum hundertjÃ¤hrigen GedÃ¤chtniÃ� von Franz ThaddÃ¤us Kleimayrns Juva-

via. 1784 bis 1884. Vortrag, gehalten in der Jahresversammlung am 6. November

1884. Von Eduard Richter: Mittheilungen der Gesellschaft fÃ¼r Salzburger

Landeskunde 1885. 25, l bis 13.

cc. Eduard Richter, Das Herzogthum Salzburg, Wien 1885 bei K. Graser:

Die LÃ¤nder Gestenreich- Ungarns in Wort und Bild. Band V.

dd. Gastein unter Baiern (1810 bis 1816): Salzburger Zeitung 1887. Nr. 168

und 169. (Auszug aus Briefen Westenrieders).

ee. Adolf Bekk, Die deutsche Literatur [in Salzburg]: Die Ã¶sterreichische-

ungarische Monarchie, OberÃ¶sterreich und Salzburg. 1889. S. 487 bis 498.

ff. Urkundliche Materialien zu einer Geschichte der grÃ¤flich Lodron'schen

Kollegien Marianum und Rupertinum in Salzburg. Zusammengetragen von Med.

Dr. Hermann Pick: Mittheilungen der Gesellschaft fÃ¼r Salzburger Landeskunde.

1889. 29, 263 bis 453. 1890. 30, l bis 113 und 169 bis 207.

gg. Alois Jos. Hammerle, Ein Beitrag zur Geschichte der ehem. Benedictiner-

UniversitÃ¤t in Salzburg: Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner- und dem

Cistercienser-Orden. 1894. Jahrg. 15. S. 249/70. 445/61. 561/94. - hh. sieh unten S. 814.

U. Zeitschriften.

a. In Salzburg bestand von 1668 bis 1784 eine Zeitung mit wechselndem Titel.

1784 erschien sie als Salzburger Zeitung, 1787 bis 1800 als Oberdeutsche Staats-

zeitung. Redacteur HÃ¼bner. Von 1800 ab hieÃ� sie Staatszeitung von Salzburg.

1800 bis 1806 Redacteur Michael Vierthaler. 1806 bis 1816 Benedict Pillwein.

Vgl. Int.-Bl. der Annalen Jan. 1809; Annalen 1810 S. 542.

Beilagen, a. 1784 bis 1809: Das Salzburger Intelligenzblatt. 1810: In-

telligenzblatt des Salzachkreises. 1811: KÃ¶nigl. bairisches Salzach-Kreis-Blatt. 1816:

Kaiserl. kÃ¶niglich Ã¶sterreichisches Amts- und Intelligenzblatt.

Ã�. Ueber das Neueste der Literatur Oberdeutschlands 1784. Redacteur Lorenz

HÃ¼bner. 1785: Salzburger Gelehrte Zeitung. 1786 bis 1790: Salzburger monat-

liche Beitrage zur Literatur Oberdeutschlands. 1791 bis 1792: RÃ¤sonnirendes

Magazin des Wichtigsten aus der Zeitgeschichte. 1793 bis 1795: Pragmatisches

Register der Oberdeutschen Staatszeitung. 1796 bis 1799: Beilage zur allgemeinen

oberdeutschen Staatszeitung.

y. 1785 auch eine Monatschrift: Salzburger Kundschaftsblatt (nur l Jahr).

b. Theaterwochenblatt fÃ¼r Salzburg. 18. November 1775 bis Ende Februar

1776. 29 StÃ¼ck. Gedruckt in der Hof- und Akademischen Waisenhausbuchdruckerei,

kl. 8. Riedl S. 293.

c. Allgemeine oberdeutsche Literatur-Zeitung 1788 bis 1799. GegrÃ¼ndet von

Lorenz HÃ¼bner und Prof. A. Schelle, der sich aber schon nach einem halben Jahr

zurÃ¼ckzog. 1800 bis 1802: Literaturzeitung von Salzburg, herausgegeben von Vier-

thaler. 1803: SÃ¼ddeutschlands pragmatische Annalen der Literatur und Kultur.

Redacteur: Franz Ludwig von Schallhammer. (HÃ¶rte mit Ende 1803 auf).

d. Der Oberdeutsche Freund der Wahrheit und Sittlichkeit, von Fr. X. Hu her.

Salzburg 1787, bei Mayer. II. 8. EnthÃ¤lt auch Gedichte.

GoedÂ«>le, Gmndrisz. VI. 2. Anfl.Â« 39



610 Buch VII. Phantastische Dichtung. Â§ 298, C.

e. Der Halleiner Bothe. Hallein 1805 und 1806. Bey J. C. Lanrent, Bnch-

und KanzleywaarenhÃ¤ndler. IV. gr. 8. Vgl. Neue Annalen 1807. 2, 76.

f. Salzburgische gelehrte Unterhaltungen. Salzburg 1812 big 1813. Dnyle.

Heft l bis 4. 8. Herausgeber: Corbinian GÃ¤rtner, geb. in Schwatz (Tirol) am

14. Juni 1751, gestorben in Ischl am 24. Mai 1824. â�� g. s. unten S. 814.

HL Almanache.

a. a. Salzburger Musenalmanach auf das Jahr 1787. Herausgegeben von Lorenz

HÃ¼bner. Auf Kosten des Herausgebers. Salzburg, In Kommission der Mayerechen

Buchhandlung. 216 S. 12. Â§ 231, 29 = Band IV. S. 368.

,Die BeitrÃ¤ge fÃ¼r kÃ¼nftiges Jahr bittet man, lÃ¤ngstens bis Ende Julius post-

frey an das Oberdeutsche Staatszeitungskomtoir zu Salzburg einzusenden; indem

man in Zukunft die Herausgabe fÃ¼r die Michaelismesse zu besorgen gedenket*.

Mit BeitrÃ¤gen von Simeon Aigner, Exkapuziner, Feiner, Florbacn, S. Frank,

Geiger, Heldenberg (nach Owen, nach Martial), F. X. Huber, L. HÃ¼bner (S. 38 bis 71:

Das Chorpult. Eine freie Uebersezzung aus Boileau. Erster Gesang [Heiameter]:

,Ich habe die Ehre den Freunden der Dichtkunst hiemit den ersten Gesang meiner

freien Uebersezzung von Boileaus Pult, aus meinen JÃ¼ngern Jahren, und den Stunden

meiner ersten frÃ¶hlicheren MuÃ�e zur PrÃ¼fung vorzulegen. Sollte man daran Ge-

schmack finden, so werde ich in Zukunft nicht nur die Ã¼brigen GesÃ¤nge; sondern

auch noch andere poetische Kleinigkeiten meiner JÃ¼nglingsjahre der Presse Ã¼ber-

geben'), Karl, Kummer, P. Liberatus, Michl (vermutlich Benno Michl, geb. 1761, gest.

am 18. Mai 1815), Nagel (S. 12 bis 26: Der Tod Anakreons in der Herbstlaube.

Eine Romanze auf die Urne des Herrn von Voltaire), Noemis, Pilger, Ungenannt

(S. 90 bis 130: Herkules auf Oeta. Ein Melodram in drei AufzÃ¼gen. Verse).

Ã�. Salzburger Musenalmanach auf das Jahr 1788. Herausgegeben von Lorenz

HÃ¼bner. Salzburg. Im Verlage der hochfÃ¼rstl-Waisenhausbuchhandlung. 252 S. 12.

,Die BeitrÃ¤ge fÃ¼r kÃ¼nftiges Jahr bittet man, lÃ¤ngstens bis Ende Julius . . .

an das Oberdeutsche Staatszeitungskomtoir zu Salzburg einzusenden: sie werden

Vorzugsweise aus Oesterreich, Tirol, Baiern, und besonders dem Lande Salzburg

angenommen, obgleich auch anderwÃ¤rtige nicht ausgeschlossen sind'.

Mit BeitrÃ¤gen von: Baader, Bekker, Franz, Frorn oder Fromm, Gieseke,

Heldenberg, L. HÃ¼bner (S. 75 bis 152: Das Chorpult. Zweyter und dritter Gesang),

K n m Mittler, Kunz, Joseph Freiherr von L***., Lorenz, Michl, Heinrich von Wasen,

Ungenannt.

S. 243: An den Leser: ,Ich Ã¼bergebe Ihnen diese zweyte Sammlung von

kleinen, hierlÃ¤ndischen Gedichten, so gut, als ich sie aus dem kleinen Zirkel meiner

meistentheils jungen Freunde auflesen konnte'. Polemik gegen die Rezension in

Nr. 203 der Jenaer allgemeinen Litteraturzeitung 1787.

b. BlÃ¼then und FrÃ¼chte. Zur Aufmunterung und Veredlung iugend lieber

Talente herausgegeben von Joseph Wismayr, FrÃ¤fekten des lodronisch-ruper-

tinischen Erziehungsstiftes in Salzburg. Mit Melodien von J. M. Haydn, A. J.

Emmert und Ph. Schmelz. Salzburg 1797. Im Verlage der Mayerischen Buch-

handlung. IV S., 2 Bl., 206 S.. 8.

S. I: An die Leser. ,Indem ich Ihnen das erste BÃ¤ndchen der BlÃ¼then und

FrÃ¼chte Ã¼bergebe, kann ich nicht umhin, vor Allem den Wunsch zu Ã¤uÃ�ern, die Be-

urtheiler der hier gelieferten AufsÃ¤tze mÃ¶chten die schon auf dem Titelblatte an-

gegebene Absicht des Herausgebers nie aus dem Auge verlieren, und Ã¼berhaupt be-

denken, daÃ� man keine MeisterstÃ¼cke zu fordern berechtigt sey, wo nicht mehr als

Versuche judendlicher KrÃ¤fte versprochen wurden. Nur solche zu sammeln, machte

ich mich durch meine AnkÃ¼ndigung vom 1. JÃ¤ner d. J. anheischig; und ich schmeichle

mir, der Entschuldigung kaum benÃ¶thigt zu seyn, daÃ� die ersten Aernden,besonders

bey sogenannten NeubrÃ¼chen, meisten Theils weniger reichlich ausfallen, als die

folgenden. Was die hier eingerÃ¼ckten fremd en poetischen AufsÃ¤tze betrifft, ao habe

ich zu ihrer Vervollkommnerung, ohne Zeit oder MÃ¼he zu sparen, so viel bey getragen.

als mir mÃ¶glich war, und an Manchem so lange gefeilt, gerundet und gebessert, aAs

ich, unbeschadet des Ganzen, konnte oder durfte. Nur bey Einigen erlaubte ich

mir ganze Strophen abzuÃ¤ndern, wegzulassen oder beyzusetzen, weil ich dieB, um sie

einrÃ¼cken zu kÃ¶nnen, fÃ¼r durchaus nothwendig hielt. Die Verfasser von diesen, so

wie von den meisten Uebrigen, werden, wie ich hoffe, meine Aenderungen als Ver-
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besserungen anerkennen; und wenn dieÃ� bey dem Einen oder Anderen nicht der

Fall seyn sollte, so erbiethe ich mich hiermit, Jedem meine GrÃ¼nde warum ich,

und warum ich gerade so Ã¤nderte, schriftlich mitzutheilen. Dm Ã¼brigens nicht bloÃ�

als Sammler zu erscheinen, muÃ� ich hier auch anmerken, daÃ� die nicht-unter-

zeichneten Gedichte groÃ�en Theils Jugendarbeiten von mir, ein kleinerer Theil

derselben aber von Einem meiner schÃ¤tzbarsten Freunde [Michl ?] sind. Da sich dieser

jede Unterzeichnung unbedingt verbath, so muÃ� ich diejenigen, die dieÃ� interessiert,

gleichwohl errathen lassen, ob der Verfasser dieses oder jenes zeichenloses Gedichtes â��

A. oder B. sey. Wer mich und meine VerhÃ¤ltnisse kennt, weiÃ� ohnehin, welche

Poesien mir angehÃ¶ren dÃ¼rfen, und mag Rieh also darnach bescheiden. Unter

den prosaischen AufsÃ¤tzen sind Etliche (nÃ¤hmlich die allegorischen ErzÃ¤hlungen,

ein Par Fabeln und das erstere RÃ¤thsel) frey von mir aus dem Englischen Ã¼ber-

setzt. .. Im Betreffe der letzteren Art prosaischer AufsÃ¤tze: Fragen mit GrÃ¼nden

und GegengrÃ¼nden (S. 157f.), die ebenfalls mir zugehÃ¶ren, habe ich noch Folgen-

des zu erinnern Finden die hier eingerÃ¼ckten sechs den gewÃ¼nschten Beyfall,

so werde ich aus meinem sehr betrÃ¤chtlichen Vorrathe Ã¤hnlicher, auf eben diese

Weise bearbeiteter auch im kÃ¼nftigen Jahre (wenn mir anders meine VerhÃ¤ltnisse

erlauben, ein zweytes BÃ¤ndchen von BlÃ¼then und FrÃ¼chten herauszugeben)

einige und vielleicht mehrere einrÃ¼cken. FÃ¼r dieses zweyte BÃ¤ndchen muÃ�te ich

ohnehin auch eine Menge poetischer AufsÃ¤tze zurÃ¼ckbehalten, die mir zum Abdrucke

in dem Ersten theils zu spÃ¤t eingesandt wurden; theils die mir vorgeschriebene

Bogenzahl zu sehr wÃ¼rden vermehrt haben, wenn ich auch nur den vierten Theil

von allen BeytrÃ¤gen, mit denen ich aus Oesterreich, Bayern, Schwaben, Franken

etc. beehrt worden bin, hÃ¤tte aufnehmen wollen . . . (Salzburg am 1. May 1797)'.

Mit poetischen BeitrÃ¤gen von: C. A. Baader, (C. B ... r), M. J. Baader, Ant.

Bergh, E****ch., Fâ��k., Gr. v. Franken, Hbr., 0. Hâ��r., K. (S 69: Der Sommer-

abend. Dem Andenken meines Freundes Herb, Lehrer der Poesie in Bruchsal,

gewidmet. .Dieser hoffnungsvolle junge Mann ... starb in der BlÃ¼the seiner Tage

am Ende des Jahres 1796. Es wÃ¤re zu wÃ¼nschen, daÃ� Einer seiner Freunde . . .

die MÃ¼he sich nÃ¤hme, die (unterlassenen Schriften des Verstorbenen zu durchgehen,

und wenigstens die vorzÃ¼glichsten seiner Gedichte durch den Druck bekannt zu

machen...'), Joseph Kirchdorfer (S. 83: Lob der Negerinn), Joseph Knechtl, F. J.

E. Koch, Karl Lohbauer, J. C. L. Pflaum (J. C. L. Pfl.), Fr. P-eâ��r in Salzburg,

W. Sehr... r., Ungenannte (nach Owen).

Prosaische AufsÃ¤tze, a: Allegorische ErzÃ¤hlungen. I. GlÃ¼ck und UnglÃ¼ck.

II. Arbeitsamkeit. III. Liebe und Ehe. â�� b: Fabeln. 1. Der Geitzhals. 2. Die

zwey BÃ¤che. 3. Das Veilchen, die Rose und das Kind. J. C. L. Pflaum. 4. Der

junge Fuchs und sein GroÃ�vater. P-ch-r. â�� c: Charaden und RÃ¤thsel. I big

IV. V. C. A. Baader. VI. VII. â�� d: Fragen mit GrÃ¼nden und GegengrÃ¼nden.

Erste Frage: Sind groÃ�e Gesellschaften dem engeren Kreise aufgeklÃ¤rter Freunde

vorzuziehen? â�� Zweyte Frage: VertrÃ¤gt sich Spott mit Toleranz? â�� Dritte Frage:

NÃ¼tzt oder schadet Luxus dem Staate? â�� Vierte Frage: Macht AufklÃ¤rung glÃ¼ck-

licher ala Unwissenheit? â�� FÃ¼nfte Frage: Ist der Mensch zur Arbeit geboren? â��

Sechste Frage: Ist BÃ¼cher-Nachdruck zulÃ¤ssig oder erlaubt?

Zweytes BÃ¤ndchen. Mit Melodieen von A. J. Emmert und B. Hacker.

Salzburg 1798. Im Verlage der Mayerischen BuchHandlung. 4 Bl., 201 S. 8.

An die Leser: .. . ,Wenn ich in die diesjÃ¤hrige Sammlung mehrere Gedichte

von K. Ph. Lohbauer aufnahm, als von jedem Anderen der BeytrÃ¤ge-liefernden

jungen Dichter, so scheint es mir, bedarf meine Wahl um so weniger eine Recht-

fertigung, je mehr diese in den Gedichten selbst liegt, und je auffordernder zu

jener der allgemeine Beyfall war, den man den BeytrÃ¤gen eben desselben Dichters

im vorigen Jahre schenkte. Was die prosaischen AufsÃ¤tze betrifft, so finde

ich Ã¼ber diese hier gar nichts zu bemerken nÃ¶thig, als â�� daÃ� ich mich zu dem

grÃ¶Ã�ten Theile der Aphorismen bekenne .... Salzburg am 15ten May 1798*.

Mit poetischen BeitrÃ¤gen von C. A. Baader, Ant. Bergh, Conrad, Georg

Emmrich, Gimmger, Grimmer, 0. H-r., F. J. E. Koch (S. 102: Das Heide-

RÃ¶schen), Karl Lohbauer, Neumann (S. 3 bis 18: Der Ritt aus der Stadt. Eine

ErzÃ¤hlung. ,Das hier erzÃ¤hlte MÃ¤hrchen [vom Vater und Sohn mit dem Esel] wurde

schon von Mehreren, obgleich â�� so viel wenigstens mir bekannt ist â�� auÃ�er Falk â��

in der Blumen-Lese neuer deutscher und verdeutschter Gedichte. Leipzig 1795. â��

von keinem unserer neueren Dichter erzÃ¤hlt. Es findet sich unter den Fabeln auÂ«

den Zeiten der MinneSÃ¤nger, bey Hans Sachs, La Fontaine, Canitz u. a. Allein die

39*
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ErzÃ¤blungsArt des jungen Dichters .... die EigentÃ¼mlichkeit seines Zweckes

und Planes, so wie die verschiedene Charakterisierung seiner handelnden Personen

geben ihm ohne Zweifel ein gegrÃ¼ndetes Recht, die ganze ErzÃ¤hlung so wie sie

hier eingekleidet ist, neu und sein zu nennen. Wer sich die MÃ¤he nehmen will,

ihn mit seinen VorgÃ¤ngern zu vergleichen, wird sich bald Ã¼berzeugen, daÃ� er,

auÃ�er dem Hauptgedanken des Sujets, nichts mit ihnen gemein hat Anmerk.

des Heransgebers'), L. Pflaum, **r., A. Seh. (nach Martial), J. L. Stell.

Prosaische AufsÃ¤tze, a: Aphorismen. (Ans den Briefen zweyer Freunde),

l-bis 60. Wr. â�� b: LeseFrÃ¼chte, gesammelt durch ein neues nÃ¼tzliches Gesell-

schaftsSpiel. l bis 50. Anmerkung Ã¼ber die Weise des Spieles und dessen Nutzen.

C. A. Baader. â�� c: Fragen mit GrÃ¼nden und GegengrÃ¼nden. Erste Frage: Soll

man das Volk aufklÃ¤ren? â�� Zweyte Frage: Ist das Theater ein eben so unschÃ¤d-

licher, als angenehmer Zeitvertreib? â�� Dritte Frage: Soll man die Menschen

durch Belohnungen zur Tugend aufmuntern? â�� Vierte Frage: Kann man bey den

Menschen von Liebe zur Musik auf ein gutes Herz schlieÃ�en?

1. Judas ThaddÃ¤us Zauner, geb. auf dem im Pfleggericht Muttsee gelegenen

Bauerngute Zaun am 16. Oktober 1750, studierte seit 1764 in Salzburg, wollte 1772

Priester werden, widmete sich aber dann den juristischen Studien, 1779 Konsistorial-

und Hofgerichtsadvokat und Notar, 1803 Professor an der UniversitÃ¤t in Salz-

burg, nach deren Aufhebung Professor am Lyzeum und Bibliothekar. Starb am

10. Mai 1815.

a. unten Nr. 9) und Nr. 29) S. 123 bis 137.

b. Meusel, 8, 671 bis 673. 10, 850. 11, 752. 16, 301. 21, 758f.

c. Baader 1824. IÂ«, S. 349 bis 353.

d. Ã¶sterreichisches Archiv 1882. S. 519.

e. GrÃ¤ffer und Czikann 1837. 6, 220.

f. Zillner 1871. S. 200.

g. Judas ThaddÃ¤ns Zauner. Versuch einer biografiachen Skizze. Von Fried-

rich Pirckmayer, k. k. Archivar: Mittheilungen der Gesellschaft fÃ¼r Salzburger

Landeskunde 1886. 26, 316 bis 387.

h. Wurzbach 1890. 59, 207 bis 209.

1) Versuch Ã¼ber die -wahre Ursache der Ausschweifungen, der man die Ad-

vocaten von jeher beschuldigt bat, von einem patriotischen Advocaten. Frankfurt

und Leipzig [Salzburg] 1781. 8. Ohne Verfassernamen.

2) Sendschreiben an meinen Frennd zu *** Ã¼ber einige Stellen, welche mir

in der Einleitung zum AuszÃ¼ge der neuesten Chronik des Benediktiner Klosters

zu St. Peter in Salzburg am meisten aufgefallen sind. (Salzburg) 1782. gr. 8.

Ohne Verfassernamen.

8) Nekrolog einiger in diesem Jahrhundert verstorbenen Salzburgischen Rechts-

lehrer: Joh. Christian Siebenkees, Juristisches Magazin. Jena 1782. l, 515 bis 527.

4) Ueber die Kollegialrechte in der katholischen Kirche. Ein Fragment zur

neuesten Kirchenrechtsgelehrsamkeit. Wien (Salzburg) 1788.8. Ohne Verfassernamen.

5) Abfertigung der sogenannten grÃ¼ndlichen Anmerkungen in bedenklichen

Fragen Ã¼ber den erzbischOflicben Salzburgischen Hirtenbrief vom 29. Brachmonats

1782. â�� Aus der Wiener Realzeitung besonders herausgegeben. Nebst einem ab-

genOthigten Anhang des Herausgebers. Wien (Salzburg) 1788. 8.

6) Etwas Ã¼ber die Frage: Ob und in wie ferne ein katholischer LandesfÃ¼nt in

seinen Staaten die Kirchengewalt eines auslÃ¤ndischen Bischofs einschrÃ¤nken oder gar

aufheben kÃ¶nne. Frankfurt und Leipzig (Salzburg) 1784. 8. Ohne Verfassernamen.

7) a. Auszug der wichtigsten hochfÃ¼ratl. Salzburgischen Landeegesetze zum

gemeinnÃ¼tzigen Gebrauch nach alphabetischer Ordnung herausgegeben. Salzburg

17Â£5. 2. Band 1787. 3. und letzter Band nebst einem doppelten Anhange 1790. gr. 8.

b. Sammlung der wichtigsten Salzburgischen Landesgesetze seit dem Jahre

1790 bis zum SchlÃ¼sse der hochfÃ¼rstlichen ErzbischÃ¶flichen Regierung. Salzburg

1805. gr. 8.

8) BeitrÃ¤ge zur Literatur des Salzburgischen Rechtes: Johann Christian Sieben-

kees, BeitrÃ¤ge zum deutschen Rechte. NÃ¼rnberg und Altdorf 1788. 3, 85 bis 80.

9) a. Biographische Nachrichten von den Salzburgischen Rechtslehrern von

der Stiftung der UniversitÃ¤t an bis auf gegenwÃ¤rtige Zeiten. Salzburg 1789. gr. 8.
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b. Nachtrag zu den biographischen Nachrichten von den Salzburgischen Rechts-

lehrern von der Stiftung der UniversitÃ¤t an bis auf gegenwÃ¤rtige Zeiten. Nebst

Â«inem Entwurfe einer akademischen Bibliothek von Salzburg. Salzbarg 1797. gr. 8.

10) Ueber das unredliche Betragen der Feinde der AufklÃ¤rung. Ein Wort

zu seiner Zeit. Salzburg 1791. 8.

Dagegen: (I. Lidl) Meine Zweifel Ã¼ber das unredlich sein sollende Betragen

der vorgeblichen Feinde der AufklÃ¤rung, dem redlich sein wollenden Verfasser

Judas ThaddÃ¤us Zauner . . . zur Wissenschaft vorgelegt. Augsburg 1791. 8.

11) Meister Georg Hosenknppfs Sendachreiben an seinen Schwager Jakob

Pfriem Ã¼ber die Augsburger Kritik. (Salzburg) 1791. 8. Ohne Verfassernamen.

12) Corpus Juris publici Salisburgensia, oder Sammlung der wichtigsten die

Staatsverfassung des Erzstiftes Salzburg betreffenden Urkunden. Salzburg 1792. gr.8.

13) Syllabus Rectorum Magniflcorum Universitatis Salisburgensis inde ab ejus

primordiia ad haec usque tempora. Salisburgi MDCCLXXXXII. gr. 8.

14) Breviarium Hominis Christiani. In usum studiosae praesertim Juventutia

adornatum. Salisburgi MDCCXC1V. 8.

15) Ueber anonymische Schriften und deren Gesetzwidrigkeit. Ein Kapitel

ans dem BÃ¼rgerrecht. Salzburg 1794. 8.

Vgl. Joh. Ludw. KlÃ¼ber's Kleine Jurist. Bibliothek 7, 245 bis 250.

16) Zweifel fÃ¼r und wider die Exemption des Erzstiftes Salzburg von dem kur-

pfalzischen Reichsvicariata-Sprengel. Salzburg 1794. 8. Ohne Verfassernamen.

17) Marforius Romanus Pseudomarforio Vindobonensi. Romae [Salzburg] 1795.

8. Ohne Verfassernamen.

Gegen eine wider J. J. Hartenkeil gerichtete SchmÃ¤hschrift: Marforius Vindo-

bonensis Pasquino Salisburgensi.

18) Chronik von Salzburg. 1. und 2. Theil. Salzburg 1796. 3. Theil 1798.

4. Theil 1800. 5. Theil 1803. 6. Theil 1810. â�� Fortsetzung bis zum 11. Bande

1. Theil von Corbinian GÃ¤rtner.

19) Rechtfertigung seines Betragens bei der Ehrenrettung der Hebamme

Magdalena Geyerinn. Anhang zu: Dr. Jos. Barisani, Meine Antwort zur Rettung

einer verlÃ¤umdeten Hebamme und zur Bekehrung eines medizinischen SÃ¼nders.

Salzburg den 8. MÃ¤rz 1798. gr. 8.

20) Memoria loannisPhilippi Stainhauser de Treuberg Jurisconsulti Antecessoria

Salisburgensis commendata ab Juda Thaddeo Zauner Obertrumensi Salisburgensi.

Salisburgi MDCCIC. 8.

Vgl. AktenstÃ¼cke, die Ã¼ber den Licentiaten Judas ThaddÃ¤us Zauner in Salz-

burg verhÃ¤ngte Inquisition betreffend: Allgemeiner Literar. Anzeiger 1800. Nr. 79

bis 81. S. 777 bis 805. â�� Zauners ErklÃ¤rung und keine Antikritik: Ebenda Nr. 170.

5. 1679 bis 80.

21) BeitrÃ¤ge zur Geschichte des Aufenthaltes der Franzosen im Salzburgischen

und in den angrÃ¤nzenden Gegenden. 1. Band. 1. bis 3. StÃ¼ck. Salzburg 1801.

2. Band. 4. bis 6. StÃ¼ck. 1802. 3. Band. 3. und 9. StÃ¼ck. 1802. gr. 8.

22) Nekrolog Oberdeutscher Rechtsgelehrten: Literaturzeitung vom Jahre

1802. Herausgegeben von Fr. M. Vierthaler. 5. Heft. S. 58 bis 74.

23) Juvavia rediviva sub novo Principe Ferdinando Austriaco. Auctore Teddaeo

Renuza. (Salzburg) MDCCCIII. 4. â�� Editio nova auctior cum appendice. 1803. 8.

(Elegie).

Salzburgs Wiedergeburt durch den Regierungs-Antritt Ferdinands, Erzherzogs

von Oesterreich. Uebersetzt aus dem Latein von J. B. Kirchdorfer.

24) Historische Uebersicht des Lothringisch-Oesterreichischen Erzhauaee. Als

Einleitung zur Kenntnis des jetzt regierendem Kurhauses in Salzburg. 1803. gr. 8.

25)OratiodeimmeritoJuris Romanicontemptu. In alma Literarum Universitate

Electorali Salisburgensi publice habita ab Juda Thaddaeo Zauner, Jurium Doctore ac

AntecessoreSalisburgensi.quum die duodevigesima Novembris MDCCCIH. Professio-

nem Juris civilis publicam ordinariam auspicaretur Salisburgi. gr. 8.

26) Conspectus Juris Digestorum ordine naturali dispositus atque in usum

praelectionum suarum editus Salisburgi 1804. gr. 8.
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27) Introductio in Jns Digestorum ordine naturali disposita et in usum Prae-

lectionum edita. Pars I. Salisburgi MDCCCV. gr. 8. Pars II. MDCCCVI. Pars III.

MDCCCX unter dem Titel: Introductio in Digesta Juris rivilis etc.

28) Bemerkungen Ã¼ber den literarischen Werth der hohen Schule zu Salz-

burg. Salzburg 1810. 8. Ohne Verfassernamen.

29) Verzeichnis aller akademischen Professoren zu Salzburg vom Jahre 1728

bis zur Aufhebung der UniversitÃ¤t mit kurzen Nachrichten von ihren Leben und

Schriften. Salzburg 1813. 8. Ohne Verfassernamen.

30) Lebens- und Regierungsgeschichte des berÃ¼hmten Erzbischofs von Salz-

burg Wolf Dietrich von Raittenau. Salzburg 1813. 8.

31) Rezensionen in der oberdeutschen Literaturzeitung, AufsÃ¤tze im Journal

von und fÃ¼r Deutschland, darunter: BeitrÃ¤ge zu einem Salzburgiscben Idioticon nebst

Fortsetzung (1787. 1. StÃ¼ck); Etwas Ã¼ber die katholischen UniversitÃ¤ten in Deutsch-

land; Etwas Ã¼ber die abnehmende Neigung der Jugend zum geistlichen Stande; Be-

merkungen Ã¼ber die Ursachen der jetzigen Yielschreiberei in Deutschland.

2. KarlMaria Ehrenbert Freiherr TOD Moll, geb. im Dorfe Thalgau am

21.Dezember 1760, studierteseit 1778 in KremsmÃ¼nster und seit 1780 in Salzburg,1782

Akzessist in Zell im Zillertbale, 1784 Mitterschreiber bei dem Pflegegericht Neumarkt,

1787 Oberschreiber in Abtenau, 1789 Oberbeamter in Lofer und erzbischÃ¶f lieber

Hofrat, 1790 Prodirektor, LandtagskommiseÃ¤r und Direktor der Hofkammer in Salz-

burg, Ã¼bernahm 1791 auch noch die Direktion Ã¼ber das Salz-, MÃ¼nz- und Bergwesen,

machte sich um die kulturelle Hebung des Landes sehr verdient, 1800 wirklicher

Geheimrat, 1803 Mitglied der geheimen Regierungs-Konferenz, unter Erzherzog

Ferdinand Direktor der Landesregierung und RegierungsprÃ¤sident, trat 1805 als

ordentliches Mitglied der Akademie in bayrische Dienste, 1807 SekretÃ¤r der mathe-

matisch-physikalischen Klasse, starb zu Augsburg in der Nacht vom 31. Januar

auf den 1. Februar 1838. Er besaÃ� berÃ¼hmte Sammlungen an BÃ¼chern, Handschriften,

Stichen, Naturalien etc. und war als Geolog und Naturforscher eifrig thatig.

Hier werden nur seine allgemeineren Schriften und die von ihm herausge-

gebenen Zeitschriften erwÃ¤hnt.

a. Meusel 5, 276f. 10, 319. 11, 545. 14, 589f. 18, 724.

b. N. Nekrolog 1838. 16. I. S. 143.

c. Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1838. Nr. 374 und 375.

d. Allgemeine Lit.-Ztg. 1888. Intel.-Bl. MÃ¤rz.

e. Storch, 1857. S. 4.

f. Karl MariaEhrenbertFreiherr vonMoll. I. Das Geschichtliche seiner Lebens-

verhÃ¤ltniese, bearbeitet von Anton Ritter von Schallhammer. II. Die literarische

TbÃ¤tigkeit von Dr. Ludwig Ritter von KÃ¶chel: Mittheilungen der Gesellschaft fÃ¼r

Salzburger Landeskunde. 5. Vereinsjahr 1865. Beilage. 79 S. Darin S. 48 bis 53:

ZÃ¼ge zu dem Charakterbilde Karl Ehrenb. Freiherrn von Moll. Von Dr. v. Martins.

g. Wnrzbach 1868. 19, 2 bis 10.

h. Salzburger Zeitung 1887. Nr. 215.

Briefwechsel Molls sieh Nr. 16).

1) VerzeichniÃ� der Salzburgischen Insecten (Coleoptera). Von Karl Ekenbert

(so) Ritter von Moll: J. K. FÃ¼eÃ�ly's Neues Magazin fÃ¼r die Liebhaber der Ento-

mologie. ZÃ¼rich 1782. l, 870 bis 389. 2, 27 bis 44. l, 169 bis 198 (so).

2) Des Herrn Karl Ehrenbert von Moll Ritter und Ã¶sterreichischen Landmanna

Briefe an den Herrn Professor Heinrich Sander in Karlsruhe Ã¼ber eine Reise von

KremsmÃ¼nster nach Mofiheim im Salzburgischen. Im Herbst 1780. (Aus einer

Handschrift). Erste und zweite Abtheilung, Reise bis Salzburg: Bernoulli, Samm-

lung kurzer Reisebeschreibungen. Berlin. Jahrgang 1783. Band 11, S. 283 bis 358.

Band 12, S. 185 bis 237.

8) So macht ich's mit den MÃ¶nchen, ein Brief von K* an S*. Rottenmann (Augs-

burg), 1788. 8.

Rez. Salzburg. Intelligenzblatt 1784. Neuestes der Lit. Oberdeutschlands S. 11.

4) Abhandlung Ã¼ber die SchÃ¤dlichkeit der Insecten. Aus des Ritter Karl von

Linne Amoenitt. academ. Mit Prof. Biwald's ZusÃ¤tzen. Aus dem Lateinischen mit

vielen Anmerkungen Ã¼bersetzt von 1 von....l. Salzburg 1783. II. 63 S.; 43 3. 8.

5) Dieses Brieflein zukomme Sr. HochwÃ¼rden und Gnaden dem treufleiÃ�igsten
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Herrn Landdechant N. General en chef der fanatischen QuÃ¤cker gegen den Balz-

burgischen Hirtenbrief in Augsburg als dem Hauptlager der Controversisten. 1784.

52 S. 8.

6) Naturhistorische Briefe Ã¼ber Oesterreich, Salzburg, Passau, Berchtesgaden

von Franz von Paula Schrank und Karl Ehrenbert Ritter von Moll. Salzburg 1785.

U. 8. Von Moll sind im ersten Bande die Briefe IV bis X (S. 39 bis 193), im

zweiten die Briefe XXII bis XXIV (S. l bis 156) und die Briefe XXVI bis XXVII

(S. 324 bis 368). Darin seine .BeitrÃ¤ge zur naturhistorischen Nomenclatur'.

7) Nahm in den Jahren 1786 bis 1788 an den von HÃ¼bner herausgegebenen

Zeitschriften Theil.

8) Oberdeutsche BeitrÃ¤ge zur Naturlehre und Oekonomie fÃ¼r das Jahr 1787.

Gesammelt und herausgegeben von Karl Erenbert von Moll. Salzburg 1787. 2933. 8.

Von Schrank fortgesetzt: Abhandlungen einer Privatgesellschafft von Natur-

forschern und Oekonomen in Oberdeutschland. MÃ¼nchen, Lindaner 1792.

9) Salzburgisches Idioticon (ohne Moll's Namen): HÃ¼bner's Beschreibung des

Erzstiftes und ReichsfÃ¼rstenthums Salzburg in Hinsicht auf Topographie und

Statistik. Salzburg 1796. Band 3, S. 955 bis 984.

10) Nebenstunden des Berg- und HÃ¼ttenmannes. Herausgegeben von Karl

Erenbert Freiherrn von Moll. Erster [einziger] Band. Salzburg 1797. XLVI und

500 S. 8.

Vgl. Oberdeutsche Allg. Literaturzeitung 1797. S. 6 f.

11) a. JahrbÃ¼cher der Berg- und HÃ¼ttenkunde. Herausgegeben von Karl Ehren-

bert Freiherrn von Moll. Salzburg 1797 bis 1801. V. 8.

b. Annalen Salzburg 1802 bis 1805. III. 8.

Vgl. F. L. von Schallhammers SÃ¼ddeutsche pragm. Annalen 1803. S. 716 f.

c. Ephemeriden 1. Band MÃ¼nchen 1805. 2. bis 5. Band. NÃ¼rnberg

1806 bis 1809.

d. Neue JahrbÃ¼cher. V BÃ¤nde und VI. Bandes 1. und 2. Heft. NÃ¼rnberg

1809. 1812. 1815. 1821. 1824 bis 1826. 8.

12) Im Verein mit Ildephons Lidl und Matthaus Fingerlos soll er geschrieben

haben: Ueber Ã�ffentliche Lehranstalten, insbesondere Ã¼ber Lektionskataloge auf

UniversitÃ¤ten. 1. BÃ¤ndchen. Germanien 1798.

MatthÃ¤us Fingerlos geb. in Lungan 1748, gestorben in Salzburg 1817. Vgl.

Salzbnrger Zeitung 1886. Nr. 12. 16. 17.

13) Nachtrag zu Bodonis Druckverzeichnisse. Von K. Erenb. von Moll: Allg.

litter. Anzeiger 1799. Nr. 197. S. 1973 bis 1975.

14) Etat gÃ¤ographique et statistique du pays de l'Archev6chÃ¶ de Salzbonrg,

contenant l'e'tendue du terrain, la population et les revenÃ¼s du pays (1800): J. Tn.

Zaunera BeitrÃ¤ge zur Geschichte des Aufenthaltes der Franzosen im Salzburgischen

und den angrenzenden Gegenden. Salzburg 1802. Band 2, S. 364 f.

15) Calendarium anni Millesimi quadringentesimi undecimi ex laminis ligneis

Â§erantiquis in bibliotheca sua asservatis arte lithographiae anno 1796 ab Aloisio

enefelder iventae descriptum edidit Car. Eremb. L. B. de Moll. 1814. Germanorum

libertatis 1. 6 Bl. 4.

16) Des Freiherrn Karl Erenbert von Moll Mitteilungen aus seinem Brief-

wechsel. Prodromus seiner Selbstbiographie. M. S. C. (in 50 AbdrÃ¼cken). 1829

bis 1835. IV BÃ¤nde. 1419 S. 8. Unter den 205 Correspondenten aus allen Theilen

der Erde seien hier nur hervorgehoben: Blumenbach, Leopold von Buch, Heyne,

Alexander von Humboldt, F. H. Jacobi, Erzherzog Johann, Meusel, J. W. Ritter,

Schlichtegroll, S. Th. von SÃ¶mmering und Westenrieder. â�� Darin auch 4, 1368

ein Wiegenliedlein, das er in einer schlaflosen Nacht dichtete und in Musik setzte.

3. Franz Auton Ton Braune, geb. am 16. MÃ¤rz 1766 zu Zell im Pinzgau,

studierte in Salzburg, 1790 Gerichtsakzesaist in Werfen, 1794 Kanzlist, 1801 Se-

kretÃ¤r im Berg- und Salzwesen bei der Hof kammer in Salzburg, viele Jahre lang

Redakteur der K. K. Salzburger Zeitung, starb in Salzburg am 24. September 1853.

Botaniker und Topograph.

a. Meusel 9, 133 f. 11, 99. 13, 164. 17, 240. 221, 367.

b. Baader 1804. l, 145.

c. GrÃ¤ffer und Czikann 1837. l, 375.
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d. Franz Storch, Skizzen einer naturhistorischen Topographie deÂ« Herzog-

thums Salzbarg. Salzburg 1857. l, 78f.

e. Wnrzbach 1857. 2, 124.

f. Allg. deutsche Biogr. 1876. 3, 275. (Reichardt).

1) Cuenna und Vivonne, oder Bache und Untreue. Ein Trauerspiel in 5 Aufz.

nach MeiÃ�nerÂ« Skizzen frey bearbeitet von F. A-v. B. Salzburg bevMayr 1793. S.

Nachgedruckt: Theatralische Sammlung. Band 37. Wien, Job. los. Jahn, 1793.

Sieh $ 261, 51. Bromme existiert wahrscheinlich gar nicht.

2) Salzburgische Flora oder Beschreibung der im Ersauft Salzbarg wild

wachsenden Pflanzen. Salzburg 1797. Mayr. III. gr. 8.

3) Salzburg und Berchtesgaden. Taschenbuch fÃ¼r Beisende. Wien 1821.

2. Anfl. 1829.

4. Friedrich Franz Joseph Graf TOB Spaur, geb. am 1. Februar 1756, 1777

Domherr zu Salzburg, auch Domherr von Passau und Brisen, t 1821.

a. Mensel 15, 503 f. 20, 537.

b. Wnrzbach 1878. 36, 95.

1) Die christliche Freiheit, erklÃ¤rt in einer Dompredigt. Salzburg 1794. Mayr. 8.

2) Wahrscheinlich gehÃ¶rt ihm zu: Biographie des Grafen Franz Spanr, kaiser-

lich geheimen KÃ¤thes und Reichs-Eammerrichtera in Wetzlar. Von einem seiner

nÃ¤chsten Verwandten entworfen. Salzburg 1800, Mayr'sche Buchhandlung. 8.

3) Reise durch Ober-Deutschland, in Briefen an einen vertrauten Freund. Erster

(einziger) Band. Marburg 1800, Krieger. 8. Ohne Verfassernamen.

4) lieber die Pflicht des Staates, die Arbeitsamkeit zu befÃ¶rdern, die Betteley

abzustellen, und die Armen zu versorgen. Salzburg 1802, Mayr. 8.

5) Nachrichten Ã¼ber das Erzstift Salzburg nach der SÃ¤cnlarisation. Passan

1805. 8.

6) Maximen fÃ¼r JÃ¼nglinge, die in die groie Welt treten; ans der Welt- und

Menschenkenntnis und guten BÃ¼chern geschÃ¶pft. Salzburg 1809. Mayr. 8.

7) Gedanken Ã¼ber die Bildung der Gutsbesitzer und Bauern zu ihrem Be-

rufe, dem Landbau. Salzburg 1813, Oberer 8.

8) SpaziergÃ¤nge in den Umgebungen von Salzburg. Salzburg 1813 bis 1815.

2 Theile m einem Band. 8.

5. Joseph Wisuiavr, geb. in Freising am 30. November 1767, trat nach dem

plÃ¶tzlichen Tode seines Vaters (1780) in das bischÃ¶fliche Alumnat 1785, studierte

in Salzburg, wurde durch Lorenz HÃ¼bner sehr gefÃ¶rdert, 1790 zum Priester geweiht,

1792 PrÃ¤fekt im Lodron - Rupertinischen Erziehungsstift in Salzburg, 1799 Ober-

prÃ¤fekt, 1802 auf seinen Wunsch von dieser Stelle enthoben, als General- Schulen-

nrul Studiendirektionsrat ins bayerische Ministerium des Innern in MÃ¼nchen be-

rufen, wegen seines Schnlplanea in Streitigkeiten mit J. H. VoB und anderen ver-

wickelt, 1807 ordentliches Mitglied der Akademie, 1808 Obersehulrat, 1811 in die

Kirchensektion versetzt und zum Oberkirchenrat ernannt, 1815 Vorstand der

Kommission zur Organisierung des Kalenderwesens, starb am 9. Juli 1858.

a. Mensel 8, 565. 10, 834. 11, 747. 16, 250. 21, 638f.

b. Waitzenegger 1822. 3, 431.

c Almanach der bayerischen Akademie. MÃ¼nchen 1855.

d. Sieh unten Nr. 12).

e. Deutscher Schulbpte. Augsburg 1859.

f. Heindl, Biographien d. berÃ¼hmtest. PÃ¤dagogen. Augsburg 1860. S. 485.

g. H. F. Wagner, Der PÃ¤dagoge Joseph Wismayr in Salzburg. Ein Bei-

trag zur Geschichte des deutschen Sprachstudiums in SÃ¼ddeutschland. 3. Programm

der Lehrerbildungsanstalt in Salzburg. 1876. (Auch selbstÃ¤ndig Salzbarg 1876.

Pustet. 14 S. 8.). â�� In erneuter Gestalt: Mittheilungen der Gesellschaft fÃ¼r

Salzburger Landeskunde 1880. 20, 148 bis 186, mit AuszÃ¼gen aus dem Brief-

wechsel zwischen Wismayr und Benno Michl.

h. Wurzbach 1889. 57, 127.

1) GrundsÃ¤tze der deutschen Sprache zum Schul- und Selbstunterricht Salz-

burg 1796. H. â�� 2. Aufl. Ebenda 1803. â�� 3. Aufl. MÃ¼nchen 1805. (Tritt gegen

die FremdwÃ¶rter auf).
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2) BeitrÃ¤ge zur Oberdeutschen Litteraturzeitung unter den Chiffern J. W.

und ssm. Nach HÃ¼bners Weggang von Salzburg 1799 fÃ¼hrte er auch kurze Zeit

die Redaktion dieser Zeitschrift.

3) Kleine deutsche Sprachlehre fÃ¼r Ã¶ffentliche Vorbereitungsschulen und den

Privatunterricht. Salzburg 1797. Zaunrieth. â�� 2. Aufl. 1800. Ebenda. â�� 5. Aufl.

unter dem Titel: Lehrbuch der deutschen Sprache fÃ¼r die Ã¶ffentlichen Unterrichts-

anstalten des KÃ¶nigreichs Baiern. â�� 7. Aufl. MÃ¼nchen. 1816. â�� 9. Aufl. 1824. â��

Nachdrucke: Prag 1806; Breslau 1814.

4) BlÃ¼ten und FrÃ¼chte. Salzburg 1797 bis 1798. II. 8. Vgl. oben III. b.

5) Gab heraus: Ephemeriden der italienischen Literatur. Salzburg 1800 bis

1805. Mayr. VIII. 8.

6) Abgedrungene ErklÃ¤rung gegen J. H. Vofl und Compagnie: Oberdeutsche

Literatur-Zeitung. II. 873 bis 880. 1. November 1805.

J. H. VoÃ�, Beurtheilung des neuen Lehrplanes: Jenaer Litteraturzeitung 1.

bis 3. April 1805. â�� "Wieder abgedruckt: Kritische BlÃ¤tter Band 2. â�� Oberdeutsche

Lit.-Zeitg. 1805. I. 752.

7) Pantheon Italiens, enthaltend Biographien der ausgezeichnetsten Italiener,

nebst deren Bildnissen, historisch-kritisch bearbeitet. 1. bis 3. Abtheilnng. Salz-

burg 1815 bis 1818. Mayr. gr. 8. (Dante, Petrarca, Boccaccio). Das Manuskript

fÃ¼r die Ã¼brigen 9 Hefte ging beim grollen Brande 1818 in Salzburg zu Grunde.

8) Biographische Charakteristik HÃ¼bners. MÃ¼nchen 1855 (schon 1822 ge-

schrieben). Vgl. Salzburger Landeszeitung 1855. Nr. 248 f.

9) Sechzig auserlesene Fragen und Antworten mit GrÃ¼nden und GegengrÃ¼nden.

Der reiferen vaterlÃ¤ndischen Jugend gewidmet. Freising 1857. VI, 143 S. gr. 8.

10) Sammlung von LesefrÃ¼chten. Als Manuscript Freunden zum Andenken

gewidmet. Freising 1857. VII, 116 S. gr. 8.

11) Geschichtliche MerkwÃ¼rdigkeiten. Freising 1857.

12) Meine Selbstbiographie fÃ¼r Freunde und Freundlichgesinnte. In meinem

90. Lebensjahr zum Drucke befÃ¶rdert. Freising 1857. IV, 22 S. 4.

6. Leopold Ladislaus Pfest, geb. am 15. November 1768 in Isen bei Erding

in Oberbayern, wurde auf dem Gymnasium in Freising vorgebildet, studierte in

Salzburg Theologie und dann Rechte, 1791 Akzessist in Salzburg beim Stadtsyn-

dikate, 1793 Anwalt in Salzburg, 1797 Mittelschreiber in Neumarkt, 1798 Ober-

schreiber in Mattsee, 1800 in Waging, 1802 zu Saalfelden im Pinzgau; 1804 Ad-

ministrator des Pfleg- und Landgerichts in Neuhaus, dann in Glaneck, spÃ¤ter

des Berggerichts in Oberalm und 1805 kursalzburgischer Rat und wirklicher

Pfleger in Neuhaus. Als das FÃ¼rstentum Salzburg am 30. September 1810 an

Bayern kam, wurde Pfest bayrischer Landrichter in Salzburg, bei der spÃ¤teren

RegierungsverÃ¤nderung am 1. Mai 1816 Ã¶sterreichischer Landrichter daselbst und

t am 3. Oktober 1816.

a. Mensel, Gel. Teutschl. 15, 37. 19, 120.

b. Baader 1824. I, 2, 241.

c. Wurzbach 1870. 22, 190.

d. Kehrein 1871. 2, 8.

e. Josef Schwarzbach, Leopold Ladislaus Pfest: Salzburger Zeitung 1882.

Nr. 132 bis 145.

f. Allg. dtsch. Biogr. 1887. 25, 661 (Franz Brummer).

g. Leopold Ladislaus Pfest. Biographische Skizze von Josef Schwarzbach,

Lehrer: Mittheilungen der Gesellschaft fÃ¼r Salzburger Landeskunde 1698. 83, 213

bis 218.

1) Beitrage zum Neuen Berlinischen Musenalmanach von Schmidt und Binde-

mann (Jahrg. 1797: S. 34. 88. 105), zum Anhang zur Grfttzer Ztg. 1797; zum Salz-

burger Intelligenzblatt 1804 bis 1814; zu der Salzburgischen Literaturzeitung, zum

Morgenblatt.

2) Cantate bei Ferdinands Einzug in Salzburg. MÃ¤rz 1803: Juvavia an ihren

Ferdinand.

3) Gedichte. Salzburg 1804, in der Mayr'schen Buchhandlung. 286 S. 8.

4) Anthologia epigrammatica latina, e poetis post renatas scientias ad nostra

usque tempora claris, edita. Tomus I. Salzburg 1805. Mayr. 8. (Mehr nicht erschienen).
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5) Historische Nachrichten von dem Geschlechte der Freiherrn von Rehling:

Salzburger Intelligenzblatt 1808. S. 309 bis 424.j

6) Epigramme von L. L. Pfest. Wien. In der Degenschen Buchhandlung.

1811. XVIII, 252 S., l Bl. Druckfehler. 8. â�� Neue Aufl. 1821. 12.

S. 199: Auf Klopstoeks Tod. â�� 8. 214: Auf Schillers Tod. â�� S. 219: Schiller.

â�� S. 225: GÃ¶the. â�� S. 229: Apophtegmen. (Allea in Distichen).

Vgl. Annalen 1811. l, 74. â�� Oberdeutsche Lit.-Ztg. 1811.

7) Tisch- und Trinklieder der Deutschen. Gesammelt von L. L. T'fest. Wien.

In der Degenschen Buchhandlung. 1811. II. 8. XII, 392 S.; X, 397 S. 8.

Eine Anthologie. Vgl. Annalen 1811. 4, 61.

8) Die Jahreszeiten. Eine Liederlese fÃ¼r Freunde der Natur, von L. L. Pfest.

Salzburg, in der Mayrschen Buchhandlung. 1812. 476 S. 8.

Vgl. Wiener Allg. Litt.-Ztg. 1813. Nr. 103.

9) BeitrÃ¤ge zur Aglaja 1815.

10) Viele einzeln ausgegebene Fest- und Gelegenheitsgedichte.

7. Joseph Ernst Reichsritter von Koch-Sternfeld, geb. zu Wagrain im

Pongau am 25. MÃ¤rz 1778, studierte in Salzburg, 1800 Rechtspraktikant bei dem

Landgericht in Gastein, 1-01 und 1802 in Salzburg angestellt, ging 1803 zu seiner

â�¢weiteren Ausbildung nach GÃ¶ttingen, 1804 bis 1815 wieder in Salzburg in wech-

selnden Stellungen, 1805 als Direktor des neu zu begrÃ¼ndenden historisch-statistisch-

topographischen Bureaus nach MÃ¼nchen berufen und zum Legationsrat ernannt,

1817 diplomatischer und politischer Kommissar bei der Grenzregulierung mit

Ã�sterreich, 1826 bis 1828 Professor an der UniversitÃ¤t MÃ¼nchen, lebte seit 1880

ganz seinen topographisch-statistischen Studien, t zu Tittmoning am 28. Juni 1866.

a. Meusel 14, 326f. 18, 381 f. 23, 194.

b. Wurzbach 1864. 12, 196.

c. Kurzer Nekrolog: Mitteilungen der Gesellschaft fÃ¼r Salzburger Landes-

kunde. VI. Vereinsjahr 1866. S. XVI.

d. Biographie von Anton Ritter von Schallhammer: ebenda. VIII. Ver-

einsjahr 1868. S. 3 bis 80. Ueber seinen Briefwechsel: ebenda S. 76.

Mitteilungen aus Briefen von StÃ¼lz, Freiherr von Reinhart, Zschokke, Ritter

von Lang, Mettemich, Jarke: ebenda S. 43 bis 55.

1) Ã¼ngedruckte Jugendsehriften: a. Prosaische Schriften und ErzÃ¤hlungen.

1790 bis 1795. â�� b. Kleine Fragmente aus der Universalhistorie dea Abts Millot.

1796. â�� c. Graf Roger, Herrscher des jenseitigen Calabriens. Novelle. 1798. â��

d. Die Colonie in den norischen Alpen. Singspiel in 3 AufzÃ¼gen. 1799. â�� e. Die

Bergkorsen, Schauspiel in 4 AufzÃ¼gen. 1800.

2) BeitrÃ¤ge zu Wismayrs .BlÃ¼then und FrÃ¼chte'. 1797 und 1798.

3) Beitrage zur Landeskunde im Salzburger Intelligenzblatt. 1800.

4) Rezensionen in der Oberdeutschen Literatur-Zeitung. 1800 bis 1802.

5) Gedichte, historische Notizen, Aphorismen und eine Criniinalgescbichte

in: Der oberdeutsche Volksfreund, hg. von Durach. Jahrgang l bis 3. Passau

(spÃ¤ter Regensburg) 1800 bis 1803.

6) Anteil an dem von Judas TbaddÃ¤us Zanner herausgegebenen Werke:

BeitrÃ¤ge zur Geschichte des Aufenthaltes der Franzosen im Ã�alzburgischen und

in den angrÃ¤nzenden Gegenden. (Salzburg 1801 bis 1803). l, S. 308 bis 313.

7) Historisch-geographisches Repertorium Ã¼ber die unparteyische Abhandlung

vom Staate Salzburg, Ã¼ber Juvavia und den diplomatischen Anhang des letztem

Werks zum Behuf der Geschichte des Salzburg. Staats- und Privatrechts und der

Geographie des Mittelalters, 1. oder histor. Theil. Salzburg 1802. Oberer.

(J. F. Tb. Kleimayrn) Unpartheyische Abhandlung von dem Staate dea

hohen Erzstifts Salzburg . . . Salzburg 1770. Fol.; Titelaufl. 1780.

Nachrichten vom Zustande der Gegenden und Stadt Juvavia vor, wÃ¤hrend

und nach Beherrschung der RÃ¶mer, bis zur Ankunft des h. Rupert und von deren

Verwandlung in das heutige Salzburg. Nebst einem diplomat. Anhange von ver-

schiedenen schriftlichen Denkmalen und Urkunden aus dem VI., VII., VIII., IX.

und X. Jahrhundert zur Beleuchtung der vorstehenden Nachrichten. Von Johann

Franz Thaddaus Kleimayrn. Salzburg 1784.
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8) Versuch Ã¼ber Nahrung und Unterhalt in civilisirten Staaten, insbesondere

Ã¼ber Wohlfeilheit und Theuerung. Historisch und staatswirtbscbaftlich bearbeitet

von J.E. Reichsritter von Koch-Sternfeld, churiÃ¼rstl.salzburgiscberLandesregierangs-

Assessor. Ut fiat nee noceat regiminis esto. Eine gekrÃ¶nte PreisBchrift. MÃ¼nchen,

bei Lentner. 1805. XVI, 416 S. gr. 8. â�� 2. Aufl. Salzburg 1813. Mayr.

9) Rhapsodien aus den norischen Alpen von J. E. R. v. Koch-Sternfeld,

mitMelodieen von Ign.Brandstfitter und Anderen. Landshut 1805, Storno. 8.; 2. Aufl.

Salzburg 1813, Mayr. 8.; 3. und verm. Aufl. Mit erlÃ¤ut. bistor., topogr. und literar.

Notizen. MÃ¼nchen 1843. E. A. Fleiscbmann. XXIV, 236 S. 8.

Vgl. Mnnchener Lit.-Zeit. 1806, Nr. 14 und 1807, Nr. 122. â�� Neue Annalen

1807. Juli. â�� Allg. Lit.-Zeit. 1807, Nr. 175. â�� Der FreimÃ¼thige 1808, Nr. 58.

10) Salzburg und Berchtesgaden in historisch-, statistisch-, geographisch- und

staatsÃ¶konomischen BeitrÃ¤gen. Salzburg 1810, in der Mayr'scben Buchhandlung. II.

gr. 8. X, 272 S.; XII, 388 S.

Mit K. M. B. Schroll und Reisigl.

11) Das Innviertel mit dem Hausruckviertel statistisch dargestellt im Anfange

des Jahres 1810 und nach der Bestimmung des Wiener Friedens vom 14. October

1809 mit der polit kirchl. und stand. Topographie. Salzburg 1810. Mayr. 8.

12) a. Das Gasteiner Thal mit seinen warmen Heilquellen im salzburgischen

Gebirge. Ein Taschenbuch fÃ¼r KurgÃ¤ste etc. mit topographischen und historischen

Notizen aus Ã¤ltester Zeit. Von J. L. Ritter von Koch-Sternfeld, v. irk l. Regierungs-

rath. Salzburg 1810. Mayr.

b. Das Gasteiner-Thal und seine Heilquellen in der Tauernkette. Zweite ver-

besserte Auflage. MÃ¼nchen 1820, bei Lindauer, und in Commission der Mayr'schen

Buchhandlung zu Salzburg. XVIII, 84 S.

c. Die Tauern, insbesondere das Gasteiner-Tbal und seine Heilquellen. Mit

RÃ¼cksicht auf die Ã¤ltere und neuere Geschichte des Volkes, des Bergbaues, der Salz-

werke und des Handels in den Alpen. Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage.

MÃ¼nchen 1820, bei Lindauer, und in Commission der Mayr'echen Buchhandlung in

Salzburg. XX, 859 S. 8. Dazu als Anhang:

d. Beleuchtung der Sartori'schen Chronik. MÃ¼nchen bei HÃ¼bschmann. 1821.

62 S. 8.

13) Historisch-staatsÃ¶konomiBcbe Notizen Ã¼ber StraÃ�en- und Wasserbau und

Bodencultur im Herzogthume Salzburg und FÃ¼rstenthume Berchtesgaden. Ein Bei-

trag zur Cultnrgeschichte des Landes, von den Zeiten der RÃ¶mer an bis jetzt. (Aus

Monumenten, Urkunden und anderen Quellen bearbeitet und mit vielen zum Amts-

gebraucbe in diesem Berufsfache in allen Theilen des Landes vorzÃ¼glich dienenden

Beilagen begleitet). Salzburg 1811, bei Mayr. VI, 203 S. gr. 8.

14) Geschichte des FÃ¼rstenthums Berchtesgaden und seiner Salzwerke. Salz-

burg und MÃ¼nchen 1815, bei Lindauer. III. 8.

15) Salzburg, die Stadt und ihre nÃ¤chste Umgebung unter der Herrschaft der

RÃ¶mer. (Aus den Ã¤ltesten Quellen und nach den bisher aufgefundenen Denk-

mÃ¤lern). MÃ¼nchen 1815. 44 S. kl. 8.

16) Historisch-geographisches Repertorium der Staatsverwaltung Bayerns.

MÃ¼nchen 1815. IV.

17) Ã�ber die Kriegsgeschichte der Bayern. MÃ¼nchen 1816, bei Lindauer.

58 S. 8. â�� 2. Aufl. NÃ¼rnberg, bei Riegel und Wiesner. 1817. 8.

18) Die letzten 30 Jahre des Erzstiftes Salzburg. (Separatabdruck aus der

Zeitschrift fÃ¼r Bayern). MÃ¶nchen 1816. 8.

19) Gab mit Ch. Freih. von Aretin, Stumpf und Belli heraus: Zeitschrift fÃ¼r

Bayern und die angrÃ¤nzenden LÃ¤nder. 1816 bis 17. VIII. MÃ¼nchen.

20)Historisch-8taat8-Ã¶konom. Ansichten von den Elementen desdeutschen Staats-

Organismus mit Beziehung auf das BÃ¼rgerthum und die jeweiligen VerhÃ¤ltnisse

des Ã¶ffentl. Dienstes. MÃ¼nchen 1822. Lentner. 126 S. gr. 8.

21) Ã�ber Arnos, Erzbiscbofs von Salzburg urkundlichen NachlaÃ� in Beziehung

auf die baierische Landes- und Volkskunde. MÃ¼nchen, G. Franz, o. J. 1823. 4.

22) BeitrÃ¤ge zur deutschen LÃ¤nder-, VÃ¶lker-, Sitten- und Staatenkunde. I.Band

Passan, bei Pustet. X, 416 S. 8. 2. Band. MÃ¼nchen, bei HÃ¼bschmann. 1826
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XVIII, 434 S. 8. 3. Band auch unter dem Titel: Das PrÃ¤dialprincip. Die Grund-

lage und Bettung der Rnral Staaten und insbesondere des chrutlieh-gennaaisehcn

Staaten-Systems. Manchen 1S33, bei Jaquet. XX, 560 S. 8.

23) Grundlinien zur allgemeinen Staatsknnde 'Statistik) mit besonderer RÃ¼ck-

licht aaf die organische, materielle und wirthschaftliche Gmndma>?ct des Staat.*.

Von J. E. Koch-Sternfeld, k. b. Legationsrath. MÃ¼nchen 1826. Bei Joseph A.

Finsterlin. gr. 8.

24) Festgesang zur feierlichen Beisetzung des Herzens des verstorbenen KÃ¶nigs

Maximilian Joseph I. in der heil. Kapelle zu AltÃ¶tting am 1. MÃ¤rz 1826.

25 Die Wallfahrt auf Wittelsbach, eine dramatische GedÃ¤chtnisfeier. MÃ¼nchen.

Lentner 1826. 8.

26; MaTJmilian V. Graf Preysinsr-Hohenaschau, einige ZÃ¼ge ans dessen Leben

und Wirken, nebst historischen nnd topographischen Andentangen Ã¼ber ihr Her- und

Aufkommen, Besitztham nnd Geschick der Preysinger Ã¼berhaupt. MÃ¼nchen, bei

Hfibschmann. 1827. 8.

27) Ueber den Standpunkt der Staatskunde als BÃ¼rgschaft der Landes-Ord-

nungen und Freiheiten: Womit seine Vortrage Ã¼ber die allgemeine Staatstunde und

StaaUwissenschaft an der k. UniversitÃ¤t zu MÃ¼nchen am 14. Mai 1827 erÃ¶ffnete

J. E. von Koch-Sternfeld, k. b. Legationsrath. MÃ¼nchen, bei J. A. Finsterlin. gr. 8.

28) Ueber den Urkataster des KÃ¶nigreiches Bayern behufs der allgemeinen

Grund- und HÃ¤user-Steuer, zu nÃ¤chst in seiner historisch-topographischen BegrÃ¼ndung.

MÃ¼nchen, Finsterlin. 182S. 8.

29) Bemerkungen Ã¼ber den Kampf des Grundeigentums gegen die Grund-

herrlichkeit, dargestellt nnd beurtheilt von Dr. K. 8. ZachariÃ¤, groBherzog-L bad. geh.

Bath und Prof. auf der UniversitÃ¤t Heidelberg [Â§293, IIL 2. 19.]. Von J. E. Bitter

von Koch-Sternfeld. MÃ¼nchen 1833. Bei George Jaqoet 8.

30) Benedikt Werner, letzter Abt von Weltenbnrg nnd zur ehemaligen baye-

rischen Landschaft Mitverordneter. Mit einem Vorwort Ã¼ber die Abtei Welten-

burg. Augsburg, bei Veith nnd Rieger, 1835. XII, 65 S. kl. 8.

31) Die deutschen, insbesondere die bayerischen and Ã¶sterreichischen Salz-

werke; zunÃ¤chst im Mittelalter als Anlagen und BÃ¼rgschaften des Caltus, des KÃ¶nig-,

Adel- und BÃ¤rgerthnmes, und der groÃ�en Masse, mit Betrachtangen Ã¼ber das

europÃ¤ische Salzregale, in seiner Entwicklung und Verwicklung. MÃ¼nchen 1836,

bei Jaqnet. XL, 132 S. ZweitÂ« Abtheilung 388 S. 8.

32) Literarische Warnungstafel: Bayerische National-Zeitung. MÃ¼nchen 1837.

33) Das Reich der Longobarden in Italien; nach Paul Warnefried u. s. w-

zunÃ¤chst in der Bluts- nnd Wahlverwandscbaft zu Bajoarien. MÃ¼nchen 1839-

XVI, 230 S. 4.

34) Betrachtungen Ã¼ber die Geschichte, ihre Attribute, nnd ihren Zweck; als

Ã¼ber eine der fÃ¼rwahrenden Aufgaben der bayerischen Akademie der Wissen-

schaften: vom Jahre 1759 bis zur Gegenwart. Gelesen in der Ã¶ffentl. Sitzung

der kÃ¶nigl. Akademie der Wissenschaften zur Feier ihres 82. Stiftungstages.

MÃ¼nchen 1841. Franz, gr. 8.

35) Topographische Matrikel, geschÃ¶pft ans dem diplomatischen Codex der

Javavia (Salzburg) nnd aus dem Codex des Cnronicon lunaelacense (Mondsee), vom

6. bis 11. Jahrhundert reichend. Mit einer Einleitung Ã¼ber die Unentbehrlichkeit

historischer Indices und topographischer Matrikeln. MÃ¼nchen 1841. 4.

36) Der Lampotinger Heimath, Weltleben und VermÃ¤chtniÃ�e. MÃ¼nchen 1842.

(Aus dem Oberbayrischen Archiv).

37) Das geographische Element im Welthandel, mit besonderer RÃ¼cksicht auf

die Donau. MÃ¼nchen 1843, bei Jaquet 8.

38) Ã�ber das wahre Zeitalter des heil. Rupert, des Apostels der Bajoarier,

nnd GrÃ¼nders des Erzstiftes von Salzbarg. Nach Quellen, Forschungen und Vor-

arbeiten; und mit PrÃ¼fung der vom Hrn. Prof. M. Filz Ã¼ber den heil. Rupert hrsg.

Abhandlangen von 1831 bis 1843. Dazu einen Anhang. Wien 1851, BraumÃ¼ller.

113 S. Lei. 8.

39) Cnltnrgeschichtliche Forschungen Ã¼ber die Alpen, zunÃ¤chst Ã¼ber das

dynastische, kirchliche, volkswirtschaftliche nnd commemelle Element an der Mur.
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tiurk und DrÃ¤u, zu Friesach und Zeltschach an der Save und Saan und in der

windischen Mark vom V1I1. big in das XI. Jahrhundert. MÃ¼nchen 1851 his 62.

II. gr. 4. (Abhandl. U. k. bayer. Akad. d. Wies.).

40) Ueber Dr. Wiguleus Hundt's bayerisches Stammbuch. Von dem k. b.

Legationsrathe Ritter von Koch-Sternfeld. Ans dem Oberbayerischen Archiv fÃ¼r

vaterlÃ¤ndische Geschichte, Band 7, Heft l besonders abgedruckt. MÃ¼nchen 1851.

Druck der Dr. C. Wolfschen Buchdruckerei.

41) Zur Vorgeschichte der Dynasten von MÃ¼rzthal und Eppenstein in der

Steiermark. Wien 1852. 13 S. gr. 8. Vorher im Archiv fÃ¼r Ã¶sterreichische Ge-

schichtsquellen 1851.

42) Ã�ber das (angeblich) falsche Beinfeld Fridolfing's. MÃ¼nchen, Jaquet. 1852.8.

43) RÃ¼ckblick auf die Vorgeschichte von Bayern, als Anhang zu den cultur-

geschichtlichen Forschungen Ã¼ber die Alpen vom 8. bis 11. Jahrhundert (von den

Jahren 1851 und 1852). Mit genealog. Schemen. MÃ¼nchen 1858. Franz in Comm.

80 S. gr. 4. (Aus den Abhandl. der k. bayer. A. d. Wiss.).

44) BegrÃ¼ndungen zur Ã¤lteren Profan- und Kirchengeschichte von Bayern

und Oesterreich; aus den neuern und neuesten Verhandlungen Ã¼ber das wahre

Zeitalter und die Wirksamkeit des heil. Rnpert etc.; mit dem Direktorium zur

einschlagigen Literatur und ihrer Quellen. Regensburg 1854. Mnnz. l Bl., XX,

255 S. lex. 8. Vergl. Nr. 45).

45) Das Christenthum und seine Ausbreitung vom Beginn bis zum 8. Jahr-

hundert; insbesondere in den Alpen, zwischen Rhein und Donau; allmÃ¤hlig durch

14 BisthÃ¼mer gewahrt und durch das Martyrologium, als kirchl. Patronat, gepflegt;

chronol., geograph., topograph. und culturgeschichtl. dargestellt. Zugleich Supplem.

fÃ¼r die .BegrÃ¼ndungen zur Ã¤ltesten Profan- und Kirchengeschichte von Bayern

und Oesterreich' etc. Regensburg 1855. Manz. XVI, 166 S. gr. 8.

46) Reichersberg am Inn, d. i. die Propstei regulirter Chorherren, und weiland

ihr dynastisches Besitzthum in Bayern, KÃ¤rnthen und Ã�sterreich; â�� und die Ab-

stammung und das tragische Geschick des erlauchten Stifters und das seiner

blutsverwandten Verfolger â�� nach dem Laut der mystischen Legende â�� historisch,

genealogisch, geographisch und topographisch dargestellt und kritisch erlÃ¤utert.

Nebst Anhang, enthalt, das dir onolog.-gen eillog. Schema Ã¼ber die dynastische etc.

Abstammung des Stifters etc. MÃ¼nchen 1855. Franz in Comm. 45 S. gr. 4. (Aus

den Abhandl. der k. bayer. Ak. der Wiss.).

47) Die allgefeierte Dynastie des Babo von Abensberg; in ihrer Abkunft,

Verzweigung und Gesammtgenossenschaft, in Bayern und Oesterreich. Aus den

bisher gesammelten Ueberlieferungen; im ungleich weitern und hÃ¶hern Bereich

aber aus bisher nicht gekannten Quellen kritisch aufgefaÃ�t und culturgeschichtlich

dargestellt. Regensburg 1857. Manz. XIV, 131 S. gr. 4.

48) Vier VermÃ¤chtnisse. Behufs einer kritischen und lohnenden Geschichts-

forschung und Geschichtschreibung in Bayern. Zugleich Supplement zur Geschichte

der allgefeyerten Dynastie des Grafen Babo von Abensberg etc. in ihrem ehrenfesten

und wissenschaftlichen Character. Regensburg 1858, bei Manz. XXI, 112 S. Lex. 8.

49) Zur Wahrung der Geschichte von Reichenhall. Burghausen, Lutzen-

berger. 1859. 8.

50) RÃ¼ckblick der Geschichte der Stadt Laufen. Laufen, Schiffergemeinde.

1860. 8.

51) Das nordwestliche Bayern in der ersten HÃ¤lfte des 9. Jahrhunderts: zu-

nÃ¤chst die Mark Tannara, zwischen dem Loch, der Par, Um und Glan, spÃ¤ter die

zweite Heimath der Erlauchten zu Scheyern und Wittelsbach; in ihrem ethno-

graphischen, dynastischen, kirchlichen und volkswirtschaftlichen Bestand. Aus

gleichzeitigen Quellen. MÃ¼nchen 1860. Franz in Comm. 43 S. 4. (Auch: Ab-

handlungen der k. bayer. Akad. der Wiss.).

52) Bayern und Tirol (in der Richtung der Eisenbahn von MÃ¼nchen nach

Innsbruck): Kulturhistorische Skizzen von den hieran und inzwischen liegenden

Landschaften, Gebieten, DiÃ¶cesen etc. etc.; nach persÃ¶nlicher Anschauung, und aus

den bewÃ¤hrtesten Quellen; zumeist des Mittelalters; kritisch aufgefaÃ�t und dargestellt

von J.E. Ritter von Koch-Sternfeld. MÃ¼nchen 1861. Lindauer. XVIH, 139 S. Lex. 8.
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53) Die GrÃ¼ndang und die wichtigem geschichtlichen Momente des ehe-

maligen fÃ¼rstlichen Reichsstifts und heutigen FÃ¼rstentums Berchtesgaden, entgegen

einem Correspondenzartikel im Sammler Nr. 106 der Augsburger Abendzeitung.

.Berchtesgaden den 8. September [1860] zur JubilÃ¤umsfeier'. Auch mit RÃ¼cksicht

auf den Sulzbacher Kalender fÃ¼r katholische Christen auf das Jahr 1861. Nach-

trÃ¤glich eine wissenschaftliche Festgabe von J. E. R. von Koch-Sternfeld. Druck

von Lutzenberger in Burghausen. Verlag bei Lindauer in MÃ¼nchen und Kaserer

in Berchtesgaden. 43 S. Lex. 8.

54) Der Fischfang (das ius piscandi) in Bayern und Oesterreich ob der Enna,

nach dem urÃ¤ltesten Landrecht, pragmatisch gegenÃ¼ber gestellt: der .Fischwald in

den bayer. Seen nach cultur-historiscben Skizzen von Hartwig Peetz. Manchen

1862'. MÃ¼nchen, bei Lindauer, 1863. 40 S. gr. 8.

55) Die seit dem 13. Jahrhundert schwebende, und jÃ¼ngst einseitig abge-

fertigte Frage Ã¼ber die Abstammung der GrÃ¤fin Hazaga (t c. 1100). Stifterin der

Benediktiner-Abtei Fischbachau im bayerischen Gebirg, dann in die Burg Schleyern

hinaus Ã¼bersetzt, dÃ¼rfte nun wissenschaftlich, erschÃ¶pfend und aufrecht gelÃ¶st

seyn. Mit einem Anh. den .historisch-kritischen NachlaÃ� des Verf. Ã¼ber Bayern

und Oesterreich betr.' MÃ¼nchen 1863. Lindauer. 27 S. gr. 8.

56) Stellung und Erlebnisse in der kÃ¶niglichen Akademie der Wissenschaften

zu MÃ¼nchen. (Aus der am 14. Februar 1858 vom Legationsrathe Ritter von Koch-

Sternfeld an das Ministerium dea AeuÃ�ern eingereichten Denkschrift): Mittheilnngen

der Gesellschaft fÃ¼r Salzburger Landeskunde. VIII. Vereinsjahr 1868. S. 27 bis 34.

57) Zahlreiche AufsÃ¤tze in verschiedenen Zeitschriften, von Schallhammer in

den Mittheilungen 1868 einzeln aufgezÃ¤hlt. Dort fehlt:

Urkundliehe Nachrichten von dem weiland Frauenkloster am Nonnberg im

Isengau und der Umgegend von J. E. Ritter von Koch-Sternfeld. Besonderer Ab-

druck aus den ersten Bande der BeitrÃ¤ge zur Geschichte, Topographie und Statistik

des Erzbisthums MÃ¼nchen und Freising.

S. Johann Baptist Darach. Â§ 279, 24 ----- Band V. S. 518.

a. Meusel 2, 117. 11. 180 f. 17, 460. 22l, 688.

b. Kehrein 1868. l, 80.

1) Wochenblatt fÃ¼r den BÃ¼rger und Landmann. (Mit Huber und Kurz).

Passau 1799. II. 8.

2) Der oberdeutsche Volksfreund. Jahrgang l bis 3. Passau (spater Regens-

burg) 1800 bis 1803.

3) Zahlreiche Gelegenheitsgedichte.

4) BeitrÃ¤ge zum Morgenblatt 1811 biÂ« 1815; zur Zeitung fÃ¼r die eleg. Welt

1818 und 1822; zur Dresdner Abendzeitung 1823.

9. Johann Gregor KrÃ¤mer, geb. am 30. MÃ¤rz 1771 zu WallthÃ¼rn im Oden-

walde, zum Priester geweiht am 14. Juni 1794, Pfarr-Koadjutor zu Berndorf un-

weit Salzburg.

a. Meusel 10, 132. 11, 455. 14, 350. 18, 426. 23, 248.

b. Baader 1801. l, 621.

c. Felder 1817. l, 421.

1) Hundert neue SchulgesÃ¤nge, nebst einigen Bemerkungen Ã¼ber den Schul-

gesang, und einem Anhange. Mit Melodien versehen von Philipp Schmelz. Salz-

burg 1800. XX, 121 S. 8.

2) Jakob Ehrenmann, oder die Schule zu Wiesenfeld. Eine Geschichte fÃ¼rs

Volk auf dem Lande, wie auch in unsern StÃ¤dten, und zunÃ¤chst fÃ¼r junge Leute.

AbgefaÃ�t von G. KrÃ¤mer. Leipzig und Augsburg 1802. XXV, 381 S. 8. â�� Salz-

burg 1804. 8. â�� MÃ¼nchen 1811. 8.

3) Predigt zur VerhÃ¼tung der Blatternpest, gehalten am Feste des heiligen

Josephs. Salzburg 1802. 8. (Auch in L. Kaplers Magazin fÃ¼r katholische Religions-

lehrer 1802. Band 2. Heft 1. S. 41 bis 65).

4) Gedichte und Lieder. Salzburg 1805. 8. â�� Auch unter dem Titel: Neues

Liederbuch, zunÃ¤chst fÃ¼r die Jugend, dann auch fÃ¼r Erwachsene.

5) Schul- und ChristenlehrgesÃ¤nge Ã¼ber alle wichtigen Dinge und UmstÃ¤nde.

3. Aufl. MÃ¼nchen 1810. II. 8.
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6} Geistliche Lieder, nebst einigen Gebeten und Litaneien, zum gottesdienst-

lichen Gebrauche. MÃ¼nster 1810. 8.

7) Evangelien auf alle Sonn- und Festtage des Jahrs in Versen. Erster Theil

mit Evangelien und Liedern auf die Feste des Herrn. MÃ¼nchen 1811. 8.

8) Predigt auf das Fest des heiligen Sebastians, nebst zwei Liedern auf den

Heiligen. Mannheim 1814. 8. â�� Predigt.. und Lied auf den heiligen Charfreitag.

Mannheim 1814. 8.

10. Joseph Glauseii, Lehrer der Dichtkunst an der UniversitÃ¤t zu Salzburg.

1) Ueber das Wesen der Dichtkunst. Ein Ã¤sthetischer Versuch in einer Bede,

gehalten in einer feyerlichen ErÃ¶ffnung der Studien den 5. November 1807. Von

Joseph Glausen, Ã¶ffentlichem Lehrer der Dichtkunst an der UniversitÃ¤t zu Salz-

burg. Salzburg 1808. Mit Zaunriethschen Schriften, l'/j Bogen.

Vgl. Neue Annalen 1809. l, 42.

2) Erziehung zur SchÃ¶nheit ist das einzige Mittel, einen Rfickfall in die

Barbarei zu verhindern. Landshut 1811. Krall. 8.

8) Ode auf die feierliche Ankunft Ihrer KÃ¶niglichen Hoheiten des Kron-

prinzen und der Kronprinzessin von Baiern. Salzburg 1811. Duyle. 4.

11. Friederike Susan, Tochter des Advokaten Salzer, geb. in Seekirchen

bei Salzburg am 14. November 1784, muÃ�te zu Beginn des Jahrhunderts Salzburg

verlassen und verlebte ein Jahrzehnt teils im Ã¶sterreichischen Tyrol, teils an den

Grenzen Italiens, kehrte 1810 in die Heimat zurÃ¼ck, vermÃ¤hlte sich am 4. Mai

1812 mit dem Komponisten ThaddÃ¤us Susan (geb. 1779), damaligem Kriminal-

adjunkten, spÃ¤teren Pfleger zu Ried in OberÃ¶sterreich. Ihre zahlreichen in vielen

Almanachen und Zeitschriften (z. B. in der Dresdner Abendzeitung) gedruckten

Dichtungen sind nicht gesammelt.

a. Erneuerte vaterlÃ¤ndische BlÃ¤tter fÃ¼r den Ã¶sterreichischen Kaiserstaat.

Wien 1817. Intelligenzblatt Nr. 63.

b. Meusel 20, 707 f.

c. Schindel 2, 848.

d. Scheyrer S. 358.

e. Kehrein 1871. 2, 196.

f. Wurzbach 1880. 40, 846 f.

D. Steiermark.

Die dichterischen Bestrebungen Steiermarks finden in den neunziger Jahren

des 18. Jahrhunderts ihren Mittelpunkt in dem Freiherrn von Kalchberg (Â§ 259,

183), der in den .FrÃ¼chten vaterlÃ¤ndischer Musen' im Geiste der Wiener Musen-

almanache eine Reihe junger Adeliger um sich versammelte, spÃ¤ter in der belle-

tristischen Beilage zur' GrÃ¤tzer Zeitung und zuletzt in Professor Schneller (Â§ 807,

111.10), dem Nachfolger Wartingers auf dem Lehrstuhle der Geschichte, dessen schÃ¶n-

geistige im Wesentlichen romantische Anregungen in seinem Stiefsohn Prokesch

bis in die zweite HÃ¤lfte des 19. Jahrhunderts fortwirkten; die wissenschaftlichen

Bestrebungen in Erzherzog Johann und seiner groÃ�artigen SchÃ¶pfung des Joanneums

(1811,). Bedeutsam thut sich schon in dieser Periode die Familie Leitner hervor,

die in der folgenden Periode Steiermark ihren grÃ¶Ã�ten Dichter schenken sollte.

Vgl. Michael Baldermann Â§ 218, 16; Johann Franz Hipronymus Brockmann

Â§ 280, 18. 6), Â§ 232, 12, Â§ 259, 120 und 134, 4); Gottlieb Wetzinger Â§ 259, 184;

Â§ 259, 185; Â§ 259, 186; Â§ 259, 187; Joseph Schimann Â§ 259, 211; Freiherr von

Hohenfels Â§ 274, 9; ferner Johann Bauer A. Nr. 69; J. F. Edler von LÃ¼rwaldt

A. Nr. 102; Joseph Wernekingh B. Nr. 6; Lorenz Chrysanth Edler von Vest:

Karaten; J. K. Kindermann und Michael Kunitsch: Ungarn.

I. Allgemeines.

a. B. F. Hermann, Reisen durch Oesterreich, Steyermark, KÃ¤rnten, Krain,

Italien, Tyrol, Salzburg und Bayern, im J. 1780. Wien 1780, in der Lernardischen

Buchhandlung. 111. 8.

b. Skitze von GrÃ¤tz. GrÃ¤tz 1792. 8. in 2 Heften. Ohne Verfassernamen.

c. Joseph Marx Freyherr von Liechtenstern, Allgemeine Uebersicht des

Herzogthums Steyermark in RÃ¼cksicht seiner geographisch- und physikalischen Be-
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schaffenheit; seiner Einwohner und ihrer Kultur, Gewerbe, KÃ¼nste, Wissenschaften

und Handlung, seiner religiÃ¶sen, politischen, weltlichen und militÃ¤rischen Ver-

fassung und Geschichte. Wien 1799. Auf Kosten des Verfassers. 8.

d. Briefe eines franzÃ¶sischen Offiziers, geschrieben im J. 1800 aus Steyermark,

KÃ¤rnthen, Italien, der Schweiz, Bayern und Salzburg. Herausgegeben von dem

Verfasser der Briefe Ã¼ber Frankreich und Italien [Karl Woyda]. Leipzig 1803,

bey Peter Phil. Wolf. 8.

e. Biographische und litterÃ¤rische Nachrichten von den Schriftstellern und

KÃ¼nstlern, welche in dem Herzogthume Steyennark geboren sind, und in, oder

aufier demselben gelebt haben und noch leben. In alphabetischer Ordnung. Ein

Bey trag zur National â�¢ LitterÃ¤rgeschichte Oesterreichs. Von Joh. Baptist TOD.

Win k lern, Pfarrer zu St. Johann im Sagathale. GrÃ¤tz 1810, bey Franz Ferstl,

BuchhÃ¤ndler. 282 8., 3 Bl. Inhalt. 8.

f. F. J. Kleyle, RÃ¼ckerinnerungen an eine Reise in Oesterreich und Steyer-

mark. Wien 1814, bey Karl Fr. Beck. 8.

g. Josef Wartinger, KurzgefaÃ�te Geschichte der Steiermark. GrÃ¤tz 1815,

Ferstel. 8. â�� 2. Schulausgabe ebenda. â�� 3. verm. Ausgabe 1851.

Josef Wartinger, geb. in St. Stephan bei Stainz, einem Pfarrdorf am FuÃ�e

des Rosenkegels am 21. April 1773, Professor der Geschichte, stÃ¤ndischer Archivar,

gest. in Graz am 15. Juni 1861.

C. G. Ritter von Leitner, Dr. Joseph Wartinger: Mittbeil, des hist Vereins

f. Steiermark. Heft 20. â�� Wurzbach 1886. 53, 124.

h. Carl Schmutz, Historisch-Topographisches Lexikon von Steyermark. Auf

Kosten des Verfassers. Gratz, gedruckt bey Ank Kienreich. 1822 bis 1823. IV.

8. Darin Band IV, S. I bis L1V: VaterlÃ¤ndische Bibliothek oder VerzeichniB der

gedruckten und handschriftlichen Quellen dieses Lexikons.

Karl Schmutz geb. auf SchloÃ� Frondsberg zwischen Anger und Birkfeld am

1. Januar 1787, gest. in Linz am 20. April 1873.

Karl Schmutz. Sein Leben und Wirken. Von Franz Ilwof: Mittheilungen deÂ»

Historischen Vereines fÃ¼r Steiermark. Heft 39. Graz 1891. S. 166 bis 250.

Briefe Erzherzog Johanns an Karl Schmutz. Mit Einleitung und An-

merkungen herausgegeben von Franz Ilwof: Mittheilungen des Historischen Ver-

eines fÃ¼r Steiermark. Heft 41. Graz 1893. S. 27 bis 116

i. Biographien denkwÃ¼rdiger SteiermÃ¤rker. Von Johann Baptist Edlen T o n

Winklern, Hauptpfarrer und Deck an t zu Pols: SteiermÃ¤rkische Zeitschrift. Neue

Folge. 6. Jahrgang. 1. Heft. GrÃ¤tz 1840. S. 82 bis 189. 2. Heft. 1841. S. 27

bis 80. 7. Jahrgang. 1. Heft. 1842. S. 52 bis 114.

k. Peter Baldauf, Geschichte der merkwÃ¼rdigsten Begebenheiten in der

landesfÃ¼rstlichen Provinzial-Hauptstadt GrÃ¤tz in Steiermark .. Graz 1843. gr. 8.

1. J. C. Hofrichter, Ein Ueberblick der Wirksamkeit des Erzherzogs Johann

in Steiermark: Oesterr. BlÃ¤tter fÃ¼r Literatur und Kunst. 19. April 1845. Nr. 47.

m. Alois Beck von WidmannstÃ¤tten. Biographische Skizze vom Ausschul-

Mitgliede J. C. Hofrichter: Mittheilnngen des historischen Vereines fÃ¼r Steier-

mark. Gratz 1851. 2, 144 bis 150 (zur Geschichte des Buchdrucks in Graz).

n. Das Gymnasium zu Marburg in Steiermark. Von Prof. Dr. Rudolf Puff:

Mittheilungen des historischen Vereines fÃ¼r Steiermark. Gratz 1853. 4, S. 220 bis 234.

o. G. GÃ¶th, Das Joanneum in Gratz. Gratz 1861. 8.

p. J. C. H. (Hof richte r), Lebensbilder aus der Vergangenheit. Als Beitrag zu

einem Ehrenspiegel der Steiermark, bes. der Stadt Marburg. Gratz 1863. Leyrer. kl.8.

q. Rud. (inst. Puff, Marburg in Steiermark. Seine Umgebung, Bewohner

und Geschichte. Gratz 1847. Leykam. II. 8.

r. Geschichte des (k. k. I. Staats-) Gymnasiums in Graz, von Dr. R. Pein-

lich: Programme und Jahresberichte dieser Anstalt von den Jahren 1864, 1866.

1869 bis 1872. 4.

s. R. Knabl, Die Franzosen in Graz. (1809). Wien, 1867.

t. Kleine BeitrÃ¤ge zur Geschichte der Steiermark in der zweiten HÃ¤lfte des

18. Jahrhunderts. Zusammengestellt von Dr. Franz Ilwof (nach Aufzeichnungen

v. WinklernÂ«): Mittheilungen des historischen Vereines fÃ¼r Steiermark. Gras

1869. 17, 14 bis 45.

u. Adam Wolf, Die Aufhebung der KlÃ¶ster in InnerÃ¶sterreich von 1782 bis

1790. Ein Beitrag zur Geschichte Kaiser Joseph's II. Wien 1871. BraumÃ¼ller.

174 S. 8.
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v. H. J. Bidermann, Die Verfassungs-Erisis in Steiermark zur Zeit der

ersten franzÃ¶sischen Revolution: Mittheilungen des historischen Vereines fÃ¼r

Steiermark. Graz, 1878. 21. Heft. S. 15 bis 105.

w. InnerÃ¶sterreichisches Stadtleben vor hundert Jahren. Eine Schilderung der

VerhÃ¤ltnisse in der Hauptstadt Steiermarks im achtzehnten Jahrhundert, zugleich

BeitrÃ¤ge zur Literatur- und Culturgeschichte der AufklÃ¤rungsperiode von Dr.Anton

Schlossar. Mit einer Ansicht der Stadt Graz in Lichtdruck. Wien 1877. Wilhelm

BraumÃ¼ller, k. k. Hof- und UniversitÃ¤ts-BuchhÃ¤ndler. XII, 316 S. gr. 8.

x. Erzherzog Johann von Oesterreich und sein EinfluÃ� auf das Culturleben

der Steiermark. Originalbriefe des Erzherzogs aus den Jahren 1810 bis 1825. Bei-

trag zur Culturgeschichte Oesterreichs, mit einer Einleitung, ErlÃ¤uterungen, An-

merkungen und einem Anhange urkundlicher Beilagen zur Zeitgeschichte von Dr.

Anton Schlossar. Wien 1878. Wilhelm BraumÃ¼ller, k. k. Hof- und UniversitÃ¤ts-

buchhÃ¤ndler. XVI, 403 S. 8. â�� EnthÃ¤lt die Briefe des Erzherzogs an Ealchberg

mit AuszÃ¼gen aus dessen Antworten. â�� S. 361 bis 367: Beilage I. Schreiben des

Gubernialrathes und Studienreferenten J. A. JÃ¼stel an den Erzherzog Johann Ã¼ber

den geistigen Culturzustand Steiermarks. GrÃ¤tz den 31. JÃ¤nner 1810.

y. A. Schlossar, Oesterreichische Cultur- und Litteraturbilder mit be-

sonderer BerÃ¼cksichtigung der Steiermark. Wien 1879.

z. Sigismund's Grafen v. Aueraperg Tagebuch zur Geschichte der fran-

zÃ¶sischen Invasion v. J. 1797. VerÃ¶ffentlicht von J. Eratochwill. Revidirt und

mit ErlÃ¤uterungen versehen von Dr. F. R. v. KrÃ¶n es: Mittheilungen des histo-

rischen Vereines fÃ¼r Steiermark. Graz 1880. 27, S. 106 bis 209.

aa. Emil KÃ¼mmel, Erzherzog Johann und das Joanneums-Archiv: Mittheil,

d. bist. Vereins f. Steiermark. Graz 1881. 29, 106 bis 140.

bb. Franz Ilwof, Erzherzog Johann's Bedeutung fÃ¼r die Pflege der steier-

mÃ¤rkischen Geschichte (GedÃ¤chtnisrede zu Erzherzog Johann's 100. Geburtstage):

Mittheil, d. bist. Vereines f. Steiermark. Graz, 1882. 30, 3 bis 24.

cc. Die Grazer Zeitung. Eine Festgabe zu deren hundertjÃ¤hrigem BestÃ¤nde

von Dr.Anton Schlossar. Graz 1885. Im Selbstverlage des Verfassers. 53 S. 8.

cc'. Sieh Nachtr. unten S. 814 und Band VII. S. 868.

dd. Die Franzosen in Graz 1809. Ein gleichzeitiges Tagebuch, verÃ¶ffentlicht

von J. Eratochwill, mit einem Vorworte von Dr. Fr. v. Erones: Mittheilungen

des bist. Vereines f. Steiermark. Graz 1887, 35, 30 bis 96. 1888, 36, 3 bis 72.

ee. Steiermark im Franzosenzeitalter. Nach neuen Quellen von Dr. Franz

Martin Mayer. Graz, 1888. Druck und Verlag .Leykam'. 2 Bl., 264 S. 8.

ff. Anton Schlossar: Deutsche Literatur und Theater [in Steiermark]: Die

Ã¶sterreichisch-ungarische Monarchie. Steiermark. 1890. S. 273 bis 298.

gg. Hundert Jahre deutscher Dichtung in Steiermark 1785 bis 1885. von Dr.

Anton Schlossar. Mit 10 Abbildungen. Wien. Verlag von Carl Graeser. 1893.

(Oesterreichische Bibliothek. Herausgeber: Dr. Albert Ilg. II. Band). XI, 193 S. 8.

II. Zeitschriften.

a. Wochenblatt fÃ¼r die InnerÃ¶sterreichischen Staaten. Graz 1776. III. 8.

(Nach Meusel, Lei. 14, 182 in Wien erschienen).

Wahrscheinlich nur l Jahrgang. Nach Schlossar, InnerÃ¶sterreich. Stadtleben

S. 103 zeichnet der Herausgeber: Tb. Seh. â�� Nach Meusel und Schlossar, Hundert

Jahre S. 7 f. ist der Herausgeber Gottfried Ã¼blich (Â§ 215, 58; Â§ 259, 39; sieh

Band VII. S. 36), der das Blatt mit einem grÃ¶Bern anonymen Gedicht: .Agatha

oder die junge Martyrin' erÃ¶ffnet.

b. a. Gratzer (spÃ¤ter: Grazer) Zeitung. 1785 gegrÃ¼ndet, besteht heute noch.

Redacteure: 1785 und 1786 Michael Ambros; I.Januar 1787 bis 1801 Josef Earl

Kindermann; 1801 bis 1805 Cajetan Franz von Leitner; 1805 bis 1808 Alois Vincenz

Florian von Leitner und Martin Rottensteiner; 1808 bis 1812 A. V. F. v. Leitner

und der Verleger (Leykam); 1812 bis 1838 Ignaz Eollmann. â�� Sieh oben I, cc.

Ã�. Sonnabends-Anhang der Gratzer Zeitung. GrÃ¤tz, mit Leykam'schen

Schriften. 1796 bis 1811. Die erste Nummer erschien zu Nr. 49 der Gratzer

Zeitung, 27. Februar 1796. An der Redaction betheiligten sich die beiden Leitner,

Martin Rottensteiner und I. H. Wastl.

Mit BeitrÃ¤gen von: J. B r., Birkenstock, W. Blnmenhagen. BÃ¼rde, Mad.

BÃ¼rger, H. v. Collin, Domaratins, Enzenberg, Ewald, Job. Gustav Fellinger (1808,

Nr. 189: Marsch fÃ¼r die SteyermÃ¤rkische Landwehr. ,Auf, BrÃ¼der! auf! die Fahnen

Ooedeie, Gnmdrinz. VI. 2. Aufl.* 40
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wehen!'), auch J. G. F., J. G. (17. Aug. 1799, Nr. 188: Einladung zur freudigen Theil-

nahme an der Eroberung Mantua'a, an Deutsche BiedermÃ¤nner gerichtet); J. Geiger,

Gessner (1809, Nr. 199: Brief an Weifie), Goethe, H. (Hammer? 1807, Nr. 114: Ab-

schied von GrÃ¤tz, nach einer Persischen Ode von Hans an seine Vaterstadt Scbiraa),

Fr. v. Hegire, Hormayr, Joseph Freyherr v. Jaquin der Sohn, v. K.. Kalchherg, Koll-

mann, Jos. Aug. Eumar der JÃ¼ngere. Leon, Lubi, A. J. Penzel, Pfeffel, L. L.Pfest,

Pluth, Prechtl, J. W. Bidler, Franz Sartori, Schi***., Julius Schneller, Sehr., Franz

SchrÃ¤m, J. A. Suppantschitsch, J. B. de Vitali aus Mayland (1808, Nr. 77: An den

unsterblichen Haydn, Ã¼ber seine SchÃ¶pfung. Sonett nach Carpani), Leopold Walter,

Freyb. v. Wulfen, Ungenannt (1804, Nr. 16: Ode an JÃ¼stel; 1806, Nr. 38: Ueber-

setzung der GesÃ¤nge der Heloisa und ihrer Nonnen am Grabe AhÃ¤lards. Aus dem

Lat; 1809, Nr. 56: Kriegerlied. ,Wir ziehn durch Saaten und Felder'; 1811, Nr. 91:

Zwey RÃ¤thsel, 1649 gedichtet; 1811, Nr. 146: Die Sprachen. Sonette.

â�¢y. Der Aufmerksame. Ein vaterlÃ¤ndisches Volksblatt. In Verbindung mit der

GrÃ¤tzer Zeitung herausgegeben von Ignaz Kollmann, Scriptor am Jpanneum.

Erster Jahrgang 1812. GrÃ¤tz, mit Leykam'schen Schriften. Erschien bis 1842.

Bis 1816 mit Beitragen von F. Amtmann, Eduard Anker, H. v. Apfaltrer, F. S.

Appel (1814, Nr. 46: Deutsches Lied. Jetzt zu singen), Aretephilos, G. B. (1815,

Nr. 12: Die geraubte Genueserin, Novelle nach Bandello), Baumann, L. BaumgÃ¤rtner,

Boguslawski, C. Bouvier, BÃ¼sching (1814, Nr. 130: Vom Vogel Greif; nach der

Beschreibung des Titurel), A. Buzzi, Clauren, Fragmente aus Collins litterarischem

Nachlasse, D. (1814, Nr. 138: Ueber die Slavischen GesÃ¤nge. Nach dem FranzÃ¶sischen

des Hrn. Gh. Nodier), D**, Graf Moriz v. Dietrichstein, Ambrosius Eichhorn, Elise,

Graf Franz v. Enzenberg (1814, Nr. 34: Moakau's Brand. Ode. 1812), Job. Eremita,

Job. Gust. Fellinger (1815, Nr. 82: Schlachtgesang fÃ¼r Oesterreicher), Theophil

Freywald, J. v. G. (1813, Nr. 91: Ruf eines Ã¶sterreichischen Kriegers), Fr. Xav.

Gmeiner, J. Grob, Pastor GrÃ¼ttner (Hasselbach), H., E. Th. H. [Hohler], Hg. (1814,

Nr. 126: Die Wunder des menschlichen Geistes. Zum Theile nach Sauteuil), Joseph

v. Hammer, Holzer, J. HÃ¶rmann, J .. . (Waitzen), Jean Paul, K., F. A. K., J. K., J.

v. K., J. v. Kalehberg, R. K., Fr. S. Kandier, J. F. Knaffl, Theodor KÃ¶rner (ans dem

deutschen Museum), J. Kollmann (1814, Nr. 107: Uebersetzung eines Sonettes von

Clementino Bondi; 1815, Nr. 21: Frei aus dem Ital. des Alfieri. Op. post. SÃ¤t. HL;

1815, Nr. 57: Freie Uebersetzung eines Sonettes von Giangaetano Dott. Spada),

v. Kotzebne, KÃ¼hn, J. A. Kumar, L., E. L , J. v. L., Eduard Lannoy (geb. in

BrÃ¼ssel am 3. December 1787, gest. in Wien am 29. MÃ¤rz 1853), Alban Loew, A.

M., F. v. M.. M. Macher, Georg Mally, Dr. A. Marcet, Job. Chr. Mikan, Dr. J. Mis-

ley, **n., J. V. N., Franz Maria Nell Ritter von Nellenberg, Ott , P

J. A. P., 1812, Nr. 55: Nachtgedanken des FÃ¼rsten Franz SÂ«raphin Porcia (geb.

am 21. MÃ¤rz 1755, t am 14. Februar 1827), Dr. Poppe, J. J. Prechtl, Prokesch (P.),

**r., Reaubees, Retzer, Richter, J. W. Ridler, 8., v. S., Sâ��r., F. K. Sannens, A.

W. Schlegel, Julius Schneller (1812, Nr. 25: Gedanken in der Winternacht aus

dem Englischen des Young gesammelt und Ã¼bersetzt. Prosa), Fr. SchrÃ¤m (1813,

Nr. 52: An die Steyermark), J. P. Carl Graf v. Sermage, St., Steeger, Carl Strem-

nitzberg, Suppantschitsch, Treiber (1812, Nr. 33: Verschiedene Nahmen der Biere.

Aus einer Operette des Rektor Treiber vom Jahre 1705, wahrscheinlich eine der

ersten, vielleicht die erste Operette, die in Deutschland gegeben wurde), Lorenz

v. Vest, Wâ��nâ��, Joseph WÃ¤chter, J. Watzger, Weid , Aloys Wetfenbach,

Weisser, Wetz., Widmann, Johann Baptist von Winklern, Ferdinand Wolf, â��y.,

Dor. â��zâ��, Zech, Ungenannt (1812, Nr. 88: Untersteyrisches Leselied. Gesungen

zu Luttenberg in der EisenthÃ¼r am 21. Oct. 1812).

c. GrÃ¤zer litterarisch-Ã¶konomisches Wochenblatt (spÃ¤ter: GrÃ¤tzer Magazin

Ã¼ber verschiedene GegenstÃ¤nde der Litteratur und Oekonomie) 1787. Graz, bei

G. Weigand und Franz Ferstl. II. 8. Herausgeg. von dem Scriptor der k. k.

Bibliothek Patr. Dengg. Darin Gedichte von Joseph R. v. Kalehberg, Ratachky,

Franz Xav. Unruhe. Schlossar, Stadtleben S. 115 bis 117.

d. Der Freund des SteyermÃ¤rkischen Volkes, BeitrÃ¤ge zur Verbreitung ge-

meinnÃ¼tziger Kenntnisse unter demselben von J. C. Kindermann. 1787. Graz,

bey Franz Ferstl. II. 8.

e. Gratzer Merkur 1790 bis 29. Deeember 1792. Gratz bei Widmannstetter.

Fortsetzung sieh Nr. g.

f. Zeitung fÃ¼r Damen und andere Frauenzimmer. GrÃ¤tz, gedruckt und zu finden

bei Anton Tedeschi. 1792 und 1793. â�� Neues Damenjournal allen SchÃ¶nen Deutsch-
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lands zur angenehmen und lehrreichen Unterhaltung gewidmet. 1794 im Verlage

von Caspar Rodelmayr. II. 8.; von H. 6. Hoff redigirt. Dazu eine Beilage:

Neueste Staats- und Kriegsbegebenheiten der gegenwÃ¤rtigen Zeit, als ein Anhang

zum Damenjournal. â�� GratzerFrauenjournal. Oesterreichs und Hungariens TÃ¶chtern

gewidmet von neun Freundinnen ihres Geschlechtes. 1795. â�� Frauen-Zeitschrift

1796. â�� Frauen-Journal, dem schÃ¶nen Geschlechte und ihren GÃ¶nnern geweiht

1797 (letzter Jahrgang). In den letzten Jahren Redacteur: Job. Jos. Bauer. Auf

diese Zeitschrift bezieht sich wol der Aufsatz von Radics, Die Ã¤lteste Ã¶ster-

reichische Damenzeitschrift: Auf der HÃ¶he l, 226.

g. Allgemeines Zeitungsblatt fÃ¼r InnerÃ¶sterreich. Graz, bei Widmannstetter.

Beginnt mit 1. Januar 1793. Fortsetzung des mit 29. December 1792 eingegangenen

,Gratzer Merkurs'. Herausgeber: Stadelmann und spÃ¤ter Sartori. Enthielt auch

Gedichte. Schlossar, InnerÃ¶sterreichisches Stadtleben 1877, S. 88 f. Als Beilage

dazu erschien: GemeinnÃ¼tziges Wochenblatt. Graz bei Widmannstetter. Redacteur

Ignaz Heinrich Wastl.

h. VaterlÃ¤ndischer Kalender der SteyermÃ¤rker. Von J. K. Kindermann.

Gratz 1800 und 1801, bey Joh. Andreas Kienreich. 8.

i. Der Kinderfreund. Ein Wochenblatt. GrÃ¤tz. 5 Theile.

III. Almanache.

a. FrÃ¼chte vaterlÃ¤ndischer Musen. Herausgegeben zum Besten der leidenden

Menschheit. Graz, gedruckt bei Andreas Leykam. Erstes BÃ¤ndchen 1789. 4 Bl.,

160 S., 4 Bl. Inhalt. Zweites BÃ¤ndchen 1790. 172 S., 4 Bl. Inhalt. 8. Â§ 231, 30

= Band IV. S. 368. Schlossar, InnerÃ¶sterreichisches Stadtleben S. 154f. 275 big

299 (Proben).

Erstes BÃ¤ndchen, a: An Ihre KÃ¶nigliche Hoheit Mariane Erzherzoginn

von Oesterreich. Widmung. Joh. Nep. E. v. Kalchberg. â�� b: An Steiermark. v.

Kalchberg. â�� c: Mein Dank an Born. SchrÃ¤m. â�� d: Sehnsucht. J. J. Scheiger. â��

Â«: Vaterfandslied 1788. (Ich bin ein deutscher Junge.'), v. Unruhe. â�� f: Die

Sonne. [Prosa], v. Kalchberg. â�� g: Siegeslied eines Stuzzers. v. Kalchberg. â��

h: An Blum. SchrÃ¤m. â�� i: Die Grotte im Rosenhain. J. J. Scheiger. â�� k: An'g

kleine Lorchen. 1788. v. Unruhe. â�� 1: An die Grille, v. Kalchberg. â�� m: An

Henrietten v. A*** 1786. v. Unruhe. â�� n: Die ThrÃ¤ne. v. Kalchberg. â�� o: Meine

Gesinnung. J. J. Scheiger. â�� p: Adolf und Nantchen. [Dialog], v. Kalchberg. â��

q: Das Nordlicht. Eine Szene. [Prosa], v. Unruhe. â�� r: MÃ¤dchenlaunen 1782.

v. Kalchberg. â�� s: Der Kirschbaum. J. J. Scheiger. â�� t: Klagen einer Wittwe.

v. Kalchberg. â�� u: Auf den Tod Maria Ignaz Rusterholzes [f am 12. April 1788].

v. Kalchberg. â�� v: An das Schicksal. SchrÃ¤m. â�� w: Der Knabe und sein Vogel.

1788. v. Unruhe. â�� x: Grabachrift. Dr. Jos. Eustach KÃ¶nig. â�� y: An Gabrielen.

(Holdeâ��minnigliche Gabriele!) â��bâ��. z: Das Kamel. J. J. Scheiger. â�� aa: An den

Mond. v. Kalchberg. â�� bb: Der KÃ¶nig, sein Schazmeister und der Narr. Dr. Jos.

Eustach KÃ¶nig. â�� cc: Der FÃ¼rst und die Nachtfalter. 1787. [Prosa], v. Unruhe. â��

dd: Glflkwunsch an Johanna Gr. v. W**d. [Wurmbrand]. g. â�� ee: Die Forelle.

v. Kalchberg. â�� ff: An die Hofnung. SchrÃ¤m. â�� gg: Der BullenbeiÃ�er, v. Kalch-

berg. â�� hh: Seufzer eines Trinkers. Dr. Jos. Eust. KÃ¶nig. â�� ii: Der Dichter. J.

J. Scheiger. â�� kk: Mailied. 1786. v. Unruhe. â�� 11: An die MÃ¤nner, v. Kalch-

berg. â�� mm: An die Weiber. GegenstÃ¼k zum Vorigen, v. Kalchberg. â�� nn:

Eine Szene aus dem Landleben. [Prosa], v. Unruhe. â�� oo: Der TodtengrÃ¤ber

und sein Weib. Dr. Jos. Eust. KÃ¶nig. â�� pp: Empfindungen auf die glÃ¼kliche

Operation des Hrn. Dr. Barth an Sr. Exzellenz den Herrn Landmarachall Grafen

v. Pergen. SchrÃ¤m. â�� qq: Der Fruhlingsmorgen. An Mina. v. Kalchberg. â�� rr:

Die schÃ¶nen ZÃ¤hne. 1787. v. Unruhe. â�� ss: An Hofrath v. Beckchen. Bei meiner

Abreise in die Schweiz. 1786. SchrÃ¤m. â�� tt: Katholischer Rath. Dr. Jos. Eust.

KÃ¶nig. â�� un: Empfindungen, v. Kalchberg. â�� vv: Der MÃ¶nch und die Fliege.

[Prosa], v. Unruhe. â�� ww: MÃ¤dchensitte, v. Kalchberg. â�� ix: Schwanenlied.

An meine Freunde. SchrÃ¤m. â�� yy: Heinz von Plasmann und Elise von Gall. Eine

Ballade, v. Kalchberg. â�� zz: GesprÃ¤ch zwischen einem geistlichen FÃ¼rsten, der

in's Feld zieht, und einem Bauern. Dr. Jos. Eust. KÃ¶nig. â�� a': Wilhelm auf Amaliens

Grabe. Mai 1788. v. Kalchberg. â�� b': Soldat und Bauer. Dr. JOB. Eust. KÃ¶nig. â��

c': Klage Ã¼ber die Schminke, v. Unruhe. â�� d': Wunsch eines Trinkers. Dr. Joa.

Eust. KÃ¶nig. â�� e': An den Tod. v. Kalchberg.

40*
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Zweites BÃ¤ndchen. a: Hanna von Stein und Hedwig von Wagen. Eine

Ballade, v. Kalchberg. â�� b: An Sined. Eine Antwort auf dessen Gedicht: Der

Bardenweg, im Wiener-Musenalmanach. 1781. S** Gr. v. A***. [Siegmund Graf

von Auersberg]. â�� c: An ein verfÃ¼hrtes MÃ¤dchen, v. Unruhe. â�� d: FrÃ¼hlingslust

an ***. Gesungen zu SchÃ¶nbrunn. SchrÃ¤m. â�� e: Da? kranke MÃ¤dchen, v Kalch-

berg. â�� f: Antwort. (Als jÃ¼ngst ich in Gesellschaft war). X-Y. â�� g: Der Weiber-

feind, v. Kalchberg. â�� h: An Freund Hain. KÃ¶nig. â�� i: An meinen lieben Kalch-

berg. Im Aerntemonde 1788. v. Unruhe. â�� k: Erinnerung. 1782. v. Kalchberg.â��

1: Auf den Tod seiner Ofnerflasche. SchrÃ¤m. â�� m: Kettenlied. S**.â�� n: Amynt

an Lalagen. A** L**r. [Alois Leitner]. â�� o: An Fanny. S** Gr. v. A'**. â��

p: TischgesprÃ¤ch. SchrÃ¤m. â�� q: Lust am Liebchen, v. Unruhe. â�� r: Ode. (Wenn

im azurnen Aether der Eiche Haupt). A** L**r. â�� s: Tafellied am l ten Mai,

als dem Namensfcste des H. G. M. 8**r. â�� t: Menschenloos. v. Kalchberg. â�� u:

JÃ¼nglingsfÃ¼lle. SchrÃ¤m. â�� v: Heurathskompliment. A**. L**r. â�� w: An den

Schlaf, v. Kalchberg. â�� x: Kettenlied. X-Y. â�� y: Um die Entfernte. August

1789. v.Unruhe.â�� z: Ahndungslied. SchrÃ¤m. â�� aa: Der Rabe. v. Kalchberg. â��

bb: Das wahre GlÃ¼k. Therese N . â�� cc: Die todte Nachtigall, v. Kalch-

berg. â�� dd: An einen Censor meiner Gedichte. KÃ¶nig. â�� ee: An meinen Gatten

im Felde. (Hier aizz1 ich an der Schwarza Strand). Maximiliane v**. â�� ff: An den

guten, alten Ortenberg, als ich seine Seereise gelesen hatte. [Kotzebue Â§ 258. 8.

6)] 1788 v. Unruhe. â�� gg: Widerruf. A** L**r. â�� hh: An d'Jungfer Agnes. Ein

altes Lied. (Komm, Agnes, komm laÃ� dich umfangen). SchrÃ¤m.â�� li: An Marianne,

v. Kalchberg. â�� kk: An Hâ��ke. SchrÃ¤m. â�� 11: An Sâ�� Gr. v. A*** [Auersberg],

als ich ihn um BeitrÃ¤ge zu dieser Sammlung ersuchte, v. Unruhe. â�� mm: Der

BlumenstrauÃ�. Sâ�� Gr. v. A***. â�� nn: Aufmunterung zur Lebensfreude. Am

ersten Janer, v. Kalchberg. â�� oo: Morgenlied. SchrÃ¤m.â�� pp: Andreas Eberhard

v Rauber und Helena Scharsegin. v. Kalchberg. â�� qq: An den Extrinitar R. W***.

(Einem Mann von Verstand, welcher das Uibermafi). Ungenannter. â�� rr: Der

Mensch, v. Kalchberg. â�� SB: An die Gegend um St. Leonhard. A** L**r. â�� tt:

GÃ¤rtnerlied. SchrÃ¤m. â�� uu: Er und Sie. KÃ¶nig. â�� vv: An meinem neunzehnten

Geburtstage. Im JÃ¤ner 1789. y. Unruhe. â�� ww: Der glÃ¼kliche Ehemann. 1786.

v. Kalchberg. â�� xx: Gesundheit meinem Unruhe. Angebracht an seinem Geburts-

tage 1790. SchrÃ¤m. â�� yy: ImpromtÃ¼ auf den Tod des k. k. Feldzeugcmeistera

Baron v. Konvroy. 1789. v. Unruhe. â�� zz: Die zweifache Schminke. An Un-

ruhe, v. Kalchberg. â�� a': Klage. Sâ�� Gr. v. A***. â�� b': An den Mond. KÃ¶nig. â��

c': Elegie, v. Kalchberg. â�� d': Wunsch zweier Freunde an Johanna, v. K . â��

e': Antwort auf das Vorige. Johanna Gr. v. W **d. [Johanna Nepomucena GrÃ¤fin

Wurmbrand-Stuppach, verm. GrÃ¤fin Schaffgotsche, geb. am 4. Januar 1772, ge-

storben am 28. Juli 1834]. â�� i': Der Sommerabend. Nanette Gr. v. W**heim

[GrÃ¤fin von Wenckheim]. â�� g': Gedanken bei einem Kirchhofe. KÃ¶nig. â�� h': An

Liebchen, v. Kalchberg. â�� i': Frage, v. Unruhe. â�� k': Melancholien. S** Gr.

v. A***. â�� l': Abschiedglied des treuen Ritters, und seines Feinliebchens. Ge-

sungen vor einer Reise nach Ungarn im Heumond 1789. v. Unruhe.

b. SteyermÃ¤rkischer Schulalmanach auf das Jahr 1798. FÃ¼r Aufseher, Kate-

cheten und Lehrer; fÃ¼r Aeltern und Studierende; wie auch fÃ¼r Schul- und Er-

ziehungsfreunde. Erster Jahrgang auf Kosten des Verfassers. GrÃ¤tz 1798. 112 S. 8.

Herausgeber: Michael Kunitsch. â�� Vgl. Annalen. Int.-Bl. May 1E05.

1. Johann Albrecht Hnber, geb. in Graz am 26. Dezember 1744, studierte

in Wien, wurde 1769 zum Priester geweiht, 1774 Katechet an der k. k. Normalschule

in Freiburg in Breisgau, 1775 aufierordentlicber Professor der deutschen Sprache an

der dortigen UniversitÃ¤t, starb 1796 als Hofmeister eines Grafen Dietrichstein in Wien.

a. De Lnca I. l, 206 bis 208.

b. Meusel, Lex. 6, 146.

c. SteyermÃ¤rkische Zeitschrift, Neue Folge. 7. Jahrgang. 1. Heft 1842.

S. 62 (Winklern).

d. Ersch und Gruber II. 11, S. 318.

e. Wurzbach 1863. 9, 370.

1) LehreÃ¤tze aus den politischen Wissenschaften. Wien 1773. 8.

2) Rede Ã¼ber den Nutzen der Felbigerischen Lehrart in den k. k. Nonnal-

schulen fÃ¼r beyde Geschlechter. Freyburg 1774. 8.

3) Anrede an den lÃ¶bl. Magistrat zu Freyburg 1774. 8.
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4) Die glÃ¼ckliche Verwandlang der Menschen, ein pantomimisches Ballet

von Kindern. Freyburg 1774.

5) Trauerfeier bei der Asche des Helden von der guten Sache, gewidmet

dem GedÃ¤chtnisse Emerich Joseph's, ChurfÃ¼rstens von Mains. Freyburg 1774.

6) Dank der SchÃ¼ler fÃ¼r eine neue Wohlthat. Freyhurg 1775. 8.

7) Erwin and Elmire. Ein Schauspiel in zween AnfzÃ¼gen von GÃ¶the. Ohne

Gesang herausgegeben von Huber. Frankfurt und Hanau bey Johann Kaspar Huber,

BachhÃ¤ndler in Koblenz. 1776. 55 S. und l S. Druckfehler. 8. Nachgedruckt Wien,

1776. Vorrede: Freyburg i. B. 25 Christmondes 1775.

Geiger: Goethe-Jahrbuch 1886. 7, 291. Â§ 238, 8) = Band IV. S. 661.

8) Elfride, von Bertuch in Weimar [Â§ 227, 21. 19) = Band IV. S. 263], mit

einigen AbÃ¤nderungen und auf dem Nationaltheater in Wien am Tage Theresens

aufgefÃ¼hrt. Wien 1776. 8.

2. Sigmund Theodor Graf von Auersberg, geb. in Graz am 1. Juni 1757,

ein Sohn des am 27. Juli 1793 zu Graz verstorbenen Grafen Heinrich von Auers-

berg, gewesenen Gouverneurs von Galizien und bÃ¶hmisch-Ã¶sterr. Hofkanzlers, und

der Josepha gebornen GrÃ¤fin von Rothai, ein SchÃ¼ler von Denis, starb auf seiner

Herrschaft Retzhof bei Leibnitz (Steiermark) am 12. Dezember 1803.

a. v. Winklern 1810, S. 9 f.

b. Schlossar, Hundert Jahre S. 24.

c. oben I, z. = S. 625.

1) Erster Versuch akademischer Verwendung aas dem deutschen Staatsrechte

von der kaiserlichen Wahlkapitalation. WÃ¼rzbarg 1777. 8.

2) BeitrÃ¤ge zu Kalchbergs FrÃ¼chten vaterlÃ¤ndischer Musen. Band 2. 1790.

unterz.: S** Gr. v. A***.

3. Franz de Paala Nunberger, geb. in Graz am 2. April 1743, trat 1759

in den Jesuitenorden, wurde nach dessen Aufhebung Weltgeistlicher und trug

mehrere Jahre hindurch am Kollegium zu St. Anna in Wien die Redekunst vor,

gest. in Wien am 5. Januar 1816.

a. Joh. Nep. Stoeger, Scriptores Provinciae Aastriacae Societatia Jesu. Viennae

1855. S. 246.

b. Wurzbach 1869. 20, 434.

1) BeitrÃ¤ge zu den Wiener Musenalmanachen Â§ 231, 8 = Band IV. S. 366.

2) Cicero'B oratorische Laufbahn; ein Auszug aus dem Buche Brutus, nebst

einer Abhandlung von der Declamation der Alten. Wien, 1778. 8.

4. Die Feier im Tempel der Unsterblichkeit. Gratz 1778. Vgl. Â§ 259, 38. 12).

5. Joseph (nicht Johann) Maria WeiÃ�egger von WeiÃ�eneck, Schriftsteller-

name auch: Nenberger, geb. in Rieggersbnrg am 12. Juli 1755, Sohn eines FÃ¶rsters,

studierte in Graz und Wien, 1784 Professor der Weltgeschichte zu Freiburg im

Breisgau, 1797 Professor des allgemeinen Staats-, VÃ¶lker- und peinlichen Rechts,

der Diplomatik, Heraldik, Altertumskunde und Numismatik, 1804 geadelt, t am

14. MÃ¤rz 1817.

a. Mensel 8, 419. 10, 809 f. 21, 452.

b. Gradmann, Gel. Schwaben 1802. S. 761.

c. T. Winklern 1810, S. 253.

d. SteiermÃ¤rkische Zeitschrift 1841. Neue Folge. 6. Jahrg. 2. Heft. S. 61 f.

(Winklern).

e. Kebrein 1871. 2, 248.

f. Wurzbach 1886. 54, 165 f.

1) Kurzer Leitfaden der Vernunftlehre. Wien 1779. Kurzbeck. 8.

2) Gedichte. Wien 1781 (d. i. 1780). 8.

3) BeytrÃ¤ge zur Schilderung Wiens. Wien 1781 bis 1782. II. 8. Unter

Mitwirkung einiger Freunde WeiBeggers.

4) Louise von Montfort, ein Trauerspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen. Wien 1782. 8.

5) Wohlgemeinter Unterricht fÃ¼r unstudierte Layen. I.StÃ¼ck von dem rÃ¶mischen

BischÃ¶fe oder dem Papste Ã¼berhaupt. Wien 1782. 8.

6) (Neuberger) Ankunft und Aufenthalt Pius' VI. in Wien. Ein Beytrag fÃ¼r

kÃ¼nftige Geschichtschreiber. Wien. 1782.
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7) AufsÃ¤tze in L. A. Hoffmanns .BeitrÃ¤gen zu den wÃ¶chentlichen Wahrheitex

fÃ¼r und Ã¼ber die Prediger Wiens' 1782 und in Posselts Magazin fÃ¼r AufklÃ¤rung

1787 [Â§ 298, V. 18. 2) 3. Bd., 4. Heft â�� oben S. 308].

8) Anfang8grÃ¼nde der Philosophie des Herrn v. Alembert; aus dem FrartCt.

Ã¼bersetzt. Wien 1784. 8.

9) Sammlungen verschiedener Abhandlungen Ã¼ber einige vorzÃ¼gliche Gegen-

stÃ¤nde der Weltweisheit, aus den Schritten der besten Philosophen Ã¼bersetzt von

J. M. WeiÃ�egger. Wien 1784 bis 1792. gr. 8. U. Der 2. Band auch unter dem

Ã¼ber die

Titel: Des Abts Condillac Abhandlung Ã¼ber die Empfindungen.

10) Syrach, oder ein Wort der Wahrheit, Ã¼ber die Frage : Haben die FrÃ¤nkischen

Directoren oder der Kaiser den Frieden Deutschlands gehindert? TeuUchland 1799.8.

11) ,Eine im August 1799 deutsch und franzÃ¶sisch herausgegebene Schrift an

die franzÃ¶sische Nation, deren Titel er wegen seiner Lage jetzt nicht anfuhren

darf, erwarb ihm den Beyfall Sr. .V nj. des Kaisers' (Gradmann).

12) Historisches GemÃ¤hlde, oder biographische Schilderungen aller Herrscher

nnd Prinzen des Durchlauchtigsten Erzhauses Habeburg- Oesterreich von Rndolph

bis Maria Theresia. 1. Band Eempten 1800. 2. Band 1801. 3. Band 1802. 4. Band

1803. 5. Band 1803. Gedruckt und im Verlag bey Tobias Dannheimer. 8.

6. Johann Wenzel Leopold ThaddÃ¤us Haan (auch Hann), geb. in Gras

am 30. April 1763, studierte an dem Lyzeum in Graz, 1784 Professor der schÃ¶nen

Wissenschaften und der klassischen Litteratur an der UniversitÃ¤t in Lemberg, 1797

Ostgalizischer BÃ¼cherrevisor, 1807 Professor an der UniversitÃ¤t zu Krakau, spÃ¤ter

wieder in Lemberg. t dort 1816 (?).

Er soll mehrere polnische Werke ins Deutsche und KleUt's FrÃ¼hling inÂ«

Polnische Ã¼bersetzt haben.

a. Mensel 3, 74. 9, 507. 14, 29.

b. Annalen 1810. 4, 353.

c. v. Winklern 1810. S. 62f.

d. SteiermÃ¤rkische Zeitschrift. Neue Folge. 7. Jahrg. 1842, 1. Heft, S. 106f.

(WinklenO.

e. Rud. Puff, BerÃ¼hmte MÃ¤nner von Gratz in Steiermark: Schmidts Ã¶ster-

reichische BlÃ¤tter fÃ¼r Literatur 1845. 2, 903.

f. Wurzbach 1860. 6, 98 f.

Schlossar, InnerÃ¶sterreichisches Stadtleben S. 179 bis 191 (mit Proben).

Schlossar, Hundert Jahre S. 25 f.

Finkel i Starzynski l, 73 bis 75.

1) Schwarz auf Weil; eine Wochenschrift. GrÃ¤tz . . .

2) Oden und Lieder. Wien ....

3) Deutsche Ã�bersetzung des Hymnus: 0, qui terrarum cardines etc. Sieh

Nr. 4) 2, 34f.

4) Herrn W. Haan, Vermischte Versuche in der Dichtkunst. Von ihm selbst

gesammelt, und mit den nÃ¶thigsten Anmerkungen erlÃ¤utert. Wien, gedruckt bei

Anton Lorenz Zentz. 1782. 12 Bl., 167 S. 8.

Nachricht des Herausgebers. â�� Statt eines Vorberichtes : .Ich bin itzt siebzehn

Jahre alt. Die Gedichte, die ich hier der Welt vor Augen lege, sind zwischen

dem vierzehnten, und sechzehnten Jahre meines AHers, einige davon auch noch

frÃ¼her geschrieben. . . . Trimme eines enthousiastischen JÃ¼nglings. TÃ¤ndeleien,

Foppen, ein seltsames, Mischmasch von GefÃ¼hl, und Unsinn das ist ohngefÃ¤hr der

Innhalt dieser BlÃ¤tter ---- Von der Ungebnndenheit, und UnregelmÃ¤Ã�igkeit des

SilbenmaÃ�es [im Xenokrat] habe ich nichts zu erinnern, nachdem ich hierinn

Wielanden zu meinem VorgÃ¤nger habe . . . G*, den 30ten April 1780'.

S. l bis 94: Xenokrates ein Fragment. 1. und 2. Buch. â�� S. 146 bis 159:

Roderich und Trudchen, oder die Seufzerallee. â�� S. 160 bis 167: Versuch in Kinder-

liedern.

Z weites BÃ¤ndchen. Wien, gedruckt bei Anton Franz KroyÃ�. 1783. 77 S. 8.

8. l bis 15: Uibersetzungen ans dem Griechischen. â�� S. 18 bis 24: Auf die

Erweiterung der Preffreiheit in Wien. 1781. â�� S. 25 bis 27: Bei dem Tode meiner

Mutter: den 7. Oktober 1776. â�� S. 28: An den Stolz. Nach dem Englischen des

Mr. Stephen Duck. â�� S. 34 bis 38: Uibersezung des Hymnus belli tempere cantand.

O qui terrarum cardines etc. â�� S. 38 bis 52: Die Toleranz. [Erster Gesang eine*

Â£.
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komischen Epos. Der Satan Ã¼bertrÃ¤gt dem Erfinder der Intoleranz und Inquisition

seine Nachfolge im HÃ¶llenreiche]. â�� S. 63 bis 77: Lieder an Kanten. â�� S. 73

bis 75: An ebendieselbe nach Fetrarka.

5) Xenokrat ein Gedicht in sieben BÃ¼chern. 1787. 224 S. 8. â�� 3. Aufl. 1787.

Vorerinnerung. S. 3: ,In meinen 1782 in Wien herausgekommenen ver-

mischten Versuchen befindet sich das Fragment Xenokrat: hier ist das voll-

stÃ¤ndige Gedicht. Die hÃ¤ufigen VerÃ¤nderungen, die ich mit der ersten Skizze dieses

Versuches vorgenommen habe, beweisen hinlÃ¤nglich, wie unzufrieden ich damit

war. S. 4: Ein ganz neues Gedicht mÃ¼Ã�t' ich schreiben, wenn ich alle MÃ¤ngel

ausmerzen wolte, die mich noch in der gegenwÃ¤rtigen Gestalt, die dieses Produkt

meiner jÃ¼ngsten Tage durch mehrere Umarbeitungen und ZusÃ¤ze erhalten hat,

beleidigen. . . . Uiberhaupt bin ich in der Wahl meines Sujets sehr unglÃ¼klich

gewesen L**. 1786.'

S. 205f.: Anhang. Das Gleichgewicht 1782. â�� S. 219: Der Knabe. â�� S. 220:

Der JÃ¼ngling. 1782. - S. 223: Der Mann. 1786. Sieh Band IV.Â» S. 241, 85.

6) Selecta litterarum classicarum exemplaria, philologiae auditorum usui.

Leopoli. 1789. U. 8.

7) Albert der Abenthenrer; ein satyrischer Roman (aus dem Polnischen des

Erasicki). Wien und Leipzig. 1794. bey Aloys Doll. 8.

8) AnkÃ¼ndigung (seine Vorlesungen und Schriften betreffend). Lemberg 1798.

9) AnkÃ¼ndigung einer Gesammtausgabe seiner Werke: Zeitschrift von und

fÃ¼r Ungarn 1802. l, 405 (auch Int.-Bl. der Annalen. Jan. 1803).

,Den Prospectus der Ausgabe einiger poetischen und prosaischen, grÃ¶Ã�ten Theils

noch ungedruckten, Versuche des Unterzeichneten, zwischen dem 11. und 38. Jahre

seines Alters geschrieben, von dem Verfasser selbst gesammelt, verbessert, und mit

Anmerkungen versehen, diesen Prospectus, der bereits im Jahre 1796. fÃ¼r das nÃ¤chst-

folgende versprochen ward, belangend, hat man die Ehre zu versichern, daÃ� selber

dieses Jahrs unfehlbar erscheinen soll. .. . Diese in acht BÃ¤nden zu veranstaltende

Sammlung, wird aufier den Original-AufsÃ¤tzen des Endes unterschriebenen, worunter

etliche wie z. B. Xenokrat schon drey, lange ganz vergriffene Auflagen (die dritte

vom Jahre 1787.) die Nachdrucke ungerechnet, erlebet haben, andere auszugsweise

in Zeitschriften, wie z. B. BruchstÃ¼cke von dem Versuche in Kriegsliedern*) [*) S.

Revolution-Almanach 1801. GÃ¶ttingen] eingerÃ¼cket worden sind, auch ein paar Ueber-

setzungen enthalten; als unter Ã¤ndern den Woyciech Zdarzynski zycie i przypadki

swoie opismacy, welchen Unterfertigter vorungefÃ¤hr 15. Jahren verdeutschte; welches

Werkcnen aber durch eine Verwickelung von UmstÃ¤nden erst 1794 unter dem Titel:

AlbertderAbentheurer. Wien und Leipzig, in der Dollischen Buchhandlung erschien...

GegenwÃ¤rtig beschÃ¤ftigt sich Endeagesetzter noch mit Uebertragung einiger vor-

zÃ¼glicheren Pohlnischen Original-Werke. Lemberg 15. JÃ¤nner 1802. W. Haan'.

10) Erstlinge der Muse geopfert von W. Hann. Lemberg und Breslau. In

Commission bei M. G. Korn. 1807. 246 S. 8.

Vgl. Neue Annalen 1807. 2, S. 221. Zu den 8 BÃ¤nden seiner Werke sollen

noch 4 Supplement-BÃ¤nde kommen. Dann erst ein Indisch-Aegyptisch-Persischer

Roman, oder eigentlicher, historisch-moralischer Spiegel im romantischen GewÃ¤nde

â�� Pythagpras auf Reisen â�� in 2 BÃ¤nden.

11) Einiges Ã¼ber die Pohlnische Sprache und Literatur: Annalen 1812. II,

225. Aus der Einleitung zu einem geplanten ,Galizischen Musenalmanach'.

7. Ignaz Richard Wilfling) geb. in Graz am 1. August 1759, studierte in

Graz, Wien und Prag, 1782 Lehrer an der Hauptschule am Tein zu Prag, 1784 an

der Prager Normalschule, 1787 k. k. Schul-KreiskommissÃ¤r und Leiter der Volks- und

BÃ¼rgerschulen des Kaurzimer Kreises in BÃ¶hmen, 1798 auf ein Jahr zur Verfassung

neuer Instruktionen und LehrbÃ¼cher nach Wien berufen, 1799 kehrte er zurÃ¼ck,

1805 zweiter, 1811 erster KreiskommissÃ¤r, 1814 bÃ¶hmischer GubernialsekretÃ¤r, 1824

Vorsteher des BÃ¼cher-Revisionsamtes in Prag, wo er am 23. Dezember 1827 starb.

a. Meusel 8, 528. 16, 233. 21, 580 f.

b. Mnemosynon der Nahmensfeyer am 31. July. Dem Herrn Ignaz Richard

Wilfling k. k. KreiscommiBÃ¤r, etc. dargebracht: im Nahmen des sÃ¤mmtlichen

LehrkÃ¶rpers der Neukoliner Hauptschule ob der Elbe, von F. S. Eandelfinger,

ProfeBor dieses Instituts. 180Â».

c. v. Winklern 1810. S. 258 bis 267.

d. Annalen 1812. l, 126.



632 Bach VIL Phantastische Dichtung. Â§ 298. D. 7â��11.

e. GrÃ¤fler and Czikann. 1833, 6, 151.

f. Wurzbach 1888. 56, 162.

1) Ode auf die ErÃ¶ffnung des nenerbaoten k. stÃ¤ndischen Theater* in Prag.

1783, bey Hladky, 4 S. 8.

2; Wag mal ein Kreisschalenvigitator wissen and thon, am der Kirche so-

wohl all dem Staate wahren Nntzen zn schaffen? oder: Fragen, welche bei dem

im November 1786 zn Prag gehaltenen Konkurse den Kandidaten za Kreiwchnl-

kommissÃ¤rftellen aufgegeben worden, in KÃ¼rze beantwortet von Ignaz Richard

Wilf ling ordentlichen Lehrer an der k. k. prager deutschen Mnsterachale. Kon

est aniverse probanda veternm docendi methodiu; mnlta excoloere cnm tempore

recenriores. Prag and Leipzig bei Caspar Widtmann. 1787. 280 S. 8.

Widmung: Joseph Anton v. Riegger.

3) Gab heranÂ«: Kalender fÃ¼r Aufseber, Katecheten and Lehrer der National -

schulen in BÃ¶hmen. 10 Jahrgange 1789 bis 1798. Prag bey Widtmann.

4) Kurze Biographie deÂ« Architekten und Historienmahlers Jahn: Libussi

1803. Band 2, St. l, S. 97 big 106.

5) BÃ¶hmens Freude her der Anwesenheit J. J. M. M. Franz H. und Marien

Theresien im September nndOctober 1804: Andres patriotisches Tagblatt 1804. Nr. 91.

6) Beschreibung der am 16. April 1804 gehaltenen Ehejnbelfeyer des Prager

bÃ¼rgert. Wundarztes, Herrn Ignaz Janker; sammt der daher vorgetragenen Rede.

Heraosgegeben zum Besten des hiesigen TaabstummeninstitntÂ« von einem Freunde

des Guten. Prag, 1804, bey Franz Gerzabeck im St. Galliklorter. 26 S. 8. Heraas-

geber: Wilf ling. Die Rede von Ignaz Seyfert, Pfarrer zu Trebnitz.

Vgl. Annalen, Sept. 1804, Nr. 105.

7) Gab heraus: Ignaz Hubeneys Lehre, Weisheit und Klugheit zn einem

glÃ¼ckseligen Leben. Prag 1806.

Schrieb dazu eine Vorrede: Ueber die Tendenz und den Doppelzweck: nun

Besten des Tanbstummeninstitnts und Waisenhauses in Prag beizusteuern.

8) Biographie deÂ« Caspar Royko. Prag 1819.

9) Nekrolog Ludwig Kohl's, k. k. Ã¶ffentlichen Lehren der Zeichnungskunde

an der Hanptmasterschale za Prag, Mitglieds der k. k. Akademie der vereinigten

bildenden KÃ¼nste in Wien, and Ehren-Mitglieds der herzoglichen Kunstakademie

zu Parma; herausgegeben und za einer PrÃ¤mienstiftnng fÃ¼r die vorzÃ¼glichsten

Zeichnnngsschfiler obgenannter Lehranstalt gewidmet, von Ignaz Richard Wilf-

ling, k. k. Gubernialsekretar. Prag, 1821. In der k. k. Hof buchdruckerey. 39 S. 8.

10) Mitarbeiter an Rieggers statistischen Schriften, an Meinerte bÃ¶hmischem

Wandersmann und Libussa, an Andres patriotischem Tageblatte, an dem Sonn-

abendanhang zur GrÃ¤tzer Zeitung.

8. Joseph Ignaz Scheiger.

a. Neuer Teutscher Merkur 1810. Dec. S. 224f.

b. Schloesar, InnerÃ¶sterreicbischea Stadtleben S. 175 bis 178 (mit Proben).

1) BeitrÃ¤ge zu den Wiener Musenalmanachen (Â§ 231, 8 = Band IV. S. 366)

seit 1786, zum Voss. M.-A. f. 1787. S. 67f. (Der Richter und der Bauer. Untere.

J. J. S. In DD. 1849. 2, 235 irrthÃ¼mlich unter Seume's Gedichten. Vgl. Redlich,

Versuch eines Chiffernlexikons. Hamburg 1875. S. 37), zn Kalchbergs FrÃ¼chten

1789, zum Volksfreund 1811.

2) Fabeln und ErzÃ¤hlungen von J. I. Scheiger. Wien, 1792. Bey Joseph

Kaspar Salzer, Bachdrucker and BachhÃ¤ndler. 223 S., 2 Bl. Verzeichnis. 8.

Widmung: , . . . . Herrn Franz Karl von Hagelin. Kaiserl. KÃ¶nigl. N. Oe.

Regierungsratb etc. etc. meinem gnÃ¤digen BeschÃ¼tzer and GÃ¶nner'. Stadt Laa

an der Thaja den lÃ¶ten Christmonath 1791 .... Joseph Ignatz Scheiger, Vikar.

4 BÃ¼cher Fabeln. S. 32: Der Hof des Tods ans dem Englischen des Gay. â��

8. 70: Der Schmetterling und die Schnecke, nach Gay. â�� S. 88: Die Macht der

Unschuld, aus dem Englischen des Gay. â�� S. 220: Psaphon. Aas den Fabeln

meines verstorbenen Freundes Ferdinand Lob.

3) Gedichte. Wien 1831. Sollinger. gr. 12.

9. Leopold Matthias Franz SchrÃ¤m, studierte am Grazer Lyzeum, Freund

Kalchbergs, von diesem bei seinen schlechten VermÃ¶gensamatanden unterstÃ¼tzt,

lebte in den zwanziger Jahren in Wien und starb 1834, achtzig Jahre alt.



Jo8. Ign. Scheiger. Franz SchrÃ¤m u. a. 633

a. Meusel 7, 298. 20, 269.

b. Schlossar, InnerÃ¶sterreichisches Stadtleben S. 171 big 175 (mit Proben).

c. Schlossar, Hundert Jahre S. 24 f.

1) BeitrÃ¤ge zu den Wiener Musenalmanachen (Â§ 231, 8 = Band IV. S. 366),

zu Kalchbergs FrÃ¼chten 1789 und 1790, zum Anhang zur GrÃ¤tzer Zeitung 1798,

1805, zum Aufmerksamen 1813.

2) Der von Amorn verfÃ¼hrte Schwan Denis am Brauttage d. 6. JÃ¤nner 1788.

Elisabeth v. WÃ¼rtemberg und Francisci II. Wien 1788. 4 Bl. 8. â�� Nr. 5) S. 87.

3) Die Stimme der Edlen an den Kaiser im Feldzuge wider die Pforte 1788.

8 S. 8. â�� Nr. 5) S. 117.

4) Auf die Abreise des Feldmarschalls Hadik zur k. k. Armee wider die

Pforte. Wien 1789. 4 Bl. 4. â�� Nr. 5) S. 95.

5) a. Gedichte von Franz SchrÃ¤m. GrÃ¤z, gedruckt bei Andreas Leykam.

1790. 4 Bl., 160 S., 3 Bl. Inhalt. 8.

Widmung: Dem Hochwohlgebohrnen Herrn, Herrn Johann Nepomuk Edlen

v. Kalchberg, des h. r. Reichs Ritter, und Landstand iu Steyermark, Herr der

Herrschaften Pichl, Sommersdorf und Zechentgrub.

S. 7: Dem Grafen von Euffstein. â�� S. 29: Der Knabe an den Westwind. â��

S. 32: Mein Dank an Born. â�� S. 34: An Blum. â�� S. 42: Empfindungen auf die

glÃ¼kliche Operation des Hrn. Dr. Barth an Se. Exzellenz den Herrn Landmarschall

Grafen von Pergen. â�� S. 45: An Hofrath von Beckhen. Bei meiner Abreise in

die Schweiz. 1786. â�� S. 58: An Born. â�� S. 65: Einladung auf Hetzendorf an den

Grafen SchÃ¶nburg. â�� S. 87: Der von Amorn verfÃ¼hrte Schwan Denis am Brauttage

dem 6ten Januars 1788. â�� S. 92: An die Liebe. Dem Edlen Johann v. Kalchberg.

â�� S. 95: Auf die Abreise des Feldmarschalls Hadik zur k. k. Armee wider die

Pforte 1789. â�� S. 101: Seiner unehelichen Tochter zum Geburtstage. Am 6ten

Mai 1787. â�� S. 110: Beim Sarge des entschlummerten Grafen Fries. Im April

1788. â�� S. 117: Die Stimme der Edlen an den Kaiser im Feldzuge wider die Pforte

1788. â�� S. 121: Freimaurergebeth fÃ¼r Joseph den Zweiten. 1789. â�� S. 126: Die

Wiedergenesung Josephs. 1789. â�� S. 133: Alchimistenlied. â�� S. 150: An X. Adolf

v. Unruhe. Wien 19ten Oktob. 1789. â�� S. 151: Auf die Eroberung Belgrads.

b. Gedichte von Franz SchrÃ¤m. Zweiter Theil. Wien und Leipzig 1797.

6) Bardenbymenaeus gesungen zur KrÃ¶nungsfeyer Hungariens, den Erlauch-

testen der Erhabenen Nation gewidmet. Wien 1790. bey Weimar. 8 S. 8.

7) Auf den Tod Sr. Excellenz des Herrn Grafen Anton Karolyi von Nagy

Earoly etc. dem hochgrÃ¤flichen Hause Karolyi gesungen. Wien den 24. August.

1791. 4 Bl. 4.

8) Feyergesang am KrÃ¶nungstage Hungariens; gesungen dem erhabensten

KÃ¶nige und den Edelsten der Nation. Ofen 1792. 4.

9) Sein Tod am Isten MÃ¤rz 1792. Wien 1792. 4. (Auf den Tod Kaiser

Leopold II).

10) Ode. dem Hrn. Ritter von Zimmermann in Hannover gesungen: Wiener

Zeitschrift 1792. Heft 9. S. 354 bis 358.

11) An meinen Kopf. Wien 1793. 8.

12) Epistel an meinen Sohn in Hagenau. Von Franz SchrÃ¤m. Wien, ge-

druckt mit Pichlerischen Schriften. 1794. 8 Bl. 4. (Verse).

Widmung: An Hern Melchior Joseph v. Baldtauff.

10. Xarier Adolph von Unruhe, geb. am 6. Januar 1770, studierte am

Lyzeum in Graz, Freund Kalchbergs.

a. Schlossar, InnerÃ¶sterreichisches Stadtleben S. 164 bis 168 (mit Proben).

b. Schlossar, Hundert Jahre S. 23 f.

1) Die Mainacht im Vollmonde: GrÃ¤tzer litterarisch-Ã¶konomisches Wochen-

blatt 1787.

2) Beitrage zu Kalchbergs FrÃ¼chten 1789 und 1790.

11. Joseph Eustach KÃ¶nig, geb. in Graz am 14. Januar 1758, Sohn des ehe-

maligen Stadtrichters, studierte in Graz und Wien, Advokat in seiner Vaterstadt,

starb dort am 21. Dezember 1795. Er besaÃ� eine groÃ�e Bibliothek, Ã¼bte ausgedehnte
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6) Carmen funebre musae Werschetcensis necem Ludovici XVI. regis galliarum

die 21. lanuarii 1798. a Dationali Parisiensi eonventu crudeliter peractam describens.

1793. 22 S. 8.

7) Carmen pastoritium ad cunas neo nati regii principis Femandi a rurali

Werschetzensi musa festive decantatum anno 1793. 1793. 16 S. 8.

8) Carmen prognosticum Illustr. Dni 1. Baronis Ignatii Lang nobilissimae

consorti Theresiae. dnm eaSardum.nobilemHungariaepagumcomitatusSimighiensiB,

iiiiiiiini paterna in dcmo feliciter enixura cum conjuge BUO profieisceretur, ab

Ebreichsdorfensi musa pridie abitus oblatum die 6. Februarii 1797. 5 Bl. 4.

9) Musa Ebreichsdorfensis gloriosissimam Nationis Hungaricae Insurectionem

festivo elego decantans, honoribua Jos. Battbyanyi Primatis, et. Nicol. Principis

EszterhÃ¤zy die 8. Sept. 1797. Sopronii. 7 S. 4.

10) Oliva pacis inter Austriacos et Gallos amico foedere introducta, ac stabilita,

honoribus inclyti senatus civici Viennensis dum is diem annuum gloriosissimae suae

martialis insurrectionis in nrbe principe solemni pompa, ac apparatu celebraret, ab

Ebreichsdorfensi musa oblata, ac drcantata, die 17. mensis Aprilis 1798. Sopronii,

typ. Annae Clarae Siess. 12 S. 4. â�� Ã�bersetzung von Joachim FÃ¶ger sieh oben S. 569.

11) Nelsonis anglirani belliducis victoria navali pugna ad Nili fluminis ostia

calendis Angusti anni 1798 reporiata inclytae nationis anglicanae honoribus ab

Ebreichsdorfensi musa festivo elegodecantata. Sopronii,typ.Annae ClaraeSiess. 88.4.

12)Epicediumquo venerabileepiBCOpalecapitulumSabariensepraesuliBuoJoanni

Szily diem supremum obeunti, sub fonna ac nomine devotissimae nliae patri optimo

illacrymando parentat die 9. Aprilis anno 1799. 4 Bl. 4.

13) Ungarns Hochgesang an dem feyerlichen Namenstage Ihro Russisch

Eayserl. Hoheit Alexandra Pa'wlowna der durchlauchtigsten Gemahlin S. k. Hoheit

Erzherzogs Joseph Anton Palatins von Ungarn angestimmt von der Ebreichsdorfer

Muse am 3. May 1800. Oedenburg, bey JOB. Ant. SieÃ�. 4 Bl. 4.

14) Moralische Sinngedichte eines siebenzigjBhrigen Musen-ZÃ¶glings zu Jeder-

mann nÃ¼tzlicher Unterhaltung, besonders der noch lernenden Jugend, in deutsch

und lateinischen Versen herausgegeben von der Ebreichsdorfer Muse. Wien, 1802.

Carl Schuender. 8 Bl, 180 S. und l Bl. 8.

14. Joseph Schirnbrand, geb. in Graz am 22. MÃ¤rz 1755, Syndikus in

Kapfenberg.

Meusel 20, 123.

Sammlung einiger Gedichte eammt Schreiben von einem Landgute an eine

Freundinn. GrÃ¤tz 1791 bey Anton Tedeschi. 8.

15. Knjetan Franz von Leitner, geb. in Graz am 15. September 1768,

studierte in Â«einer Vaterstadt, 1786 Akzessist bei der Staatsbuchhaltung in Inner-

Oesterreich, 1795RecbnungBoffizial bei der Steiermarkischen Staatsbuchhaltung, 1802

erster Rechnungaoffizial bei der stÃ¤ndischen Buchhaltung, 1805 RecbnungBrat, starb

am 8. Dezember 1805. Mit seinem altern Bruder Alois von Leitner und Rottensteiner

war er Redakteur des Sonnabend-Anhanges zur GrÃ¤tzer Zeitung und Ã¼bernahm bei

Kindermanns Abgang nach Wien 1SOO auch die Redaktion der GrÃ¤tzer Zeitung selbst.

Er ist der Vater des Dichters Karl Gottfried von Leitner (Â§ 886, 1048).

a. Mensel 10, 188. 14, 417.

b. v. Winklern 1810. S. 114 bis 118.

c. SteiermÃ¤rkische Zeitschrift, Neue Folge. 6. Jahrgang. 2. Heft. 1841. S. 41 f.

(Winklern).

d. Wnrzbach 1865. 14, 343 f.

e. Schlossar, Hundert Jahre S. 27.

1) Rede auf Leopold II. bei der von der BÃ¼rgerschaft von GrÃ¤tz nach dessen

Tode veranstalteten Trauerfeierlichkeit, vorgetragen von Raym. Ant MÃ¼ller, a. d. 0.

d. H. Augnstinua, der GrÃ¤tzer BÃ¼rgermiliz Feldprediger. GrÃ¤tz 1792, gedruckt mit

Leykam'scben Schriften. Ohne Namen des Verfassers.

2) VaterlÃ¤ndische Reise von GrÃ¤tz Ã¼ber EisenÃ¤rz nach Steyer. Von K. F. v. L.

Wien 1798, bey Fr. Jos. RÃ¶tzel. gr. 8.

Neue Annalen 1807. Int-Bl. Februar.
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16. JohftM Jacob Gabriel. ?eb. ia Graz am 2t Jn'i 17-ii. wiini-;w sich

seit 1731 der Seelsorge. Kate-ibet and Kooperator zu Hartberg. Provis>r der Dekaaate-

pfarre Strasgang. nm 1330 Kaplaa zi Fe'.dkirchen bei Graz. TodÂ»* air anb?kaaal-

a, Mensel 2, 474. 9, 396. 22 u. 27?.

b. T. Winklern 1810. S. 46 f.

1) Von den Mitteln, die Gesundheit zu erha'.tea: ein Geseheak fÃ¤r Kader;

allen Eitern, Lehrern nod Jugendfreunden gewidmet. Grati 1792. *. Zireite verm.

und verb. Auflage. GrÃ¤tz 1802. bey AbÂ« Tusch.

2,i a. WÃ¶rter-Kate-Ã¼h^mi?, oder ErklÃ¤rungen wichtiger WÃ¶rter niih i'area

gemeinnÃ¼tzigsten Bedeutungen, und mit lehrreichen Beispielen begleitet fÃ¼r die

Jagend. GrÃ¤tz 1795. 8.

b. Katechismus der ge?anden Vernunft, oder Versuch in faÃ�lichen Erktirangen

wichtiger WÃ¶rter nach lÃ¼ren gemeinnÃ¼tzigsten Beleatangeu. und mit einiges

Bejspielen begleitet, zar BefÃ¶rderung richtiger and bsssernier Erkenntnil fÃ¼r

die Jugend. Gr&tz 1303 bey Aloys Tusch. 8.

3) DenksprÃ¼che durch Beispiele und Erzlhlungen erlÃ¤utert fÃ¼r die Jagend.

Von J. J. Gabriel. GrÃ¤tz 1*01. Gedruckt and verlegt bey J. Andrea- Kiearei*.

117 S. 8. â�� 4. Auflage. GrÃ¤tz. Kienreich. 1*15. 8.

VgL Annalen IsOÃ¶. l, 128.

17. Joseph HÃ¶ger Edler TOB HÃ¶gei, geb. in Graz am 2. Dezember 1767.

studiertÂ« in Graz und Wien, wnrde dann bei dem k. t AppeUations-Kriminal-

gericht in Klagenfnrt und hernach in Venedig angestellt. 1806 k. k Landreehten*-

Bat zu Linz, war 1810 wegen seiner zerrÃ¼tteten Gesundheit bereiu pensioniert.

Todesjahr anbekannt.

a. Meosel 3, 361. 22". 784.

b. Â». Winklern 1810. S. 37 f.

c. Schmidts Ã�sterreichische BlÃ¤tter fÃ¼r Literatur und Kunst 1345. S. 903.

d. Wnrzbach 1863. 9, 109 f.

e. Schlowar, Innerosterreichischea Stadtleben S. 19! bis 196.

f. Schlossar, Hundert Jahre S. 26.

1) Gedichte von Joseph Edlen von BÃ¶gen. Erstes BÃ¤ndchen. Leipzig and

Gr&tz in der Franz Ferstlischen Buchhandlung. 1793. 80 S. 8.

Ans der Vorerinnernng. .Diese kleinen Gedichte waren meine Erholungs-

arbeiten vom 16ten bis zum 24ten Jahre, and haben vielleicht alle MÃ¤ngel eines

ersten Versuches an sich. . . Am 12ten Sammermond 1792.

S. 16: Radolph von Habsbarg 1791. â�� S. 19f.: An die Hochgebohrnen Frauen

GrÃ¤finnen von U... und von Chr... als Marie, und Therese im Vicekanzler [Schau-

spiel von Frz. Kratterg 258.9 ll]. 1790. (.Einst folgten diele KainXdieSchÃ¤kespÃ¤re'.

â�� S. 21: An Herrn Appellationsrath Edlen von Pitreich. 1790. â�� S. 26: An die

Oesterreichischen Kanonen. 1736. â�� S. 27: An Herrn Appellationsrath v. ModestL

1788. â�� S. 35: Rnndgesang eines jungen Muselmannes. 1788. â�� S. 42: An den Schnee.

(Nach Blamaner). 1791. â�� S. 48: BrachstÃ¼cke aas der Brieftasche einer Nonne;

gefanden im Jahr 1791. (.Ich bin die schÃ¶ne Tullia. Im Kartnerland gebohren'i. â��

S. 56: An Herrn Franz Kovachich, meinen Freand, und vormaligen Lehrer. 1787. â��

S. 65: Dragoner-Lied. 1786. â�� (Da* Ã¤lteste Gedicht ist von 1784'.

Zweytes BÃ¤ndchen. 1793. 72 S 8.

S. 9: Dai MÃ¤hrchen vom KÃ¶nisr Ottokar. 17?7. â�� S. 37: FrÃ¼hlingsfeyer am

16ten Oitermond 1788 bej der ersten Entbindung der Hochgebobrnen Fraa G.

T. C... â�� S. 49 bis 63: Ã�ber die Kegierangsformen. Ein Versuch. 1792.

(Alexandriner).

18. Cantate. Der Retter in Gefahr, 22. Dec. 1796. Gespielt in Graz. Werb-

lied. (,Anf, auf! die Fahnen Stey'rmarks weh'n').

Vgl. Sonnabends-Anhang der GrÃ¤tzer Zeitung zu Nro. 305. Den 31. Dec. 1796.

.Sowohl das Gedicht als die Musik sind Arbeiten zweyer in ihrem FachÂ«

wohlverdienter Bewohner dieser Hauptstadt, deren Namen, da sie sich selbst

nicht nannten, bekannt zu machen, ans nicht zustehet*.

10. Martin Rottensteiner, geb. 1764 in Marburg, studierte in Klagenfurt

nnd Graz, praktizierte beim Magistrat in Marburg, wurde bei der Steaerregulierang

verwendet, starb als Rechnungsrat bei der k. k. Provinzial-StaaUbnchhaltang von
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Steiermark und Kumten in Graz am 7. Juni 1808 an den Folgen eines zwei-

maligen Sturzes aus dem Fenster.

Gab mit Kajetan v. Leitner und Alpis v. Leitner seit 1796 den Anhang zur

GrÃ¤tzer Zeitung heraus, worin er als Kritiker auftrat.

a. Nekrolog: Int.-Bl. der Annalen. Oct. 1808.

b. v. WinkleÂ« 1810. S. 160 bis 163.

20. Ignaz Ueinrlch Wastl, geb. in Graz am 7. Juli 1775, absolvierte daselbst

das Gymnasium und die philosophischen Studien, 1796 Akzessist bei der stÃ¤ndischen

Buchhaltung, starb als Rechnungsrat am 17. Dezember 1818. Redakteur des ge-

meinnÃ¼tzigen Wochenblattes, seit 1808 des Sonnabendsanhangs der GrÃ¤tzer Zeitung.

a. v. Winklern 1810. S. 251.

b. Der Aufmerksame 1819. Nr. 12.

c. Schmutz 18i;3. 4, 313.

d. Hofrichter, Lebensbilder 1863. 1. Heft. S. 47.

e. Ignaz Heinrich Wastl und Leopold Walter. Zur steierischen Literar-

geschichte: Correspondent fÃ¼r Untersteiermark. Marburg 1864. Nr. 1. 2. 4.

f. Wurzbach 1886. 53, 144.

-i. Leopold Walter, geb. in Graz am 13. Nov. 1778, studierte in Graz und

Wien, zog 1797 in der Studentenlegion ins Feld, Praktikant und spÃ¤ter Konzipist

bei der k. k. StaategÃ¼teradministration in Graz, geistesgestÃ¶rt, t im Sommer 1842.

Eifriger Mitarbeiter am Sonnabend-Anhang zur GrÃ¤tzer Zeitung.

a. v. Winklern 1810. S. 248.

b. Schmutz 1823. 4, 305.

c. GroÃ�er steiermÃ¤rkischer Nationalkalender auf das Jahr 1858. Gratz. S. 24.

d. Sieh Nr. 20, e.

e. Wurzbach 1886. 53, 25.

22. Jobann Baptist von Winklern, geb. am 13. Januar 1768 in Murau im

Jndenburger Kreis, studierte in Graz, 1786 bis 1789 Amtsschreiber in Millstadt in

Karaten, verzichtete auf seine Stelle, trat in Graz in das k. k. Generalseminar,

â�¢wurde 1792 zum Priester geweiht, Hilfspriester zu Anger, zu St. Peter bei Graz,

1797 Aktuar und Katechet an der Ursuliner MÃ¤dchenschule in der Hauptstadt-

pfarre Graz; 1800 wirklicher Kumt ; 1801 Pfarrer zu St. Jobann im Sagathal im

Marburger Kreis, 1810 Pfarrer und 1819 Dechant in Unzmarkt, starb als Pfarrer

und Dechant in Pols bei Judenburg am 22. August 1841.

a. Meusel 8, 548. 16, 240. 242 21, 624f.

b. Int.-Bl. der Annalen. MÃ¤rz 1808.

c. v. Winklern 1810. S. 270 bis 273.

d. Waitzenegger 1820. 2, 521.

e. Schmutz 1Â«23. 4, 375.

f. GrÃ¤ffer und Czikann 1835. 6, 161.

g. Ilwof: Mittheilungen des Vereins fÃ¼r Steiermark. Graz 1869. 17, 14f.

h. Wurzbach 1888. 56, 291. â�� i. Sieh unten S. 814.

1) LÃ¤ndliche ErzÃ¤hlungen. (Handschrift).

2) Die Dose, ein Schauspiel in drey AufzÃ¼gen. (Handschrift).

3) Die Feyer am Tage Tberesens im Tempel der Dankbarkeit, ein Schauspiel

in einem Autzuge. (Handschrift).

4) Andreas Baumkirchner, ein vaterlÃ¤ndisches Trauerspiel in 5 AufzÃ¼gen.

(Handschrift).

5) Predigten auf alle Sonn- und Feyertage des ganzen Jahrs. GrÃ¤tz 1797

bey J. A. Kienreich. III. 8.

6) ErklÃ¤rung der sonn- und festtÃ¤glichen Evangelien zum Gebrauche der

Schulen, und anwendbar fÃ¼r FrÃ¼hepredigten, wie auch zur Privaterbauung. GrÃ¤tz

1800. bey J. A. Kienreich. II. 8. â�� 2. Aufl. 1817. â�� 3. Aufl. Wien 1840.

7) Achtzehn Fastenreden. GrÃ¤tz 1805. bey J. A. Kienreich. 8. â�� 2. Aufl.

1818. â�� 3. Aufl. Wien 1840.

8) Die parabolischen ErzÃ¤hlungen unsers Herrn Jesu Christi erklÃ¤rt und an-

gewendet. Zum Gebrauch fÃ¼r Prediger, Katecheten und Seelsorger, auch zur

Familien-Erbauung. Von Jobann Baptist von Winklern, Pfarrer zu St. Johann im

Sagathal. GrÃ¤tz, gedruckt und verlegt bey Joh. Andreas Kienreich. 1805. 265 S. kl p
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Vgl. Neue Annalen 1808. 2. 145.

9) NÃ¼tzliche* Sitten- und UnterhaltungbÃ¤chlein fÃ¼r die Jugend, bestehend

in ErzÃ¤hlungen, Gedichten. DenksprÃ¤chen ond Anisatzen ans der Natur- und Welt-

geschichte. GrÃ¤tz 1806. bey J. A. Kienreich. 3. â�� 2. Aufl. 1816.

10) Kurze Lebensbeschreibung der h. Apostel und Evangelisten, d. h. Josephs,

des h. Johann deÂ« Tarifen, und deÂ« h. Erzmartyrers StephanÂ«. Ein BÃ¤chlein zur

Familienerbaaang, besonderÂ» fÃ¼r du Landvolk. GrÃ¤tz 1808. gedruckt und verlegt

bey J. A. Kienreich. 8. â�� 2. Aufl. 1819.

11) Die beilige Charwoche, oder Anleitung diese Zeit dem Geist des Christen-

thnms gemal zuzubringen. Ã�ug dem MeÃ�bache, dem Brevier, und Ã¤ndern litorsriseneÂ«

Werken zusammengetragen. GrÃ¤tz 1808. bey Franz Fentl. gr. 8. â�� 2. Aufl. 1817.

12) VgL oben l, e.

13) KleineÂ« GebetbÃ¼chlein fÃ¼r Kinder nebst Schal- und KirchengesÃ¤ngen.

Grat* 1610. â�� 2. Anfl 1815. â�� 3. Aufl. 1818.

14 VollstÃ¤ndiges GebetbÃ¼chlein fÃ¼r die Jugend auf alle Zeiten und Feste

deÂ« ganzen katholischen KirchenjahrÂ«. Mit Bildern. Gratz 1S10. 12. â�� Neu

beraosg., verbessert und vermehrt von Sebastian Brunn er. Gratz 1843. 8.

15) Chronologische Geschichte des Herzogthums Steyermark. GrÃ¤tz 1820.

bey Franz Ferstl. 8.

16) Vorstellungen und Gebete fÃ¼r die heil. Messe, zu Ehren und Anbetung

des Leidens und SterbenÂ« unseres Herrn Jesu Christi. Gratz 1825. â�� 5. Aufl. 1829. 3.

17) Vorstellungen der heu. Messe fÃ¼r Kinder. Neue Aufl. Gratz 1829. 18.

18) Die Hauptpfarre Pols in der obern Steiermark. Von Johann Baptist ran

Winklern: SteiermÃ¤rkische Zeitschrift Neue Folge. S.Jahrgang. O. Heft GrStz.

1836. S. 140 bis 156.

19) Vgl. oben L. L

20) Vgl. oben I, t

23. .I'.hann Nepomuk TOB Kalchbere, Â§ 259, 183 â�� Band V. S. 344.

a. Mensel 4, 22. 19, 55. 18, 298. 23, 80 f.

b. T. Winklern 1810. S. 97

c. Nekrolog von Professor Appel: SteyermÃ¤rkische Zeitschrift VIIL Heft

GrÃ¤tz, 1827. S. 45 bis 58 (S. 561. ungedruckte Gedichte).

d. SteiermÃ¤rkische Zeitschrift. Neue Folge. 6. Jahrgang. 1. Heft 1840.

8. 127 bis 130. l Winklern).

e. Schloggar. Hundert Jahre S. 14.

Brief an Schiller: Ã¼rlichs, Briefe an Schiller S. 160. Briefwechsel mit Erz-

herzog Johann: Schlossar, Erzherzog Johann. Wien 1873. â�� VgL oben L z.

1) An Joseph Adam, FÃ¼rstbischof von Seckan. GratÂ» 1798.

2) An Franz II. GrÃ¤tz 1798.

3) Auf den Tod der GroSfÃ¼rstin and Erzherzogin Alexandra Pawlowna. kaiser-

liche Hoheit etc. GrÃ¤tz, im Lenzmonat 1801. Gedruckt mit Kienreich'schen Schriften.

4) Die StÃ¤nde Steiermarks an Se. des Grafen Ferdinand von Attems, Excellenz

etc. bey dessen feyerlicher Installation zur LandeshauptmannswÃ¼rde am 8. April

1801. GrÃ¤tz o. J.

5) Friedensgesang im Jahre 1814. GrÃ¤tz o. J.

6) Dem erhabenen Kaiserpaare Franz und Caroline zur Feier Ihrer aller-

hÃ¶chsten Anwesenheit in GrÃ¤tz. 1817. GrÃ¤tz o. J.

24. Betrachtungen und Gebete in der heiligen Charwoche, nebst einigen

Hymnen. FÃ¼r gebildetere Christen. GrÃ¤tz, 1801. Gedruckt mit Tanzerechen

Schriften. 3 Bogen. 8.

Vgl. Annalen Innius 1802. Nr. 48.

25. Franz Sartori, geb. am 7. MÃ¤rz 1782 in Unzmarkt, studierte in Graz,

trat dort in den Orden der Minoriten, den er aber nach anderthalb Jahren noch vor

abgelegter ProfeB wieder verlieÃ� 1804 Redakteur der in Graz erscheinenden Zeitung

fÃ¼r InnerÃ¶sterreich und deren litterarischer Beilage, setzte 1806 seine Stadien in

Wien fort, 1807 Doktor der Medizin, Redakteur der Annalen, machte eine Reise
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durch den grÃ¶Ã�ten Teil der Ã¶sterreichischen Provinzen, trat 1808 ins k. k. BÃ¼cher-

Revisionsamt, dessen Vorstand er 1812 wurde, 1818 begrÃ¼ndete er die Wiener

Litteratur-Zeitung, 1819 den Ã¶sterreichischen Kalender, seit 1814 auch Redakteur

der VaterlÃ¤ndischen BlÃ¤tter; t in Wien am 31. MÃ¤rz 1832.

a. v. Winklern 1810. S. 184 bis 213.

b. Meusel 15, 260 f. 20, 34 bis 36.

c. Hormayrs Archiv 1815. 6, 427: Biographische Skizze.

d. GrÃ¤ffer und Czikann 1835. 4, 490.

e. SteiermÃ¤rkiache Zeitschrift. Neue Folge. Jahrgang 7. 1842. Heft 1.

S. 56 bis 58 (Winklern).

f. Mr. Siegerist, Franz Sartori und der Stern. Gratz, 1848.

g. Wurzbach 1874. 28, 252.

1) Artikel in Andres Patriotischem Tageblatt.

2) Ein Aufsatz Ã¼ber ein von ihm entdecktes Brotsurrogat: Justiz- und Polizey-

Fama (redigirt von Hartleben) 2. Juli 1802. Nr. 76.

3) Skizzirte Darstellung der physikalischen Beschaffenheit, und der Natur-

geschichte des Herzogthnmes Steyermark, als Grundlage zur BefÃ¶rderung und Ver-

besserung der Oekonomie und des Bergbaues in diesem Lande. Sammt zweck-

mÃ¤Ã�igen Mitteln zur Vervollkommnung dieser wichtigen GegenstÃ¤nde. Von Franz

Sartori. GrÃ¤tz, bey Joh. And. Kienreich. 1806. 279 S. 8.

4) Naturwunder des Oesterreichischen Kaiserthumes. Von Dr. Franz Sartori.

Erster Theil. Wien, 1807. Im Verlage bey Anton Doll. XVI, 17 bis 262 S.,

l Bl. Inhalt. 8.

Widmung: .... Herrn Ignaz, Grafen von Attems, . . .

S. V: Vorrede Ã¼ber die Kenntnifi der NaturmerkwÃ¼rdigkeiten des Ã¶ster-

reichischen Kaiserthumes (Wien, am 27. Juni 1806).

Zweyter Theil. Wien 1807. â�� Zweyte verb. u. verm. Aufl. Wien, 1810.

Im Verlage bey Anton Doll. 256 S. 8.

Widmung: .... Herrn Stephan Benditsch MedicinÃ¤ Doctor und Physiker zu

GrÃ¤tz

Dritter Theil. Wien, 1809. VIII, 9 bis 276 S. 8.

Widmung: Dem Herrn Doctor Caspar Duftschmid, Landschaftsphysicus zu

Linz, dem muthigen Vertheidiger unserer Nationallehre bey Gelegenheit der

famosen Natterngeschichte in Steyermark, ....

S. V: Vorrede (Wien am 12. Julius 1808).

Vierter Theil. Wien, 1809. 259 S. 8.

Widmung: Dem Herrn Marcus Sandmann, Gustos der k. k. Bibliothek zu

GrÃ¤tz ....

4a) Annalen 1807 bis 1810: oben A. II. i, f. C = S. 507.

5) Speciinen nomenclatoris plantarum phanerogamarum in Styria sponte

crescentium. Viennae 1808. Doll. 8.

6) GrundzÃ¼ge einer Fauna von Steyermark, oder systematische AufzÃ¤hlung der

bisher bekannten in Steyermark einheimischen SÃ¤ugthiere,VÃ¶gel, Amphibien, Fische,

Insecten und GewÃ¼rme nach Linnens System in deutsch, lateinisch und franzÃ¶sischer

Sprache, mit naturhistorischen und Ã¶konomischen Anmerkungen. GrÃ¤tz 1808. 8.

7) LÃ¤nder- und VÃ¶lker-MerkwÃ¼rdigkeiten des Oesterreichischen Kaiserthumes.

Wien 1809. Doll. IV. 8.

8) Neueste Reise durch Oesterreich ob und unter der Ens, Salzburg, Berchtes-

gaden, KÃ¤rnthen und Steyermark, in statistischer, geographischer, naturhistorischer,

Ã�konomischer, geschichtlicher und pittoresker Hinsicht unternommen von Dr. Franz

Sartori, Mitglied mehrerer gelehrter Gesellschaften. Erster Band. Leipzig, 1812.

Bey Gerhard Fleischer dem JÃ¼ngern. XXII, 461 S. 8. Oesterreich unter der Ens.

Widmung: . .. dem . . . Erzherzoge Johann Baptist von Oesterreich.

S. IX: Vorrede. (Wien am 1. Aprill 1810).

2. Band. 1812. 405 S. 8. Salzburg. Karaten.

3. Band. 1812. 320 S. Steyermark.

Dagegen: Kritische Andeutungen. Eine nothwendige Beilage zum zweiten

Bande von Franz Sartoris neuester Reise: Carinthia 1811. Nr. 13 bis 18. Nr. 20.

Dann selbstÃ¤ndig: Klagenfnrt 1812. Soll nach Wurzbach 10, 166 der Hauptsache

nach von Johann Ritter v. Jenull, nach Wurzbach 13, 372 aber von Johann Gottfried
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Kampf sein. â�� Beleuchtung der neuesten Reise durch Oesterreich ob und unter

der Enns . . . unternommen von Dr. Franz Sartori. Ein wesentlicher Beitrag zu

dieser Reisebeschreibung, mit einziger RÃ¼cksicht auf KÃ¤rnthen. Klagenfurt 1812.

8. Von Mensel 17, 514 und Wurzbach 28, 253 dem Grafen Franz Josef Enzen-

berg zugeschrieben (wenn nicht beide Schriften identisch sind).

9) Mahlerieches Taschenbuch fÃ¼r Freunde interessanter GegenstÃ¤nde. Wien

1812 bis 1818. A. Doll. VI. 8. Oben A. m, dÂ«. S. 524 f.

10) Die Ã¶streichische Schweitz, oder mahlerische Schilderung dea Salzkammer-

gutes in Oesterreich ob der Enns. Mit einer Beschreibung des Steyrischen Salz-

bergwerks zu Aussee und der Oestreich. Stifte KremsmÃ¼nster und St. Florian.

Ein Taschenbuch auf Reisen in diese Gegend. Wien 1813. Doll. 8.

11) Neueste Geographie von Steiermark. Mit ihren statistischen, physikalischen,

industriellen und topographischen MerkwÃ¼rdigkeiten. Nebst einem alphabetischen

Verzeichnis aller in Steiermark befindlichen StÃ¤dte, MÃ¤rkte, merkwÃ¼rdigen DÃ¶rfer,

SchlÃ¶sser, KlÃ¶ster, Berge, FlÃ¼sse, Seen, Mineral-Quellen, StraÃ�en, Posten, Wasser-

wege, historischen, physikalischen, industriÃ¶sen, und statistischen Eigenheiten.

Von Dr. Franz Sartori GrÃ¤tz 1816. bey Franz Ferstl. 4 Bl., 235 S. 8.

Widmung: .... dem Herrn Ritter Job. Nep. Edlen von Kalchberg,.... dem

in ganz Deutschland geschÃ¤tzten glÃ¼cklichen Dichter ....

12) Pantheon denkwÃ¼rdiger Wunderthaten volkstÃ¼mlicher Heroen und furcht-

barer EmpÃ¶rer des Ã¶sterreichischen Gesammt-Reiches; von Dr. Franz Sartori, vor-

mahligem Redacteur der Ã¶sterreichischen Annalen und der Wiener Literatur-Zeitung,

gegenwÃ¤rtigem Herausgeber der vaterlÃ¤ndischen BlÃ¤tter und mehrerer gelehrter

Gesellschaften Mitglied. Wien, 1816. In der Haas'schen Buchhandlung. III. 8.

Erster Band. (371 S.), a: Andeutung Ã¼ber Plan und Tendenz des Werkes.â��

b: Erasmns Lueger. â�� c: Andreas Hofer. â�� d: Joseph Speckbacher. â�� e: Paul

Kray. â�� f: Stephan Fadinger. â�� g: Ziska und Procop. â�� h: Friedrich Stubenberg.

Zweyter Band. (398 S., l Bl. Inhajt\ i: Marcellin Ortner. â�� k: Benyovsky.

â�� 1: Die Familie Eggenberg. â�� m: Ulrich Eyzinger,.

Dritter Band. (392 S.), n: Hunyady. â�� o: Die Wiener - Neustadt und

Andreas Baumkircher. â�� p: Wallenstein. â�� q: Oswald von Wolkenstein. â�� r:

Jacob Sicherer. â�� s: Wolfgang Holzer. â�� t: Peter Haider. â�� u: Andreas Jelky. â��

v: Martinuzi. â�� w: Zapolya. â�� x: Kohary.

13) Taschenbuch fÃ¼r Karlsbads KurgÃ¤ste, wie auch fÃ¼r Liebhaber von dessen

NaturschÃ¶nheiten. Wien 1817. Haas. 8.

14) Taschenbuch fÃ¼r Marienbads KurgÃ¤ste oder vollstÃ¤ndige Beschreibung

dieses Heilortes und seiner Umgebungen. Wien 1819. Haas. 8.

15) Oesterreichs Tibur oder Natur- und KunstgemÃ¤lde aus dem Ã¶sterreichischen

Kaiserthume, seiner Alpen, StrÃ¶me, Seen, seiner Heilquellen und ihrer Wunder. Mit

BeitrÃ¤gen von Hammer, Schultes, Trattinick, Berzeviczy u. A. Wien 1819. Doll. 8.

16) Romantischer Bildersaal grofier Erinnerungen. Aus der Geschichte des

Ã¶sterreichischen Kaiserstaates. Brunn 1819. TraÃ�ler. II. 8. Ohne Verfassernamen.

17)NaturgemÃ¤.lde der neuentdeckten Polar- und TropenlÃ¤nder, oder MerkwÃ¼rdig-

keiten der neuen Welt.... Brunn 1819, TraÃ�ler. II. 8. Ohne Verfassernamen.

18) Die Burgvesten und RitterschlÃ¶sser der Ã¶sterreichischen Monarchie. Nebst

einer topographisch-pittoresken Schilderung ihrer Umgebungen. Brunn 1819 bis

1820. Trafiler. VIII. gr. 8. Ohne Verfassernamen.

19) Ueberlieferungen aus der neuen Welt oder den Staaten, Kolonien und

VÃ¶lkern jenseits des Meeres .... Nach den jÃ¼ngsten Entdeckungsreisen und

interessantesten GemÃ¤lden. Brunn 1820. TraBler. II. 8. Ohne Verfassernamen.

20) Verzeichnis der gegenwÃ¤rtig in und um Wien lebenden Schriftsteller,

nebst den WissenschaftsfÃ¤chern, in welchen sie sich vorzflglich bekannt gemacht

haben. Wien 1820. Gerold. 8. Vergl. oben A. I, h = S. 505.

21) Geschichte und Beschreibung der merkwÃ¼rdigen GotteshÃ¤user, Stifter

und KlÃ¶ster. Brunn 1821. n. TraBler. 8. Ohne Verfasseraamen.

22) Naturwunder und auÃ�erordentliche Naturerscheinungen unserer Zeit in,

dem Ã¶sterreichischen Kaiserthume. Eine Fortsetzung der Ã¶sterreichischen Natur-

wunder. Gratz 1821. Kienreich. II. 8.
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23) Donau-Ansichten vom UrsprÃ¼nge dieses Stromes bis zu dessen MÃ¼ndung;

nach der Natur gezeichnet von Jacob Alt, gedruckt in Stein von Adolph Eunike,

mit erlÃ¤uterndem Texte am SchlÃ¼sse von Dr. Franz Sartori. 1821.

24) Die besuchtesten BadeÃ¶rter und Gesundbrunnen des Ã¶sterreichischen

Kaiserstaates. Brunn 1821. Tradier. II. 8. Ohne Yerfassernamen.

25) Historisch-ethnographische Ã�bersicht der wissenschaftlichen Cultur,Geistes-

thÃ¤tigkeit und Literatur des Ã¶sterreichischen Kaiserthums nach seinen mannigfaltigen

Sprachen und deren Bildungsstufen. In skizzirten Umrissen bearbeitet von Dr. Franz

Sartori, . . . Erster (einziger) Theil. Mit einem Anhange: das Vaterunser in den

Sprachen undTypen der verschiedenenin der Ã¶sterreichiscbenMonarchie einheimischen

Nationen darstellend. Wien. Gedruckt und im Verlage bei Carl Gerold. 1830.

XXII, 440 S., UmfaÃ�t die Litteraturen der auÃ�erdeutschen Nationen.

26) Wien's Tage der Gefahr und die Retter aus der Noth. Eine authentische

Beschreibung der unerhÃ¶rten Ueberschwemmung Wien's, nÃ¤mlich der VorstÃ¤dte

Leopoldstadt, JÃ¤gerzeil, HoÃ�au, Thury, Lichtenthal, Althann, Alservorstadt, Land-

straÃ�e, unter den WeiÃ�gÃ¤rbern, Erdberg, dann der RothenthurmstraÃ�e, Adlergasse,

am Fischmarkt und Salzgries in der inneren Stadt, und des flachen an der Donau

gelegenen Landes, sowie eine wahrheitgemÃ¤Ã�e Schilderung der auÃ�erordentlichen

Rettungsanstalten, HÃ¼lfeleistungen und thÃ¤tigen NÃ¤chstenliebe, wodurch sich die

erhabenen Glieder unseres Kaiserhauses, der hohe Adel, das MilitÃ¤r, sowie die

BehÃ¶rden, kurz die Wiener Ã¼berhaupt zu dieser Zeit um den Dank ihrer bedrÃ¤ngten

MitbÃ¼rger verdient gemacht haben. Von Dr. Franz Sartori . . . Wien. Gedruckt

und im Verlage bei Carl Gerold 1830. XIV, 248 S. gr. 8. Doppeltitel: Authen-

tische Beschreibung der unerhÃ¶rten Ueberschwemmung der Donau im Erzherzog-

thnme Oesterreich unter der Enns im Jahre 1830. Erster Theil. Wien 1830.

[Widmungsgedicht]: Deii edlen Rettern in den Tagen der Gefahr. (,Wie kÃ¶nnten

Euch die Armen wÃ¼rdig lohnen'). S. VII: Vorrede. (Wien, am 24. September 1830).

2. Theil. 1832. XII, 88 S. Doppeltitel: Wiens .... Noth. Eine Beschreibung

der unerhÃ¶rten Ueberschwemmung des flachen an der Donau gelegenen Landes

in Oesterreich unter der Enns, und Schilderung der BehÃ¶rden zu dieser

Zeit.... gemacht haben. GrÃ¶Ã�ten Theils aus amtlichen Quellen entnommen von

Dr. Franz Sartori. . . 1882.

[Widmungsgedicht]: Den WohlthÃ¤tern in den Tagen der Noth. (.Wohlthaten,

still und rein gegeben'). S. VIII: Vorrede. (Wien, am 7. Nov. 1831).

28. Michael Lubi, Doktor der Rechte, geb. zu TÃ¼ffer; privatisierte 1810 in Graz.

v. Winklern 1810. S. 125.

1) Ode. Auf die Ankunft Sr. Excellenz, des in Inner- und OberÃ¶sterreich

commandirenden Herrn General-Feldzeugmeisters, Grafen Anton v. Sztaray. Einzel-

druck. Wiederholt: Sonnabends-Anhang der GrÃ¤tzer-Zeitung zu Nro. 59, den

13. MÃ¤rz 1802.

2) Gedichte von Michael Lubi. GrÃ¤tz 1804, gedruckt bey den GebrÃ¼dern

Tanzer. (Sonnenfels gewidmet). 8 Bl. und 200 S. 8.

27. Yinzenz Graf von BattbyÃ¤ni, geb. zu Graz am 28. Februar 1772, Sohn

des Grafen Job. Georg Batthyani, ungarischer Statthalterei-Rat, Hofrat, Vize-

prÃ¤sident der allgemeinen Hofkammer, Obergespan des Honther, Administrator

des Graner Komitats und Referent bei der Kommerz-Hofkommission in Wien,

gest. am 3. Dezember 1827.

a. Meusel 13, 64. 17, 87. 221, 129.

b. Int.-Bl. der Annalen 1810. Oct. S. 189.

c. v. Winklern 1810. S. 12.

d. SteiermÃ¤rkische Zeitschrift. Neue Folge. 6. Jahrgang. 2. Heft. 1841. S. 74f.

(Winklern).

e. Wurzbach 1857. l, 182f.

1) a. Reise nach Constantinopel, in Briefen: Schedius' Zeitschrift von und

fÃ¼r Ungarn. Band 2 bis 4. 1802.

b. Reise nach Constantinopel. In Briefen vom Herrn Grafen Vincenz BatthyÃ¤ni.

Zweyte verbesserte und vermehrte Ausgabe. Pesth, bey K. A. Hartleben. 1810.

270 S. 8.

Vgl. Annalen 1810. September. S. 396.

' if.edu V o, Graudrigz. VI. t. Aufl.* 41
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2) Rede auf den Tod des Barons Kray von Tapolya, Commandeurs des militÃ¤r.

Marien-Theresien-Ordens. Inhabers eines Infanterie-Regimentes, und k. k. FelJ-

zeugmeisterÂ». Von Yincenz Grafen von BattbyÃ¤ni, k. k. KÃ¤mmerer und ungr.

Statthalterey-Rathe. (Ofen] 1804. 15 8. 8.

Vgl. Ã�nnalen, August 1804. Nr. 96.

3) Ueber das ungrische KÃ¼stenland. In Briefen vom Herrn Grafen Vincenz

Batthj-Ã¤ni. Pesth, bey K. A. Hartleben. 1805. XX, 228 S. 8.

Vgl. Schedins' Zeitschrift von und fÃ¼r Ungern 1804. 6, 257 bis 258. â�� LÃ¼beck.

Ungrische Miscellen I. l, 3. 99. Rezension: Q. F. â�� Ã�nnalen 1805. l, 180.

4) Rede bey Aufstellung des von Franz dem Ersten dem Andenken Joseph's

des Zweyten gewidmeten Monuments von Vincenz Grafen BatthyÃ¤ni. Pesth, i>ey

Conrad Adolph Hartleben. 1807. 28 S. 4.

Vgl. Neue Ã�nnalen 1808. 2, 136.

5) Reisen durch einen Theil Ungarns, SiebenbÃ¼rgens, der Moldau und Bnko-

vina. Im Jahre 1805. Pesth, 1811. Hartleben. 235 S. 8.

Vgl. Ã�nnalen 1812. l, 202.

Ins Ungarische Ã¼bers.: Pest 1818, Trattner. 160 S. 8.

28. Franz Xaver Sperl, Direktor der Hauptschule in Judenburg, lebte

spÃ¤ter in Wien.

a. Mensel 15, 506. 20, 540.

b. Wurzbach 1878. 36, 142.

1) Auswahl vorzÃ¼glicher MerkwÃ¼rdigkeiten aus der Geschichte des Menschen,

aus der Natur- und Kunstgeschichte, LÃ¤nder- und VÃ¶lkerkunde; nebst einigen

DenkmÃ¤hlern altteutschen Witzes und altteutscher Biederkeit, zur Belehrung

und Unterhaltung herausgegeben. GrÃ¤tz 1802. 8.

2) Darstellungen edler Handlungen aus dem Leben guter Menschen, iir.it;

1803, Kienreich. 8.

3) PrÃ¼fungsgeschenk fÃ¼r die fleiÃ�ige und gesittete Jugend; in Denk- und

SittensprÃ¼chen, Spruch WÃ¶rtern, Anekdoten, Charaden und RÃ¤thseln [Tb. 2: in

Gedichten, Fabeln und ErzÃ¤hlungen]. GrÃ¤tz 1804. II. 8.

4) Moralische ErzÃ¤hlungen und Anekdoten fÃ¼r die Jugend. Nebst des Marcus

Antonius Muretus Sitten- und Kingheitslehren an seinen Brudersohn Marcus

Antonins, aus dem Lateinischen neu Ã¼bersetzt. GrÃ¤tz 1806. 8.

5) Lesungen ans dem Gebiete des Seltenen und Wunderbaren in der Natur

und dem Menschenleben. GrÃ¤tz 1806. II. 8.

6) Geschichte merkwÃ¼rdiger Menschen in physiologischer, psychologischer

und moralischer Hinsicht. GrÃ¤tz 1807. 8.

7) Des PhÃ¤drus, eines Freygelassenen des Augustns, Aesopische Fabeln. Neu

Ã¼bersetzt von F. X. Sperl. GrÃ¤tz bey J. A. Kienreich, 1807. 68 S. 8. (Prosa).

Vgl. Neue Ã�nnalen 1808. l, 44.

8) Sittliche GemÃ¤hide guter und bÃ¶ser Kinder, oder Unterhaltungen des

Vaters Baratier mit seinem Sohne Philipp. Neu herausgegeben, und mit einer

Nachricht von dem Leben des jungen Baratier begleitet von F. X. Sperl. GrÃ¤tz,

gedruckt und verlegt bey J. A. Kienreich. 1807. 64 S. 8. â�� 2. Aufl. 1810.

Vgl. Neue Ã�nnalen 1808. l, 233.

9) Unterhaltungen fÃ¼r fleiÃ�ige und gute Kinder in den Feyerstunden. Von

F. X. Sperl. GrÃ¤tz bey J. A. Kienreich. 1807. 135 S. 8. â�� 2. Aufl. 1817.

Vgl. Neue Ã�nnalen 1808. l, 233.

10) Feyerabende guter SÃ¶hne und TÃ¶chter. Herausgegeben von F. X. Sperl.

GrÃ¤tz, gedruckt und verlegt bey Job. Andreas Kienreich. 1808. 118 S. 8.

Vgl. Neue Ã�nnalen 1809. l, 231.

11) Vorbereitung der Jugend zum schriftlichen Gedankenausdrucke. Ein

Handbuch fÃ¼r Lehrer. GrÃ¤tz 1808. 8.

12) Staats-, Zeitnngs- und Conversations-Lezicon nach [Job.] HÃ¼bner. Um-

gearb. Ausg. GrÃ¤tz 1817. H. gr. 8.

13) Lehrreiche Stoffe zu Vorschriften und zum Dictiren. 2. Aufl. GrÃ¤tz 1817. 8.
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14) SprichwÃ¶rtliche und andere im gemeinen Leben und in Schriften vorkommende

Redensarten der deutschen Sprache, mit den nÃ¶thigen ErklÃ¤rungen. Gratz 1824. 8.

15) Deutsches grammatisch-orthographisches WÃ¶rterbuch nach dem Geiste

der neuen deutschen Sprachlehre bearbeitet. Gratz 1824. 8.

16) Tugend-Spiegel. Eine Reihe von Beispielen frommer und edler Ge-

sinnungen und Handlungen. Gratz 1830. 8.

17) Die VÃ¶lker der Erde. Ein kurzer AbriÃ� derselben fÃ¼r Freunde der

LÃ¤nder- und VÃ¶lkerkunde, zur angenehmen Belehrung fÃ¼r die Jugend. In alpha-

betischer Ordnung. Gratz 1830. 8.

29. Joseph Alois StieÃ�, geb. in Graz am 10. August 1777, Inhaber der

Apotheke zum goldenen Hirschen in Graz, war noch 1823 Waisenvater am k. k.

Kranken- und Findelbaus in Graz. Todesjahr unbekannt.

a. v. Winklern 1810. S. 239. â�� b. Meusel 20, 703. â�� c. Schmutz 1823.

4, 146. â�� d. Wurzbach 1880. 40, 289.

1) Natur-Scenen und lÃ¤ndliche GemÃ¤hide, geschrieben in Stunden des GefÃ¼hls

von J. A. SÃ¼ess. Gratz, bey Johann Andr. Kienreich. 1803. XVI, 220 S. 8. (Verse).

Vgl. Annalen, Junius 1804. Nr. 63.

2) Chemisch - physikalische Untersuchung des Rohitscher Sauerbrunnens.

Gratz 1803.

30. Benno (Franz Xaver) Kreil, geb. in Admont am 1. November 1779,

Sohn eines Gastwirtes, studierte in Admont und Graz, trat Oktober 1798 in das

Benediktinerstift seines Heimatortes, 1802 Lehrer der biblischen Exegese an der

theologischen Hausanstalt, vervollstÃ¤ndigte seine Studien in Salzburg und Wien,

1809 Professor des Bibelstudiums des neuen Bundes an der theologischen FakultÃ¤t

in Graz, dort mit Hammer-Purgstall befreundet, 1823 Administrator, 1839 Abt

des Stiftes, gest. am 7. MÃ¤rz 1863.

a. Grazer Tagespost. 1863. Nr. 123 und 124.

b. Richard Peinlich, Benno Kreil, Abt zu Admont. (Nekrolog). Im Auf-

trage des Stiftsadministrators verfaÃ�t. Gratz 1863. 8.

c. Katholischer Wahrheitsfreund. Graz. Jahrgang 1863. Nr. 24 f.

d. Wurzbach 1865. 13, 178 f.

e. Scriptores ordinis S. Benedicti qui 1750â��1880 fuerunt in Imperio Austriaco-

Hungarico. Vindobonae 1881. S. 233.

1) HauptlehrsÃ¤tze aus der biblischen Alterthumskunde, der Einleitung in die

BÃ¼cher des alten und neuen Bundes und der biblischen Auslegungskunde von

P. Benno Kreil, approb. Professor. 1803. 8.

2) Gedichte im Aufmerksamen 1815. Nr. 10.

3) Die frÃ¼he Vollendung und Erinnerungen aus dem Leben des edlen JÃ¼ng-

lings Wenzeslaus Grafen von Purgstall; besungen und den Freunden des Seeligen

gewidmet von Pr. Benno. Gratz, gedruckt bei Andreas Leykam, 1817, am 20. Ge-

burtstage des Seeligen. 8. â�� Vgl. oben A. 200. 3) e = S. 600 f.

31. Ode an den hochwÃ¼rdigen k. k. wirkl. SteyermÃ¤rkischen Gubernialrath,

Domdechant an der hiesigen Cathedralkirche, und Director der hierortigen k. k.

LycÃ¤umsbibliothek, Herrn Joseph JÃ¼stel, als vorgewesenen k. k. Professor der Moral-

und Pastoraltheologie, bey Gelegenheit seines Austrittes aus dem Lehramte. Von

seinen SchÃ¼lern zum Dank pewidmet. GrÃ¤tz, 1804. Gedruckt mit Tanzer'schen

Schriften. 4. Wiederholt: Sonnabends-Anhang der GrÃ¤tzer Zeitung zu Nro. 16,

den 28. JÃ¤ner 1804. (..Nun du nicht mehr in unserem Kreise weilst').

Vgl. Annalen April 1804. Nr. 48.

32. Ode an den besten Lehrer und Freund Cajetan Edlen von Hammer. Von

seinen ZÃ¶glingen geweihet. GrÃ¤tz 1806, gedruckt mit Tanzer'schen Schriften. 4.

Vgl. Neue Annalen 1807. l, 96.

33. Ode an Seine HochwÃ¼rden Herrn Michael Werdnig, Doctor der Theologie

und PrÃ¤fecten des k. auch k. k. Gymnasium zu Gratz, als Selber nach empfangener

goldenen Verdienst-Medaille von seinem bisherigen Amte airtrat. Vorgetragen

von Emannel Schindler, SchÃ¤ler der Poetik, am 14. April 1806. Gedruckt mit

Tanzer'schen Schriften. 4.

Vgl. Neue Annalen 1807. l, 95 f.

41*
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34. Michaeli Werdnig emerito Gymnani graecenfÃ¼ prafectÃ¶.

angnsti iVUL Kalenflas Mai. aoreo nomo pnblice donaretcr.

^â��ij^ 1806 4.

VgL Neoe Annalen 1807. l, 95 f.

JS. Der hofliehe Schaler, Terranet TOH eineÂ« Freonde der Jagead. Grass

bey Joh. And. Kien reich. 1807. 96 S. 12.

VgL Neue Annalen 180B. l, 89: Blende Vene".

3C. Auf Madame Roose, k. k. HcEichaaspielerinn in Wien nici. einigÂ«:

itr aof dem Â§tandiÂ«chen Theater in Gria dargestellter; Gafir>:Her. I Bi -t

Neue Annalen 1806. l, 240.

37. Johann Gnstar FeUinger (SchriftctellerBaine-. GuUr . geb. M L c4er

23. Jannar 1781 co Peggma ix Obemeiermark. trat l;Â»!^ ir die L*adÂ»iir. 1:0&

all Offiiier zn den Linientrnppen. In der Scilacc: &c -der PÃ�TÂ« (e. XÃ¼ IÃ¤09

Temmdet and all Gefangener nach Frankreich ge&hrt, kehrte er uefa deÂ»

Frieden in feine Heiniat zurÃ¼ck, wo er wieder alÂ« Offizier eintrat. Wege* pÂ«-

schwachter Sehkraft konnte er die FreiheiukÃ¤iapfe nicht mitmachen. Teri-fl

darÃ¤tÂ«r in Melancholie nnd ctarb ab Kon'kripnomreTitcr in Adebbexg in Kraim

am 27. Korember 1816.

a. r. Wioklern 1810. S. 35 L

a'. Meuiel 17. Ã¶Ã¶9. 22". 121.

b. GeMllMh. 1819, Kr. 153.

c. Nekrolog: lÃ�TrÃ¼cheÂ« Blatt 1822. Kr. 10.

d. C. Schmutz, hi-tor.-topogr. Lex. 1*22. L, 364 3. 105.

e. Steiem:. Zeiuehr. Gratz 1840. X. F. 6. Jahrgang- Heft L S. 130. (WimÃ¼err .

t Sckerrer 3Ã¶Ot

g. McwenthaL Mnaeom 1858. S. 250.

h. Wnnbach 1856. 4, 170.

L Kehrein. Lei. 186$. l, 93 L

k. Hermann 1*30. III 3, a 231. 236.

L Sehloscar. Hundert Jahre 3 47 L

m. MitteiloDiren Ton C. G. Bitter ron T^ititer an Goedeke.

n. DeaUch-sioTcniaehei Leaebuch Ton Job. Sep. Primie- TAÃ�iai^i lsT3. S. 64C.

o. A. Pocsko. Ein rereessecer Taterianditrher Poet. Litt. StixÃ¼e: Heim-

garten 1894. S. 287 bij 292.

n Johann Georg (so) Fellingen WÃ¼rdigung des krainÃ¼ehen VcJkseharakterÂ»

und WertiCCÃ¤Tz^ng irr s'-Tenisckea Sprache und Dirrir^-ng TOM A. Poecko: ICt-

teUnngen deÂ« MoiealTereinei fÃ¼r Krain. T^ibach lyÃ¤Ã¶. 8. 20 \Ã¤t 30.

1) Die Grafen Ton Sella. ScbanxpieL Ã¼n^edn:ckt: in Slaeenfort aa^efnkrt-

^ein enter dramatÃ¼eher Jagendrenach'. Hermann HL 3. 236.

2) Beitrage rom Anhang zur Gratzer Zeitung, zum AnfmerknwrÂ» zsr

Carinthia, zxon Selam o. t. w.

3) Abgerissene Seenen am der Ge*ehichte der Menschheit. Ein Venvck vcn

Johann Gurtar FelÃ¤nger. Gratt 1808. Ber Frau FersU. 168 S. S.

VgL Keoe Annalen 1809. l, a. 123 und A%. Lit-Ztg. 1812. 4. 254,

4) Fryoil eine heroische Oper 1S10 (ongedroekt).

5) Der Graf ron Flandern, heroische Oper 1812 (angedruckt).

6) Der Kampf de* RechtÂ»- Ein Gedicht. Sa^borg 1813. Marr. S S. S.

7) Der Kauerhat. Ein GelegenbeifeetÃ¤ck. 1813. (Ungednekt: in Karen-

furt ao(gefuhrt .

S) Poetische Schriften. Hng. ron Joh. Gottfr. Knmpf. G*Ã¼ctte- L Bages-

fort 1819. Gedr. bej A. Gelb. XVI and 207 S. 8. H. TneÃ¼. Eaeenfart 1821.

Gedr. bey A. Gelb. 'lÂ»s SL 8.

Im ersten Theile iÂ«t S. V bij XIV eine Skizxe Â»tÂ» Joh, G. FeJSnptn E;>

graphie, ron dem Heraoageber J. G. Kampf, Arzt in Klagexfkzt. A^s>Ã�Â«:*a

worden die Schriften ent im Okt 1822.

9 Inrco. Dramatisches Gedicht in 4 A. Hrse. TOB S. M. Xai-er. Bagen-

fort. J. Lkn Itt. 176 S. 16. AcfgefÃ¶hn in KlageBfut 17. Man 1817

einem Pro'.c^ TOD Lorenz T. Vest; spÃ¤ter aach in Grat
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10) In K. G. v. Leitners Nachlasse fand aich die 2. Ausgabe von Fellingera

Gedichten druckfertig zusammengestellt: Mitteilungen des Histor. Vereins fÃ¼r

Steiermark 1893. S. 222.

38. Sammlung verschiedener poetischer und prosaischer AufsÃ¤tze bey Ge-

legenheit der VermÃ¤hlung Ihrer Kaiserl. Hoheit Maria Luise Erzherzoginn von

Oestreich mit Seiner MajestÃ¤t Napoleon I. Kaiser von Frankreich. GrÃ¤tz 1810,

gedruckt bey Andreas Leykam. 63 S. 8.

a: Eine Ode, von Haschka. (,So sprieBt in Blut-Gefilden das helle Laub'). â��

b: Eine Mythe, von Sonnenfels. â�� c: Oesterreichisches Volkslied, von Trattinick.

(.Nicht ein Wesen, wie die Besten'). â�� d: Habsburgs Feyer, von Hauptmann Philipp.

(.Haucht Pindars Feuer, Musen, mir in die Brust'). â�� e: Louise die Braut Napo-

leons. Von Drexler. â�� f: Josephs Statue, an Frankreich; an Oesterreich; an Ludo-

vika. â�� g: Napoleon und Louise, von BÃ¤uerle. â�� h: Ein Volkslied, von Perinet.

(,Gott erhalte Franz den Kaiser, Immer hÃ¶her steig' Sein Glanz'). â�� i: Der neue

Bund. (,Die grÃ¶Ã�te Volkesliebe, die grollte HerzensgÃ¼te'). â�� j: Letzter Zuruf guter

BÃ¼rger bey dem Abschiede. (.Geliebteste! nun ziehest Du von hinnen'). â�� k: Em-

pfindungen eines Oesterreichers bey dem Abschiede, von M. Sp. [Martin Span].

Prosa. â�� l: GefÃ¼hle guter Herzen, nebst beygefÃ¼gten Gebethen von J. N. Friedrich.

[Prosa]. â�� m: Empfindungen eines Oesterreichers bey der VermÃ¤hlungsfeyer von

B**. [Prosa]. â�� n: Oesterreichs Abschied an Marie Luise. [Prosa]. â�� o: ZurVer-

mÃ¤hlungs-Feyer, von Philipp MÃ¼llauer [Millauer. (,Verhallet ist das rauhe Kriegs-

getÃ¶ne'). â�� p: Die Stimme des Volkes, von Gleich. (,Wo des Krieges Donner

brÃ¼llte'). â�� q: Volks-Lied auf die VermÃ¤hlungsfeyer. (,Rauscht, Saiten, laut im

Freudentone'). â�� r: [S. 47): Am Feste der VermÃ¤hlung von einem Genius zu GrÃ¤tz

aosgetheilet, von Aloys v. Leitner. â�� s: Bey der VermÃ¤hlung Napoleons und

LuJovikens. (,Ich wollte singen vom Kriege'). â�� t: Die Priesterinn des neuen Bundes.

(,Die Welt war aufgelÃ¶st in feindlich trÃ¼ben Massen'). â�� n: Wunsch der VÃ¶lker

an Luisen. (,Heil Dir, Louise, Heil! In Gottes Wunderstunden'). â�� v: ,Europens

Heldenheer hat Ihn umsonst bekriegt!' (Epigramm). â�� w: Sammlung verschiedener

Inschriften bey der Beleuchtung der Stadt und in den VorstÃ¤dten Wiens.

Vergl. Berichte aus Wien, die letzteren Tage vor der Abreise Ihrer MajestÃ¤t

der franzÃ¶sischen Kaiserin Louise, und die Beleuchtung der Stadt und VorstÃ¤dte

betreffend. Nebst einigen Inschriften bei der Beleuchtung, und Gelegenheits-Ge-

dichten. 1810. 16 S. 8.

39. Urban Jarnlgg oder Jarnik, geb. zu Nadizar in Potoka im Zillerthale

der Steiermark, studierte Theologie, erhielt 1806 die hÃ¶heren Weihen, Kaplan zu

Gurnitz, Tultschnig und an der Hauptkirche in Klagenfurt, Pfarrer in St. Michael,

1829 in Moosburg, dort gestorben am 11. Juni 1844. Slovenischer Dichter und

Sprachforscher, der in der Carinthia einige Gedichte selbst ins Deutsche Ã¼bersetzte.

a. JahrbÃ¼cher fÃ¼r slavische Literatur, Kunst und Wissenschaft. Herausgegeben

von J. P. Jordan 1845. 3, 122.

b. H. Hermann, Handbuch der Geschichte KÃ¤rntens. 2, 192. 195.

c. H. Hermann, Die literarischen ZustÃ¤nde KÃ¤rntens in der Gegenwart.

Klagenfurt 1855. S. 7. â�� d. Wurzbach 1863. 10, 105.

Briefe sieh Nachtrag Band VII. S. 868.

1) Gedichte und AufsÃ¤tze in der Carinthia.

2) Kleine Sammlung solcher altalovenischer WÃ¶rter, welche im heutigen

â�¢wendischen Dialecte noch krÃ¤ftig fortleben. Klagenfurt 1822. 8.

3) Versuch eines Etymologikons der slovenischen Mundart in InnerÃ¶sterreich.

Klagenfurt 1832. gr. 8.

40. Ignatius Kollmann, vgl. Â§ 334, 497.

Zahlreiche Gedichte im Aufmerksamen seit 1812.

41. Anton Prokesch, spÃ¤ter Freiherr und Graf von Prokesch-Osten, geb.

in Graz am 10. Dezember 1795 als der Sohn des steierischen Gutsbesitzers Maximilian

Prokesch. Der frÃ¼hreife Knabe besuchte das Gymnasium, dann die philosophischen

Studien in seiner Vaterstadt und widmete sich an der UniversitÃ¤t daselbst dem

Studium der Rechtswissenschaften. Nach dem Tode seines Vaters (1811) vermÃ¤hlte

Â«ich leine Stiefmutter (1815) mit dem Professor der Geschichte Julius Schneller

(Â§ 307, IH. 10.), der schon vorher groÃ�en EinfluÃ� auf ihn gewonnen hatte. Er nahm
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1818 als FÃ¤hnrich an den Freiheitskriegen teil und zeichnete sich durch Mut, Um-

sicht und Entschlossenheit aus, 1814 kam er nach Mainz, wurde 1815 Ordonanz-

offizier des damaligen Gouverneurs der Festung, Erzherzogs Karl, kam mit seinem

Regiment 1816 nach Linz, dann als Lehrer der hÃ¶heren Mathematik an die Kadetten-

schule nach OlmÃ¼tz. 1818 Adjutant des FÃ¼rsten Schwarzenberg, 1821 in Ungarn,

1823 in Triest. Seit 1824 im Orient zuerst als Privatmann, dann in wechselnden

offiziellen Stellungen bis 1830. Nach seiner RÃ¼ckkehr 1830 als Ritter von Osten

geadelt, mit dem Herzog von Reichstadt befreundet. Ging 1831 zur diplomatischen

Carriere Ã¼ber; 1831 und 1832 zweimal in Italien, 1833 in Ã�gypten, 1834 bis 184Â»

bevollmÃ¤chtigter Minister am griechischen Hofe; 1845 in den erblichen Freiherrn-

stand erhoben, 1848 Feldmarschallleutnant. 1849 bis 1852 Gesandter in Berlin;

1853 Bundes-PrÃ¤sidialgesandter in Frankfurt a. M. Seit 1855 Internuntius, seit

1867 Botschafter in Konstantinopel, 1863 Feldzeugmeister, 1871 in den Ruhestand

versetzt und in den Grafenstand erhoben, lebte zuletzt meistens in Graz, starb in

Wien am 26. Oktober 1876. Als junger Offizier mit der Tochter der Karoline

Pichler verlobt, vermÃ¤hlte er sich 1832 mit Irene Kiesewetter von Wiesenbrunn,

der Tochter des Wiener Hofrates und Musikfreundes Raphael Kiesewetter.

Prokesch-Osten war zweifellos ein Mann von groÃ�er Begabung, von diplo-

matischem Geschick, von schriftstellerischer Gewandtheit und rascher Aneignungs-

fahigkeit, in jÃ¼ngeren Jahren auch von hinreiÃ�ender LiebenswÃ¼rdigkeit. DaÃ� Grill-

parzer und Bismarck nur seine nicht zu leugnenden Fehler ins helle Licht rÃ¼cken,

entspricht nicht ganz der bedeutenden Stellung, die er in der Osterreichischen

Geschichte und Literaturgeschichte einnimmt.

a. Wiener Zuschauer 1838. 4, 1500.

a'. Prokesch-Osten von einem dÃ¤nischen Dichter, H. C. Andersen geschilderte

Wiener Zuschauer 1843. Sept. 22. Nr. 114. S. 1201 f.

b. Augsburger Allg. Zeitung 1853. Nr. 19.

c. Mosenthal 1854, S. 293.

d. Grazer Zeitung 1865. Nr. 82.

e. Kehrein 1871. 2, 21.

f. Wurzbach 1872. 23, 349 bis 356.

g. Baron Anton Warsberg: Augsburger Allgemeine Zeitung. 17. December

1876. Nr. 352. â�� h. Dietrich Baedeker: Unsere Zeit 1876.

L Nekrolog von Heinrich Siegel (nach einer Aufzeichnung von ProkeschÂ»

eigener Hand): Almanach der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 1877. 27,128.

i. Sieh unten S. 814.

k. Bismarck Ã¼ber Prokesch: Ritter von Poschinger, PrenBen im Bundestag

1851 bis 1859. 3 Bde. 1. Theil 1882. passim. bes. die Charakteristik S. 254f. 312f.

1. Allg. deutsche Biographie 1888. 26, 681 bis 645 (v. ZeiÃ�berg).

m.Schlossar, Hundert Jahre S. 61 bis 73.

n. Ã¶regoroviua, RÃ¶mische TagebÃ¼cher S. 546 f. (1872).

o. Grillparzers sÃ¤mtliche Werke 3, 104. 18, 142. 20, 167 f. 184. Jahrbuch der

Grillparzer-Gesellschaft 1890. l, 124.

p. Anton Schlossar, Goethe und Graf Anton Prokesch-Osten: Goethe-Jahr-

buch 1895. 16, 201 bis 209. â�� q. Sieh unten S. 814.

a. Briefwechsel zwischen Julius Schneller und seinem Pflegesohne Prokesch.

Aus Schnellers hinterlassenen Papieren herausgegeben von Ernst MÃ¼nch (â�� Julius

Schneller's hinterlassene Werke. Aus Auftrag und zum Besten seiner Familie heraus-

gegeben von Ernst MÃ¼nch. Zweiter Band). Leipzig und Stuttgart: J. Scheible's Ver-

lags-Expedition. 1834. 400 S. 8. Vgl. auch Band l des Nachlasses und Nr. 14). â��

Ã�. Brief an Ed. Mauthner: Neue freie Presse 1876. Nr. 4452. â�� y. Brief an Kavanagh

Neue freie Presse 1877. Nr. 4551. â�� <f. Briefe, Deutsche Revue. April 1881. â��

f. Aus dem Nachlasse des Grafen Prokesch-Osten, k. k. Ã¶sterr. Botschafters und

Feldzeugmeisters. Briefwechsel mit Herrn von Gentz [1826 bis 1832] und FÃ¼rsten

Metternich [1832 bis 1855]. Wien, Druck und Verlag von Carl Gerold's Sohn.

1881. Erster Band. X und 423 S. Zweiter Band. 414 S., l BI. Inhalt.

Vgl. 0. Lorenz, Metternich, Bismarck und Prokesch: StaatsmÃ¤nner und

Geschichtsschreiber des neunzehnten Jahrhunderts 1896. S. 61 bis 80.

C. [Anton Graf Pro ke s ch v. Osten], Aus den Briefen des Grafen Prokesch

von Osten k. u. k. Ã¶sterr. Botschafters und Feldzeugmeisters (1849 bis 1855).

Audiatur et altera pars. Wien. Verlag von Carl Gerold's Sohn, Buchhandlung-

der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. 1896. VII, 472 S. 8.
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Briefe an seine Frau, Erzherzog Johann, Graf Rechberg, FÃ¼rst Schwarzenberg,

KÃ¶nig Otto von Griechenland, Mr. de Piscatory, Graf Buol, Freiherrn v. Koller, Graf

Friedrich Thun, Herrn v. Biegeleben, Graf Hartig, Baron Hess, v. Philippsberg_, Graf

Apponyi, Graf Ficquelmont, Freiherrn v. HÃ¼bner, Graf Kielmannsegg, Freiherrn

v. Werner, Frau Erzherzogin Sophie. â�� An Prokesch von FÃ¼rst Schwarzenberg,

Graf Buol. â�� Anhang. S. 461 bis 472: Drei Aufsatze aus dem Jahre 1872. Er-

innerungen an Berlin und Frankfurt. â�� {'. Briefe an und von Cotta, an Hamer-

Hng B. unten S. 814.

'i. A. Schlossar, Der deutsche Reichsverweser Erzherzog Johann und Graf

Anton von Prokesch-Osten. Ein ungedruckter Briefwechsel 1848. 1849: Deutsche

Revue. Jan. 1897.

9. Griechenlands politische ZustÃ¤nde im Anfange der Vierziger Jahre. Un-

gedruckte Briefe des Grafen Prokesch-Osten aus Athen an Erzherzog Johann: Neue

freie Presse. 21. und 22. April 1897.

Â«. A. Schlossar, Erzherzog Johann von Oesterreich Ã¼ber Griechenland. Un-

gedrnckte Briefe an den Ã¶sterr. Gesandten in Athen A. v. Prokesch von 1837/44:

Deutsche Revue 1897. 22. Jahrgang. Juni. Juli. â�� *. Sieh Nachtr. Bd. VII. S. 868.

1) An Theodor KÃ¶rner. (,Du sankst dahin! â�� Ein heilig' leises Wehen'),

unterz.: P.: Der Aufmerksame. 5. Oktober 1813. Nr. 93.

2) Bonaparte und sein letzter Schritt. Mainz 1814.

8) Schilderungen der Schlachten von Ligny, Quatre-Bras und Waterloo:

Oesterreichische militÃ¤rische Zeitschrift 1819. â�� Vgl. Nr. 16) Bd. l, a.

Den Aufsatz Ã¼ber die Schlacht bei Waterloo Ã¼bersetzte der Herzog von

Reichstadt ins FranzÃ¶sische und ins Italienische.

4) a. DenkwÃ¼rdigkeiten aus dem Leben des Feldmarschalls FÃ¼rsten Karl von

Schwarzenberg. Wien 1822. Schaumberg & Co. â�� Vgl. Nr. 16) Bd. 4, a. 3.

b. DenkwÃ¼rdigkeiten aus dem Leben des Feldmarschalls FÃ¼rsten Carl zu

Schwarzenberg. Von A. Prokesch, Oberlieutenant im kais. Ã¶sterreichischen General-

stabe. Neue Ausgabe. Mit einem einleitenden Vorworte des Verfassers, des jetzigen

k. k. Feldmarschall- Lieutenants undlnternuntius Anton Freiherrn von Prokesch-Osten.

Wien, 1861. Wilhelm BraumÃ¼ller, k. k. Hof buchhÃ¤ndler. VII und 346 S. gr. 8.

5) Freundschaftliches Schreiben an den G .. fen J. P. [Paar] zu LÃ¼ttich, Ã¼ber

eine Flugschrift gegen Goethe. Von ersterem eingesendet: Hesperus 1823. Nr. 28

und 29; 1. und 3. Februar. Datirt W** 10. November 1822. Unterzeichnet:

A. Prokesch. â�� Vgl. Nr. 16) Bd. 5. II. a.

Gegen Ch. H. G. KÃ¶chys SchmÃ¤hschrift Â§ 234. C, IV. 13 â�� Band IV. S. 604.

6) Der Feldzug des Ã¶sterreichischen Hilfscorps in RuÃ�land im J. 1812: bei

Schwarzenbergs Tod druckfertig, aber nicht erschienen.

7) Ober den Feldzug 1814. Wien 1828.

8) Erinnerungen aus Egypten und Kleinasien (1826 und 27). 1. und 2. Band.

Wien, Armbruster. 1829. 3. Band. Wien 1831. Gerold. gr. 12.

9) Das Land zwischen den Katarakten des Nil. Mit einer Karte astronomisch

bestimmt und aufgenommen im Jahre 1827. Wien 1831. Gerold. gr. 12.

10) Reise ins heil. Land. Im Jahre 1829. Wien 1831. Gerold. gr. 12.

Zweimal ins Tschechische Ã¼bersetzt, von Martin Hoffmann und von Johann

Thomas Novacek.

11) Schreiben unseres Landsmannes Prokesch von Osten an Ritter Friedrich

von Gentz Ã¼ber die Mahlerey der Alten. (Neapel, August 1831): SteyermÃ¤rkische

Zeitschrift. 12. Heft. Gratz 1834. S. l bis 9.

12) Schreiben an *** Ã¼ber den Herzog von Reichstadt. Freiburg 1833. â��

Nr. 16) Bd. 4, c. 1.

13) Das Labyrinth von Greta. Rede, gehalten von Anton Ritter v. Prokesch-

Osten in einer Gesellschaft gelehrter Freunde. Wien, September 1832: Steiermarkische

Zeitschrift. Neue Folge. 3. Jahrgang. 1. Heft. Gratz 1836. S. 89 bis 95.

14) a. Erinnerungen ans Italien: Wiener Zeitschrift 1833.

b. Aus dem Tagebache meiner Reisen: Wiener Zeitschrift 1834.

c. DenkwÃ¼rdigkeiten und Erinnerungen aus dem Orient. Aus Julius Schneller's

NachlaB herausgegeben von Ernst MÃ¼nch. Stuttgart 1836 bis 1837. III. 12.

Briefe an Schneller.
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15) GegensÃ¤tze. ErzÃ¤hlung: Witthauers Wiener Zeitschrift 1840. â�� Vergl.

Nr. 16) 5. Bd. I. o.

16) Kleine Schriften von Ritter Anton von Prokesch-Osten. Gesammelt von einem

Freunde. ErsterBand. Stuttgart 1842. Hallberger'sche Verlagshandlung. 340 S. 8.

MilitÃ¤risches. I. a: Die Schlachten von Ligny, Quatre-Bras und Waterloo.

Mit einer Uebersichtskarte und einem Schlachtplane. Neu bearbeitet nach dem im

6., 7. und 11. Hefte der Ã¶sterreichischen militÃ¤rischen Zeitschrift, Jahrgang 1819,

gegebenen AufsÃ¤tzen. (Vorrede: Im Juni 1824). â�� b: Briefe eines MilitÃ¤rs an einen

Ã¤ndern. An Hauptmann Wilhelm von Mayern (so). Erster bis vierter Brief. Ueber

das 1815 erschienene Werk [von General v. Lossau]: ,Der Krieg. FÃ¼r wahre Krieger'.

FÃ¼nfter bis siebenter Brief. Ueber den Feldzug von 1812. Mit Beziehung auf

Vaudoncourts und Liebensteins Geschichte dieses Feldzugs, und die Betrachtungen

des Obersten Tschuikewitsch. â�� Strategische Uebersicht des Feldzuges in RuÃ�-

land 1812.

Zweiter Band. 1842. 277 S. 8.

MilitÃ¤risches. II. a: Die Vertheidigung und der Fall von Montme'dy im Jahre

1657. â�� b: Ueber den Kosacken und dessen Brauchbarkeit im Felde. Geschrieben

1822. Dem russischen Heere als Zeichen der Achtung gewidmet. â�� c: Remarks on

the Organisation of the CorpÂ« of Artillery in the British Service. London 1818. â��

d: Bemerkungen bei Lesung von Jomini's Tableau analytique des principales cpmbi-

naisons de la guerre. Bruxelles 1831. â�� e: Denkschrift Ã¼ber die MÃ¶glichkeit der

militÃ¤rischen Eroberung der europÃ¤ischen TÃ¼rkei durch die Russen. Konstanti-

nopel, MÃ¤rz 1826.

Dritter Band. 1842. X, 309 S. 8.

MilitÃ¤risches. III. Der Feldzug in den Niederlanden. 1793.

Vierter Band. 1842. 256 Â§. 8.

Biographisches, a: FÃ¼rst Carl von Schwarzenberg. 1. Tod des FÃ¼rsten Carl

von Schwarzenberg. Leipzig, den 20. Oktober 1820. â�� 2. Nekrolog. â�� 3. Antwort

auf die in der Leipziger Literatur-Zeitung, 1822, Nro. 303, enthaltene Recension Ã¼ber

mein Werk: DenkwÃ¼rdigkeiten aus dem Leben des Feldmarschalls FÃ¼rsten Carl von

Schwarzenberg'. â�� b: KÃ¼rst Joseph von Schwarzenberg. Nekrolog. â�� c: Herzog

von Reichstadt. 1. Schreiben an *** Ã¼ber den Herzog von Reichstadt. Von einem

seiner Freunde. Wien, 1. October 1832. â�� 2. Memoiren des Grafen Montbel Ã¼ber

den Herzog von Reichstadt. Vom Rhein, im Februar 1838. â�� 3. Gegen Dr. Menzel.

Von der Donau. â�� d: Wilhelm von Mayern (so). Einleitung. Athen im November 1838.

AufsÃ¤tze von Meyern [Â§ 276, 1]: 1. Forderungen und AeuBerungen des Lebens. Was

und wie bedarf es? Arten seiner Offenbarung. â�� 2. Leben. Allgemeine Ansichten

und VerhÃ¤ltnisse. â�� 3. Des Lebens Entnervung und Entstellung. â�� 4. Gestaltung,

Art und Beding. â�� 5. Leben kennen, Leben miBkennen? Meinung oder Wahrheit

in beiden. â�� 6. Leben. Warth des â�� Werth fÃ¼r das Leben? Werth, den es enthÃ¤lt

und hervorbringen hilft? Werth, den es erhÃ¤lt; der auf solches Ã¼bertragen, der an

an ihm entwickelt werden kann? â�� 7. Lebens-Oekonomie. â�� 8. Leben als MaaÃ�. als

Beziehung des Haushaltes. â�� 9. Leben â�� Was? Seine Gestaltung Art und Beding.

â�� 10. Leben und LebensglÃ¼ck. â�� 11. Lebenshalt verwandt mit Lebenskunst. â��

12. Leben, Seyn, Werden, VermÃ¶gen, Wirken und Karakter desselben. â�� 13. Lehens-

kunst, Kunst als Folge, Kunst als Quelle des Lebens. â�� e: Graf Johann Paar.

Nekrolog. â�� f: Graf Carl Clam-Martinitz. 1. Nekrolog. â�� Gelegenheitlich der

Beerdigung des Grafen Clam-Martinitz.

FÃ¼nfter Band. 1844. 467 S. 8.

I. Kunst und Leben, a: Vierzehn Tage in Paris. (Geschrieben im Sommer

1815 fÃ¼r einen Kreis von Freunden in Mainz). â�� b: GedankenspÃ¤hne. (Geschrieben

in den Jahren 1816 big 1824). â�� c: Theater in Leipzig. (Geschrieben im Jahr 1820. â��

Wiener Zeitschrift). â�� d: Einiges zur Charakteristik des Orients. (Zu Constantinopel

im Jahr 1825 geschrieben. â�� Wiener Zeitschrift). â�� e: Ein LuftschloB. Aus dem

Jahr 1827 (Oesterr. Morgenbl. 1840). â�� f: Ballet Orpheus in Wien. (Geschrieben

im Jahr 1831. â�� Wiener Zeitschrift). â�� g: Triklinien, Briefe aus Italien. (Geschrieben

im Jahr 1883. â�� Wiener Zeitschrift). â�� h: BruchstÃ¼cke von Briefen aus Rom. (Ge-

schrieben im Jahr 1832. â�� Aus dem Eccho). â�� i: Neues vom ParnaÃ�. (Ueber ein

Gedicht von Fanny FÃ¼rstin von Porcia. Geschrieben im Jahr 1832. â�� Wiener Zeit-

schrift). â�� j: Schreiben aus Rom. (Geschrieben im Jahr 1832. â�� Wiener Zeitschrift).

â�� k: Ueber Volksgunst und VolkstÃ¼mlichkeit. (Wiener Zeitschrift 1832). â�� 1:

Maler Tunner. 1833. Ueber ein AltargemÃ¤lde des SteuermÃ¤rkers Tunner in Triest.
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1839. (Wiener Zeitschrift). â�� m: Die Tumuli der Alten. (Geschrieben im Jahr

1836. â�� Wiener Zeitschrift. 4. Band). â�� n: Urtheil eines Layen Ã¼ber GriÂ«eldis.

(Geschrieben im Jahr 1840. â�� Wiener Zeitschrift). â�� o: GegensÃ¤tze. Eine Er-

zÃ¤hlung. (Wiener Zeitschrift 1840).

II. Literarisches, a.: Schreiben an Johann Grafen von Paar, Ã¼ber eine Flug-

schrift gegen GÃ¶the. 1822. (Aus dem Hesperus. 1823). â�� b: Ueber Enck'i Ge-

dicht: ,Die Blumen'. 182i. (Wiener Zeitschrift). â�� c: Ueber Thiersch de l'e~tat

actuel de la Greee. 1834. â�� d: Lamennais Paroles d'un Croyant. (Allg. Zeit.

1834). â�� e: Ueber die dermaligen Reformen im tÃ¼rkischen Reiche. 1832. (Jahr-

bÃ¼cher der Litteratur, 59. Band). â�� f: Griechenland. (Allg. Zeitung 1832). â��

g: Die Pforte und die europÃ¤ischen MÃ¤chte. (Gegen das Journal des Debats).

(10. JÃ¤nner 1834). â�� h: Englische Journal streite Ã¼ber den Orient. (Gegen die

Times). (Allgem. Zeitung. 6. MÃ¤rz 1834). â�� i: Gegen die Rede des Herrn von

Lamartine Ã¼ber den Orient. (Allgem. Zeitung 1834). â�� j: Gegen Romarino's

Verteidigung seines Angriffs auf Savoyen. (81. MÃ¤rz 1834). (Allgemeine Zeitung

1834). â�� k: Die Quadrupel-Allianz. (24. Juni und 30. August 1834). (Allgemeine

Zeitung 1834). â�� 1: Ueber die franzÃ¶sische Kammersitzung vom 13. August.

(21. August 1834. Gegen das Journal des De"bats). (Allgemeine Zeitung 1834).

Sechster Band. 1844. IV, 324 S. 8. Auch separat: Gedichte von Ritter

Anton von Prokesch â�¢ Osten. Gesammelt von einem Freunde. Stuttgart. Hall-

berger'sche Verlagshandlung. 1844. I. Sonette. II. Wanderung. Venedig. Fahrt

(1824). Levante (1824 bis 1834). FrÃ¼heres 1811 bis 1824.

Grillparzer, SÃ¤mtliche Werke 5. Auflage 18,142: Gedichte von Prokesch (1844).

Siebenter Band. 1844. IX, 278 S., l Bl. Druckfehler. Doppeltitel: Krieg

des VizekÃ¶nigs von Aegypten Mohammed Ali's gegen den Sultan. In den Jahren

1831 bis 1833. Stuttgart. Hallberger'sche Verlagshandlung. 1844.

17) Ã�ber das VerhÃ¤ltnis des Phidias zur ionischen Kunst: Sitzungsberichte

der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. 1851. Heft 10.

18) Griechische MÃ¼nzen aus der Sammlung des Herrn von Prokesch-Osten.

Mitgetheilt von demselben: Gerhard's ArchÃ¤ologische Zeitung 1843 bis 1852. â��

Andere AufsÃ¤tze Ã¼ber MÃ¼nzkunde in den Denkschriften (1850 bis 1854) und

Sitzungsberichten (1851) der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, in den

Abhandlungen der k. Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1845 bis 1850, in

der Revue numismatique 1860.

19) Rede bei EnthÃ¼llung des Denkmals des Feldmarschalls FÃ¼rsten Karl zu

Schwarzenberg. (Aus der Ã¶sterreichischen Revue abgedruckt). Wien 1867.

20) Geschichte des Abfalls der Griechen vom TÃ¼rkischen Reiche im Jahre

1821 und der GrÃ¼ndung des hellenischen KÃ¶nigreiches. Aus diplomatischem

Standpunkte. Von Anton Freiherrn von Prokesch-Osten. Erster Band. (Text.

Band I). Mit UnterstÃ¼tzung der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Wien,

1867. In Commission bei Carl Gerold's Sohn. 3 Bl., 414 S. gr. 8.

Zweiter Band. (Text, Band H). 1867. 2 Bl., 516 S.

Dritter Band. (Beilagen, Band I). 1867. 2 Bl., 454 S.

Vierter Band. (Beilagen, Band II). 1867. 333 S.

In den letzten vierziger Jahren gearbeitet, 1853 im Drucke fast vollendet,

jedoch verboten.

Vgl. Presse 1861. Nr. 311. â�� Aus Metternichs Papieren 8, 128.

21) Zahlreiche AufsÃ¤tze in den Wiener JahrbÃ¼chern der Literatur (1832 bis

1834), im Corpus inscriptionum, in den EuropÃ¤ischen Annalen, in der Wiener Zeit-

schrift fÃ¼r Kunst und Literatur (1831 bis 1833), im Eccho (1834) u. v. a.

,Ein Verzeichnis der einzeln von mir in die Welt geschickten AufsÃ¤tze zu

geben, das wÃ¼rde ich wohl nicht mehr kÃ¶nnen. Ich arbeitete in ganz frÃ¼her Zeit

fÃ¼r den Hesperus, fÃ¼r das Morgenblatt, fÃ¼r mehrere gelehrte Zeitschriften, fÃ¼r die

Wiener Modenzeitung â�� gab in spÃ¤terer Zeit, so wie ich eben den Drang dazu

fÃ¼hlte, manche AufsÃ¤tze in politische BlÃ¤tter. Ich habe diese AufsÃ¤tze nie ge-

sammelt und erinnere mich wol der Meisten kaum.' (Almanach der kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften 1877. 27, 185).

22) Russenspiegel (aus den nachgelassenen Papieren des Grafen Prokesch-

Osten): Neue freie Presse 1876. Nr. 4407.

23) Mehmed-Ali Vize-KÃ¶nig von Aegypten. Aus meinem Tagebuche, 1826 bis

1841. Von Grafen von Prokesch-Osten, ehemaligen kais. kÃ¶n. Botschafter in Kon-
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gtantinopel. Wien, 1877. Wilhelm BraumÃ¼ller, k. k. Hof- und UniversitÃ¤tsbuch-

hÃ¤ndler. 2 Bl., 173 S. 8.

24) Mein VerhÃ¤ltnis zum Herzog von Reichstadt. Zwei Sendungen nach

Italien. Selbstbiographische AufsÃ¤tze aus dem NachlaÃ� des Grafen Prokesch-Osten,

k. k. Oesterr. Feldzeugmeisters und Botschaften. Stuttgart. Verlag von W. Spe-

mann. 1878. VII, 240 S. gr. 8.

1. Meine Begegnung mit dem Herzog von Reichstadt und mein VerhÃ¤ltnis

zu ihm. Aus meinem Tagebuche. 1830 bis 1831. Anhang. Briefe: Graf Moritz

Dietrichstein an Prokescb. Der Herzog von Reichstadt an Prokesch. Prokesch

an den Herzog von Reichstadt. â�� 2. Meine erste Sendung nach Italien. 1831.

Aus meinen TagebÃ¼chern und Aufmerkungen. Anhang. Briefe: Graf Apponyi

an Graf LÃ¼tzow, FÃ¼rst Metternich an Graf LÃ¼tzow. Graf Saurau an Prokesch.

Prokesch an Graf LÃ¼tzow. Graf LÃ¼tzow an Prokesch. Prokesch an Herrn v.

Gentz. â�� 3. Meine zweite Sendung nach Italien. 1832. Aus meinen TagebÃ¼chern

und Aufmerkungen. Anhang: Graf Radetzky an Prokesch. General Baron

Hrabowsky an Prokesch. Prokesch an Gentz. Prokesch an Metternich.

4'2. Job. Thaurer Ritter von Gallenstein, geb. in Judenburg in Steier-

n.ark, studierte in Graz, bewirtschaftete seine und seiner Familie GÃ¼ter, Justitiar

in Wolfaegg, 1820 Â«tandischer Expedits- und Registraturbeamter in Klagenfurt,

November 1821 bis Mai 1822 provisorischer BÃ¼rgermeister daselbst, t am 22. No-

vember 1840. AuÃ�er juristischen Schriften Gedichte und topographische Arbeiten

in der Carinthia (seit 1814), in Hormayrs Archiv, in der EÃ¤rtnischen Zeitschrift,

in dem Taschenbuch Noreja. Von ihm das Gedicht: Des EÃ¤rtners Vaterland.

a. Graffer und Czikann 1837. 6, 441.

b. Nekrolog von S. M. Mayer: Carinthia 1840.

c. Wurzbach 1882. 44, 181.

43. Ulrich (Alois) Speckmoser, geb. in StegmÃ¼hl in Obersteiermark am

2. April 1781, trat 1803 in das Benediktinerstift zu Admont, 1805 zum Priester

geweiht, 1806 bis 1836 Professor an dem akademischen Gymnasium in Graz, 1837

PrÃ¤fekt des Gymnasiums in Marburg, f am 5. Mai 1845. Botaniker.

a. Poff 1847. 2, 230.

b. Fest-Programm des k. k. Gymnasiums in Marburg zur Erinnerung an

die hundertjÃ¤hrige Jubelfeier dieser Lehranstalt, verÃ¶ffentlicht von der Direction

im Jahre 1858. Marburg 1858. S. 100.

c. Arabesken. Reise-, Zeit- und Lebensbilder aus Steiermark. Gratz [1861].

Fr. Ferst!. S. 86.

d. Wurzbach 1877. 35, 133.

e. Scriptores ordinis S. Benedicti qui 1750â��1880 fuerunt in Imperio Austriaco-

Hungarico. Vindobonae 1881. S. 454 f.

1) Der Sommerabend. Gedicht: Der Aufmerksame. 1815.

2) Nekrolog des Prior P. Andreas Reiner von U. S.: Der Aufmerksame. 1818.

3) Die eiserne Krone. Gedicht. An den hochwohlgebomen Herrn Ignai,

Edlen von Marquet, k. k. Gubernialrath und Kreishauptmann zu Marburg: Styria

(Beiblatt zur Gratzer Zeitung) 1844. Nr. 77.

44. Weorg Mally, geb. zu Grottenhofen nÃ¤chst Kaindorf bei Leibnitz in

Steiermark am 13. Januar 1793, Sohn einfacher, aber wohlhabender Landleute,

besuchte die Dekanatschule in Leibnitz, das Gymnasium in Marburg. 1813 kam

er nach Gratz als ZÃ¶gling des k. k. Konviktes, in welchem er die philosophischen

Studien beendete und sich mit dem Dichter K. G. L. v. Leitner (f 336, 1048) be-

freundete. Nach beendeten Rechtsstudien trat er in die Justizpraxis, die er auf-

gab, als er 1820 als Grammatikallehrer an dem k. k. Gymnasium zu Cilli ange-

stellt wurde. 1825 Professor in Marburg, 1848 Abgeordneter des Marburger Be-

zirkes in Frankfurt, trat 1858 in den Ruhestand, starb am 25. April 1858.

a. Dr. Rudolf Puff, Nekrolog: Der Aufmerksame. 1858. Nr. 90 bis 94.

b. Wurzbach 1867. 16, 335 bis 337.

AuÃ�er zahlreichen geschichtlichen, topographischen und naturgeschichtlichen

AufsÃ¤tzen.

1) Gedichte in der Zeitschrift ,Der Aufmerksame' seit 1815.
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2) Andeutungen Ã¼ber Mathematik und Philosophie und ihr VerhÃ¤ltnifl zu

einander. Gratz 1834, Damian und Sorge. 8.

3) Gedichte (Handschrift): Mittheilungen des historischen Vereins fÃ¼r Steier-

mark. Gratz 1866. 14, 26. Nr. 391.

45. Mathias Macher, geh. in einem Dorfe, sÃ¼dlich von Graz im Lasnitz-

thale in der Pfarre Preding am 8. Januar 1793, studierte Arzneiwissenschaft in

Graz und Wien, Ã¼bte einige Zeit in Marburg die medizinische Praxig aus, 1823'

Annenphysikers-Substitut in Graz, 1823 Distriktsphysiker in Rann, 1828 in Maria-

Zell, 1829 in Hartberg, 1850 Bezirksamt in Stainz, trat 1865 in den Ruhestand,,

starb in Graz am 27. Juni 1876.

a. Wurzbach 1867. 16, 204 f.

b. Mathias Macher. Von Dr. Franz Ilwof: Mittheilungen des histor. Ver-

eines f. Steiermark. Graz, 1877. 25. Heft. Gedenkbuch S. 47 bis 65.

Auliei- rein medizinischen Abhandlungen, Sammlungen von SanitÃ¤tsgesetzen

etc. ist hervorzuheben:

1) BeitrÃ¤ge zum Aufmerksamen seit 1815.

2) Das RÃ¶merbad nÃ¤chst TÃ¼ffer in Steyermark; in physik.-med. Hinsicht dar-

gestellt, fÃ¼r CurgÃ¤ste. Gratz 1823. Ferstl. 8. â�� 2 Aufl. Neu umgearbeitet und

vermehrt von Karl Friedrich von Hern, Badearzt und Director dieser Heilanstalt.

Gratz 1846.

3) Physikalisch-medicinische Beschreibung der Sauerbrunnen bei Rohitsch in

Steyermark mit Anleitung zum Gebrauche derselben an der Heilanstalt, fÃ¼r KurgÃ¤ste.

Wien und Gratz 1826. 8. Den hohen Herren StÃ¤nden des Herzogthums Steiermark,.

den BefÃ¶rderern alles NÃ¼tzlichen und SchÃ¶nen im Vaterlande ehrfurchtsvoll gewidmet.

3a) Die orientalische Brechruhr (Cholera morbus), ihre Vorbau- und Heil-

mittel, nach den neuesten Erfahrungen kurz und faÃ�lich dargestellt fÃ¼r Aerzte und

Nichtarzte, nebst einer Anweisung fÃ¼r Letztere, bis zum Eintreffen eines Arztes

in dieser schnell verlaufenden Krankheit HÃ¼lfe zu leisten. Wien, im September 1831

(in Graz zensurirt und gedruckt, in Wien vor der Zensur verboten; eingestampft).

4) a. Der berÃ¼hmte Wallfahrte-Ort Maria-Zell in Steyermark, historisch topo-

graphisch dargestellt nach seinem Wiederaufbaue aus dem Brandruinen vom Jahre-

1827. Wien 1832. 8. Daraus die ersten 4 Bogen einzeln unter dem Titel:

b. Der Pilger nach Maria-Zell in Steyermark. Eine Beschreibung der Wall-

fahrtswege von Wien und Gratz nach diesem Gnadenorte etc. Wien 1832. 8.

c. Der Pilger nach Maria-Zell in Steyermark, eine historisch-topographische

Darstellung dieses berÃ¼hmten Wallfahrtsortes; Beschreibung der Gnadenkirche

und Kapelle, der Schatzkammer und anderer MerkwÃ¼rdigkeiten; der vorzÃ¼glichsten

Wallfahrtswege, besonders der grofien WallzÃ¼ge von Wien und Gratz dsiliiti;

Schilderung der merkwÃ¼rdigsten Umgebungen dieses Gebirgsfleckens. Wallfahrtern

und Freunden einer gesunden Alpennatur gewidmet. 2. Ausgabe. Wien 1835. 8.

d. Der FremdenfÃ¼hrer nach dem Wallfahrtsorte Mariazell in Steiermark und

seinen interessanten Gebirgsgegenden. Eine historisch-topographische Darstellung

dieses berÃ¼hmten Wallfahrtsortes und seines Bezirkes nach den neuesten Um-

staltungen, Beschreibung der Gnadenkirche und Kapelle, der Schatzkammer und

anderer MerkwÃ¼rdigkeiten und der Semmering-Eisenbahn. 3. Auflage. Wien 1856.

5) Liederkranz, dem Franz DirnbÃ¶ck und dessen Gattin Theresia, geborne-

Dewagner, zur Jubelfeyer der silbernen Hochzeit am 7. Februar 1833, dem 25. Jahres-

tage der Trauung gewunden von ihren Kindern, Enkeln und Freunden. Gratz 1833.

6) Die den GrÃ¤nzen der Steiermark nahen HeilwÃ¤sser in Ungarn, Kroazien,

lllyrien. Physik.-medicinische Beschreibung der Sauerbrunnen zu Tatzmannsdorf

und Sulz, der schwefelhaltigen BÃ¤der zu Warasdin und Krapina und der Thermen

zu StnbiUna, Tschatesch und Neustadtl. Gratz 1834, Feistl. 8.

7) Pastoral-Heilkunde. Eine kurzgefaÃ�te Pastoral-Anthropologie-DiÃ¤tetik und

Medizin mit besonderer RÃ¼cksicht auf die in den k. k. Ã¶sterr. Staaten geltenden

SanitÃ¤ts-Geeetze und Verordnungen. Wien 1838, Bauer und DirnbÃ¶ck. â�� 2. Aufl.

Augsburg 1843. â�� 8. Aufl. unter dem Titel: Pastoral-Heilkunde fÃ¼r Seelsorger.

Augsburg 1847. â�� 4. umgearbeitete Auflage 1860.

Job. Ladislaus Pyrkervon FelsÃ¶-EÃ¶r, Patriarch-Erzbischof von Erlau gewidmet.

8) Offenes Sendschreiben an die steirischen Herrschaften und Bauern Ã¼ber die
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Aufhebung des herrschaftlichen Unterthan-Verbandes und AblÃ¶sung der Unter-

tban-Lasten unter Abrechnung der Verpflichtungen der Herrschaften. Graz 1348:

Blatter der Freiheit, Extrablatt Nr. 5.

9) Teutschlands gemeinsame parlamentarische Verfassung, Freiheit, Gesez,

Recht und allgemeine VerbrÃ¼derung vorbezÃ¼glich auf die gegenwÃ¤rtigen StÃ¤nde und

die kÃ¼nftige Konstituzion des Herzogthnnu Steier. Von einem freimÃ¼thigen Steirer.

Graz 1848. Gedrukt unter unbeschrÃ¤nkter PreSfreiheit. Jak. Fr. DirnbÃ¶k'g Verlag.

10) Teutschlands und Ostreichs Zukunft. Teutschland ein Bundesstaat, Oeat-

reich ein Staatenbund; beide vereint ein einziges mÃ¤chtiges Reich von der Nord-

nri'1 Ostsee bis zum Balkan und ins schwarze Meer. Eine Fantasie. Dem kon-

stituirenden tentschen Parlament in Frankfurt und der Ã¶streichischen Reichsver-

sammlung in Wien gewidmet. (Nebst einem Vorschlag zur Erzielung einer Ein-

heit im teutschen und Ã¶streichischen MÃ¼nzwesen, von demselben Verfasser). Graz

1848. Gedruckt unter unbeschrÃ¤nkter PreÃ�freiheit. Jak. Fr. DirnbÃ¶k's Verlag.

11) Weltliche Bauern-Predigt. (Worte der Wahrheit an alle braven Land-

ieute). Von einem Bauersmann klÃ¼glich ausgedacht und altÃ¤gleich zu Papier ge-

bracht dieweil sie enthÃ¤lt gar nutzbare Lehr und der guten Ermahnungen mehr

Ã¼ber unsre nene Zeit voll gallbittrer SÃ¼fiigkeit. Geziert mit einem Holzschnitt

#ar sauber und fein Der Bauersmann wird wol getroffen seyn Gedruckt beim

TÃ¤nzer in Gratz fÃ¼rwahr im 1849. Jahr verlegt und zu haben fÃ¼r Fern und Nah

um 4 kr. beim DirnbÃ¶ck, BuchhÃ¤ndler al ja. Bei einem Dutzend oder noch mehr

Ist der Preis um ein Erkleckliches billiger.

12) Gemeinschaftliche Belehrung fÃ¼r den Landmann, besonders fÃ¼r Gemeinde-

richter, AusschÃ¼sse und Geschworne und fÃ¼r alle Jene, welche sich als Ã¶streichische

ReichsbÃ¼rger nÃ¤her unterrichten wollen Ã¼ber die allgemeine bÃ¼rgerliche Gesell-

schaft, den Staat und die Staatsverfaflungen, vorzÃ¼glich Ã¼ber die Ã¶streichische

ReichsverfaÃ�ung mit ihren politischen Grundrechten, die Staatsverwaltung und das

kÃ¼nftige Beamtenwesen, den Reichstag und die Landtage, die Aufhebung und Ab-

lÃ¶sung der herrschaftlichen Grundlasten, das neue Jagdgesez und das provisorische

â�¢Gemeindegesez; nebst Anleitung zur Einteilung, Zusammenziehung und Einrichtung

der neuen Ortsgemeinden, sowie zu den Gemeindewahlen; dann Darstellung der

Rechte und Pflichten der Gemeindebewohner, der GemeindeausschÃ¼sse und Vor-

stande (BÃ¼rgermeister und GemeinderÃ¤te), der BezirksausschÃ¼sse u. 8. w. Von

einem Volksfreunde, Wien und Graz 1849.

13) Der neue Methusalem oder lange leben und gesund bleiben ohne Doctor

und Medicin .... Von einem Menschenfreunde. Wien, DirnbÃ¶ek. 1850. 8. Ohne Vfn.

14) Uebersicht der HeilwÃ¤saer und NaturmerkwÃ¼rdigkeiten des Herzogthnmes

Steiermark. Wien und Graz 1858. 4.

15) Wegweiser zu AusflÃ¼gen auf der Graz-KÃ¶flacher Eisenbahn. Graz 1860.

â�¢2. verb. und mit der neuesten Fahrordnung versehene Ausgabe. Graz 1863.

16) Handbuch der Topographie und Statistik des Herzogthnms Steiermark,

mit besonderer Beziehung auf das SanitÃ¤tswesen. GekrÃ¶nte Preisschrift. Gratz

1860, FersÂ«. II. 8.

17) Lebensbild Dr. Chrysanths Edlen von Vest Gubernialrath und Proto-

medikus in Steiermark, geb. 1776, gest. 1840: 4. Jahresbericht des Vereins der

Aerzte in Steiermark. Graz 1866/67 (auch selbstÃ¤ndig: Graz 1867. Druck und

Verlag von Leykam's Erben).

18) Die lauteren WarmbÃ¤der (Akratothermen) des Herzogthums Steiermark:

Neuhaus, Topolschiz, RÃ¶mer- und Franz-Josefbad, EinÃ¶d-, Grubegg- und Tobelbad,

nebst einer Beschreibung der Kaltwasser-Heilanstalt zu St. Radegund am Schocke!

bei Graz. Graz 1867.

19) Die Kuranstalt EinÃ¶d an der Kronprinz Rudolf-Eisenbahn und der

Steierm.-KÃ¤rtner Reichsstrafie nÃ¤chst Neumarkt in Obersteier mit ihrer merk-

wÃ¼rdigen Sauerbrunn-Therme. Kurz dargestellt fÃ¼r Aerzte und KurgÃ¤ste. Graz

1868. In Leuschner und Lubensky's UniversitÃ¤ts-Buchhandlung.

20) Die Kaltwasser-Heilanstalt zu St. Radegund am SchÃ¶ckel bei Graz. (DaÂ»

steierische GrÃ¤fenberg). Ein FÃ¼hrer fÃ¼r KurgÃ¤ste und Gebirgsreisende. Wien

1868. Wilhelm BranmÃ¼ller, k. k. Hof- und UniversitÃ¤ts-BuchhÃ¤ndler.

21) Erinnerung zum fÃ¼nfzigjÃ¤hrigen DoctorjubilÃ¤um des jubil. k. k. Bezirks-
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und Gerichtsarztes Dr. Mathias Macher, gefeiert vom Vereine der Aerzte in Steier-

mark, am 31. Juli 1871. (Gedicht von ihm selbst).

22) a. Alte SchulverhÃ¤ltnisse in Steiermark: Grazer Tagespost 1871. Nr. 278,

279. 282.

b. Das akademische Gymnasium zu Graz im Anfange des 19. Jahrhunderts r

Ebenda 1871. Nr. 298. 301. 311 und 324.

c. Die philosophischen Studien in Graz vor 60 Jahren: Ebenda 1871. Nr. 343f.

23) Gleichenberg in Steiermark als klimatischer und Brunnen-Curort mit der

Konstantins- und Emmaquelle, dem Johannisbrunnen, der Elausen-Stahlquelle, den

MineralbÃ¤dern, der Inhalations- und Molkenkur, kurz dargestellt. Graz 1873.

Erschien gleichzeitig in franzÃ¶sischer, englischer, italienischer und ungarischer

Sprache.

24) Abschied von den steirischen Bergen. Gedicht: Der Tourist. 1874.

E. Tirol und Vorarlberg.

In Tirol war von der mittelalterlichen BlÃ¼tezeit her all die Jahrhunderte hin-

durch viel poetischer Sinn lebendig geblieben; von den zahlreichen, meist geistlichen

Versuchen wurde aber auÃ�erhalb des Landes wenig bekannt und auch von den Dich-

tungen dieser Periode wurden viele, wie diejenigen A. Mayrs und Ladurners nur in

engeren Kreisen handschriftlich verbreitet. Auch fanden die neuen poetischen Rich-

tungen hier am spÃ¤testen Eingang. Die kriegerischen Ereignisse der Jahre 1796/97

lÃ¶sten zahlreichen patriotischen SÃ¤ngern die schwere Zunge. Man rief die Landsleute

in begeisterten Versen zu den Waffen, begleitete die ausrÃ¼ckenden SchÃ¼tzen mit

kampfesfrohen Marschliedern und feierte die Siege mit Ã¼bermÃ¼tigen Jubelhymnen.

Diese patriotische Lyrik steht in der Mitte zwischen der des siebenjÃ¤hrigen Krieges

und des bayrischen Erbfolgekrieges und der der Freiheitskriege. Ein groÃ�er Teil

dieser Lieder ist im Dialekt gedichtet. ,Sie zeichnen sich durch Kraft und Humor

aus, freilich auch hÃ¤ufig durch eine UrwÃ¼chsigkeit, man darf wohl sagen Roheit,

die sich nur durch die namenlose Erbitterung gegen den Feind rechtfertigen lÃ¤Ã�t'

(v. HÃ¶rmann). Daneben fehlt es allerdings nicht an schwÃ¼lstigem Phrasengeklingel'

in Nachahmung Ramlers und der Barden. WÃ¤hrend der patriotischen Erregung

des Jahres 1809, die das VolksgemÃ¼t noch weit stÃ¤rker aufwÃ¼hlte, scheint das

dichterische ErtrÃ¤gnis dennoch nicht so bedeutend gewesen zu sein.

Vgl. Cassian Anton von Roschmann- HÃ¶rburg Â§ 215, 13 und Â§ 259, 189;

Moriz von Brahm Â§ 259, 26; Â§ 259, 188; Anton Jakob Brenner Â§ 259, 190; Â§ 259,

192; Johann Baptist Bertholdi Â§ 259, 193; Johann Baptist Primisser Â§ 259, 194;

Â§ 259, 195; Andreas Petz Â§ 296, 39.

I. Allgemeines.

a. MÃ¶nch. Christ. Friedr. Schulz) Reise eines LieflÃ¤nders von Riga nach

Warschau, durch SÃ¼dpreuÃ�en, Ã¼ber Breslau, Dresden, Karlsbad, Bayreuth, NÃ¼rn-

berg, Regensburg, MÃ¼nchen, Salzburg, Linz, Wien und Klagenfurt nach Botzen in

Tyrol. Berlin, Vieweg 1795. VI. 8.

b. Uiber die Tyroler. Ein Beytrag zur Oesterreichischen VÃ¶lkerkunde (Joseph

Rohrer). Wien 1796, im Verlage der Dollischen Buchhandlung.

c. Der Krieg der Tiroler Landleute im Jahre 1809, von J. L. S. Bartholdy.

Berlin 1814.

d. Tirol unter der baierischen Regierung. Mit AktenstÃ¼cken. Von einem

Tiroler. I. (einziger) Band. Aarau, SauerlÃ¤nder, 1816. 8.

e. Geschichte der gefÃ¼rsteten Grafschaft Tirol, von Heinrich Seel. MÃ¼nchen,

Lentner. 1817. III. 8.

f. Geschichte der Jesuiten in Tirol von Lipowsky. MÃ¼nchen 1822. 8.

g. VerzeichniÃ� der seit dem Jahre 1814 erschienenen Druckschriften Ã¼ber

Tirol und Vorarlberg: Zeitschrift fÃ¼r Tirol und Vorarlberg. 1826. 2, 313 bis 328.

h. VerzeichniÃ� der seit dem Jahre 1826 erschienenen Druckschriften Ã¼ber

Tirol und Vorarlberg: Neue Zeitschrift des Ferdinandeums fÃ¼r Tirol und Vorarl-

berg, Innsbruck, 1835. 2, 123 bis 138.

i. Kriegslieder des Tiroler Landsturmes. Vom Jahre 1796: Almanach fÃ¼r Ge-

schichte, Kunst und Literatur von Tirol und Vorarlberg, herausgegeben von Anton

Emmert. Erster Jahrgang 1836. Mit 5 Bildern. Innsbruck. Auf Kosten des
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Herausgebers, und in Commission der Wagner'schen Buchhandlung und der Unter-

berger'sehen Kunsthandlung. S. 117 bii 168.

k. Tirol und Vorarlberg, statistisch nnd topographisch, mit getciiicht'.ich-rs

Bemerkungen: in zwei Theilen ron Johann Jakob Staffier. Innsbruck, sreÃ¶rackr:

bei Felizian Ranch. 1839 bi* 1844. T. gr. 8.

Widmaog: .... dem ... Erzherzoge Johann von Orilfiifiili

L 1L Merkle, Vorarlberg. Am den Papieren deÂ« in Bregen

Priesters F. J. Waitzenegger. IL und HL Band. Innsbruck 1839. 1840.

m. Tirol im Jahre 1809. Nach Urkunden dargestellt von Doktor

Kapp. jab. k k. Gubernialrath und Kammerprokurator in Innsbruck, lan

gedruckt bei Felizian Ranch. 1852. Vm, 876 8. 8.: Zeitschrift des Ferdina

Â«r Tirol and Vorarlberg. Dritte Folge. 1., 2. und 3. Heft.

n. Thal er, Geschichte Tirols. Innsbruck 1854t IIL 8.

o. Ueber TirolÂ« Wiederkehr an Gestenreich in den Jahren 1813 und 1814.

Von Dr. Josef Rapp. Innsbruck. Druck der Wagner'schen BaebdrackereL lf->5.

30 S.: Zeitschrift des Ferdinandenms fÃ¼r Tirol nnd Vorarlberg. 3.Folg*. S.Heft. 1856.

p. Beitrage zur Geschichte der Gymnasien in Tirol. Von Dr. Jakob Probst.

k. k. jub. Statthaltereirath. Innsbruck. Druck der Wagner'scben BnchdrackereL

1858. 168 8., l BL Druckfehler: Zeitschrift des Ferdinandenms fÃ¼r Tirol nnd

Vorarlberg. 3. Folge. 7. Heft. 1858.

q. Ludwig Rapp, Freimaurer in Tirol. Historische Skizze. Innsbruck 1S67.

Wagner'sche Unir.- Buchhandlung. 8. â�¢

r. Die Alpen im Lichte deutscher Dichtung. Herausgegeben ron Emil An er.

Gera, Amthor. 1872.

s. Ludwig Rapp, Eine JakobinerrerschwOrnng in TiroL Innsbruck 1876.

t. Tirols AntheiJ an der poetischen Literatur des deutschen Volkes: Edlingen

Literaturblatt. 2. Band. 1878.

n. (L. T. Hoermann) Die tirolischen Kriegslieder ans den Jahren 1796.1797

nnd 1809 (zum Jahrestage der Schlacht von Spinges am 2. April 1797): Extra-Beilage

des Boten fÃ¼r Tirol und Vorarlberg 1879. Nr. 75 bis 78. 81. 87. 88. 90 nnd 92.

T. Geschichte Tirols von den Ã¤ltesten Zeiten bis in die Neuzeit, von Dr. Josef

Egger. IIL Band. Innsbruck. Druck und Verlag der Wagner'scben Universitat?-

finchhandlung. 1880. VIII, 954 S., l BL 8.

w. Kleine Bilder ans der Vergangenheit TirolÂ«. (Ans nnedirten Originalakten:.

Herausgegeben von L. R(app). IV. Jakobinerfurcht in Tirol: Zeitschrift des Ferdi-

nandenms fÃ¼r Tirol nnd Vorarlberg. 3. Folge. 24. Heft. Innsbruck 1880. S. 54 bis 64.

x. J. Feder, Ã�ber die tirolischen Kriegslieder der Jahre 1796 nnd 1797:

Programm des k. k. (vereinigten) Staata-Gymnasiums in Teschen fÃ¼r das Schul-

jahr 1881/82. Tescben. Bachdruckerei von Karl Prochaska. 1882. S. l bis 43.

Plagiat aus T. HÃ¶rmanna Aufsatz. Mnsste auf dessen Einspruch aus dem Buch-

handel zurÃ¼ckgezogen werden.

y.Dr.Josef Egger.DieTirolernndVorarlberger. (DieVOlkerOesterreich-Ungarns.

Ethnographische und cnltnrhistorische Schilderangen. Band 4). Wien und Teschen.

Verlag von Karl Prochaska. 1882. 4 BL (S. 375 bis 525 Kunst nnd Wissenschaft i.

z. L. A. Frankl, Andreas Hofer im Lied. 1884.

aa. Die Aufhebung der KlÃ¶ster in Dentschtirol 1782 bis 1787. Ein Beitrag znr

Geschichte Kaiser Joseph's II. Von August Lindner: Zeitschrift des Ferdinandeams.

fÃ¼r Tirol nnd Vorarlberg. 3. Folge. 28. Heft. Innsbruck 1884. S. 157 bis 234

29. Heft. 1885. S. 145 bis 291. 30. Heft. 1886. S. 9 bis 271.

bb. Tiroler Dichterbnch. Herausgegeben im Auftrage des Vereins znr Er-

richtung eines Denkmals Waltbers von der Vogelweide in Bozen von Dr. Ambros

May r. ,Eine FÃ¤lle des SchÃ¶nsten und Edelsten sÃ¤nke unter, wenn nicht die

Poesie es rettete.' Alois FÃ¼r. Innsbruck, Verlag der Wagner'schen Universitats-

Buchbandlung. 1888. XII, 311 S. foL

ec. LiederfrÃ¼hling ans TiroL Herausgegeben von Rudolf Heinrich Greinz.

Leipzig, Verlag von H. HaesseL 1889. XII, 230 S. 8.

dd. Gestalten nnd Bilder ans Tirols Drang- und Stunnperiode. GrÃ¶itentheils

nach u n gedruckten Quellen bearbeitet von Job. Adolf Heyl. Innsbruck. Verlag

der Wagner'schen Universit&U-Bnchhandlung. 1890. VIII. 203 S. 8.

Enthalt eine Biographie des auch als Schulschriftsteller thatigen Pfarrers

Anton Knen, geb. zn LÃ¤ngenfeld im Ã¶tzthale am 29. Mai 1740, gest. zu LÃ¤sen

bei Brizen am 6. MÃ¤rz 1811.
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ee. Tirol 1812 bis 1816 und Erzherzog Johann von Ã�sterreich. Zumeist aus

seinem Nachlasse dargestellt von Dr. Franz R. v. Krones; 1890. XV, 309 S. 8.

ff. Oben: Allgemeines S. 504, da.

gg. Zur neueren deutschen Dichtung in Tirol. Eine Skizze von Adolf Pichler:

Oesterreichisch-Ungarische Revue. 13. Band. 1892. Wien. S. 154 bis 180; 255 bis 269.

hh. Ignaz von Zingerle, Deutsche Literatur in Tirol: Die Ã¶sterreichisch-

ungarische Monarchie in Wort und Bild. Tirol und Vorarlberg 1898. 8.381 bis 898.

hh'. sieh unten S. 814.

ii. Tiroler Kriegslieder aus den Jahren 1796 und 1797. Gesammelt und zur

Jahrhundertfeier herausgegeben von J. E. B au e r. Innsbruck. A. Edlinger's Verlag.

1896. XV, 162 S. 8. Vgl. R. M. Werner: Deutsche Litteraturzeitung 1897. Nr. 26.

Sp. 1023 bis 1025; A. Sauer: Euphorion 1897. 4, 605f.

kk. Der tirolische Freiheitskrieg 1809. Neue BeitrÃ¤ge zur Geschichte der

letzten Kampfe von Dr. S. M. Prem: XXVI. Jahresbericht der k. k. Staats-Ober-

realschule in Marburg. VerÃ¶ffentlicht von der Direction am SchlÃ¼sse des Schul-

jahres 1895/6. S. 25 bis 46.

11. Carl Ã¼nterkircher, Chronik von Innsbruck. Innsbruck, VereinÂ»-Buch-

handlung und Buchdruckerei. 1897. IV, 644 S. 8.

mm. Die Bozner SchÃ¼tzencompagnie in den J. 1796 bis 1797. Nach einer

alten Handschrift von H. M. Bozen, A. Auer u. Co. 1897. 51 8. 8.

nn. Richard Rosenbaum, Die Tirolerin in der deutschen Litteratnr des

18. Jh.: Zschr. f. Kulturgesch. 1897. 5, 43 bis 61.

oo. Sieh unten S. 814.

II. Almanache.

a. Gesellschaftsgedichte nach gegebenen Endreimen (Bouts-rimes) 1801. [Bozen,

bei Karl Joh. WeiBJ. 29 S. 8. Mit Beitragen von Marquis v. Chasteler, Ant. v. Danbra-

waik, Jâ��g(Josef v.Giovanelli), Carl v. Menz, Pelegrin v. Menz, Franz v. Platner, Anton

v. Remich. Teilweise wiederh.: Emmerts Almanach 1836. l, S. 277/90.

b. Â«. Tiroler Almanach auf das Jahr 1802. Wien, bey Anton GaÃ�ler. 2 Bl.,

223 S. 8. Herausgeber: Freiherr v. Hormayr.

a: Das Lied von Tirol. (,Auf Deutschlands Mappe sÃ¼dost erscheint'). Doctor

Weissenbach. â�� b: Der Masse-Aufstand der Tiroler gegen die Franzosen im Jahre

1797. Aus Urkunden. â�� c: Verzeichnis Jener Landesvertheidiger, welche im Hand-

gemenge des linken FlÃ¼gels mit den Franzosen bey Meransen und Spinges am

2. Aprill 1797 rÃ¼hmliche Wunden erhalten haben, oder auf dem Bette der Ehre

gefallen sind. â�� d: Aemtliche Darstellung der muthvollen Verteidigung der Gebirg-

engen von Latzfons und Villanders gegen die Franzosen im FrÃ¼hjahre 1797. â��

e: Das Landlibell. â�� f: Tyrolische Land-Zuzugs-Ordnung. Vnd Instruction. â�� g:

Aufruf des K. K. 0. Oest. Landesgnberniums einverstÃ¤ndlich mit der Tirolischen

Landschaften das getreueste Volk des Landes Tirol. Innsbruck am 24. MÃ¤rz 1797. â��

h: Zug nach Rom. 1527. (Nach des K. K. geheimen Hausarchivars, Herrn Franz

GaBler .Schilderungen ans Urschriften unserer Voreltern. 8. Innsbruck 1789'

abgedruckt). â�� i: BruchstÃ¼ck einer Rede des Herrn Professors von Mumelter. â��

j: Johann von Graff. â�� k: Freyherr Dominik von Cazan. â�� 1: Jacob Sieberer. â��

m: Christian Stark. â�� n: Peter Haider. â�� o: Die gerettete Compagnie-Gasse. â��

p: Die Passeyrer SchÃ¼tzen auf dem Scharlerjoche. â�� q: Die Tiroler Bauern am

Gardasee. â�� r: Die Franzosen in Botzen und Brixen im Jahre 1797. â�� Â«: Der

UnterjÃ¤ger Bernard Dal Ponte. â�� t: Pater Pirminius Berghofer. â�� u: Das FÃ¼si-

lieren. â�� V: Abschiedsschreiben Sr. Excellenz des K. K. HofcommissÃ¤rs Grafen von

und zu Lehrbach. Innsbruck am 30. October 1797. â�� w: An die LÃ¶bl. Landes-

fÃ¼rstliche und LandschaftlicheSchutzcommission imOberinnthale. Abschiedsschreiben

des F. M. L. Franz Freyherrn von Jellachich. Telfs am 31. December 1800. â��

x: An die edeln, biedern und tapfern Tiroler. Abschiedsschreiben deÂ« F. M. L.

Freyherrn von Auffenberg. Botzen am 15. Januar 1801. â�� y: An den Erzherzog

Carl bey seiner Abreise von der Armee. (Im Nahmen eines Grenadiers). Doctor

Weissenbach. â�� Vgl. Annalen MÃ¤rz 1802. Nr. 18.

Ã�. Tiroler-Almanach auf das Jahr 1803. 2 Bl., 279 S. 8.

a: Graf Albrecht von Tirol. Eine vaterlÃ¤ndische Ballade aus den Zeiten Frie-

drichÂ« des Rothbartes. 1158. â�� b: Relation. Welchergestalt Maximillian Emanuel

Churfirst auÃ� liayrn mit dero, und beyhilff der franzÃ¶sischen Waffen den 17ten

Juny 1703 die gefirstete Grafschafft Tyrol feindlich Inradiert, und iberzochen. â��
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c: Tirolische Landesverteidigung im Jahre 1799. â�� d: Landtag zu Botzen im Jahre

1508. â�� e: Ueber Oswald von Wolkenstein und sein Geschlecht. Vgl. y. g. â�� f: Deber

die in den BÃ¤uerischen HÃ¤usern Dachau und Andechs gewÃ¶hnlichen Titel: Herzog

von Croatien, Dalmatien und Heran. (Von Freyherrn von Hormayr). â�� ff: Die

St. Christophs BrÃ¼derschaft auf dem Arlberg 1386. (Aus des E. E. geheimen Haus-

archivars, Herrn Franz Gassler, Schilderungen aus Urschriften unserer VorÃ¤ltern. 8.

Innsbruck 1789). â�� h: Die Schnee-Lauwine bey Stams 1797. â�� i: Beytrag zur

Geschichte der Ã¶ffentlichen Verwaltung in Tirol. â�� j: Nachrichten von den bildenden

EÃ¼nstlern und der bildenden Eunst m Tirol. â�� k: Der TÃ¼rkische Bothschafter zn

Stams 1497. Ein gleichzeitiges, aus der Chronik des Cisterziensers Daniel Leber-

sorg entlehntes Gedicht. â�� 1: Mumelter (Biographie). â�� m: Sammlung von Lebens-

mitteln fÃ¼r die E. E. Truppen. â�� n: Der blinde Bildhauer zu Nauders. Aus einem

Schreiben des E. E. Pflegers und Landrichters zu Nauders, Joseph Rungger. â��

o: Das ScheibenschieÃ�en zu Brixen 1801. â�� p: Die Deutschen. â�� q: Die Gerichte

Deutschofen und Carneid im LandstÃ¼rme 1797. â�� r: Der Passeyrer und seine

Eriegsgefangenen. â�� s: Oeffentliche Denkmahle. â�� t: Die Retterinn von Bregenz

1408. (Gedicht). â�� Vgl. Annalen Oct. 1803. Nr. 82 und 83.

y. Tiroler Almanach auf das Jahr 1804. Wien, bey Andreas Gafller. 2 Bl.,

278 S. 4 Bl.

a: Der Burghauptmann zu Seeben. 1097. (Gedicht). â�� b: Die Schmal-

kaldischen Bundesverwandten in Tirol. (Aus der Handschrift des tirolischen Kanzlers

Burglechner). â�� c: Versuch einer Stammgeschichte der Herzoge von Dalmazien,

Kroazien und Meran, aus dem Hause Andechs. (Von Freyherrn von Hormayr). â��

d: Dibergabs-Urkunde Tirols an das Erzhaus Oesterreich 1368. â�� e: Der Cardinal

l hu Irin n in Tirol. (Aus Sartori u. a). â�� f: Die Eroberung von Euffstein. 1504.

(Aus einer gleichzeitigen Handschrift). â�� g: Uiber Oswalden von Wolkenstein und

sein Geschlecht. (Fortsetzung).â�� h: Georg von Freundsberg. (Die Fortsetzung folgt.

Hier endet der Auszug aus Reisners erstem Buche). â�� i: An die tirolischen

Bauern. 1703. (Dieses Gedicht ward im July 1703 verfasset von dem Grafen

Dominik Urban v.Fieger, VerordnetenzumengerenAusschuBseundSteuer-CommissÃ¤r

im Burggrafen-Amte. Sieh desselben Siben wolgeschmidte Discurs von den siben

politischen Werk-NÃ¤geln. Bozen bey Philipp Jakob Ehuen 1704. 4to).â��j: Adel

und Eriegesruhm der Freyherren von Madruz. â�� k: VerzeichniÃ� der Aebte des

PrÃ¤monstratenser Stiftes Wilten. Ein Beytrag zur tirolischen Monasteriologie. â��

l: Die eroberte Eanone. â�� m: Die drey BauernsÃ¶hne von Croviana im Sulzberg. â��

n: Der Freund in der Noth. â�� o: Der Rechtsstreit mit den FeldmÃ¤usen zu Glurns. â��

p: Graf Ludwig von Lodron. 1588. (Gedicht). â�� q: FÃ¼nf Minnelieder Oswalds

von Wolkenstein, von ihm selbst in Musik gesetzt. â�� Vgl. Annaleu Nov. 1804. Nr. 131.

Band l bis 3 wurden nochmals aufgelegt unter dem Titel: Tiroler MerkwÃ¼rdig-

keiten und Geschichten. Wien. III. 8. Â§ 293, V. 36. 4).

ef. Tiroler Almanach fÃ¼r 1805. Wien, bey J. V. Degen, Buchdrucker und

BuchhÃ¤ndler. XIV, 232 S. 12.

a: Heinrich der Stolze vor Ambrafi. 1136. (Gedicht). â�� b: Der Bauernkrieg-

von 1525. (Aus der Handschrift des Tyroiischen Eanzlers Burglechner). â�� c: Ge-

schichte der Herzoge von Meran. (Fortsetzung). â�� d: RÃ¶mische Monumente in

Tyrol. â�� e: Aelteste typographische Denkmahle in Tyrol. â�� f: Nekrolog: 1) Tarta-

rotti (Hieronymus) Serbati, geb. zu Roveredo in Tyrol 1. Januar 1706, gest. 16. Mai

1761. â�� 2) Joseph Ignaz Freyherr von Hormayr zu Hortenburg, geb. 21. December

1705 zu Insbruck, gest. 8. August 1779. â�� 8) Joseph Freyherr von Sperges auf

Palen/, und Reisdorf geb. 10. Januar 1726 zu Innsbruck, gest. 26. Oktober 1791

zu Wien. â�� g: Statistischer Abritt von Vorarlberg. â�� h: Lindau. â�� i: Die Reichs-

grafschaft Rothenfels mit dem Allode Stauffen und Rittergute Werdenstein. â��

j: Ein Beytrag zur vaterlÃ¤ndischen Statistik. â�� k: Die Drachenzunge von Wilten.

(Eine Legende). 878. (Gedicht).

1. Joseph Anton Uofer, geb. zu Kastelruth 19. Mai 1742, studierte zu Brixen

und Innsbruck, 1765 zum Priester geweiht, 1772 Professor der Rhetorik und bald

darauf PrÃ¤fekt am Gymnasium zu Brixen. 1776 Professor des Kirchenrechts, 1779

Kanonikus im Eollegiatstift zu Brixen, 1782 k. k. Gubernialrat und Referent in

geistlichen Sachen zu Innsbruck, von 1786 bis 1807 wieder Professor des Kirchen-

rechts am Lyzeum zu Brixen, t 1820.

Waitzenegger 1822. 3, 228. â�� Meusel 22Â», 792.
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1) Anleitung zur Geographie der altern und neuern Zeiten. Brixen 1774.

2) Zegeri Bernardi Van-Essen Jur. Eccles. Univ. ad usum Auditorum in Com-

pendium redactum. Brizen apud Thom. Weger. 1781. Tomi 4.

3) Conspectus Juris Eccles. publici. Brixen.

4) Ermahnungsrede am Titnlarfeste Maria VerkÃ¼ndigung an die marianische

Kongregation zu Brixen. Brixen 1793.

5) Kunstgriffe frommer Aeltern zur Erziehung wohlgesitteter Kinder in

2 Kanzelreden. Brixen 1794.

6) Das aufrichtige und wahrhafte â�� Gott wir loben Dich â�� vorgetragen in

der hohen Domkirche zu Brixen bey Gelegenheit, als wegen Entfernung der

Feinde und Rettung Tyrols ein Dankfest gehalten wurde. Brixen 1796.

7) Das GeschÃ¤ft des Menschen. Eine Rede am letzten Abende des Jahres

1796. Brixen 1797.

8) Das untrÃ¼gliche Kennzeichen der sittlichen Auferstehung. Eine Rede, ge-

halten am Ostersonntag 1795 in der Stadtpfarrkirche zu Brixen. Brixen 1798.

2. Karl Joseph Michaeler, geb. in Innsbruck am 6. Dezember 1735, Sohn

eines Arztes, besuchte das Gymnasium in Hall, trat dort in den Jesuitenorden,

setzte dann seine Studien in Neuburg an der Donau und Ingolstadt fort, Lehrer

in Mindelheim, 1761 in Dillingen, studierte Theologie in Ingolstadt, wurde 1765

zum Priester geweiht, Lehrer an den Gymnasien zu Hall und Innsbruck, verblieb

auch nach der Aufhebung des Ordens im Amte, 1777 Lehrer der allgemeinen

Weltgeschichte an der UniversitÃ¤t in Innsbruck, 1783 Gustos an der UniversitÃ¤ts-

bibliothek in Wien, starb daselbst am 22. Januar 1804.

a. De Luca 1776. I. l, S. 346. Journal der Lit, u. Statistik Bd. l, S. 37. â��

b. Annalen 1804. Int.-Bl. Nr. 14. â�� c. Hormayrs Archiv 1810. S. 420. â�� c'. Mensel

5, 222f. 10, 299f. 11,536. â�� d. GrÃ¤ffer und Czikann 1835. 3, 663. â�� e. Staffier

1842. l, 458. â�� f. Wurzbach 1868. 18, 208.

1) Tabulae parallelae antiquissimorum Teutonicae linguae dialectorum ex

priscis monumentis collectae et per octo sermonis partes ordine grammatico

commode dispositae. Oeniponti 1776. 8.

2) Zamagnae, Cunichii et Mazolani Romanorum Elegia, praefixa est Dissertatio

de Stylo Catulliano, quam elucubratus est C. M. Accedunt selecta Graecorum

Idyllia latine versa. Aug. Vindel. 1776. 8.

3) De stndii hietorici in patria necessitate Oratio. Oeniponti 1777. 8.

4) Breviarium historiae universalis SchlÃ¶zerianae hinc inde succinctius

excerptae atque ad usus auditorum in universitate Oenipontana latine conversae.

Oeniponti 1780. 8. Soll auch ins Deutsche Ã¼bersetzt sein.

5) a. Beruhigung eines Katholiken Ã¼ber die papstlichen Bullen wider die

Freymaurerey von Bruder M*** Kosmopolia 5782.

Dagegen: Vertheidigung zwoer pÃ¤pstlicher Bullen wider den Freymaurer

M***. Osbor 1783. â�� Dagegen: b. Unbedeutendes NÃ¶tchen. â�� Dagegen: Wider

den Freymaurer M*** und sein NÃ¶tchen von 36 Seiten. Osbor 1784.

6) Versuch Ã¼ber die erste Gestalt und BevÃ¶lkerung Tyrols. 1. Theil. Wien

1783. HÃ¶rling. 8.

6 a) Collectio poStarnm elegiacorum stylo et sapore Catulliano scribentinm;

cum gemina de eodem diatribe â�� collegit, castigavit, praefatus est, suaaqne

accessiones ineditas addidit. Vindobonae 1784. II. 8.

7) Ueber die kirchliche Unfehlbarkeit. Von Karl zum M. WÃ¼rzburg [Wien]

1785. 8. â�� 2. verb. Aufl. samt einem Anhange Ã¼ber St. Peters Bisthum m Rom.

Ebenda 1790. 8.

8) UnumstÃ¶filiche GÃ¼ltigkeit der heimlichen Priesterehe bis zur Aufhebung

des Caelibats, aus der polemischen Geschichte des Herrn Abate Zaccaria gegen

ihn bewiesen. Frankfurt und Leipzig [Wien] 1785 und 1789. III. 8. Der dritte

Band unter dem Titel: Duplik auf die Replik in einer Antwort an den M. J.

Caelebs Ã¼ber das Kirchliche des Caelibats. â�� Ohne Vfnamen.

9) Iwain, ein Heldengedicht von Hartmann, der nÃ¤chst den Zeiten K. Friedrich's

des Rothbarts lebte, zur Seite nach heutiger Mnndart erklÃ¤ret, mit Vorbericht, An-

Ooedeke, OrondriÂ«. VJ. S. Aufl.* 42
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merknngen and einem Glossarium versehen. Wien 1786 und 1787. 1L 8.â��Â§ 38, 4.i.

Â§ 94, 2 = Band L S. 92. 335.

10) De mechaniamo physico miraculorum commentatio. Yiennae 1784. 8. â��

Deutsch: Ueber den natÃ¼rlichen Mechanismus der Wunder. Wien 1787. 8.

11) De origine lingnae turn primaria tarn et speciali commentatio. Tie

1788. gr. 8

12) CoUectio poetarnm elegiacornm stylo et sapore Oridiano scribentinm, adboe

plerpmmqne anecdotoram; cofiegit, caetigavit. praefatns eat. snas in anetmrium ac-

cessiones addidit. Viennae 1789. II. gr. 8.

13) Theologisch-statistischer Versuch Ã¼ber die kirchliche Gewalt auf die Ehe-

sachen in den katholischen Staaten: erster Teil: Untersuchung der kirchlichen Gewalt

in Beziehung auf die Hindernisse der Ehe. Zweiter Theil: in Beziehung auf die

Auf lÃ¶slichkeit der Ehe. Von Palaeophilns, einem Verehrer der alten Kirche.

Wfirzburg [Wien] 1791.

141 Historisch-kritische Abhandlang Ã¼ber die phÃ¶nizischen Mysterien. Wien

1796. 8.

15) Das Neueste Ã¼ber die geographische Lage deÂ« irdischen Paradieses. Wien,

RÃ¶tzel. 1796 bis 1797. IV. 8.

16) Ueber das GeburtÂ«- und Sterbejahr Jesn Christi, nebst chronologischen

Tabellen, die zur richtigen Kenntniss der mit einschlagenden and nÃ¤chst anhÃ¤ngenden

apostolischen Zeiten dienen mÃ¶gen. Wien 1796. Z weiter Theil: das ist, Anmerkungen

Ã¼ber das am Ende der vorigen Schrift angekÃ¼ndigte neue Werk de. Herrn Sanclementius

Ã¼ber die Verbesserung der christlichen Aera Ebenda 1797. 8.

17) Geschichte in der Fabel, oder Versuch einiger nÃ¤hern Bestimmungen Ã¼ber

den Ursprung der griechischen Theogonie oder G Otterlehre, rar AufklÃ¤rung des

dunkeln und fabelhaften Zeitalters. Wien 1798. II. 8.

18) Fragmentnm ex Fastis poSticis Austriacornm ad diem VÃ�L Idus Novem-

bres, cnm Franciscus IL Angnstns grave incendinm praesentia et gnbernatione sna

restinxisset, carmen elegiacnm. Viennae 1798. 8.

19) Cleophas: ein christlicheÂ« Hirtengedicht von Carl JOB. Michaeler. Ans dem

Lateinischen. Wien, Pichler, 1801. 8. [Lateinisch und deutsch]. Becker Nr. 9679.

20) Historisch-kritischer Versuch Ã¼ber die Ã¤ltesten VÃ¶lkerstÃ¤mme und ihre

ersten Wanderungen, nebst weiterer Fortpflanzung nach Amerika. Wien 1801 bis

1803. Pichler. V. 8.

3. Claudias Martin Ritter TOB Scher er, geb. am 2. November 1752 in

DonauwÃ¶rth, studierte in MÃ¼nchen, Â«rrichtete in Innsbruck eine Kattundrnckerei.

widmete sich aber seit 1776 in Innsbruck und seit 1779 in Wien der Medizin. 1781

ordentlicher Lehrer der Tierarxneikunde zu Innsbruck, Leibarzt der Erzherzogin

Maria Elisabeth, 1789 Gubernialrat, Protomedicus fÃ¼r Tirol und Professor am Lyzeum

in Innsbruck, verlieft Innsbruck 1805 mit der Erzherzogin, 1808 Professor der Land-

wirtschaft an der Hochschule in Graz, starb dort am 9. Juni 1834.

a. Baidinger, Neues Magazin fÃ¼r Ã�rzte. 1791. Bd. 13. St. 4. S. 325 bis 329. â��

b. Mensel 7, 108. - c. Wurzbach 1875. 29, 206.

1) Ã�ber die Vortheile der Thierarzneyknnde in den HÃ¤nden der Aerzte. Eine

Rede, Innsbruck 1781. gr. 8.

l a) AnkÃ¼ndigung der neuen Badeanstalt in Milan. Innsbruck 1786. 8.

2) Abhandlung Ã¼ber verschiedene Badeanstalten und ihren Gebranch. Inns-

bruck 1789. 8.

3) Gab mit Franz Niedermayer heraus: ,Der Tyrolische Arzt', eine medicinische

Wochenschrift fÃ¼r seine Landsleute. Innsbruck 1791 und 1792. 8.

4) Eine gelehrte Katzfechterei. Innsbruck 1792. 8. (Auch als Beilage zu

Nr. 2 des zweiten Jahrganges der Zeitschrift).

5) Gedicht von Gnbernialrath Scherer. 1797. Mannscript. ,F.s gab einst eine

schlimme Zeit'. Bauer: 1797. Nr. 22.

6) Aufmunterung zur Kuhpockenimpfung durch Errichtung einer Impfanstalt

fÃ¼r Tyrol. Innsbruck 1804. 8.

4. .I.-hann Friedrieh PriBaisser. geb. zu Prad 21. August 1757, 1796 Re-

gistrant beim k. k. Gnberninm, gest. 1. MÃ¤rz 1812 als GabernialsekretÃ¤r, Registratur-

direktor und Archivar in Innsbruck, Vetter des Johann Baptist Primisser. Seine

Dramen Â§ 259, 191 = Band V. S. 345. Hinterlieft eine Reihe historischer Werke

im Manuskript.
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a. Mensel 19, 206.

b. Joseph Bergmann, Die 5 gelehrten Primisser: Berichte und Mittheilungen

des Alterthums-Vereines in Wien. Wien 1861. Band 5, S. 177 bis 244.

c. Kehrein 1871. 2, 21. â�� d. Wurzbach 1872. 23, 306.

e. Feder 1882 8. 46 bis 48 in einem Exkurs: Johann Friedrich, Dichter

sÃ¤mmtlicher ,,Primisser"-Kriegslieder' weist nach, daÃ� die Lieder nicht von Job.

Bapt. herrÃ¼hren kÃ¶nnen, dessen (handschriftl.) erhaltene Lieder erotischen oder

feistlichen Inhalts (MeBgesÃ¤nge) sind, auch wohl Naturmalereien und dramatische

tÃ¼cke, ,alle getragen und antik angehaucht'.

1) Martin Sterzinger oder Der bayrische Einfall ins Tirol. Ein vaterlÃ¤ndisches

Schauspiel in fÃ¼nf AufzÃ¶gen, von Johann Friedrich Primisaer. Innsbruck, gedruckt

mit Wagnerschen Schriften, l Bl., 91 S. 8.

2) FÃ¼r die Tyroler ScharfschÃ¼tzenregimenter den 27. May 1796. Innsbruck,

mit Wagnerachen Schriften. 4 S. 8. (,Ladet eure RÃ¶hre!'): Emmerts Almanach

S. 143f. HÃ¶rmann Nr. 76. Feder S. 9. Bauer: 1796. Nr. 16.

S) A Lied im Franzosen-Rummel 1796. Vom seilen der a'Liedl gmacht hat:

Ladet Eure RÃ¶hre. Innsbruck. Mit Wagnerachen Schriften. 8. ,Den Stutzen hear,

beyn Saggara'. Im Oberinnthaler Dialect. Daa erhaltene Konzept weicht vom Druck

aehr stark ab: Emmerta Almanach, S. 145 bis 147. HÃ¶rmann Nr. 76. Feder S. 10.

Bauer: 1796, Nr. 18. Sehr verbreitet und noch 1866 ala ,a Lied zum Garibaldi-

Rummel' umgemodelt. (Dorflinde 1866, Nr. 32). Engenateiner, Zur mundartlichen

Dichtung in Tirol 1873.

4) Auf die Rettung Tirols den 19. November 1796. Innsbruck, mit Wagner-

schen Schriften. 4 S. 8. (.Unser der Sieg'). Gramer nachgebildet: Emmerts Al-

manach 1836, S. 167 bia 168; vgl. v. HÃ¶rmann Nr. 81. Anmerkung 2. Bauer: 1796.

Nr. 26.

5) A Siegslied am heil, sant Isidoritag. Onna 1797. Im Weisl: den Stutzen

hear, beym Saggara. 2 Bl. 8. (,Jezt ischt er gar der Kirchtatanz'). Feder S. 32

bia 34. Bauer: 1797. Nr. 8.

6) Hymne. Gesungen vor der Abreise Sr. Excellenz des k. k. Hof-CommissÃ¤rs

Grafen von und zu Lehrbach etc. [Innsbruck]. Gedruckt mit Wagner'achen Schriften,

1797. 8. (,Ala CÃ¤sar Dich auf seinem Throne'). Feder S. 43 f. â�� Bauer: 1797. Nr. 20.

Original-Manuskript in Innabruck erhalten.

7) Ein Tyroler SchÃ¼tze an des Erzherzogs Johann KÃ¶nigliche Hoheit. Scharnitz

den 28. Sept. 1800. Innsbruck, Wagner. 8.

8) Die tirolisohe Muse des Jahres 1800. Gedicht: Innabrucker WÃ¶chentliche

Anzeigen 1800. Nr. 44.

9) Prolog zu Ehren des Namensfestes der Erzherzogin Maria Elisabeth: Inns-

brucker Wochenblatt 1801. Nr. 47.

10) Friedrich mit der leeren Tasche. Bei Bergmann erwÃ¤hnt.

5. Franz QaBler, k. k. Archivar zu Wien.

Meuael 2, 488.

1) BeitrÃ¤ge zum Wiener Musenalmanach Â§ 231, 8 = Band IV. S. 366.

2) Abhandlung Ã¼ber Franz Guillimanns, Ã¶sterreichischen Staats- und Geschichts-

schreibers, Leben und Schriften. Wien 1788. HÃ¶rling. 8.

3) Schilderungen aus Urschriften unserer Voreltern. Innsbruck 1789. 8.

4) BeitrÃ¤ge zur deutschen Sittengeschichte des Mittelalters, aus Ã¤chten Ur-

kunden des berÃ¼hmten Archivs zu Ambras in Tyrol. Wien 1790. gr. 8.

5) Das hÃ¶chste Geburtsfeat Sr. MajestÃ¤t des Kaisers Franz des Zweyten in

Tyrol gefeyert den 12. Februar 1797. Von F.â�� G.â�� Innsbruck, gedruckt mit

Wagner'schen Schriften 1797. (,Die Kriegstrompete rufet euch'). Komponirt von

Pfaff, vgl. Feder S. 24 und Bauer: 1797. Nr. 8.

6) Festgesang fÃ¼r die DenkmÃ¼nzen-Vertheilung 22. Juli 1798. Innabruck.

VgL Feder S. 24.

7) BeitrÃ¤ge zum Tiroler Almanach 1802.
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8. l- ran z JÂ«Mph M Â«Heiter TOB Seberntha], geb. in Boten am 2. Febrnar 1762

(nach Mensel and a. 7. Janaar 1761;, absolvierte das Gymnasium, die philosophischen

und juristischen Studien zu Innsbruck, ging 1782 nach Wien, wo er 17e6 dae

juristische Doktorat ablegte und Repetitor der politischen Wissenschaften am

Theresiannm wurde, hielt 1788 und 1789 Vorlesungen aber die Geschichte der

Ã¶sterreichischen Monarchie an der Wiener UniversitÃ¤t, wurde 1790 daselbst Pro-

fessor der allgemeinen Weltgeschich tÂ«, starb am 1. Dezember 1798 in Wien.

a Wiener Hofzeitang, 8. Dec. 1798. - b. N. TenUcher Merknr 1799. S. 87 f. â��

c. Biographie: Tiroler-Almanach auf du Jahr 1803. 8. 232 bis 249. â�� d. MenseL

Lei. 9, 459f. Gel. T. 5, 358. 10, 343. 11, 563f. â�� e. GrÃ¤ffer und Czikann 183-5

3, 736. â�� f. Staffier 1839. l, 387. â�� g. Wurzbach 1868. 19, 454 bis 458.

1) Versuch einer systematischen Reichsgeschichte im Kleinen. L Band. Vom

den Ã¤ltesten Zeiten bis Heinrich IV. Wien 1786. 8.

2) AbÃ¤nderungen der geistlichen Gerichtsbarkeit Wien 1786. T. MÃ¶tle. 8.

Sonnenfels gewidmet.

3) SÃ¤tze aus den eÃ¤mmtlicben Tbeilen der Rechtsgelehrsamkeit nach einem

historischen Leitfaden geordnet Wien 1786. 8.

4) Allgemeine Weltgeschichte in Bildern IV. 8. [Mit Johann Schwerdling.

Kurat zu Wienerisch-Nenstadt].

5) Gab mit einer Vorrede heraus: Freyherrn von Daisers Cnparthevische

Betrachtungen aber die Vorrede und Yortheile der Kaiserkrone. Wien 1790. 8.

6) Ã�ber die Verdienste Ã¶streichischer Regenten um das Deutsche Reich.

Wien 1790. Beck, gr. 8.

7) Manifest aller Volker gegen die franzÃ¶sische Revolution von einem aus-

gewanderten Franzosen. Mit Anmerkungen des Deutschen Ã�bersetzers. Wien 179*2.

bey Gassler. 8.

8) Rede eines Professors an seine ZuhÃ¶rer Ã¼ber die freiwilligen Kriegsbeytrage.

Gehalten am 26. Januar 1793 in dem HÃ¶rsaale des II. philosophischen Jahrganges.

Wien, bey Gassler. 1793. 8.

9) Neuer Versuch Ã¼ber die allgemeine Weltgeschichte. 1. Band, 1. und 2. Stfick.

1794 und 1795. Beck. gr. 8.

10) Mit Schreyvogel: Plan zu einer allgemeinen Zeitung fÃ¼r die Ã¶sterreichische

Monarchie. Vgl. Karl Glossy: Bettelheims Biographische BlÃ¤tter 1895. l, 54 bis 65.

11) BeitrÃ¤ge zum Tiroler Almanach 1802.

7. Casslan TOB Sterzinger, Priester des Stiftes WÃ¼ten und Kurat in Igls

bei Innsbruck. (Mitteilung Prems).

M. Kiem, Tiroliensien 4, 87.

Trauerrede auf den f Abt Vigilins Granicher T. Granichsfeld, wahrscheinlich

auch ein deutsches Gedicht auf Abt Sebastian StÃ¶ckl (1790) und ein deutsches

SchÃ¤ferlied.

8. Joseph Vincenz Ferrerins Zobel, geb. in Schwaz in Tirol am 8. August

1748 (Waitzenegger: 1749), 1764 bis 1772 Jesuit in Ingolstadt und EichstÃ¤dt, 1778

Domprediger in Brixen, seit 1785 Pfarrer in Imst, seit 1794 Dechant daselbst und

fÃ¼rstbischÃ¶flich brizenscher geistlicher Rat, 1805 als Gubernialrat und Referent

in geistlichen Sachen nach Innsbruck berufen, trat 1807 aas bayerischen in Ã¶ster-

reichische Dienste aber, Regierungsrat und geistlicher Referent in Salzburg, Pfarrer

in Laa in NiederÃ¶sterreich, 1812 Domherr und geistlicher Referent in tanz, trat

1820 in den Ruhestand, starb zu Linz am 14. Febrnar 1824.

a- Meusel 8, 710. 21, 819. â�� b. Waitzenegger-Felder. Lexikon 1822. 3,

440. â�� c. Bote fÃ¼r Tirol und Vorarlberg. 1828. Nr. 24, 25 und 45. â�� d. Wnrz-

bach 1891. 60, 219 f.

1) Die Psalmen metrisch Ã¼bersetzt, mit den notwendigsten Anmerkungen von

J. Zobel, ehemaligen Domprediger zu Brixen, itzigen Pfarrer zu Imst. Augsburg,

In der Joseph-WÃ¶lfischen Buchhandlung. 1790. Erste Abtheilung. l bis LXX1I.

4 Bl., 200 S., l Bl. Zweite Abtheilung. LXXIII bis CL. 2 Bl., 286 S., l Bl. 8.

..Sie sind auch in die Sammlung von Gedichten zur Fortsetzung jener von Michael

Denis aufgenommen, wo sie die V. und VI. Sammlung ausmachen'. Waitzenegger. â��
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In seinem NachlaÃ� befand sich eine zweite sorgfÃ¤ltig gefeilte, mit vÃ¶llig neuer

Ã�bersetzung mehrerer Psalmen ausgefÃ¼hrte Umarbeitung.

2) Gesang fÃ¼r die deutschen Schulen.

9. Johann Nepomnk Yorhanser, geb. in Brixen am 18. August 1762, studierte

Philosophie zu Innsbruck, Theologie zu Brisen; 1785 zum Priester geweiht. Lehrer am

Lyzeum zu Brixen, 1790 Benefiziat am Dom zu Brixen, 1792 bis 1809 Professor der

Philosophie, 1812 fÃ¼rstbischÃ¶flicher Kaplan, 1816 KonsistorialsekretÃ¤r. gestorben 1818.

a. Waitzenegger 1820. 2, 468. â�� b. Mensel 21, 263. â�� c. Wurzbach 1885.

51, 298. â�� d. Heyl 1890. S. VI.

1) Prima Artis melricat: Elementa ad componendos praecipue elegiacos Versus,

quibus carmina elegiaca cum sacra, tu m profana accedunt. Ad usum Scholarum.

Brixinae 1795.

2) ErgÃ¤nzte die Chronik von LÃ¼sen.

3) Lateinische Verse auf das Jahr 1809.

10. Alois WeiÃ�enbach, geb. am 1. MÃ¤rz 1766 zu Telfs in Tirol, in KlÃ¶stern

erzogen, studierte am Gymnacium in Innsbruck und an der medizinisch-chirur-

gischen Josephsakademie in Wien, machte von 1788 bis 1799 als Unterarzt den

TÃ¼rkenkrieg und die franzÃ¶sischen FeldzÃ¼ge mit und rÃ¼ckte bis zum k. k. Feld-

arzte vor; 1804 Professor fÃ¼r Chirurgie und Tierarzneikunst am St.Johanneshospital

in Salzburg, 1811 Direktor der landÃ¤rztlichen Schule, 1818 wieder Professor an der

medizinisch-chirurgischen Lehranstalt; starb in Salzburg am 26. Oktober 1821.

a. Meusel 16, 180. 21, 452. â�� b. Das Sonntagsblatt 1809. Band 3. Nr. 109.

113. â�� c. Wiener JahrbÃ¼cher der Litteratur 4, 28. 7, 39. - d. Bote fÃ¼r Tirol

und Vorarlberg 1821, S 348. â�� e. GrÃ¤ffers Conversationblatt 1821. 4, Nr. 93.

Nekrolog von Weidmann. â�� f. Der Aufmerksame. GrÃ¤tz 1821. 10. Jahrgang.

Nr. 135. â�� g. Oesterreichischer Zuschauer 1887, S. 1443. â�� h. Frankls Sonntags-

blÃ¤tter 1843. 2, Nr. 29 (GrÃ¤ffer). â�� i. GrÃ¤ffer, Kleine Wiener Memoiren 1845.

2, 188. â�� k. Staffier, Tirol und Vorarlberg. 1847. l, 378. â�� 1. Scheyrer 1858,

S. 328. â�� m. Castelli, Memoiren meines LebenÂ« 1861. 3, 247.

n. Gustav Nottebohm: Presse, 13. Februar 1868 (= Beethoveniana. Leipzig und

Winterthur 1872. Capitel 28). o. Kehrein, Lei. 1871. 2, 248. â�� p. Alpenfreund

1871. 4, S. 23f. 1873. 6, S. 128. â�� q. Adolph Pichler: Ã¶sterreichische Wochen-

schrift 1872. â�� r. Adolph Pichler: Edlingers Litteraturblatt 1876. â�� s. Joh. Ev.

Engl, Dr. Alois WeiÃ�enbach. BeitrÃ¤ge zu dessen Biographie. Salzburg 1876. Ver-

lag der Oberer'schen Buchhandlung. 35 S. 8. (Separatabdruck aus der Salzburger

Zeitung). â�� t. J. BrÃ¼ck, Poetische Parallelen: Tiroler Bote 1881, S. 319. â�� u. J. C.

Maurer, Ein vergessener deutscher SÃ¤nger: Oesterreichisehe Literaturzeitung 1885.

v. Richard v. Strele, Alois WeiÃ�enbach: Wiener Mediz. Wochenschrift.

36. Jahrgang. 1886. Nr. 50, Sp. 1685 bis 1687. â�� w. Wurzbach 1886. 54, 167 bis

173. â�� x. Pagel, Biograph. Lexikon der hervorragenden Aerzte 1888. 6, 228. â��

y. Mayr 1888. S. 100. â�� z. Greinz 1889 S. 8 bis 11. â�� aa. Pichler 1892. S. 163

bis 166. - bb. Tiroler Bote 1896. Nr. 258 bis 259. â�� cc. Neue Tiroler Stimmen

1896. Nr. 174. â�� dd. Allgemeine deutsche Biogr. 1896. 41, 601 (Pagel). â�� ee.

Gentz TagebÃ¼cher 2, 168. â�� S. Gentz an Pilat l, 237. â�� gg. Hans K. Fh. v. Jaden,

Th. KÃ¶rner und seine Braut. Dresden 1896. S. 37. 41t. 45.

1) Die Todesfeier am Grabe Sr. kÃ¶niglichen Hoheit des Erzherzogs Leopold

â�¢von Oesterreich, Palatin des KÃ¶nigreichs Hungarn. Von Alois Weissenbach, k. k.

Feldchyrurgen. Prag 1795. bei August Geers, BuchhÃ¤ndler. 15 S. 8.

2) Das gerettete Tyrol. Innsbruck, gedruckt mit Wagner'schen Schriften.

1797. 8 Bl. 8.

Seiner Excellenz Seiner MajestÃ¤t des Kaisers geheimem Rat he K. k. Hof-

CommissÃ¤r des heil. rÃ¶m. Reichs Grafen von und zu Lehrbach geweiht von Aloys

Weissenbach, K. k. Oberfeldarzte. (,Die HÃ¤nde an die FelsenwÃ¤nde klammerend,

Und nassen Auges Berg und Thal durchjammernd'). â�� Bauer: 1797. Nr. 15.

3) Tirols Dank. Von Aloys Weissenbach K. K. Oberfeldarzte. Wien, bey

Anton Gassler. 1799. 7 Bl. 8.

.Seiner MajestÃ¤t Franz II. und Seinem guten, edlen, treuen Volke in tiefester

Ehrfurcht gewidmet'. (.Auf ihrer Alpen schroffen FelsgetrÃ¼mmer Stand mitter-

nachts, umblinkt vom Mondenflimmer').
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4) Lied eines alten Grenadiers. Bey der Abreise Sr. kÃ¶nigl. Hoheit des Erz-

herzogs Karl von der Armee. Innsbruck 1800. 4 Bl. 8. â�� Auch im Tiroler

Almanach 1802, S. 220 bis 223 unterzeichnet: Doctor Weissenbach.

5) An Preuner bey seinem Abschiede von Wien. Gedicht: Innsbruck t; r

WÃ¶chentliche Anzeigen 1800. Nr. 18.

6) Hymnus an den Frieden, gesungen zu Nassenfuss den 24sten Hornong

1801. von D. Aloys Weissenbach, k. k. Oberfeldarzte, Lajbach. l Bogen. 4.

Annalen 1802. Nr. 3.

7) Die Barmeciden, oder Die Epyptier in Bagdad. Ein orientalisches Schau-

spiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen. Von Aloys WeiÃ�enbach. Wien, auf Kosten und im Ver-

lage bey Johann Bapt. Wallishausser. 1801. 120 S. 8.

8) Das Lied von Tirol. (,Auf Deutschlands Mappe sÃ¼doat erscheint'): Tiroler

Almanach auf das Jahr 1802. S. l bis 8. Unterzeichnet: Doctor WeiÃ�enbach. â��

Wiederholt: Hormayrs Archiv. 7. Jahrgang. 1817. S. 245.

9) Ueber Theophrastus Paracelsus von Hohenheim, Rede bei Ã�bernahme

seines Lehramtes an der medizinischen FacultÃ¤t in Salzburg. 1804. Gedruckt ?

10) Medicinische Bemerkungen Ã¼ber das herrschende Fieber zu Livorno; als

Unterricht fÃ¼r die Aerzte im neuen Spital von Dr. Gaetano Palloni zu Pisa. Aus

dem Italienischen Ã¼bersetzt. Salzburg 1805, Mayr. gr. 8.

11) Die Huldigung, ein dramatischer Prolog. Vorgestellt auf dem kaiserlichen

auch kaiserlich kÃ¶niglichen Nationaltheater zu Salzburg den 17. MÃ¤rz 1806. Als

am Tage der feyerlichen Huldigung. [Salzburg 1806]. Gedruckt bei Kaspar Zatm-

rith. 1804. Ohne Verfassernamen.

12) Biographische Skizze von J. Jak. Hartenkeil, Dr. der Arzneiwissenschaft...

und Protomedicus in Salzburg etc. Entworfen von Prof. AI. WeiÃ�enbach. Ge-

druckt mit Zaunrith'schen Schriften. Den verehrten Freunden Hartenkeil's ge-

widmet von seinem Schwager Professor Ehrhart. Salzburg 1808. gr. 8.

13) a. Scenen aus der TragÃ¶die: Der Brautkranz. Vom Herrn Professor

WeiÃ�enbach: Der Sammler. 21. Februar 1809, Nr. 22. 7. MÃ¤rz, Nr. 28.

b. Der Brautkranz. Ein Trauerspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen. Vom Professor Aloys

WeiÃ�enbach. Wien 1810. Im Verlag bei Job. Bapt. Wallishausser. 128 S. 8.

Herrn Joseph Hartl Edlen von Luchsenstein. ... N. Ost. Regierangsratbe.

Widmungsgedicht: Salzburg den 10. Junius 1810. (5f. lamben. Palma, berÃ¼hmter

Maler zu Venedig. 15. Jh.).

Im Manuscript an Goethe gesandt. Goethes Antwort vom 3. MÃ¤rz 1809.

Goethes Werke W. A. IV. 20, 305f. S. M. Prem, Goethe S. 448. MÃ¤rz 1816 im

Wiener Burgtheater aufgefÃ¼hrt.

Rez. Int.-Hl. d. Annalen. MÃ¤rz 1809. â�� Wiener Moden-Zeitung. 1. Jahrgang

1816, Nr. 13 â�� Dramaturg. Beobachter. Nr. 13. 11. Oct. 1813. â�� Vgl. Treitschke,

Gedichte. 1817. S. 155: Die beyden KrÃ¤nze. An Antonie Adamberger, nach der

AuffÃ¼hrung des Trauerspiels: Der Brautkranz.

14) Das Willkommen der Hirten. Ein Festspiel in einem Aufzuge. Zur

Feyer der hÃ¶chsterfreulichen Ankunft. . . des Kronprinzen und der Kronprinzessin

von Baiern. Gegeben im kÃ¶nigl. Theater zu Salzburg den 16. Juni 1811. [Salz-

burg 1811]. 16 S. 4.

15) Das Opfer der Berge. Zur Feyer der hÃ¶chsterfreulichen Ankunft Ihrer

kÃ¶niglichen Hoheiten des Kronprinzen und der Kronprinzessinn von Baiern in der

Kreis-Haupt-Stadt Salzburg. Eine Cantate, in Musik mit voller Orchesterbegleitung

gesetzt von Th. Susan, k. b. Landesgerichts-Aktuar. [Salzburg]. Gedruckt mit

Zannrithschen Schriften. 1811. 8 Bl. 4.

16) Die Worte der Weihe. Cantate. Abgesungen bey der feyerlichen Er-

Ã¶ffnung des neu decorirten Museum-Saales zu Salzburg. In Musik gesetzt von

Ignaz AÃ�mayer. [Salzburg 1812]. 11 S. 4.

17) a. Germaniens Wort und GruÃ�. Prolog, gesprochen bei der Ankunft . . .

des Kronprinzen und der Kronprinzessin von Baiern in Salzburg von Anna Ferrari.

[Salzburg], Zaunritbsche Buchdruckerei. 1813. 10 S. 4. AufgefÃ¼hrt mit Antonie

Adamberger als Germania am 11. Febr. 1814 im Wiener Burgtheater.

b. Germania's Wort und GruÃ�. Von Professor WeiÃ�enbach. Mit AbÃ¤nderungen.
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Wien 1818. Im Verlage bey Job. Bapt. Wallishausser. 11 S. 8. Sieh oben A. II,

aa = S. 510.

18) Der heilige Augenblick. Von Dr. Aloys Weiflenbach. Salzburg 1814. In

der Mayrischen Buchhandlung. 4 Bl. 8. (,Seht ihr die Heere brausend wogen'). â��

Vgl. Nr. 21) S. 173. â�� Auch: Der Aufmerksame. 28. April 1814. Nr. 50.

19) a. Der Einzug des Kaisers Franz I. in Wien. Im Juny 1814. Von Dr.

Aloyu Weiflenbach. Wien, gedruckt bey Anton StrauÃ�. 6 Bl. GroÃ�folio. (,Hat

sich die blut'ge Flut verloren').

b. Der Einzug des Kaisers Franz I. in Wien. Im Junius 1814. Von Dr.

Aloys WeiÃ�enbach. Wien, bey Anton StrauÃ� und in der Camesina'schen Buch-

handlung. 13 S. 8. â�� Vergl. Nr. 21) S. 183.

20) Der glorreiche Augenblick. Cantate. Wien 1814. Mit Beethovens Musik

in der Akademie vom 29. November 1814 aufgefÃ¼hrt. â�� Vgl. Nr. 21) S. 197.

21) Teutonia. Ein Denkmahl der vergangenen und Taschenbuch der neueren

Zeit. Von Prof. Aloys WeiÃ�enbach. Wien 1815, gedruckt bey Anton StrauÃ�.

7 Bl., 210 S. 8.

Zueignung: ,Seiner Durchlaucht dem Herrn Forsten Carl v. Schwarzenberg,

Herzog zu Krumau Dem ersten und unsterblichen HeerfÃ¼hrer im Er-

lÃ¶sungs-Kampfe Europa's weiht dieÃ� Denkmahl in tiefster Ehrfurcht der Verfasser.

S. l bis 155: Die ErlÃ¶sung der Teutonia. Dramatische Volkssage. [In zwei

AufzÃ¼gen und in Versen]. â�� S. 157 bis 171: Teutonia's Wort und Grass. Prolog,

gesprochen auf dem Hoftheater bey der Ankunft Ihrer KÃ¶nigl. Hoheiten des KrÃ¶n-

Erinzen und der Kronprinzessinn von Bayern, in Salzburg im Monath October 1813. â��

. 173 bis 182: Der heilige Augenblick. Im November 1813. (,Seht ihr die Heere

brausend wogen'). â�� S. 183 bis 195: Der Einzug des Kaisera Franz I. in Wien.

Im Junius 1814. (,Hat sich die blut'ge Fluth verloren'). â�� S. 197 bis 210: Der

glorreiche Augenblick. Cantate. In Musik gesetzt von Ludwig van Beethoven.

22) Die Befreyung der Teutonia: Tiroler Bote 1815. Nr. 9. S. 84.

23) Das Wiedersehen. Cantate. Salzburg 1815. Zaunrieth. Musik von Th. Susan.

24) Das patriotische Mittagsmahl, oder Toasts fÃ¼r jedes teutache Mittags-

mahl. 2 Bl. 8. [1815].

25) Echte GrÃ¶Ã�e. [Gedicht]. Gesprochen bey der ErÃ¶ffnung des Museums

zu Salzburg, am Nahmensfeste Ihrer MajestÃ¤t der KÃ¶niginn von Baiern 1810, in

Gegenwart der FranzÃ¶sischen BehÃ¶rden: Aglaja fÃ¼r 1816. S. 57 bis 69.

26) Der erste May gefeyert zu Salzburg 1816. Salzburg, in Commission der

Mayr'schen Buchhandlung. â�� Auch: Tiroler Bote 1816. Nr. 42. S. 337.

27) Festgedicht anlÃ¤Ã�lich der VermÃ¤hlung der Prinzessin Karolina Augusta. â��

Anerkennungsschreiben dafÃ¼r: Tiroler Bote 1816. Nr. 99. S. 793.

28) Meine Reise zum CongreÃ�. Wahrheit und Dichtung. Original-Ausgabe.

Wien 1816. Im Verlage bei J. B. WallishauÃ�er. 242 S. 8.

29) Andreas Hofer's Schatten an seinen Kaiser und sein Vaterland am Hul-

digungstage. Innsbruck 1816. In der Wagner'schen Buchhandlung. 6 S. 8. â��

Wiederholt: Tiroler SchÃ¼tzen-Zeitung 1850. S. 151.

30) Der 10. November 1816. Gedicht: Wiener Moden-Zeitung 1816. Nr. 64.

31) Andenken an Trenchin (Trentschin), oder Abhandlung Ã¼ber das Tren-

chiner Bad. Brunn 1817.

32) Ã�ber das christliche Fatum als Grundprincip des modernen Drama. Von

Dr. A. WeiÃ�enbach, k. k. Rath: Wiener Moden-Zeitung 2. April 1817. Nr. 27, 29, 33.

Vgl. Berichtigungen der Ansichten Ã¼ber das christliche Fatum als Grund-

princip des modernen Drama. Von A. GÃ¼nther: ebenda 7./10. Mai 1817. Nr. 37/38.

â�� Gnllparzers Werke. 5. Auflage. Band 19. S. 69.

33) Ueber den letzten Fund rÃ¶mischer DenkmÃ¤ler in und um Salzburg:

Wiener Zeitschrift fÃ¼r Kunst, Literatur und Mode 16. und 17. August 1817. S. 66

bis 68. Beilage.

34) Ode auf die VermÃ¤hlungsfeyer Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Frau Erz-

herzoginn Leopoldine von Oesterreich . . . Aus der Wiener Moden-Zeitung und

Zeitschrift fÃ¼r Kunst, schÃ¶ne Literatur und Theater. II. Jahrgang. Blatt 39.

(Wien 1817). 8 S. 4.
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35) Aigen. Beschreibung und Dichtung von Dr. Aloya WeiÃ�enbach, K. K.

Rathe. Salzburg, im Verlage des Verfassers. 1817. 4 B)., 278 S., 2 Bl. 8. 2. mit

einer Ansicht vermehrte Aufl. Salzburg . . . Mayr. gr. 8.

.Seiner Durchlaucht dem Herrn FÃ¼rsten und Bischoffe Ernst v. Schwarzenberg,

Herzog zu Krumau etc. etc. dem Herrn und SchÃ¶pfer des einzigen Aigen. . . '

Auch: Botzen 1817. Eberle 8. Vgl. Trapp 8709.

36) Die ErÃ¶ffnung des St. Johannes-Spitals zu Salzburg im Jahre 1696 durch

seinen Stifter und BegrÃ¼nder, den FÃ¼rst Erzbischof Johann Ernest Grafen v. Thun

etc. Dargeiprochen in dem Museum zu Salzburg den 18. Februar 1818. Abge-

druckt zum Besten einer armen Familie. Salzburg, gedruckt in der Mayr'scben

Buchdruckerei. 4 Bl. 8.

37) Der Brand zu Salzburg den 30. April 1818. Auszug aus einem Schreiben

des Herrn Dr. Aloys WeiÃ�enbach an einen Freund in Wien. Zum Besten der

durch den Brand verunglÃ¼ckten Einwohner Salzburgs. Wien, gedruckt bey Anton

StrauÃ�. 29 8. 8.

38) Als ich Grillparzer's schÃ¶nes Gedicht Abschied von Gastunia (Gaatein)

gelesen hatte: Aglaja 1820. 8.214. Vgl. Jahrbuch der Wiener Grillparzer-Gesell-

schaft. 1897. 7, 27.

39) Mittheilungen ans einem Tagebuche meiner Reise von Salzburg nach

Innsbruck zur Huldigungsfeier im Jahre 1816: Graffers Conversationblatt. 3. Jahr-

gang. 1821. Nr. 37 bis 42.

40) Der Kaffee. Parodie zu Schillert Glocke. 18??.

11. Joseph Freiherr von Hormayr zu Hortenburg. Â§ 293, V. 36

= oben S. 342.

Schriftenverzeichnis: Int.-Bl. der Annalen. April 1808.

Briefe an Schneller: Schnellers hinterlass. Werke l, 69; an L. A. Frankl:

Presse 1867. Nr. 81 vom 23. MÃ¤rz.

1) Volkslied, den tapferen Tyroler SchÃ¼tzen und Landsleuten, welche im

Begriffe stehen, ihr Vaterland wider die alles zerstÃ¶renden Frankreicher zu ver-

theidigen, von einem Gutgesinnten geweihet. Gesungen am l sten Brachmonath 1796.

Innsbruck, gedruckt mit Wagner'gchen Schriften (,Das Vaterland ist in Gefahr!):

Emmerts Almanach 8. 154 bis 156. HÃ¶rmann Nr. 76. Bauer: 1796. Nr. 2.

2) Die Burgvesten und RitterschlÃ¶sser der Ã¶sterreichischen Monarchie von

J. F. v. H. Brunn 1819 bis 1820. Trassier. VIII. 8. Trapp Nr. 1266.

12. Feter Paul Standacher, Chorregent zu Schwaz.

1) An die frischen Tyroler bey Gelegenheit des Franzosenkrieges verfaÃ�t und

abgesungen mit Begleitung der tÃ¼rkischen Musik vom P. P. Staudacher, Chorregent,

den 3. Julius 1796 auf der SchieÃ�statt zu Schwaz. Gedruckt mit Wagner'schen

Schriften ,Auf! frische Tiroler! Auf, spannt's enker Buchs!': Emmerts Almanach

1836. S. 156 bis 157. HÃ¶rmann Nr. 75. Feder S. 14f. Bauer 1796. Nr. 4.

2) Aufmunterung an die Tyrolischen ScharfschÃ¼tzen und Landesvertheidiger,

vom Peter Paul Staudacher, Chorregent zu Schwatz, bey dem Ausmarsche der

ScharfschÃ¼tzen unter Commando des Herrn Hauptmanns Harb, den 11. Hornung

1797. Innsbruck, gedruckt mit Wagner'schen Schriften. 8. (,He, lustig, ihr

Herren und SchÃ¼tzen!').

Vgl. HÃ¶rmann Nr. 87. Feder S. 22f. Bauer: 1797. Nr. 2.

3) Duxer-Lied an die Tyrolischen Landesvertheidiger. Von P. P. Staudacher,

Chorregent zu Schwaz. Innsbruck, mit Wagner'schen Schriften 1797. 8. (,Wax

auf beym Schlaggarar'). Original-Mannskript Staudachers aus dem Jahre 1796 in

L. T. HÃ¶rmanns Besitz.

Feder S. 6f. Bauer 1797. Nr. 5.

4) Tyroler-Liedel, abgesungen den 9. April 1797 zu Ehren des Generals Baron

London. Wien. Jahn. 1797. 4 S. 8. (,Anf brave Tyrola, erhebet die Stimm').

Bauer: 1797. Nr. 11.

5) Lied auf die ZurÃ¼ckkunft der zweyten SchÃ¼tzen-Compagnie von Schwatz,

unter AnfÃ¼hrung des Titl. Herrn Pet. Niklas Lergetporer. Vom Pet. P. Staudacher,

Chorregent, Schwatz den 9. Mai 1797. Krat Ã¤ kleins Liedl fÃ¼r enk (.Ã�ff heunt
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â�¢wohl a Liedl recht saggarisch doll'). Die letzten 2 GesÃ¤tzl sind von Herrn Lerget-

porer selbst znm Dank als Zugabe hinzugefÃ¼gt.

Feder S. 38f. Bauer: 1797. Nr. 14.

6) a. Lied zu Ehren des Eaiserl. EÃ¶nigl. Hof-CommissÃ¤r Herrn Grafen Von

und Â«u Lehrbach, und Herrn Gouverneur Grafen von Bissingen. Vom Pet. P.

Staudacher, Chorregent in Schwatz. Abgesungen den 2. Juny 1797 bey Dero An-

wesenheit in Schwatz. A biÃ�al a Liedl. o. 0. 8. f .Kennt, hab' ma Poradi, heunt

is ja recht doll').

Feder S. 39 f. Bauer 1797. Nr. 17.

b. A biBal a Liedl. Graf von Lehrbach in Tyrol: Salzburger Intelligenzblatt

1798. S. 464.

7) Danksagung von den Gemeinden Thierburg und Vollandsegg, bey hoher

Anwesenheit Sr. Excellenz des Herrn Grafen von und zu Lehrbach, K. K. Hof-Com-

miasÃ¤r etc. etc. Wie auch Sr. HochgrÃ¤fl. Excellenz Herrn Grafen von Bissingen,

Gnbernaer im Lande Tyrol. Von Peter Paul Staudacher. Abgesungen den 14ten

September 1797. 2 Bl. 8. (,Juchheisa, sÃ¤ SchÃ¼tzen, seyts alle wohl auf).

Feder S. 42f. Bauer: 1797. Nr. 19.

13. Karl Prng(rer von Pruggheim, geb. im Schlosse Roseneck am Piller-

see, Gerichts EitzbÃ¼chel im Unterinnthal am 30. April 1763, besuchte das Gym-

nasium zu Rot in Bayern und Admpnt in Steiermark, studierte in Wien; trat

achtzehnjÃ¤hrig zu Rot in den Benediktinerorden, kam 1786 als Eaplan an das

adelige Benediktiner Frauenkloster Nonnberg bei Salzburg, wo er 3 Jahre zugleich

die UniversitÃ¤t besuchte, 1789 Lehrer der grammatikalischen Klassen zu Straubing,

1793 am Gymnasium zu Ingolstadt, kehrte 1794 in seine Heimat zurÃ¼ck und trat

als Weltpriester in die Seelsorge ein, Hilfspriester am Kirchberg im Brixenthale,

Repetitor der fÃ¼rstbischÃ¶flichen Alumnen und Dekanats-Archivar zu St. Johannes

im Leoygenthale, 1803 Benifiziat zu KlÃ¶ssen im Unterinnthale. 1807 wurde er

von der bayerischen Regierung zum Professor der griechischen Sprache und zum

Studienrektor in Brixen ernannt, 1808 Regens im Priesterseminar daselbst. 1809

als Bayrischgesinnter seiner Stellen entsetzt, verlieÃ� er Tirol und erhielt die Pfarre

Zorneding bei MÃ¼nchen. 1811 Stadtpfarrer in DonauwCrth, 1812 EOnigl. Distrikte-

Schulinspektor, als welcher er noch 1820 angefÃ¼hrt ist. Sein Todesjahr ist unbekannt.

a. Int.-Bl. der Annalen. Nov. 1805.

b. Meusel 6, 178 f. 11, 628. 15, 84. 19, 210.

c. Waitzenegger 1820. 2, 130.

d. Ludwig Rapp, Ein tirolischer Reformator: Katholische Blatter aus Tirol

1867; umgearbeitet in dessen Kulturgeschichtlichen Bildern aus Tirol. Brixen

1892. S. 74 bis 89.

1) Die Kunst, Freundschaften auszurechnen, oder leichtfaÃ�liche Anleitung,

die NÃ¤he der Verwandtschaft und Schwagerschaft richtig zu bestimmen; sehr

nÃ¼tzlich fÃ¼r Landleute bey Heurathen Mit einem Stammbaum. Salzburg, Duyle

1796. gr. 8. Prugger nennt sich unter der Zueignung.

2) Lehren Jesu in vierzehn Stationen und Gebethen. Eingerichtet, wie Bein

heiliger Erenzweg fÃ¼r die lieben Landleute. Salzburg bey Fr. X. Dnyle. 1798. kl. 8.

3) Christlicher Haussegen, den der Hausvater oder die Hausmutter, besonders

an hohen Festtagen den versammelten Hausleuten Abends laut vorbethen soll,

von einem Landgeistlichen im Brixenthale fÃ¼r die lieben Landleute. Salzburg

bey Duyle 1798. '/â�¢ Bogen.

4) Christkatholischer Wettersegen nach den vier heiligen Evangelien einge-

richtet fÃ¼r die lieben Landleute von einem Landgeistlichen im Brixenthale. Salz-

burg bey Duyle. 1798. l Bogen.

5) ReligionsvortrÃ¤ge fÃ¼r Landleute. Salzburg, in der Mayrischen Buchhand-

lung. 1800. gr. 8.

6) Tugendhafte Gesinnungen und Thaten von Heiden, Juden und TÃ¼rken in

ErzÃ¤hlungen fÃ¼r Leser aus allen StÃ¤nden. MÃ¼nchen 1802 bis 1803. J. Lindauer. II. S,

7) Philoklerus inner dem GebÃ¼rge. Oder VorschlÃ¤ge zur Verbesserung der

Weltgeistlichkeit in Neubaiern. Augsburg und Leipzig, in der Stage'schen Buch-

handlung, o. J. [1807]. 110 S. Rapp 8. 75 bis 89.
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7a) Ueber die Volkssprache im Lehengerichte KitzbÃ¼hel: Sammler f. d. Geech.

und Statistik von Tyrol 3, 25 bis 38.

8) Ueber kirchliche Neuerungen, ein Vorwort an das Landvolk. MÃ¼nchen 1810.

9) Ein Wort an die Tyroler von einem Tyroler. MÃ¼nchen 1810. Ohne Ver-

fassernamen.

10) Die Parsdorfer Conferenz, ein Collegium Ã¼ber Besteuerung der Geistlich-

keit in Baiern. MÃ¼nchen 1811. Lentner. 8. Ohne Verfassernamen.

11) Rede am 27. Mai 1817, als am Einweihungstage der Landwehrfahne von

DonauwÃ¶rth. MÃ¼nchen 1817. J. Lindauer. 8.

12) Predigten. MÃ¼nchen 1818. Lindaner. 8.

13) Versuch, die HeerstraÃ�e der RÃ¶mer von Passau an bis Windigen in der

Schweiz zu erklÃ¤ren. MÃ¼nchen, G. Franz. 4.

14. Johann Wenzel Rantenkranz. Lebensdaten unsicher. Sein Vater soll

als AbkÃ¶mmling einer aus Sachsen ausgewanderten Familie in Senftenberg in

BÃ¶hmen geboren sein und kam als kaiserlicher Beamter nach Wien und Innsbruck.

Der Sohn, nach RaÃ�mann in Wien geboren, studierte in Innsbruck die Rechts-

wissenschaft, wurde Landrechts-Eanztist und soll um 1830 (in Bozen ?) gestorben

sein. (Mitteilung Prems).

1) Ode auf den Tod seiner fÃ¼rstlichen Durchlaucht des regierenden Herrn

Alois von Lichtenstein. Von Johann Wenzel Rautenkranz aus Innsbruck. Inns-

bruck, gedruckt in der Wagner'schen Hofbuchdruckerey. 4 Bl. 8.

2) Ode auf Ochs und GaymÃ¼ller in Wien. VerfaÃ�t von Johann Wenzel Rauten-

kranz aus Innsbruck. Diese BiedermÃ¤nner opferten dem Staate bey dem Ã¶streichi-

schen Aufgebothe 8000 fl als Geschenk, und eine gleiche Summe als Darlehen,

ferners weihten sie auch in diesem Jahre der leidenden Menschheit in BÃ¶hmen

mehrere Tausende. Innsbruck, gedruckt mit Wagner'schen Schriften. 4 Bl. 8.

3) Auf den Retter Tyrols. VerfaÃ�t von J. W. Rautenkranz, Physiker 1797.

(Ode auf Lehrbach).

4) Auf den Lorbeersammler S. E. Hoheit den Erzherzog Earl. [Innsbruck].

Wagner. 1799.

5) An den Wucher. Gedicht: Innsbrucker Wochenblatt 1801. Nr. 7.

6) Widmung der Gedichte an Earl Graf Lamberg: Innsbrucker Wochenblatt

1801. Nr. 48.

7) Poetische FrÃ¼chte meiner Nebenstunden. VerfaÃ�t von Johann Wenzel Ran-

tenkranz. Mit k. k. Censurs Bewilligung. Frankfurt und Leipzig. [Bregenz]. Im

Verlage bey Brentano & Compagnie 1802. 10 Bl. unnummeriert; S. 23 bis 238.

Widmung: Ludwig . . . Grafen von und zu Lehrbach.

Bl. 8: Einleitungsgedicht. â�� Bl. 9b: An den schÃ¤tzbarsten Leser! [Prosa].

Innsbruck den 16ten May 1801.

S. 23: Auf den Retter Tyrols. (,In Feyerkleide schallet der Genius'). â�� S. 64:

Volkslied beym Ausmarsch der Wiener. (,Auf, Wiener, auf zur Schlacht!'). â�� S. 194:

Agnes und Wilibald. Eine Ballade. (.Ein FrÃ¤ulein lebt im Bayerland'). â�� S. 234:

Lied eines adeligen Greisen in der Sklaverey am Abend, da der Mond durch das

Eeller-Gitter scheint. (,Willkommen, Denker Freund, erwachstMir alten alten Mann')-

Vgl. Annalen 1802. Nr. 2 und 3.

Rez. von Joh. E. v. WÃ¶rndle: Innsbrncker Wochenblatt 1801. Nr. 20.

8) Dedication seiner BeitrÃ¤ge zur Bildung und Belehrung der niedern Volks-

klassen an FÃ¼rst- Bischof Dalberg v. Eonstanz: Innsbrucker Wochenblatt 1802. Nr. 23.

9) Poetische Versuche, gewidmet dem Grafen Ferrari: Innsbrucker Wochen-

blatt 1802. Nr. 48.

10) Poetische BlÃ¼tben und FrÃ¼chte von Johann Wenzel Rautenkranz. Bregenz

am Bodensee, gedruckt und verlegt bey J. Brentano. 1805. 62 S., l Bl. Ver-

zeichniÃ� wichtiger Druckfehler. 8.

Des regierenden Herrn Earl Eugen von Lamberg fÃ¼rstlicher Durchlaucht in

tiefster Ehrfurcht geweiht von dem Verfasser.

Aus der Vorrede (Innsbruck den 26ten May 1804): Zwar behaupten einige; es

gÃ¤be keine reine Liebe; sie sey eine ChimÃ¤re, RomanenschwÃ¤rmerey. Diese Gegner
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aber aind des Lasters niedrigste Sklaven, deren entmannter Geist den Serafsflug

dieser erhabenen Empfindungen sich gar nicht denken kann, oder der gefÃ¼llten

Keller und der dampfenden KÃ¼che bereitwilligste Diener. Auch die Erfahrung

ist Zeuge, daÃ� die schÃ¶nsten GemÃ¤lde solcher Liebe die HÃ¼tte, wie den Pallast

schmÃ¼cken .... DieB sind meine Meinungen von der Dichtkunst und Liebe, und

nun zum SchlÃ¼sse meinen Lesern einen deutschen GruÃ� und HÃ¤ndedruck.

S. 85: Des Herrn Grafen von Ferrari Hoch und Wohlgebohren geweiht von

dem Verfasser. â�� S. 133: Des Herrn Johann Maria von Lutteroti Wohlgebohren

in aller Hochachtung gewidmet von dem Verfasser. â�� S. 150: Empfindungen bey

einem Bache. [Prosa].

PrÃ¤numeranten auf seine Poetischen Versuche: Innsbrucker Wochenblatt

1804. Nr. 16.

11) Ode an Se. Excellenz den . . . Herrn Karl . . . Grafen Palfy von ErdÃ¶d.

o. 0. 1806. 8 S. kl. 8.

12) Poetische Blumen. Bregenz 1807. 8.

13) BlumenstrauÃ� fÃ¼r Musen und Menschenfreunde von Johann Wenzel Rauten-

kranz, J. U. C. Erster Band. Im Verlag beym Verfasser. Der Preis des Werkes

ist auf HollÃ¤nderpapier 4 fl. â�� auf Schreibpapier 3 fl. 30 kr. - auf Druckpapier

3 fl. Feldkirch, aus der Graffischen Buchdruckerey. 1810. 245 S. 8. Zweyter Band,

l BL S. 259 bis 504. â�� Wiederh.: MÃ¼nchen 1811. 8. â�� 4. vermehrte Auflage.

Kempten 1818. Dannheimer. II. 8.

S. 3 bis 24: Abhandlung von dem Werthe der Dichtkunst, und Dankes-

auBerung, nicht zum Umschlagen, besonders fÃ¼r FÃ¼rsten nicht. Gegen die ^Ã¶de-

dichter'. SchlieÃ�t mit einem Dank an die KÃ¶nigin von Bayern, die 3 Ex. subskribiert

hatte. â�� S. 25 bis 31: Subscribenten-Verzeichnig. â�� 8. 32: Wichtigere Druck-

fehler. â�� S. 33 bis 145: Oden [viele an Geistliche]. â�� S. 146 bis 163: Kriegslieder

fÃ¼r die Truppen der Schweiz. Den .... Deputirten der schweizerischen Eid-

genossenschaft .... geweiht von dem Verfasser. â�� S. 147: Widmung in Prosa.

Bregenz, den 15. Juni 1807. - S. 234 bis 238: Poetisches Schreiben an Hertel,

den JÃ¼ngeren in Augsburg. (Gereimte Hexameter!).

II. Theil. S. 270: Gesang bey Gelegenheit der .. . Vermaehlung . . . Napoleon

des GroÃ�en mit... Louise, (.EntzÃ¼cken rauschen nun der Engel Saitenspiele'). â��

S. 371: Ode auf den Tod des fÃ¼nfundachtzigjÃ¤hrigen BÃ¼rgermeisters Hoerl in Wien.

(,Wie tanzt der Quell, der sich dem BlumenschoB entwand'). â�� 8. 435: Ode auf

den Tod . . . der KÃ¶nigin von PreuÃ�en Louise. â�� S. 481: Prolog, gesprochen im

Theater zu Bregenz bey der erfreulichen Ankunft des Herrn Barons von Merz, den

21. Juni 1807. (Person. Der Schutzgeist Vorarlbergs). â�� S. 484: Prolog, bey der zu

Ehren des Herrn Herrn Barons von Merz, am 28. Juni 1807. zu Bregenz gehaltenen

Feyerlichkeit. â�� S. 500: Nachrede. (Prosa). â�� S. 502: VerzeichmÃ� der Gedichte.

14) Oden. Kempten 1824. 8.

15. Talentin (Johann Chrysostomus) Launbacher oder Lanpacher, geb.

in Innsbruck am 17. Januar 1771, Subprior des Zisterzienserstiftes Stams; nach

dessen Aufhebung 1809 Kurat in SÃ¶lden, Seefeld, Pfelders und Sautens, starb am

16. Oktober 1838. Dichtete zahlreiche geistliche Lieder, die er meist nach der-

selben Melodie singen lieÃ�. Nach einer handschriftlichen Notiz auf v. HÃ¶rmanns

Exemplar gehÃ¶rt ihm das Lied an:

Waffen fÃ¼r die TÃ¶chter Tyrols oder: Bethen ist auch gestritten. Gemacht

von einem Patrioten. 1796 (,Ihr TÃ¶chter des Landes vom Kummer gedrÃ¼ckt').

HÃ¶rmann Nr. 78. Bauer: 1796. Nr. 11.

Weniges Handschriftliche von ihm in Stams (Mitt. Prems).

16. Johann Baptist Rlnna Ritter von Sarenbach, geb. zu Obercanins

im Pusterthaler Bezirke Enneberg am 17. Mai 1764, 1772 ZÃ¶gling des Cassianeumg

in Brisen, studierte die Rechtswissenschaft, trat 1786 in den Staatsdienst, 1789

Magistratsrat in GÃ¶rz, 1794 Landrat, 1795 PrÃ¤tor und Kreisdirektor in Gradisca,

Appellationsrat in Dalmatien, 1802 Gubernialrat in Triest, 1810 Hof- und Gnbernial-

rat in Prag. 1812 geadelt. 1838 jubiliert, starb zu Wien am 6. Mai 1846.

a. Katholische BlÃ¤tter aus Tirol 1846. Nr. 38.

b. Neuer Nekrolog 24 (1846), l, 266.

c. Staffier 1847. 2, 299.

d. Wurzbach 1874. 26, 164.
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1) An die Tiroler. Von J. Rinna. 1796. (,Wie allverderbend wÃ¤lzt Â»ich die

HÃ¶llentluth1, 14 alkÃ¤ische Strophen): Emmerts Almanach S. 121 bis 122. HOr-

mann Nr. 76. Bauer: 1796. Nr. 12.

2) Ein christlich-philosophisches Drama: ,Was ist Wahrheit?*, du znr Zeit

der letzten Belagerung Jerusalems spielt, blieb handschriftlich.

17. Joseph Baron von Giovanelli, geb. in Bozen am 7. Mai 1750, land-

schaftlicher Verordneter, 1784 Kassier der zu Bozen errichteten landschaftlichen

Filialkasse, nahm 1809 an der Landesverteidigung hervorragenden Anteil, Freund

and Ratgeber Andreas Hofers, gest. am 19. November 1812.

a. Staffier 1847. 2, 872.

b. Wurzbach 1859. 5, 194.

1) Kriegslied der Tyroler. Von einem eifrigen Patrioten B[aron Gfiuseppe]

Gfiovanelli]. 1796. Innsbruck, mit Wagner'sehen Schriften. (,Schon ferne erblick

ich den muthigen Feind'): Emmerts Almanach S. 151 bis 152. HÃ¶nnann Nr. 76.

Bauer: 1796. Nr. 15.

2) Beitrage zu den Gesellschaftegedichten 1801.

3) Epistel an Malsiner 1810; Heyl S. 104. Gegen die Schrift ,Zwei Akten-

stÃ¼cke Ã¼ber die Meutereien in Tirol'.

18. A. A. Ton Feldhof er.

1) Landes-Defensions-Zug und Abschied der Tyroler. VerfaÃ�t von A. A. v. F.,

einem Ã¤chten Patrioten. 1796. (,Stolz auf so manch erschlich'nen Sieg'): Emmerts

Almanach 1836. S. 134 bis 137. Bauer: 1796. Nr. 17.

2) Tafel-GesprÃ¤ch zwischen einem Ã¶sterreichischen Wirth, einem Vorarlberger,

einem Ober- und Unterinnthaler, einem etschlÃ¤ndischen SchÃ¼tzen, einem Puster-

thaler und einem kaiserlichen Soldaten von der Rheinarmee. VerfaÃ�t von A. A. v. F.

1796. (,Willkommen ihr Kriegshelden! wie!'): UnvollstÃ¤ndig abgedruckt in Emmerts

Almanach 1836. S. 164 bis 166. HÃ¶rmann Nr. 81. Bauer: 1796. Nr. 28.

19. Anton von Remich.

1) Kriegslied beim AbmÃ¤rsche der Tyroler ScharfschÃ¼tzen im Mai 1796. o. 0.

(,Die Trommel wirbelt! auf, ins Feld'). Andere Drucke: Marsch- und Kriegslied

der bozneriscben tyrolischen Landes-Vertheidigungs-Truppen, in Musik gesetzt von

Abbe" Bihler. GrÃ¤tz, gedruckt bey Andreas Leykam. 1796. â�� Bozen bei Karl

Joseph Weiss. â�� Innsbruck, mit Wagnerschen Schriften. â�� Emmerts Almanach

S. 137 bis 138. Hermann Nr. 77. Feder S. 12f. Bauer: 1796 Nr. 22.

2) Der Tyroler Landsturm im Franzosenkriege. Ein VaterlÃ¤ndisches Schau-

spiel mit Musik, in zweyen AufzÃ¼gen verfaÃ�t und in Musik gesetzt fÃ¼r die Ge-

sellschaft der TonkÃ¼nstler in Botzen, und von diesen gewiedmet dem Publikum

der Stadt Botzen. AufgefÃ¼hrt im Fasching des Jahres 1798. Mit hoher Erlaub-

niÃ�. Botzen o. J. 8.

3) BeitrÃ¤ge zu den Gesellscbaftsgedicbten 1801.

20. Aufmunterung des getreuen Tyrolers zum Vaterlands SchÃ¼tze. VerfaBt

von einem getreuen Patrioten zu Innsbruck. 1796. (,Auf! auf! mein lieb's Tirol,

du Pfianzatadt wahrer Treu'): Emmerts Almanach S. 123 bis 124 HÃ¶rmann Nr. 76.

Feder S. 9. Bauer: 1796. Nr. 1.

21. Erfahrung fÃ¼r die gegenwÃ¤rtige Lage den BÃ¼rgern Innsbrucks geweiht

von einem patriotischen Freunde M. C. M. (Menk) den 12ten Juni 1796. (,Auf!

Mavors gebeut zur Fahne'): Emmerts Almanach S. 132 bis 134. HÃ¶rmann Nr. 76.

Bauer: 1796. Nr. 3.

22. An seine Excellenz dem (so) Herrn Feldmarschall Grafen von Wurmser

bey dessen Durchreise durch Botzen im Tyrol zur Ã�bernahme des Commando der

k. k. Armee in Italien 1796. Gedruckt in Botzen bey Carl Joseph Weisa, k. k.

Stadt- und Merkantil-Buchdrucker. (,Du kÃ¶mmst â�� und unsre Hoffnung steigt').

HÃ¶rmann Nr. 78. Feder S. 16. Bauer: 1796. Nr. 5.

23. Aufgeboth der Tyroler zur Rettung des Vaterlandes. Von J. Marr,

Mediciner. 1796. Ein Versuch, und mehr nicht, â�� in Reimen. (,RhÃ¤zier auf!'!:

Emmerts Almanach S. 124 bis 126. Bauer: 1796. Nr. 6.
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24. SchÃ¼tzen-Lied. Von einem Bauern von HÃ¶tting gemacht. 1796. ,Auf

Tyrol! nicht lang verweile': Emmertg Almanach S. 130 bis 132. HÃ¶rmann Nr. 76.

Feder S. 8. Bauer: 1796. Nr. 7.

25. Empfindungen eines getreuen Patrioten bei Yertheidigung des Vaterlandes.

1796. (,Auf tapferes Tirol! Du Mutter selt'ner SchÃ¼tzen'): Emmerts Almanach S. 168.

Feder S. 8. Bauer: 1796. Nr. 8.

26. .Tyroler Kriegslied'. (,Tyroler! es rucken Franzosen gen Berg'). 1796.

Handschriftlich in HÃ¶rmanns Sammlung. â�� HÃ¶rmann Nr. 75. Feder S. 17.

Es scheint dem untern Eisacktale anzugehÃ¶ren und einen Dorfschullehrer

zum Verfasser zu haben.

27. Beim AbzÃ¼ge der lÃ¶blichen bÃ¼rgerlichen SchÃ¼tzen-Compagnie zu Inns-

bruck 1796. (,Wir greifen muthvoll zu den Waffen'): Emmerts Almanach 1836.

S. 188f. â�� HÃ¶rmann Nr. 77. Feder S. 14. Bauer: 1796. Nr. 19.

28. ,Nur nicht verzagt!' 1796. Handschriftlich erhalten, vielleicht von Primisser.

HÃ¶rmann Nr. 81. Feder S. 19'.

29. Wahrheiten fÃ¼r gegenwÃ¤rtigen Zeitpunkt. An alle Tyroler und Freunde

des FÃ¼rsten. Von Kledl. 1796. (,Auf BÃ¼rger zu gerechten Waffen'): Emmerts

Almanach S. 126 bis 130. Bauer: 1796. Nr. 9.

30. Aufmunterung zum Gebet mit Vertrauen um Rettung des Vaterlandes.

1796. (,Gott, der du an Erbannen reich'): Emmerts Almanach 1836. S. 117 bis

119. â�� HÃ¶rmann Nr. 81. Feder S. 17. Bauer: 1796. Nr. 10.

31. Aufruf. 1796. (.Feinde ringsum'). â�� Bauer 1796. Nr. 14. Dort Job. B.

Primisser zugeschrieben. ThatsÃ¤chlich von E. G. Gramer in dessen 1791 erschie-

nenen .Hermann von Nordenschild' eingelegt; vielleicht von Primisser umgearbeitet.

â�� HÃ¶rmann Nr. 81.

82. Lied bey dem AbzÃ¼ge der Haller SchÃ¼tzen. (,Ihr! Haller! BÃ¼rger und

SchÃ¼tzen!') [Juli 1796]: Emmerts Almanach 1836. S. 139 bis 140. â�� HÃ¶rmann

Nr. 77. Feder S. 14. Bauer: 1796. Nr. 20.

33. Neues Lied der Sterzinger ScharfschÃ¼tzen. Gesungen bey dem Auszuge

wider die Franzosen 1796. (,Wir zieh'n an unsre GrÃ¤nzen hin'): Emmerts Almanach

S. 141 bis 143. - HÃ¶rmann Nr. 77. Feder S. 18. Bauer: 1796. Nr. 21.

34. Lied der wackeren EtschlÃ¤nder, die zur Verteidigung des Vaterlandes auf

den GrÃ¤nzen stehen. Gesungen von ihrem Landsmann J. P[eter] T. U(nterrichter)

1796. (,Ja wir stehen hier wie Eichen'): EmmertÂ« Almanach S. 161 bis 163. â��

HÃ¶rmann Nr. 81. Bauer: 1796. Nr. 23.

35. Aneiferung der an der GrÃ¤nze stehenden Tyroler ScharfschÃ¼tzen zur

Tapferkeit von F. K. 1796. (.Nein Freiheit, du bist'a nicht im Stande'): Emmerts

Almanach 1836. S. 147 bis 148. â�� Feder S. 15. Bauer: 1796. Nr. 60. HÃ¶rmann

Nr. 8l: Aufmunterung der an der GrÃ¤nze stehenden Tyroler ScharfschÃ¼tzen zur

Tapferkeit von F. R. (so) und A. 1796.

36. Auf Wurmsers Siege in Italien. 1796. (.Wenn uns die krachenden

Donner von hohen'): Emmerts Almanach 1836. S. 149 bis 151. â�� HÃ¶rmann Nr.

78. Feder S. 16. Bauer: 1796. Nr. 25.

87. Lied, verfallt von einem der zu Linz auf Transport gewesenen frei-

willigen Vertheidigunga-Compagnie aus Tyrol. 1796. (.FrÃ¶hlich auf ihr liebe

BrÃ¼der'). - Bauer: 1796. Nr. 27.

38. Karl Franz Zoller und das Spingeser Schlachtlied. Vgl. unten

Karaten Nr. 6. 1) = S. 680.

39. J. Ton Aperger.

FÃ¼r die Chronik von Tyrol, als Se. Excellenz der bevollmÃ¤chtigte k. k. Hof-

CommissÃ¤r Herr Ludwig Graf von und zu Lehrbach aus dieser Provinz abreiste.

1797. (,Es war um uns schon fast geschehen'). â�� Bauer: 1797. Nr. 21.

40. Franz Jordan. Schusterdichter aus Omes bei Axams in Tirol, starb dort

1821. Feder S. 41.

J. v. Alpenburg: Tirolische MonatsblÃ¤tter 1858.
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Anrede der Gemeinde Aiami den 13. September 1797, als beide Eieelomen,

der k k. HofcommiesÃ¤r Graf von und zu Lehrbach und der Herr Landeagouverneur

Graf von Bissingen, die Ferner zu bestehen, durch Axaras gingen Es wurden

schÃ¶ne Trinmphpforten aufgemacht und SchÃ¤tzen, Jungfrauen und Schalkinder

aufgestellt. Gedruckt mit Wagner'sehen Schriften. (.Spricht hier die Wacht,

man lalt nicht gleich passieren') Wiederholt: Innibracker Nachrichten 1874.

Nr. 219. Bauer: 1797. Nr. 18.

41. Lied fÃ¼r die Tyrolischen Landes vertheidiger beym zweyten EinbrÃ¼che der

Franzosen. Innsbruck, mit Wagner'sehen Schriften. 1797. 8. (,Was? in'i Land

ist wieder da Der Franzos gedrungen?') Vgl. HÃ¶rmann Nr. 87. Feder S. 23 f.

Bauer: 1797. Nr. 1.

42. Gedanken Ã¼ber die allgemeine Feyerlichkeit an dem hohen Gebnntage

deÂ« allertheuersten Kaisers Franz des Zweyten. 1797. (.Bruder! Die ihr trea

gedenket'). Bauer: 1797. Nr. 4.

43. ,Frisch auf, ihr ScharfschÃ¼tzen'. (Anonymes Lied auf die Spingeaer

Schlacht) mitgetheilt von Beda Weber, Das Thal Pasaeier und seine Bewohner.

Innsbruck 1852. S. 300 bis 304. Feder S. 34f. Bauer: 1797. Nr. 6.

44. Empfindungen des DankeÂ« der Stadt Botzen, als der k. k. General-Feld-

wachtmeister, Alezander Freyherr v. London, nach Vertreibung der Franken am

4ten April 1797 in die Stadt einzog. (,Heil und Dank dem Sieger';. Feder S. 35

Bauer: 1797. Nr. 9.

45. London rÃ¼ckt an. Nach der Melodie des alten Liedes auf den Grafen

Gideon von Laudon nach dem siebenjÃ¤hrigen PreuBenkriege. Gesungen von den

Stadtmusikanten, als der Herr Generalfeldwachtmeister Freyherr von Laudon am

4 April 1797 siegreich in Botzen einzog. Botzen, gedruckt bei Johann Thomas

Hofer, k. k. Stadt- und Merkantil-Bnchdrncker.

Melodie vgl. Laudon im Gedicht und Liede seiner Zeitgenossen. Gesammelt

und herausgegeben von Wilhelm Edlen von Janko. Wien 1881. Wilhelm Brau-

mnller. S. 137. â�� Feder 8. 35. Bauer: 1797. Nr. 10.

46. Danklied der VÃ¶lserscbÃ¼tzenbey ihrer glÃ¼cklichen ZurÃ¼ckknnft. Abgesungen

auf dem hl. Blasienberg. Undatierte Handschrift in T. HÃ¶rmanns Sammlung. Sicher

aas dem Jahre 1797. i,Von den wilden Kriegesflammen'). Feder S. 36f.

47. GesÃ¤nge fÃ¼r die im Kriege umgekommenen Landesvertheidiger. Gehalten

in Gegenwart einer zahlreichen lÃ¶blichen .ScharfschÃ¼tzen-Kompagnie. In der Pfarre

Aiama den 1. May 1797. (.Dankbarkeit ist hÃ¶chste Pflichte'). Feder S. 37f.

Bauer: 1797. Nr. 13.

48. Ode an Seine Excellenz dem (so) rÃ¶mischen Reichsgrafen von und zu

Lehrbach, k. k. .Staatsminister und bevollmÃ¤chtigten hohen Hof-Commist&r in

Tirol. Von Ignatz Lindner, Salz-Pfannen-Verwalter zu Hall. 1797. .Den un-

Â«terblichen Ruhm, welchen zu singen kaum'). Bauer: 1797. Nr. 16.

49. Tyroler-Volks Dank und Sang an Seine Excellenz dem k. k. bevollmÃ¤ch-

tigten Hof-CommissÃ¤r Herrn Graf von und zu Lehrbach etc. etc. als Hochdieselbe

in der Eigenschaft eines k. k. Friedens-Bothechafter zum Reichs-Friedens-Congresse

von hier abreisten. Innsbruck, 8ten November 1797. Bauer: 1797. Nr. 23. Prosa.

50. Bei der ZurQckkunft .1. K. H. der Erzherzoginn Maria Elisabeth etc. Von

MAX Anton Pontifeser, kaiserl. kÃ¶nigl. 0. Oe. Gnbernial-Sekretar. Nach der

Melodie: Freut euch des Lebens etc. Innsbruck 1797. (,Singet, frohlocket').

Bauer: 1797. Nr. 24.

51. Der einfaltige Bauer und aufgeklÃ¤rte Kriegsmann. Vorgestellt auf dem

Kriegstheater in Tyrol mit ruhmvollen Thatsachen und Ã¶ffentlichen Urkunden be-

leuchtet zur Zeit des franzÃ¶sischen Krieges auf die Jahre 1796 und 1797 von P. H.

Bauer S. X.

52. Freie Uebersetzung der lateinischen Ode, so auf die von der Tyrolischen

Landschaft veranstalteten Austheilung der Ehrenmfinzen am 28. Maymonaths 1798

verfertiget worden (Prosa). Bauer S. 158.

Der Vf. des lateinischen Originals (Bauer: 1797. Nr. 25) war der PrÃ¤fekt

Rigler, Jesuit, Gymnasialdirektor in Innsbruck, geb. 1748 m Trient; gest. 1816.
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53. Georg Stadelmann, geb. in Bregenz um 1780, studierte in Konstanz,

Innsbruck und Graz, 1802 an der Lyzeal-Bibliothek in Graz angestellt; Redakteur

der Beilage des Allgemeinen Zeitungsblattes fÃ¼r InnerÃ¶sterreich, fÃ¼r die er gute

Theateranzeigen lieferte, siedelte 1804 als PÃ¤chter der Kleinmayr'schen Buchhand-

lung und Buchdruckerei nach Laibach Ã¼ber, Redakteur der Laibacber Zeitung und

des Wochenblattes, f 15. Januar 1807. Freund von Sartori und Suppantschitsch.

Mitarbeiter am BrÃ¼nner Patriotischen Tageblatt.

a. Int.-Bl. der Annalen. Oct. 1807.

b. Kunitsch 1812. 6, 59.

c. Wurzbach 1878. 36, 321.

1) Empfindungen eines Ã¶sterreichischen Patrioten bey der gÃ¤nzlichen Be-

freyung Italiens.

2) Andere Gedichte handschriftlich.

54. Johann Kaspar von WÃ¶rndle, geb. um 1780 in KitzbÃ¼hel, studierte in

Innsbruck, Advokat in KitzbÃ¼hel, siedelte Anfang der zwanziger Jahre nach Inns-

bruck Ã¼ber, vermutlich dort gestorben am 17. Dezember 1838.

a. Kehrein 1871. 2, 264. â�� b. Wurzbach 1889. 57, 226.

c. Hch. v. WÃ¶rndle, Johann Kaspar v. WÃ¶rndle, ein vergessener Tirolerdichter.

Eine literargeBchichtliche Skizze: Bote fÃ¼r Tirol und Vorarlberg 1893. Nr. 263

bis 267; vgl. Prem: Euphorien 1894. l, 831.

1) Auf RuÃ�lands Helden 1799.

2) Friedensgesang eines Patrioten (28. Mai 1801): Innsbrucker Wochenblatt

1801. Nr. 20.

3) Borchens Klage Ã¼ber ihr krankes SchotbÃ¼ndchen. Sonett: Ebenda Nr. 23.

4) Empfindungen bei der Beerdigung des Herrn Franz Xav. v. Jellenz (13. Mai

1805): Innsbrucker Wochenblatt 1805. Nr. 19.

5) Prolog zur Feier des Namenstages des Kaisers: Innsbrucker Wochenblatt

3. October 1805.

6) Cosmus L, Herzog von Florenz; ein dramatisches GemÃ¤lde des 15. Jahr-

hunderts. Insbruck, Wagner. 1808. 12.

7) a. Gefangennehmung und Tod des Andreas Hofer. Ein Nat.-Trauerspiel in

drei AnfzÃ¼gen. (Verse). Handschrift. War zur Huldigung der StÃ¤nde von Tirol fÃ¼r

Kaiser Franz am 30. Mai 1816 bestimmt, wurde aber verboten.

b. Andreas Hofers Gefangennehmung und Tod. Ein tirolisches National-

Trauerspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen. Handschrift. Umarbeitung des Ã¤lteren Dramas.

Die Drucklegung von der ZensurbehÃ¶rde untersagt 19. MÃ¤rz 1824.

8) Sinngedichte. Nach dem Lateinischen, FranzÃ¶sischen und Englischen von

Johann v. WÃ¶rndle, k. k Advocat zu KitzbÃ¼hel. 1. Heft. Innsbruck, Wagner. 1816.

9) Das katholische Kirchenjahr oder Geistliche Lieder auf die vorzÃ¼glichen

Festtage Gottes und der Heiligen, nebst mehreren erbauenden Gedichten und MeÃ�-

gesÃ¤ngen. Manuskript mit dem .Imprimatur' der ZensurbehÃ¶rde vom 24. Nov. 1822.

10) Scherzhafte Gedichte fÃ¼r Freunde heiterer Laune und gesitteter FrÃ¶hlich-

keit. Augsburg 1828. Kranzfelder. 12.

11) Kleine Gedichte fÃ¼r Freunde der Religion und Sittlichkeit. Innsbruck.

Wagner. 1828.

12) Der Veilchenkranz, oder kleinere sittliche ErzÃ¤hlungen wirklicher Begeben-

heiten neuerer Zeit, zur nÃ¼tzlichen Unterhaltung und Belehrung der reifern Jugend.

1. Lieferung. Ingbruck 1829. Wagner. 12. â�� 2. Aufl. 1830. â�� 2. Lieferung 1834.

13) LeichtfaÃ�licher und kurzer Unterricht Ã¼ber die zweckmÃ¤Ã�ige FÃ¼hrung der

Vormundschaften und Kurateln fÃ¼r den BÃ¼rger und Landmann. Dargestellt in einer

Reihe von GesprÃ¤chen. Mit 13 Formularen. Innsbruck 1832. Wagner, gr. 8.

14) Christliches Anekdoten-Buch fÃ¼r Freunde und Verehrer der Religion.

EnthÃ¤lt lehrreiche und nachahmungswÃ¼rdige ZÃ¼ge aus den Lebensbeschreibungen

verklÃ¤rter Freunde Gottes. 1. Bandchen. Augsburg 1833. gr. 12. â�� 2. unverÃ¤nderte

Ausg. Ebenda 1838. gr. 12.

15) Der arme Heinrich. â�� Die junge Melania. Zwei ErzÃ¤hlungen fÃ¼r die reifere

und gebild. Jugend. Augsburg 1833. Veith und Rieger. 12. - 2. Aufl. Ebenda 1838.
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16) Der Apfelbanm, oder Vater Bertram'Â» ErzÃ¤hlungen im Kreise Miner Kinder.

1. Heft Augsburg, Kollmann. 1835. 12.

17) Jh. Croiset, Von den TÃ¤uschungen deÂ« HerzenÂ« in jedem Range nnd Stande.

Aue dem Franz, von Jh. Kaspar v WÃ¶rndle. Augsburg 1836. Kollmann. IL gr. 12.

18) Jh. Croiset, Christliche Betrachtangen Ã¼ber verschiedene GegenstÃ¤nde der

Sittenlehre. Am dem Franc, Ã¼bersetzt von Jh. Kaspar T. WÃ¶rndle. Inebruck 1836.

u. 8.; jeder Theil in 2 Abtheilungen.

19) Meister Konrad der ZinngieBer. Eine lehrreiche Geschichte fÃ¼r BÃ¤rger und

Handwerker in grÃ¶leren und kleineren StÃ¤dten und auf dem Lande von einem

Jugendfreunde. Innsbruck bei Wagner. 1837. 8. Ohne Vfh-

20) Die Schale der Erfahrung. Eine Reihe von ErzÃ¤hlungen aus dem Leben

einzelner Menschen. Zar Belehrung, Warnung und Unterhaltung besonders fÃ¼r die

reifere and gebild. Jagend beiderlei Geschlechts. 2. unverÃ¤nderte Ausg. Angsborg

1838. Lampart a. Comp. 12.

21) Fabeln, Parabeln nnd ErzÃ¤hlungen, oder Wahrheit im Kleide der Dichtung.

2. anverÃ¤nderte Ausgabe. Augsburg, Lampart a. Comp. 1838. 12.

22) Kinderfreund fÃ¼r Tirol and Vorarlberg.

23) BeitrÃ¤ge zum National- and Volkskalender, zum Boten von Tirol.

56. Johann Gabriel Marquis TOB (.'hasteler-Coureelleg, geb. in MÃ¶ris

am 22. Januar 1763, war 1801 all Ã¶sterreichischer Feldmarschalllieutenant in Tjrol,

wo er eine rastlose ThÃ¤tigkeit entfaltete, starb zu Venedig am 10. MÃ¤rz 182o.

a. Zeitgenossen 1818. 2, 163. â�� b. Wurzbach 1857. 2, 331 bis 334.

Beitrage zu den Gesellschaftsgedichten 1801.

56. Ein Str&u8chen an Seine kÃ¶nigliche Hoheit den Erzherzog Karl. Von

Thomas Denifle einem Tyroler. Wien, 1801. 4 BL 8. (,Mit blntgefÃ¤rbtem Speere

stand der Kriegsgott Ã¼ber Leichen').

57. Joseph Kehmann.

1) An Peter Frank, von J. Rehmann. (Wien) 1801. 2 Bogen. 4.

Annalen Nov. 1802. Nr. 36.

2) BusengefÃ¼hle von Joseph Rehmann. Nebst einem Anhange von Gedichten,

von Franz Jos. Seifried. Bregenz, gedruckt bey J. Brentano 1801 237 S. 8.

Annalen Nov. 1802. Nr. 82. .Sprossen der Nacht and des Moders'.

58. Loren z Falsehlanrer, Prior des Pramonstratenser Chorherrenstiftes sÃ¤

WÃ¼ten bei Innsbruck, geb. in Pfands bei Matrey am 9. Oktober 1752.

Annalen 1805. Jan. S. 22. â�� Int.-Bl. September 1805.

Kurze Geschichte des unschuldigen Kindleins and wunderbaren BlutzeugenÂ«

Andreas von Rinn oder bey dem Judenstein, wo seine heil. Gebeine in der wohl-

lÃ¶blichen Wallfahrtskirche, als am Orte seiner Marter, ruhen, im Unterinnthale der

Pfarre Ampas Bisthnm Brizen, Dechantey Matrey Tyrol. jenseits des Innstroms nebst

Hall. In zehn Liedern neu verfaÃ�t von einem Priester des PrÃ¤monstrateneer Chor-

herrn-Stiftes zu Wilta.ii. unter dessen Seelsorge die Pfarr Ampas mit der Curalie

Tulfes und Rinn stehet. Mit beigefÃ¼gter Aufopferung der heil. Messe, and Litaney

zu Ehren des Heiligen. Innsbruck, gedruckt mit Schiffnerischen Schriften. 1803.

60 8. 12.

59. Johann ErÃ¤ug. Fuhrmann, geboren in Zirl am 13. Dezember 1767,

besachte das Gymnasium zu Innsbruck and trat daselbst in das damalige General-

Seminar ein, wurde in Brisen zum Priester geweiht 10. Juni 1792, Hilfsgeistlicher

in Wiesen bei Sterzing, Schalkatechet in Imst unter Pfarrer Joseph Zobel, Koope-

rator in Wenns unter Pfarrer Franz Anton May r, 1802 nach Imst als Kooperator

zurÃ¼ckberufen, 1809 durch ein Dekret des Oberkommandanten Andreas Hofer zum

Professor der Past oral theologie in Innsbruck ernannt, ohnedat er diese Stelle in Wirk-

lichkeit angetreten hÃ¤tte, lÃ¶lObis 1814 Karat in seinem Heimatsorte Zirl, 1814 kam er

zum drittenmal nach Imst, anfÃ¤nglich als fÃ¼rstbischÃ¶flicher KommissÃ¤r und Pfarr-

verweser, bald darauf als wirklicher Pfarrer und Dekan; dort starb er in der Nacht

vom 11. auf den 12. September 1819. Er dichtete SprÃ¼che and geistliche Lieder,

welche in Abschriften umliefen; ein Kommunionlied fand Aufnahme in GebetbÃ¼cher.
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a, Ludwig Kupp. Ein tirolischer Landpfarrer: Katholische BlÃ¤tter ans Tirol

1859; aufgenommen in dessen Kulturgeschichtliche Bilder aus Tirol. Brisen. Druck

und Verlag von H. Weger's Buchhandlung. 1892. S. 90 bis 176. Dort AuszÃ¼ge

aus dem Tagebuche Fuhrmann's 1815 bis 1819 mit zahlreichen Liedern und SprÃ¼chen.

b. Biographische Note von L(udwig) R(app): Tiroler Bote 1887. Nr. 29. S. 235.

60. Anton MÃ¤tzler, geb. zu Andelsbuch in Vorarlberg am 25. Juli 1780; zum

Priester geweiht 1802, Kurat in GroÃ�dorf, 1804 Pfarrer zu Langenegg, 1810 in

Opfenbach.

Felder 1817. l, 458f. - Meusel 18, 604.

1) Belehrung Ã¼ber das Einimpfen der Kuhpocken fÃ¼r den gemeinen Mann.

Ein GesprÃ¤ch zwischen Kaplan N. und zwey Bauern Johann und Martin. Mit

k. k. Censarbewilligung. Bregenz, gedruckt bey Joseph Brentano. Mit einer Titel-

vignette. 1805. 37 S. 8.

2) Ueber die Kommunion der Kinder. Auf welche Art lieÃ�e sich die erste

Kommunion der Kinder a) ihnen selbst, und b) Ã¼berhaupt den anwesenden

GlÃ¤ubigen recht erbaulich machen?: Kleines Magazin fÃ¼r katholische Religions-

lehren. Jahrg. 1806. l, 75 bis 90.

3) BÃ¼Ã�- und Kommunionunterricht zum Gebrauche der Schulen. 1807. â��

3. Auflage. MÃ¼nchen 1834. 8.

4) Auf das Fest des h. Bischofs Nikolaus, Kirchenpatrons zu Opfenbach. Eine

Predigt. Bregenz, gedruckt und verlegt bey Joseph Brentano. 1810. 20 S. 8.

5) AufsÃ¤tze in dem Archiv fÃ¼r die Pastoralkonferenzen. Jahrgang 1810. 1813.

6) Auf das Fest des h. Bischofs Gebhard, Kirchenpatrons in der neu errich-

teten Pfarre MeyerhÃ¶f, im kÃ¶niglich-baierischen Weiler im Vorarlberg. Eine

Predigt. Bregenz, gedruckt bey Joseph Brentano. 1811. 31 S. 8.

7) Auf das PriesterjubilÃ¤um des hochwÃ¼rdigen Herrn Johann Georg Papele,

Beneficiaten zu Mowiler, der Pfarre Opfenbach. Bregenz, gedruckt bey J. Brentano.

1811. 12 S. 8.

8) Lebensgeschichte des h. Gebhard, Bischofs zu Konstanz. Mit Genehmigung

des hochwÃ¼rdigsten Ordinariats zu Konstanz. Bregenz, gedruckt bey Joseph Bren-

tano. 1818. 125 S. 8. ,

9) Lebensgeschichte der h. Elisabeth, Landgrafin in Hessen und ThÃ¼ringen.

Bregenz bey Brentano. 1818. 89 S.

10) Reime, DenksprÃ¼che und SprichwÃ¶rter Ã¼ber die christliche Glaubens- und

Sittenlehre nebst Klugheits- und Lebensregeln. Gesammelt und zusammengestellt

zum Gebrauche fÃ¼r die Schulen. Mit Genehmigung des hochwÃ¼rdigsten Ordi-

nariats in Konstanz. Kempten bey Joseph KÃ¶sel. 1815. 8.

11) Geschichte der christkatholischen Kirche, dargestellt in den Lebens-

beschreibungen der Heiligen Gottes. Kempten 1820 bis 1829. IV. 4.

12) Legenden der Heiligen auf alle Tage des Jahres. Oder: Die Herrlich-

keit der katholischen Kirche, dargestellt in den Lebensbeschreibungen der Heiligen

Gottes. Ein christkatholisches Hand- und Hausbuch zur Belehrung und Erbauung

der Christen. 2. verb. Aufl. MÃ¼nchen 1830. II. 4. â�� 8. verb. Aufl. Landshut

1838. 4. â�� 4. verb. u. verm. Aufl. Landshut 1840 bis 42. Lex.-8.; Anhang zur

4. Aufl. Enthaltend jene kirchengeschichtlichen Abhandlungen, welche in der 1.

und 2. Aufl. dieses Werkes enthalten, in der 8. aber weggeblieben sind. Lands-

hut 1842. Lex.-8. â�� 5. Aufl. Landshut 1848. II. Lex.-8.

13) Lebensgeschichte a: des heiligen Antonius von Padua; b: des h. Bene-

dikts; c: des h. Franziskus von Assissi; der h. Maria Magdalena- Augsburg,

Schlosser. 1831. Je l Bd. 8.

14) Lebensbeschreibungen heiliger Handwerker. Augsburg, Schlosser. 1881. 8.

15) Knospen und FrÃ¼chte wahrer Tugend und FrÃ¶mmigkeit in erhabenen

Beispielen zur Nachahmung fÃ¼r alle auf der Bahn des Heils wandelnde und Gott

suchende Christen . . . Augsburg, Schlosser. 1886. 8.

16) Erkl&rung der Gebete und Ceremonien bei der Ausspendung der heiligen

Sakramente in der katholischen Kirche. Augsburg, Schmidt'sche Buchh. (F. C.

Kremer). 1843. gr. 12.

Ooedeke, Orundrisz. VI. 2. Anfi.' 43
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61. Joseph Philipp Benitins (Benizsi) MariÂ» Marr, geb. in Hall am

17. Dezember 1760, Sohn eines Bergschaffers; besuchte daÂ« Gymnasium zu Hall.

die UniversitÃ¤t zu Innsbruck, trat 1777 in den Servitenorden, legte 1784 die

OrdensgelÃ¼bde ab, wurde Ende desselben JahreÂ« zum Priester geweiht, Hilfspriester

and Prediger bei der 1788 neuerrichteten Servitenpfarre bis zu ihrer AuflÃ¶sung

im Jahre 1796, wurde 1793 Universitatsprediger, 1799 Lektor der Moral- und

Pastoral-Theologie in Â«einem Kloster, 1804 Professor der Religionsphilosophie.

1806 Professor der Ã�sthetik, 1811 Professor der Philosophie an der UniversitÃ¤t zu

Innsbruck; unternahm 1816 eine Reise nach Italien, um Kanstatadien zu mÂ«i4Mm

1825 pensioniert, starb am 15. Juni 1826. Bedeutender Kanzelredner.

a. Waitzenegger 1822. 3, 320.

b. Bote fÃ¼r Tirol und Vorarlberg 1826. S. 248.

c. Honnayrs Archiv 1827. Nr. 125. S. 683.

d. 8im. Kotier, Prof. Phil. Benitins Maria May r in seinem Werden und

Wirken als Jagendlehrer nnd Seelsorgpriester. Innsbruck 1829. 64 S. 8.

e- Staffier 1842. l, 575f.

f. Biographische Skizze Ã¼ber P. Philipp Benitins Mavr: Katholische Blatter

ans Tirol. 16. Jahrgang. 1858. Nr. 17 bis 26.

g. Warzbach 1868. 18, 86 bis 88.

h. Pichler 1892. S. 1601

1) GedÃ¤chtnisrede auf F. X. Jellenz. Innsbruck 1805, Wagner. 8.

2) Empfindungen eines BÃ¼rgen von Innsbruck bev der frohen Ankunft Sr.

KÃ¶niglichen Hohheit des Kronprinzen von Baiern. Innsbruck, Schiffner. 1810. 8.

3) Rede am Feste der glÃ¼cklichen Wiedervereinigung der gefursteten Graf-

schaft Tirol nebst Vorarlberg mit dem Ã�sterreichischen Kaiserstaate den 24. Jnlr

1814. Innsbruck bei Wagner.

4) Topographie der Stadt Hall. GesÃ¤nge: Tiroler Bote 1820. S. 228. 244.

272. 296. 320.

VgL Ambros Mavr 1888. 8. 55.

5) Fragmente ans seiner Italienischen ReisÂ«: Bote fÃ¼r Tirol 1821.

6) Biographie des Tirolermalers Joseph SchÃ¶pf: National-Kalender 1824.

7) Cantate an die tirolischen LandstÃ¤nde versammelt zu Innsbruck im Grossen

Ausschuss-KongreBe 1825. Innsbruck, Wagner. 4.

8) Biographie Heilmosers: Tiroler Bote 1826. S. 232. 236. 240. 244. 248. 252.

Nachtrag dazu: 1829. S. 136.

9) Betrachtangen aber Religion and Kirche. Ein Nachlass. Innsbruck 1829.

Wagner. 8.

10) Predigten, gesammelt nnd herausgegeben von einem seiner Verehrer.

Innsbruck 1838 bis 1843, Wagner'sche Buchhandlung. IV. 8.

11) Cantate an Heilmoser: Tiroler Bote 1887. S. 701 in einem Aulsatz von

L. R(app) ,Zur Erinnerung an Prof. Heilmoser'.

12) Ungedruckt befanden sich ferner in seinem Nachlasse mehrere Kunstaufsatze,

seine Reise nach Italien und drei historische Dramen: Antharis und Theodolinde;

Ludwig der Bayer und Friedrich der SchÃ¶ne; Andreas Hofer, der Sand wirth von Passeier.

62. Schuldige Ehrenrettung der loblichen Junggesellenschaft in zierliche Reimen

gebracht und gesangen zur Hochzeitfever des Hrn. L. J. Weber mit FrÃ¤ulein

Josephine Renner, nach der Weise: Auf, auf ihr BrÃ¼der etc. von Johann Weber,

Spengelln, Pfeiffer, W. SchaltÂ«. 1807. 4 Bl. 8. Ohne Druckort und Verleger.

Neue Annalen 1808. 2, 96.

63. Dem Herrn Johann Ludwig Weber aas Lindau am Tage seiner Ver-

mÃ¤hlung mit Jungfrau Johanne Joeepha Renner. Von Friedrich Schult*. 1807.

8 Bl. 8. Ohne Druckort und Verleger.

Neue Annalen 1808. 2, 96.

64. Alexins Majr, geb. 1778 zu Innsbruck. Weltgeistlicher, gestorben am

18. November 1821 (nicht 1822) in Rattenberg als Benefiziat. â��Ein derber Realist,

der sich Blamaaer zum Vorbild nahm. Humor und Witz, eine volkstÃ¼mliche, oft

bis zum Gemeinen niedersteigende Sprache kennzeichnen seine Gedichte, die einst
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handschriftlich weit verbreitet waren und heitere Leser fanden. Besonders beliebt

waren die burlesken Dichtungen ,Der Pfarrconeurs', .Antonius der heilige Ein-

siedler, Gedicht auf das Namenafest des Decans zu Matrei* und .Apologie des

Hexenglaubens im XVIII. Jahrhundert'." Zingerle S. 391.

a. Ambros Mayr: Tirolerbote 1887. 7. Februar.

b. L. R(app): Tirolerbote 1887. Nr. 29. S. 235.

c. S. M. Prem: Oesterreichische Touristenzeitnng 1890. Nr. 5 (S. 54: ,Lob

der Deutschen').

d. Pichler 1892. S. 160 f.

Seine Gedichte sind handschriftlich im Museum Ferdinandeum zu Innsbruck

erhalten. Eine von Alois FÃ¼r beabsichtigte Sammlung kam nicht zu stÃ¤nde.

Hervorzuheben sind:

1) Gedicht auf den Durchzug des KÃ¶nigs von Bayern durch Rothholz am

11. Januar 1808.

2) Trostschreiben an den nicht sonderbar wohl geborenen und noch weniger

ehrsamen Napoleon Nikolaus Bonaparte, Exkaiser von Frankreich und wirklichem

Ungeziefer auf der Insel Elba.

65. Graf Stachlburg aus Meran, geb. 1778, fiel als der letzte seines Ge-

schlechtes am 25. Mai 1809 am Berg Isel. Ihm wird ein Kriegslied aus dem

Jahre 1809 zugeschrieben.

a. Staffier 1842. l, 503.

b. Rapp S. 336. 373.

66. Sieg der Tiroler im Ober-Innthal. Am 9., 10., 11. und 13. August 1809.

(.Jetzt hÃ¶rt mein Bayern, was ich euch will sing'), v. HÃ¶rmanns Abschrift.

67. Huldigung. (,EÃ¶nig Max, du grauÃ�igs Mandl'). 1809. v. HÃ¶rmanns Abschrift.

68. Unterinntbalisches Volkslied aus anno Neune. (,Jatz foid i oas singa').

Handschrift im Besitze v. HÃ¶rmanns (gegenwÃ¤rtig noch in der Gegend von Kufstein

gesungen). Gedruckt: Kufsteiner Festschrift. Hg. von S. M. Prem. 1893. S. 38f.

60. Tyroler Lied auf die Bejren. 1809. (,0 Ã¶fl meine Boar thiets nitjubiliarn').

v. HÃ¶rmanns Abschrift.

70. Tyroler Lied. Auf die Bejren. 1809 i .Nun lustig Tyroler, weils Stusl

recht chnallt)'. v. HÃ¶rmanns Abschrift.

71. Lamentation eines Tyrolers, unter der kÃ¶niglich bayerischen Regierung.

Anno 1809. Cecinit D. Kerer Brix. (,0 weh! was ist mit uns geschehen'). Hand-

schriftlich in v. HÃ¶rmanns Sammlung.

72. Epistel an die Tiroler. Im November 1809.

73. Joseph Ladurner, geb. in Meran am 13. MÃ¤rz 1770, Sohn eines Pfarr-

meÃ�ners, studierte in Meran und Innsbruck, 1793 zum Priester geweiht, Hilfspriester

zu Riffian und Partschins, 1797Benefiziatin Partschins, 1808 wegen Nichtanerkennung

des von der Regierung eingesetzten Generalvikars zuerst in Meran und spÃ¤ter in

Trient eingekerkert und erst am 15. April 1809 befreit. Nach langer Krankheit am

10. April 1832 in Partschins gestorben. VerfaÃ�te in seiner weltabgeschiedenen

Einsamkeit eine Reihe von Werken, die sÃ¤mtlich ungedruckt blieben.

Joseph Ladurner und seine Schriften: Neue Zeitschrift des Ferdinandeums

fÃ¼r Tirol und Vorarlberg. Innsbruck 1836. 2, 90 bis 108.

1) Das U r-LÃ¤ndchen Tirol oder die Geschichte der zwei Landesviertel Vinsch-

gau und Burggrafenamt.

2) Die BischÃ¶fe von Chur in ihrer Dauer fÃ¼r das Vinschgan. II. 4.

3) Geschichte der BisthumsverÃ¤nderungen im Vinscbgau. IV. 4.

4) Die KlÃ¶ster im Vinschgau.

5) Schnals (eine historisch-topographisch-statistische Beschreibung des Thaies

dieses Namens, und der ehedem in mancher Beziehung dazu gehÃ¶rigen Gemeinde

Vent jenseits des Eisgebirges). II. 8.

6) Genealogie und Abstammung der Ladurner seit dem Jahre 1558. 8.

7) a. Jakob Rulanders ErzÃ¤hlungen von Guntrann oder Rabland. 592 S. 4.

43*
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12 poetische ErzÃ¤hlungen, darunter: Gedanken an den GrÃ¤bern der Gerechten â��

StÂ«iner-Hedwig in 5 Abenden (274 Strophen mit eingestreuten Liedern); Anhang:

18 Lieder fÃ¼r Kinder. â�� Der sterbende Christ. (15 Lieder).

b. Jakob Ralanders GesÃ¤nge Ã¼ber Guntraun oder Rabland. 664 S. 4. 18 lÃ¤nd-

liche Lieder von Rabland. â�� Lieder Ã¼ber einzelne AbkÃ¶mmlinge von Rabland:

40 weltliche, 36 geistliche, 24 TodtengesÃ¤nge.

Ladnrner dichtete fÃ¼r die Bauern seines PfarrorteÂ« und insbesondere fÃ¼r die

AbkÃ¶mmlinge Â»eines Geschlechtes. Er hat die Geschichte in seinem Arreste zu

Trient theils ganz verfaÃ�t, theils verbessert.

8) Die Macht der Kirche. II. 8.

9) Potamiana. (Geschichtepredigten). 8.

74. Franz von Weinhart, geboren in Innsbruck 1790, gestorben am 1850

in Hall? (Mitteilung Prems).

Das Ã�rndtefest der Tonkunst. Festspiel. Innsbruck 1812.

75. Aiiinn Plattner, geb. in Zirl bei Innsbruck am 3. November 1787, be-

suchte das Gymnasium zu Hall, hÃ¶rte die philosophischen Studien in Innsbruck,

nahm 1809 an der Erhebung gegen Bayern rÃ¼hmlichen Anteil, durch den Brand

seines vÃ¤terlichen Hauses verarmt, machte er eine abenteuerliche Reise durch

Bayern, BÃ¶hmen und Ungarn, setzte dann seine Studien fort, wÃ¤hlte den geist-

lichen Stand und erhielt 1818 die Priesterweihe, wirkte an verschiedenen Orten

Tirols als Seelsorger; verfiel aber periodischer Geisteskrankheit; er starb zu

Brizen am 27. Januar 1855. Seine Gedichte wurden erst nach seinem Tode bekannt.

a. Volks- und SchÃ¼tzen-Zeitung fÃ¼r Tirol und Vorarlberg (Innsbruck) 1855.

Nr. 36 bis 53: ,Anton Plattner. Ein Lebensbild'.

b. Alois Melmer, ReiseblÃ¤tter gesammelt zwischen Venedig und Amster-

dam. 3 Bde. Innsbruck 1858.

c. Wnrzbach 1870. 22, 405.

d. Greinz 1889. S. 18 f.

F. KÃ¤rnten.

Die wenigen Dichter, die das kleine Land in dieser Periode hervorbrachte,

gruppieren sich um die Zeitschrift Carinthia, unterscheiden sich aber von dem stei-

rischen Dichterkreise des .Aufmerksamen' nur durch den stark ausgebildeten kÃ¤rnt-

nerischen Lokalpatriotismus. AuÃ�erdem schenkte KÃ¤rnten dem nah verbundenen

Tirol in Franz Karl Zoller den wirksamsten SchlachtensÃ¤nger des Jahres 1797.

A. F. Zwote Â§ 259, Nr 196; Â§ 259, 197; Alexander von Schell Â§ 261. 49;

Johann Michael Konrad Â§ 279, 88; Johann Gustav Fellinger, vgl. D. Nr. 37; Ulrich

Jarnigg, vgl. D. Nr. 39; Job. Thaurer, Ritter von Gallenstein, vgl. D. Nr. 42.

I. Allgemeines.

a. Peter Alkantara Budik, Kurz gefafite Geschichte der Entwicklung der

literarischen ZustÃ¤nde in Karaten: Carinthia 1852. Band 42. Nr. 24 bis 30.

b. Heinrich Hermann, Die literarischen ZustÃ¤nde KÃ¤rntens in der Gegen-

wart Klagenfurt 1855. Kleinmayr. 4.

c. Handbuch der Geschichte des Herzogthnmes KÃ¤rnten in Vereinigung mit

den Ã¶sterreichischen FÃ¼rstenthÃ¼mern. Von Heinrich Hermann. III. Band. 3. Heft.

Kulturgeschichte KÃ¤rntens vom Jahre 1790 bis 1857 (1859) oder der neuesten Zeit.

Klagenfurt 1860. Druck und Verlag der J. Leon'schen Buchhandlung.

d. Verzeichnis von in KÃ¤rnten gebornen oder in besonderer Beziehung zu

KÃ¤rnten gestandenen Schriftstellern aus der Gesellschaft Jesu. Mitgetheilt von

Dr. Ignaz Tomaschek: Archiv fÃ¼r vaterlÃ¤ndische Geschichte und Topographie.

Klagenfurt 1860. 5, 111 bis 126

e. Auszug aus dem Zeitbuche des kÃ¤rtn. Geschichtvereines (begonnen mit

dem Jahre 1800): Carinthia 1875. 65, 190 bis 193. 270 bis 273.

f. Geschichte KÃ¤rntens von der Urzeit bis zur Gegenwart mit besonderer RÃ¼ck-

sicht auf CnlturverhÃ¤ltnisse Von Edmund Aelschker, k. k. Professor an der

Staats-Oberrealschule in Klagenfurt. Klagenfurt. Verlagsbuchhandlung Joh. Leon

sen. 1885. 2 BÃ¤nde. XI. und 1484 S. gr. 8.

g. Die franzosische Invasion in KÃ¤rnten im Jahre 1809. Von Professor Josef

Hamberger: 32. Jahresbericht der Oberrealschule in Klagenfurt 1889.
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h. Raimund DÃ¼rnwirth, Deutsche Literatur, Dialect und Dialect-Dichtung

(in KÃ¤rnten]: Die Ã¶sterreichisch-ungarische Monarchie. KÃ¤rnten und Krain. 1891.

S. 181 bis 143.

i. Valentin Pogatschnigg, Sage, MÃ¤rchen, Lied und Spruch der Deutschen

{in Karaten]: Ebenda 8. 143 bis 151.

II. Zeitschriften.

a. Klagenfurter Zeitung. Erscheint seit Anfang der siebziger Jahre des

18. Jahrhunderts bei Edlem v. Kleinmayr in Klagenfurt.

b. o. Carinthia. Ein Wochenblatt zum Nutzen und VergnÃ¼gen. 1811. 22 Num-

mern. â�� Ã�. 1812. 1813. Je 52 Nummern. â�� y. Carinthia. Ein Wochenblatt zum

Nutzen und VergnÃ¼gen. 1814 (1815). Von einer Gesellschaft Vaterlandsfreunde.

Klagenfurt, gedruckt mit edel v. Kleinmayrschen Schriften (1815: mit v. Klein-

mayrschen Schriften). 52 Nummern.

1815, Nr. 52: Abschied von den Lesern dieses Blattes, unterz.: Klagenfurt am

30. Dez. 1815. Dr. Johann Jenull, k. k. Stadt- und Landrechtens-Rath. .Indem

ich mit dem heutigen Blatte die Herausgabe der Carinthia schlieÃ�e, fÃ¼hle ich mich

verpflichtet, den Lesern fÃ¼r den steigenden Beyfall zu danken, mit welchem sie

diese â�� ihrem Plane und Umfange nach sehr beschrÃ¤nkte Wochenschrift zu belohnen

die GÃ¼te hatten. Niemand kann es jedoch besser fÃ¼hlen, wie viel ungeachtet dieses

Beyfalls den zwey JahrgÃ¤ngen der Carinthia (1814, 1815), wÃ¤hrend welchen ich die

Redaction, und grÃ¶Ã�ten Theils auch die Bearbeitung derselben auf mich nahm, zur

Vollkommenheit ihrer Art mangelt.'

Die Carinthia beginnt mit dem 1. Juli 1811, gegrÃ¼ndet von dem gewesenen

Schauspieler Merci, der als gelernter BuchhÃ¤ndler bei Siegmund bedienstet war;

mit Nr. 13 Ã¼bernahm die Redaktion Johann Gottfried Kumpf und fÃ¼hrte sie 1812

und 1813, 1814 bis 1815 redigirt von Dr. Johann Jenull, 1815 bis 1860 von

Simon Martin Mayer, mit Ausnahme der beiden Monate Juli und August 1848, in

welchen Vincenz Rizzi die Redaktion besorgte, von Mai 1855 wieder von Mayer.

Besteht noch gegenwÃ¤rtig in verÃ¤nderter Gestalt.

Vgl. Annalen 1812. l, 189; Wiener Allgemeine Litt. Ztg. 1813. Nr. 9;

Kumpf, Carinthia 29. Juni 1850. S. 209 f.

Bis 181G mit BeitrÃ¤gen von: A. (1811, Nr. 21: Paraphrase des Martialschen

Epigramms IV, 43. Ad se ipsum), A ... (nach Horaz), Achazel, v. Alxinger, Therese,

B. (nach Horaz; 1812, Nr. 19: HaidenrÃ¶slein), Bâ��., Br., Alex. Bazter, Fr. Rud. Bayer,

W. G. Becker, Dr. Burger, A. Buzzi (1814, Nr. 2: RÃ¼ckerinnerung auf das Jahr 1813.

,BekrÃ¤nzet mit den herrlichsten TrophÃ¤en', Nr. 6: Austrias Freudenruf am Geburts-

tage ihres Kaisers. .Frohlockend grÃ¼Ã�ten Austrias VÃ¶lker heut'); H. v. Collin (ein-

mal fÃ¤lschlich: G. J. v. Collin), A. v. E., P. A. E., v. Einem, Ambrosius Eichhorn,

PrÃ¤fect des Gymnasiums zu Klagenfurt, Ermin (-= Kumpf; 1813, Nr. 22: Aus dem

Slovenischen des Rajnki), Ernst, A. F., J. G. Fellinger, (G. F. 1811, Nr. 19: Die

geraubte Locke, eine TÃ¤ndelei in Bernards Manier; 1812: Nach dem Slovenischen

des U. J. [Ulrich Jarnik]; 1812, Nr. 35: Die unbekannte Geliebte. Ein Versuch in

der Manier der alten Troubadours; 1813, Nr. 21: Aus dem Slovenischen des Rajnki;

1813, Nr. 37: Kriegslied; 1813, Nr. 42: An die Deutschen, BruchstÃ¼ck eines im

verflossenen MÃ¤rz verfaÃ�ten Gedichtes ,Ihr Deutsche, auf! den alten Ruhm zu retten'),

Fridrich, G., J. v. G. (1813, Nr. 89: Lied eines Kriegers der Armee von Inner-

Ã¶'sterreich ,Das HÃ¶rn ertÃ¶nt, die Trommel schallt'), von Gallenstein, Gerbennez

(1815, Nr. 7: ErzÃ¤hlung in PhÃ¤dons Manier), Gotter, J. Grob, Guggenberger, Hamann,

Haug (Hg.), v. Haupt, Hebel, Th. Hell, v. Hohenwart, Jean Paul, U. Jarnik Stadt-

kaplan (J., J***, IL J., Ã�bersetzungen aus dem Slovenischen), Jenull, Kautzner,

Friedrich Kind, KÃ¶rner, A. v. Kotzebue, K â��r, Justine Freyin v. Krutft. F. A.

Krnmmacher, KufFner, Dr. Kumpf, Karl Lappe, J. Lauer, **m**, L. M., M*h., Mahl-

mann, Fr. v. Maltitz, v. Matthisson, S. M. Mayer (1815, Nr. 5: Am SchlÃ¼sse des

Jahres 1814), Joh. Mitterdorfer, Joseph Mitterdorfer, N., Franz Maria Nell (1815,

Nr. 40: Wehrmanns Lebewohl; Nr. 43: Als Ihre MajestÃ¤t, die Kaiserinn Luise

KÃ¤rnten durchreiste. Im Oktober 1815), Novalis, P., Pfeffel, Pohl, K. G. Pratzel,

Joh. Nep. Primitz Professor und Scriptor an der Lycealbibliothek in Laibach,

Johann Probst, â��râ��, â��r., v. R., R-d. J. W. Ridler, Prof. Rupperth, K. v. S.,

L. S., Salis, Sauter, Seume, Seyfried, Prof. L. Scheichenberger (â��Leopold Scheuchen-

berger), Karl v. Scheichenstuel (geb. zu Schwarzenbach m KÃ¤rnten am 28. Oktober

1792, geat. in Salzburg am 21. Juli 1867), A. W. Schlegel, Klamer Schmidt, Schmidt
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T. LÃ¼beck, C. A. Schneider. Jnlini Schneller. Aloii Schreiber. Jakob AJois Stadier

k. k, Hanptmann im Inf.-Regt Farn Hohenlohe-Bartenrtein, Strecifui. Jc'&a^a

Stfiekler t k. Lehrer aa der Normal-Haaptschule. Theodor B. T. Sjdow. tâ��..

â�� t-. Tâ��l, Nina Uâ��l, Dr. T. Vest, Ylseher (1815, Nr. 27: Ode aa WellÃ¤qrtaB).

F. W., Weisser, D. Wohl, Woldemar, X.T Y., Ungenannte ;1811. Sr. 1: Deutscher

Gnu an Deutsche. ,Vom alten deutsehen Meer umflcssen'; 1814, Kr. 24: Aaf den

am 31. May 1814 in Pari: Beschlossenen Frieden. JJun jauchze, Volk, nd trink

in raschen" ZÃ¼gen'; 1814, Nr. 25: 25. Juni. Anf die Ankunft Sr. M*j**tÃ¤t deÂ«

KaiserÂ«. .Er kommt, der Kaiser kommt'; 1815, Nr. 2: As daÂ« Haus Hab*bcrz-

.Hohenstacfen und Ottone'; 1815, Nr. 47: Die Schlacht bei Waterloo. Mona braut

der Sonne Mittagutral'; Nr. 51: BeyGelegenheit der frohen Rfirfcfcfhr de* karnt-

nerischen LandeÂ«-RegimentÂ« KÃ¶nig Wilhelm Ton Niederlanden, am 17. Des. 1815.

Erinnerungen am Schiller. .Auch der Krieg hat Â»eine Ehre').

c. October 1814 ist im Aufmerksamen eine Zeitschrift: Imner-Ctesterreiciisehe

Ephemeriden angekÃ¼ndigt, die in Klagenfbrt unter Redaktion von Johann Gottfried

Kampf erscheinen soll. Sie Â»oll auch Gedichte enthalten.

1. J. DÂ«twar, BÃ¤cher-Zensor, k. k. Lehrer an der Nonnalsehnle in Dagafkrt

Hermann III, 3, 235. 237.

1) Hont ron Blnmenao. Eine Ballade, gesto'hnt TOB J. Dtwr. FnOanfam

im Zirkel der Jahre.

2) Eine TragÃ¶die: Maria Monza.

2. Abrahasi Jakob Peizel, Â§ 212, 44, geb. am 17. NoTember 1749 in TStien

in Anhalt-Dessau, kam 1778 als Erzieher in die NÃ¤he Ton KWfcM wurde emrlifcc*r

Sprachlehrer in ir^frÂ«Â»^ 1780 Direktor der akademischen BnchdmckereL rweiter

Bibliothekar und Lehrer der deutschen Sprache im Seminarinm St. Petri daselbct.

lebte 1792 als franzÃ¶sischer Spracbmeister zn T eschen, gab 1794 zu Klagenfor: c.e

allgemeine gelehrte Zeitung .Teutschland* fÃ¼r die Ã¶sterreichischen Staaten heranÂ«,

1795 bis 1798 Professor an der zweiten HnmanitÃ¤tsk'asse in Laibach, wegen unTer-

besserlicher Trunkenheit entlassen, ging nach Triest and dann nach Jena, wo er

als Professor der englischen Litteratnr am 17. Man 1819 starb.

a. Mensel 6, 52 bis 54. 10, 403f. 11, 606. 15, 18. 19, 84 f. â�� b. Jen.

LÃ¤t-Ztg. 1819. Int-Bl. Nr. 20. â�� c. Kopitars Selbstbiographie: Kopitan kleinere

Schriften 1857. S. 5 f. â�� d. Wnnbach 1670. 21, 457 bis 459.

BruchstÃ¼ck eines Briefes an Goethe: Goethes Werke (W. A.) III, 7, 275. â��

Briefe an Penzel Tgl. Nr. 12).

1) Dissertatio de Barangis in anla Byzaatina militantibus. Halae 1771. 4.

2) Dissertatio. Tocis Caminatae origo Slarica. Halae 1771. 4.

3) Programm Ã¼ber die Hyperboreer. Halle 1772. 4.

4) Des Strabo, eines alten stoischen Weltweisen. aus der Stadt Amasia gebÃ¼rtig.

allgemeine Erdbeschreibung. Ans dem Griechischen mit Anmerkungen und ZusÃ¤tzen

Ton A. J. Penzel. Lemgo 1775 bis 1777. Meyer. IV. gr. 8. Mit G. S. Forbiger.

5) Triga observationum numismatjcarnm. Crmeoriae 1780. 8.

6) De arte historica; adStanislaom comitemde Soltyklibellus- Cracome 1782;

Lipsiae 1784. Schwickert. 8.

7) VernÃ¼nftiger Versuch Ã¼ber die Grundwahrheiten des katholischen Glaubens

Krakao 1782. 8.

8) Briefe und Beschreibungen einiger Handschriften in Krakan: MÃ¼rrisches

Journal Th. 10; 1782.

9) De litteramm in Polonia vetnstate. Krakao 1786. (Bearbeitung des Werkes

Ton Brosciua mit Anmerkungen).

10) Des Titos DioKassins Kokkejanns, ehemaligen BÃ¼rgermeisters m Rom, Jahr-

bÃ¼cher Romischer Geschichte; aus dem Griechischen Ã¼bersetzt und mit Anmerkungen

versehen. 1. und 2. Band, 1. und 2. Abtheilung. Leipzig 1786 bis 1818. Schwickert 8.

11) Beitrage zum Anhang zur Gr&tzer Zeitung 1797.

12) Sammlungmerkwurdiger und wichtiger Briefe, dieTon angesehenen Standes-

rersonen an ihn geschrieben sind; nach alphabetischer Ordnung. 1. Band. Leipzig

798. gr. 8.
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18) Thaliens Nachtfeyer am Abende vor der ErÃ¶ffnung des neuerbauten

Schauspielhauses den 17 ten April 1801. Triest, gedruckt bey Casp. Weis. 24 S. 8.

(Gelegenheitsgedicht).

Auszug: Sonnabends-Anhang der GrÃ¤tzer Zeitung zu Nr. 138 den 20. Jnnius

1801. Vgl. Annalen Sept 1802. Nr. 72.

14) Schiltberger's aus MÃ¼nchen von den TÃ¼rken in der Schlacht von Nicopolis

1895 gefangen, in das Heidenthum gefÃ¼hrt, und 1427 wieder heimgekommen, Reise

in den Orient and wunderbare Begebenheiten. Von ihm selbst geschrieben. Ans einer

alten Handschrift Ã¼bersetzt and herausgegeben von A. J. Penzel. MÃ¼nchen 1818.

Titelauflage. MÃ¼nchen 1814. Fleischmann. 8. â�� Vergl. Â§ 97,16. 9) =â�¢ Band I. S. 879.

3. Joseph Raditschnigg YOU Lerchenfeld. Â§ 227, 12, Â§ 259, 46 und oben

A. 5, 1). â�� Trauach 1870. 2, 358f.

1) Rede auf Marien Theresien, in der HennannstÃ¤dter Normalschule verlesen

den 16. Janner 1781. Hermannstadt 1781. 33 S. 8.

2) Unsere Erwartungen oder Peter Leopold. Eine Rede, gehalten den 22. MÃ¤rz

1790 in der Freimaurerloge zn Hermannstadt von Br. L. [= Bruder Lerchenfeld].

Hermannstadt, "bei Hochmeister. 49 S. 8. BeigefÃ¼gt ist S. 51 bis 52 eine latei-

nische Ode von Eder. Auch: SiebenbÃ¼rgische Quartalschrift. Band 1. S. 140 bis

170 ohne die Ode.

4. Wolfgang Auselm von Edling, geb. 1741, wahrscheinlich aus demselben

GÃ¶rzer Grafengeschlechte, dem der GÃ¶rzer Erzbischof Rndolf Josef Graf Edling

angehÃ¶rte, Stadtpfarrer und Dechant in Wolfsberg, Eapitnlar des Domkapitels

von Loeben zu GÃ¶B, am 14. August 1778 zum Abt von St. Paul gewÃ¤hlt; gest.

am 11. April 1794. Freund Blnmaners.

Archiv fÃ¼r vaterlÃ¤ndische Geschichte und Topographie. Klagenfurt 1860. 5,21 f.

1) Geschichte des Herzogthums Karaten zum Gebrauche der studirenden

Jugend. Wien 1781.

2) Anselm Edlings Abbten zu St. Paul in Karaten Ord. S. Bened. Anrede

an seine Geistliche am Tag nach der Aufhebung am 5. November 1782. (Nach

dem Original im Archive des Stiftes St. Paul abgedruckt): Archiv fÃ¼r vaterlÃ¤ndische

Geschichte und Topographie. Elagenfurt, 1860. 5, 21 bis 32.

3) Briefe in Karaten und LehreÃ¤tze fÃ¼r angehende Seelsorger. Klagenfurt

und Laibach, Ignaz Kleinmayr. 1786.

4) Trauerrede auf den Tod der Durchlauchtigsten Erzherzogin von Oester-

reich Marianne. â�� Seinen Freunden unter vier Augen gesagt. Am 22 eten Winter-

mondes 1789. Klagenfurt. 8.

5) Der Priester, wie man ihn wÃ¼nschen mag, und wie er nicht alle Tage

xu haben ist. Ein Qnid pro quo fÃ¼r manche mÃ¼Ã�ige Stunde des Seelsorgers auf

dem Lande. Von A. Eâ��g. (GrÃ¤tz) 1793. IV. 8.

6) Die Tradition schreibt ihm zu: Blnmauer bei den GÃ¶ttern im Olympus

aber die Travestirung der Aeneis angeklagt oder Tagsatzung im Olympus. Virgilins

Maro contra Blnmauer in pnncto labefactae Aeneidis. Herausgegeben von einem

PÂ»**. Leipzig und GrÃ¤tz, bei Franz Ferstl 1792. 2. Auflage. GrÃ¤tz 1796. 3. ver-

beeserte Auflage. GrÃ¤tz und Leipzig. 1810. Auch aufgenommen in A. Blnmauers

gesammelte Werke. Stuttgart 1840. Band 4.

Vgl. Neue Bibliothek der schÃ¶nen Wissenschaften 47, l, 131 f.; Allgemeine

Litt-Ztg. 1792. 2, 307f.: Neue Allg. Deutsche Bibl. 2, l, 119 bis 122; v. Hofmann-

Wellenhof, Alois Blumauer S. 68. 84 f.

5. Johann Ritter von Jenall, geb. zn Winklern im MÃ¶llthale OberkÃ¤rntens

am 29. April 1773, Sohn eines wohlhabenden Landwirtes, besuchte die Schulen zu

KÃ¶tschach, Dolsach und Lienz in Tirol und 1785 das Gymnasium zu Salzburg, sollte

auf Wunsch seines Vaters Geistlicher werden, studierte seit 1794 in Graz Theologie,

erhielt 1796 die niederen Weihen, wurde wegen eines an den seiner Stelle entsetzten

Seminardirektor JÃ¼stel gerichteten anonym erschienenen Trauergedichtes denunziert

und vertauschte infolgedessen die theologischen Studien mit den juristischen, die er

seit 1797 in Wien betrieb und in Innsbruck 1800 abschloÃ�, Supplent fÃ¼r griechische

Sprache am Gymnasium in Klagenfnrt, 1803 Advokat, 1815 Rat beim kÃ¤rtnerischen

Stadt- und Landknecht, 1817 Appellationsrat in Fiume, 1820 in Innsbruck, 1823 Hofrat
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bei der obersten Justizstelle in Wien, 1826 PrÃ¤sident des k. k. Stadt- and Land-

rechtes in Innsbruck und bald darauf in den Ritterstand erhoben, 1839 PrÃ¤sident

des tirolisch-vorarlbergischen Appellationsgerichtes, trat 1851 in den Ruhestand,

starb am 3. April 1853.

a. v. Hye: Carinthia 1848. Nr. 31 und 32. â�� b. And. R. T. Bnzzi, Nachruf

an Dr. Johann Ritter von Jenull: Archiv fÃ¼r vaterlÃ¤ndische Geschichte und Topo-

graphie. Klagenfurt, 1860. 5, l bis 20. (Auch selbstÃ¤ndig Klagenfurt 1859, Joh.

Leon. 8.). - c. Hermann 1860. IH, 3, 66. 187. 200. 405. â�� d. Wnnbach 1863.

10, 164 bis 166.

1) Gedichte und AufsÃ¤tze lokalhintorischen, topographischen, statistischen und

politischen Inhalts in der Carinthia, deren Redaktion er 1814 und 1815 fÃ¼hrte.

Der ihm zugeschriebene Aufsatz gegen Sartoris Reise oben S. 639, 8).

2) Wer soll unter den gegenwÃ¤rtigen UmstÃ¤nden sich dem Soldatenstande

widmen? Anonyme Flugschrift 1813.

3) Rede in der Generalversammlung des tirolischen Nazionalmuseama. Inns-

bruck 1833.

4) Rede bei der Aufstellung des Bildes Sr. MajestÃ¤t Franz I. gesprochen in

dem Kathszimmer des k. k. Stadt- und Landrechtes zu Innsbruck 1833. Innsbruck.

5) Die Ã¤lteste Original-Urkunde im Joanneums- Archive. Mit Anmerkungen

von Herrn Dr. Johann R. v. Jenull, mitgetheilt von J. Wartinger: Mittheilungen

des liistor. Ver. f. Steiermark. Graz 1850. 1. Heft. S. 83 bis 89.

6) Ungedruckt blieben: eine Ã�bersetzung von Ciceros Ueber die Freundschaft,

von Marc. Aureis Betrachtungen Ã¼ber sich selbst, Sammlungen fÃ¼r ein kÃ¤rnt-

nerisches Idioticon und wertvolle Notizen zur Geschichte der kÃ¤rntneriachen

Landesverfassung.

6. Franz Karl Zoller, geb. in Klagenfurt am 4. September 1748, Sohn eines

Malers aus Telfs, in Hall auf der Schule, sollte nach des Vaters Tod (1768) Geist-

licher werden, ging 1775 nach Wien, bildete sich zum Landschaftsmaler nnd

Kupferstecher aus, 1785 Wegeinspektor im Unterinnthale, 1797 Adjunkt bei der

Baudirektion in Innsbruck, 1809 von der bayerischen Regierung zum Oberbauin-

spektor in Brixen erhoben, 1810 nach MÃ¼nchen versetzt; er lieÃ� sich aber pensionieren

nnd kehrte nach Innsbruck zurÃ¼ck; nach der Wiederherstellung der Ã¶sterreichi-

schen Herrschaft in Tirol erster Adjunkt bei der k. k. Provinzialbaudirektion.

gest. am 18. November 1829. Zoller dichtete das vielgerÃ¼hmte Spingeser Schlachtlied.

a. Bote fÃ¼r Tirol und Vorarlberg 1821, Nr. 46; 1831, Nr. 3 bis 7. â�� b. GrÃ¤ffer

und Czikann 6, 261. â�� c. Pichler S. 158f. â�� d. Wurzbach 1891. 60, 248. â��

e. Feder S. 31.

Seine Selbstbiographie: .RÃ¼ckerinnerungen Ã¼ber meinen Lebenslauf', Briefe

von ihm und an ihn: Handschriftlich in Innsbruck.

1) Kriegslied eines Tyrolers im Landsturm An. 1797. Nach der bekannten

Melodey: Jez wÃ¶ll'n mier gien den heilign Geist singen u. s. w. Innsbruck gedruckt

mit Wagnerschen Schriften. 4B1.8. (,Jez wÃ¶ll'n mÃ¤r gien n' FranzÃ¶sen zu gÃ¶g'n gien').

Anmerkung: ,Die Mundart dieses Lieds ist meist aus dem Wippthalischen nnd

aus der Gegend von StÃ¶rzing ... entnommen; und zugleich die eigentlich Tyroiische.

indem selbe am wenigsten mit den angranzenden anslÃ¤ndischenSprachenvermengetist'.

Kein eigentliches Schlachtlied, sondern ein Siegeslied, das die angenommene

Aufreibung und Verjagung der Feinde feiert, wÃ¤hrend der Tag von Spmges gelbat

keinen Sieg bedeutete. Siegreich war erst am Tag darauf Laudon, der die Fran-

zosen ans Bozen warf und gegen Brixen jagte. Das Vorbild ist ein schon am

Ende des 18. Jahrh. beliebtes und verbreitetes Volkslied, das aus dem Pusterthal

zu stammen scheint, die Melodie wird irrtÃ¼mlich Johann GÃ¤nsbacher zugeschrieben,

der neunzehnjÃ¤hrig bei Spinges mitkÃ¤mpfte. Entstanden ist es, nach den zwei

letzten Zeilen (,Und du Lehrbach leb1 fein g'sund Steif und rund'), zur Zeit als

der HofkommissÃ¤r v. Lehrbach von Innsbruck zum Reichfriedens-KongreÃ� nach

Rastatt abberufen wurde oder als dessen baldige Abberufung wenigstens in Aus-

sicht stand, also vielleicht bei Gelegenheit des groÃ�en FreischieÃ�ens, das die Land-

schaft ihm zu Ehren am 4. Juli 1797 in Innsbruck gab, oder Anfangs November

vor seiner Abreise (4. Nov.). Die Handschrift, wahrscheinlich die Druckvorlage,

in r. HÃ¶rmann's Sammlung. HÃ¶rmann Nr. 88. 89. 90. 92.

Als ,Spingeser Schlacntlied' herausgegeben von Cichna 1878, arrangiert von

Komzak-Leiter; darnach auch im Tiroler Kalender 1881, S. 51.



J. v. Jenull. Franz Karl Zoller. 681

v. A. (An der Lahn): Bote fÃ¼r Tirol und Vorarlberg 1878. Extra-Beilage

Nr. 240. Feder S. 26f. â�� Dr. J. Hausotter, Die Einweihung des Denkmals m

Spinges am 1. Mai 1882: Bote fÃ¼r Tirol und Vorarlberg. 68. Jahrgang. Nr. 103,

104, 106, 107. â�� Johann GÃ¤nsbacher. Sein Leben und Wirken geschildert von

Conrad Fischnaler. Innsbruck. Wagner. 1878. 89. â�� Greinz 1889. S. 7. â��

Tiroler Volkslieder. Gesammelt und herausgegeben von R. H. Greinz und J. A.

Kapferer. 1889. â�� Bauer 1797. Nr. 7.

2) Alphabetisch - topographisches Verzeichnis aammtlicher Graf- und Herr-

schaften, Landgerichte, Gerichte, Hofmarken, StÃ¤dte, Marktflecken, DÃ¶rfer und

aller Ã¼brigen merkwÃ¼rd. Ortschaften der gefÃ¼rsteten Grafschaft Tyrol und damit

vereinigten Vorarlberg. Lande. Insbruck 1806. Wagner, gr. 12.

3) Tiroler SchÃ¼tzenlied auf das groÃ�e KÃ¶nigliche FreischieÃ�en zu Innsbruck

den 27. May im Jahre 1808. Von F. K. Z. Gedruckt mit Wagnerischen Schriften.

6 S. 8. (,Ã�er Langes ist umer, der Summer ist do').

4) Der Tiroler Bauer an seinen KÃ¶nig. Ein Lied in der Volkssprache auf

die hÃ¶chsterfreuliche ZurÃ¼ckkunft Ihrer kÃ¶nigl. MajestÃ¤ten, und Sr. kÃ¶nigl. Hoheit

des Kronprinzen aus Italien. Von F. K. Z. Innsbruck, gedruckt mit Wagner'schen

Schriften 1808. 4 Bl. 8. (,Der KÃ¼nig kÃ¼mt aus WÃ¤lischland').

5) Nach der bekannten Melodie: Gott erhalte unsern Kaiser etc. (,Bueben,

schreyts enk mÃ¼ed und haiser'). 3 Bl. 8. Bl. 3: Allgemeine Anmerkungen. Bl. 3:

Besondere Anmerkungen.

Nach dem 16. Mai 1809. (HÃ¶rmann).

6) Volkslied in Tyrol Ã¼ber die Regierung Bayerns. Brixen im Jahre 1809.

2 Bl. 8. (,He Nochba Lenz beim Soggara').

7) Auf das Beylager des Kaisers Napoleon und der Erzherzogin Maria Luise.

(Im Tiroler Dialekt). (,Mecht ains beim Tuifel main, d' Welt war verkehrt').

l Bl. Folio. (Handschrift im Museum Ferdinandeum zu Innsbruck).

8) Sara dunque permesso ai Villani. Ital. Gedicht. (EigenhÃ¤ndiges Manu-

skript im Museum Ferdinandeum zu Innsbruck).

9) a. Geschichte und DenkwÃ¼rdigkeiten der Stadt Innsbruck und der um-

liegenden Gegend von den Ã¤ltesten Zeiten bis zur ErlÃ¶schung der Ã¶sterreichiach-

tirolischen Linie mit Erzherzog Sigmund Franz. Von Franz Karl Zoller. Inns-

bruck, Wagner, 1816. 8.

b. Geschichte und DenkwÃ¼rdigkeiten der Stadt Innsbruck und der umliegenden

Gegend. Zweiter Theil, von K. Leopold I. an, bis zur Uebergabe Tirols an den

KÃ¶nig von Baiern, mit BerÃ¼cksichtigung der gleichzeitigen Kriegsereignisse. Von

Franz Karl Zoller. Innsbruck, Wagner. 1825. 8.

10) Der Tiroler Kirchtag. Ein National-Lustspiel mit Gesang in zwey Auf-

zÃ¼gen. Nee erubuit, silvas habitare Thalia. Virg. Innsbruck, in der Wagner sehen

Buchhandlung. 1819. 103 S. 8.

S. 3 bis 6: Vorerinnerung des Verfassers: .Unter den TheaterstÃ¼cken, wo

Tiroler als redende Personen eingefÃ¼hrt werden, fand ich nirgends den wahren

tiroliscben Dialekt. Der Tiroler Waste! [von Schikaneder], der lustige Tiroler

GÃ¤rtner in den beyden Antons [von dems.), und andere sprechen ins gemein

LÃ¤ndlerisch (wie im Lande ob der Ens). Ein wahres Tiroler-Lustspiel, und zwar,

wie es bey unsern DorfkomÃ¶dien Ã¼blich ist, in gereimten, doch nicht knittel-

sondern prosodischen Versen, schien mir von einigem Interesse fÃ¼r diejenigen

Theaterfreunde zu seyn, welche entweder der Sprache kundig, oder neugierig

sind, die verschiedenen Abweichungen nÃ¤her kennen zu lernen, oder wenigstens

sich an den vorkommenden Original-Charakteren, ergÃ¶tzen wollen. Unsere soge-

nannten Bauern-KomÃ¶dien sind meistens geistlichen Inhalts; davon gieng ich in

to weit ab, daB ich mir anstatt einer Legenden-Geschichte ein lÃ¤ndliches Familien-

GemÃ¤hlde wÃ¤hlte, ohne jedoch dabey neben dem Zwecke der Belustigung den

Ã¤ndern der moralischen Belehrung aus den Augen zu verlieren . ...'

8. 7 bis 11: Anmerkungen Ã¼ber die Aussprache.

11) a. Alphabetisch - topographisches Verzeichnis aammtlicher Orte Tirols.

Innsbruck 1827.

b. Alphabetisch-topographisches Taschenbuch von Tirol und Vorarlberg.

(Zweite Auflage). Innsbruck 1827.
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12) Post- und Reiaekarte von Tirol und Vorarlberg, von Franz Karl Zoller,

nach den neuesten HÃ¼lfsquellen berichtigt, und ganz ausgearbeitet, von Kassian

T. Jenner. 1831. Lithographirt und herausgegeben von Anton Falger.

4 BlÃ¤tter (auch auf l Blatt reduziert).

7. Lorenz Chrysanth Edler von Test, geb. in Klagenfurt am 18. November

1776, studierte in Klagenfurt, Salzburg, Wien und Freiburg, wo er 1798 promo-

vierte; nach seiner RÃ¼ckkehr wurde er eines im Auslande gedichteten Freiheits-

liedes wegen verhaftet und verurteilt, auf lebenslang als gemeiner Soldat zu

dienen; zum kÃ¤rntnerischen Infanterie-Regimente Nr. 26 assentiert, wurde er spÃ¤ter

auf Verwendung eines Verwandten als Arzt im Spital verwendet, machte als solcher

die Schlacht bei Magnano und die Belagerung von Mantua mit. Auf FÃ¼rbitte

seiner Verwandten 1800 vom Kaiser Franz aus dem MilitÃ¤rdienst entlassen, lief

er sich in Klagenfurt als praktischer Arzt nieder, 1804 Professor der theoretischen

und praktischen Medizin am Lyzeum daselbst, 1811 Professor der Botanik und

Chemie am Joanneum in Graz, 1829 k. k. Gubernialrat, Landesprotomedikus nnd

SanitÃ¤tsreferent bei dem Gubernium in Steiermark, gest. am 15. Dezember 1840.

a. Dr. Matthias Macher, Lorenz Chrysanth Edler von Veat, Botaniker, Che-

miker und Protomediker in Steiermark. Gefeiert vom Vereine der Aerzte in

Steiermark: Vierter Jahresbericht des Vereines der Aerzte in Steiermark 1866 bis

1867. Graz 1867. 8. 15 bis 48. â�� b. Dr. Lorenz Chrysanth Edler von Vest. Ein

Lebensbild: Carinthia 1868. 58, Nr. 2, S. 73. â�� c. Wurzbach 1884. 50, 215. â��

d. Erzherzog Johann und Dr. Lorenz Chrysanth Edler von Vest. Mit Briefen des

Erzherzogs. Von Franz Ilwof: Mittheilungen des Historischen Vereins fÃ¼r Steier-

mark. 42. Heft. Graz, 1894. S. 71 bis 117. - e Sieh unten S. 814.

AuÃ�er zwei botanischen Werken und zahlreichen medizinischen und sons-

tigen Abhandlungen schrieb er:

1) Hymnus abgesungen in der stÃ¤ndischen Burg zu Klagenfurt zur Feyer

des hÃ¶chsten Beylagers Sr. MajestÃ¤t des Kaisers am 7. .Tuner 1808. Klagenfurt,

gedruckt bey v. Kleinmayer und KÃ¼mel. Untern.: Dr. der Med. von Vest.

Vgl. Neue Annalen 1808. II. S. 144.

2) Beitrage zum Hesperus 1811, zum Aufmerksamen 1812.

8. Franz Joseph Graf von Enzenberg, zum Freyen und JÃ¶chels-

thurm, geb. am 8. Mai 1747, trat 1771 als wirklicher Gubernial-Rat in den Staats-

dienst, 1782 Vize-PrÃ¤sident bei dem Inner- und Ober-Ã¶sterreichischen Gubernium.

1790 OberÃ¶sterreichischer Appellations-PrÃ¤sident, 1791 Appellations-PrÃ¤sident in

Klagenfurt, 1803 Justiz-Einnchtungs-KommissÃ¤r und Appellations-PrÃ¤sident in

Venedig, kehrte 1806 nach der Abtretung von Venedig nach KÃ¤rnten zurÃ¼ck, starb

am 24. Juli 1821 zu Singen in Schwaben.

a. Meusel 17, 514. â�� b. Materialien fÃ¼r Gesetzkunde und Rechtspflege in

den Oesterreichischen Staaten. Herausgegeben von Carl Joseph Pratobevera.

Wien 1822. 6, 423 bis 425. â�� c. Schilderung des vierfachen Jubelfestes Seiner

Excellenz des Herrn Franz. Reichsgrafen von Enzenberg, PrÃ¤sidenten des k. k.

innerÃ¶sterr. Appellations- und Kriminal-Obergerichtes zu Klagenfnrt, gefeiert am

8. Mai 1831: Archiv fÃ¼r vaterlÃ¤ndische Geschichte und Topographie. Klagenfnrt

1850. 2, 91. â�� d. Wurzbach 1872. 24, 404.

1) BeitrÃ¤ge zum Hesperus (1809), zum Aufmerksamen (1814).

2) Die Schafschur und die BÃ¤renjagd auf dem Rieschberge in KÃ¤rnthen.

Brunn 1811. 8. (Vorher in der Zeitschrift: Hesperus).

3) Beleuchtung der neuesten Reise durch Oesterreich, KÃ¤rnthen undSteyermark

von Franz Sartori (Wien 1811); ein wesentlicher Nachtrag zu dieser Reisebeschreibnng,

mit einziger RÃ¼cksicht auf KÃ¤rnthen. Klagenfurt 1812. 8. Vgl. oben S. 640, 8).

0. Johann Gottfried Kuuipf (Schriftstellername: Ermin), geb. in Klagenfurt

am 9. Dezember 1781, absolvierte die humanistischen und philosophischen Stadien

in seiner Vaterstadt, studierte seit 1800 Medizin in Wien, legte 1805 in Pesth das

medizinische Doktorat ab, praktischer Arzt und provisorischer Stadt-Physiker in

Triest, kehrte 1811 nach Klagenfurt zurÃ¼ck, Redakteur der Carinthia 1812 nnd

1813, BegrÃ¼nder der ,KÃ¤rnthnerischen Zeitschrift' 1818, starb am 21. Februar 1862.

a. S. M. Mayer, Biographische Skizze: Klagenfurter Zeitung 1862, Nr. 75. â��

b. Hermann III, 3, S. 159. 161. 191. 222. â�� c. Bohemia 1862. Nr. 52. â�� d. Wiener

Zeitung 1862. Nr. 50. â�� e. Wurzbach 1865. 13, 372.
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AuÃ�er wissenschaftlichen und populÃ¤ren medizinischen Arbeiten:

1) Poetische BeitrÃ¤ge zur Carinthia, zum Selam, zur Aglaja.

2) Kritische Andeutungen; eine noth wendige Beilage zum zweiten Bande von

Franz Sartoris neuester Reise: Carinthia 1811; auch selbstÃ¤ndig: Klagenfurt 1812.

Vgl. oben S. 639 f., 8).

3) KÃ¤rntnerische Zeitschrift. 1. BÃ¤ndchen, herausgeg. von Johann Gottfried

Kumpf 1818. Klagenfurt, bei Leon. Darin Gedichte von Fellinger, Scheichenberger,

Graf Sermage. 2. Bd. 1820. Vom 3. Band ab herausgeg. von S. M. Mayer. Bestand

bis 1835. " * "

4) Gab 1821 Fellingers Poetische Schriften heraus. Vgl. oben S. 644.

5) Ueber die asiatische Cholera und Ã¼ber die Schutzmittel dagegen. Klagen-

furt 1831.

10. Andreas Ritter von Buzzi (Schriftstellername: Falkenberg), geb. zu

Deutsch-Pontafel im kÃ¤rntnerischen Kanalthale am 8. November 1779, PrÃ¤sident des

k. k. kÃ¤rntnerischen Stadt- und Landrecbts, Mitglied des Frankfurter Parlaments

1848, gest. zu Klagenfurt am 31. MÃ¤rz 1864.

a. Hermann III, 3, 425 f. â�� b. Nachruf an Andreas Ritter von Buzzi. Klagen-

furt 1864. Kleinmayr. â�� c. Carinthia 1868 Heft 5. S. 223. â�� d. BlÃ¤tter fÃ¼r lite-

rarische Unterhaltung 1868. Nr. 32. S. 500. â�� e. Kehrein 1868. l, 48. - f. Wurz-

bach 1872. 23, 369.

1) Dichtungen: in der Carinthia 1812/1813, im Selam 1814, im Aufmerksamen

1814 u. s. w.

2) Reise zur steinernen Molk, und zur GrabstÃ¤tte der heiligen Agatha, Hilde-

gardis: Carinthia 1813. Nr. 33 bis 38.

3) Bemerkungen Ã¼ber die jetzige Lage der Dinge: Carinthia 1813. Nr. 34 n. 35.

28. August.

4) Er schrieb 1813 auch ein fÃ¼r die Wiener HofbÃ¼hne verfaÃ�tes patriotischeÂ»

GelegenheitsstÃ¼ck, welches unter der Chiffre A. B. aufgefÃ¼hrt wurde (fÃ¤lschlich

BÃ¤uerle zugeschrieben).

5) Falkenberg, Amulius, Trauerspiel. Dresden und Leipzig in der Arnoldi-

schen Buchhandlung. 1845. gr. 8. Vergl. Nr. 8).

6) Phaedri Fabulae Aesopicae. Des PbÃ¤drus, Freigelassenen des Augustus,

Ã¤sopische Fabeln. Uebersetzt von A. R. v. B. Leipzig 1857. Teubner in Comm.

XX, 172 S. 8.

7) Nachruf an Dr. Johann Ritter von Jenull vergl. oben F. 5. b.

8) Dramatischer NachlaÃ�. Wien 1867. WallishanÃ�er. VII, 378 S. 8.

a: Amulius, KÃ¶nig der Albaner. Trauerspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen (5 fÃ¼Ã�ige Jamben).

â�� b: Der Eremit aus den Ardennen, Schauspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen (Prosa). Beide

StÃ¼cke schon 1838 vollendet. Ein drittes 1842 beendigtes Trauerspiel .Bianca Capello'

hat sich in seinem Nachlasse nicht vorgefunden. Einige Verse daraus, die als

Ã�bersetzung des bekannten Epigramms von Sannazaro dem Vater Biancas in den

Mund gelegt waren, teilt Buzzis Sohn im Vorwort S. IV aus der Erinnerung mit.

11. Simon Martin Mayer (Schriftstellername: Julius Proben), geb. in

Klagenfurt am 21. April 1788, Sohn eines Offiziers, der schon 1796 starb, besuchte

die Schulen seiner Vaterstadt und widmete sich nach beendetem Lyzeum der Pharmazie,

wurde aber dann Theolog und 1809 zum Priester geweiht. Kaplan za Guttaring,

dann an der Dompfarre in Klagenfurt, 1818 Domprediger daselbst, 1820 erster

Prediger an der Klagenfurter Hauptpfarrkirche, trat 1859 m den Ruhestand, Todes-

jahr unbekannt. Mayer redigierte die Carinthia seit 1815, die KÃ¤rthnerische Zeit-

schrift seit 1820, die Klagenfurter Zeitung seit 1821 und fÃ¶rderte dadurch die lokal-

historisehen Studien in auÃ�erordentlicher Weise. Seine Gedichte erschienen unter

verschiedenen Pseudonymen, von welchen J. Proben am hÃ¤ufigsten vorkommt.

a. Hermann 1860. HI, 3, S. 158 bis 168. 191. 193. 198. 258.

b. Wurzbach 1868. 18, 175 f.

1) BeitrÃ¤ge zum Selam 1815, zum Illyrischen Blatt u. B. w.

2) Noreja. Taschenbuch von S. M. Mayer. 1887. Klagenfurt, bei Ferd. S.

v. Kleimimyr.
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O. Krain.

Vgl. Abraham Jacob Penzel Â§ 212, 44 und oben F. Nr. 2: Johann Friedrich

Wieting S 259, 198; ferner Johann Baptist Harmajr. A. Nr. 1; Michael Maximilian

Hainzmann, A. Nr. 15; Johann Gustav Fellinger, D. Nr. 37; Georg StmdÂ»iiMÂ»m

E. Nr. 54; Franz Xaver Johann Richter, unten Mahren.

I. Allgemeiner

a. P. Markus Poe h l in, Bibliotheca Carnioliae. ein bibliographischeÂ« Lexikon

aller krainÃ¼chen Schriftsteller. Wien bei J. F. Degen. 1803.

b. Marci [Pochlin] A. S. Padnano Er. An?. Diac. Ord. Prof. Bibliotheca

Carnioliae in qna reperiontor scriptores, qui vel ipsi, vel eornm opera in Caraiolia

primamlncematpexenint; velaliaa in.veIdeCarnioliascripsenint,ordinea'.phabetico:

sen ad form am bibliothecae pro alphabeti tcrinia dispociti, pro varia ex eis et histo-

rica et critica, et chronologica notitia atqae ernditione capesÃ¤enda. .Collectis oritur

Noros': Beilage zum JahrgÃ¤nge 1862 der .Mittheilnngen des historischen Vereins

fÃ¼r Krain'. Redigirt von Anjrnst Dimitz, k. k. Finanz-Concipist, Secretir and Ge-

schafUleiter de* VereinÂ». Laibach 1862. Druck von Ign. v. Kleinmayr und Fedor

Bamberg. 63 S. 4.

Marcni a. S. Antonio Padnano, geb. zn Laibach am 13. April 1735 als Sehn

des Anton Pochlin, trat in den Orden der Augustiner Discalceaten zn Mariabrnnn

1755, Prediger zu Laibach und zu Mariabmnn, 1781 Superior zn Laibach, 1791

Lehrer der Novizen zu Mariabmnn. starb dort am 5. Februar 1801.

Vgl. Int.-Bl. d. Annalen Mai 1803; Hoff 1808. 3, 146.

c. Uebersicht der Krainenchen Literatur im Jahre 1807: Intelligenxblatt der

Annalen. Nov. 1807.

d. Statistisches GemÃ¤hide von dem Herzogthnme Krain und dem demselben

einverleibten latrien, von Georg Heinrich Hoff, Secret&r der k. k. Toback- nnd

Stempelgefallen in Laibach. Laibach 1808. III. 8.

e. Valentin Vodnik, Geschichte desHerzopthumÂ«Krain, des GebieteÂ« von Triest

and der Grafschaft GÃ¶rz. Wien 1809, SchnlbÃ¼chervenchleifl bei Sanct Anna. 2. verm.

Aufl. besorgt von Richter 1820.

Valentin Vodnik, geb. in dem Dorfe Oberschischka bei Laibach, gest. am

8. Januar 1819, ist der BegrÃ¼nder der neueren slovenischen Litteratur. Seine Land-

wehrlieder (Pesmi sÃ¤ brambovze 1809) sind freie Bearbeitungen der Collinischen.

f. Ueber das groBe BefreiungÂ«, und Siegesfest zn Ehren des Kaisers Franz

in Laibach: Laibacher Wochenblatt zum Nutzen nnd VergnÃ¼gen 1814. Nr. 7.

Â£6. Kos mal, Die Lycealbibliothek in Laibach. Laibach 1857.

Necasek, Geschichte des Laibacher Gymnasiums. Programm 1861.

i. Geschichte Krains. Ein Handbuch. Von P. von Radics. Laibach 1862.

j. Geschichte Krains von der Ã¤ltesten Zeit bis auf das Jahr 1813. Mit besonderer

RÃ¼cksicht auf Kulturentwicklung. Von August Dimitz, k k. Finanzrath, SecretÃ¤r

des historischen Vereines fÃ¼r Kram. Vierter Theil: Vom Regierungsantritt Leopold L

(1657) bis auf das Ende der franzÃ¶sischen Herrschaft in Illyrien (1813). . . . Laibach

1876. Druck nnd Verlag von Jg. v. Kleinmavr & Fed. Bamberg. 3% S.

k. KurzgefaÃ�te Geschichte Krains mit besonderer RÃ¼cksicht auf Cultur-

entwickelnng. Von August Dimitz. Laibach, Druck und Verlag von Jg. v. Klein-

mavr & Fed. Bamberg. 1886. 3 Bl., 151 8. 8.

1. Laudon nnd das Land Krain. Von P. v. Radios: Archiv fÃ¼r Heimatstande

von Franz Schnmi. Laibach 1887. 2, 42 bis 56.

m. Alexander PucskÃ¶, Die satirisch-humoristische Poesie in Krain wÃ¤hrend

der Befreiungskriege: Mittheilungen des Musealvereines fÃ¼r Krain. Laibach 1890.

3, 216 bis 226.

n. Eduard Samhaber, Die deutsche Literatur in Krain: Die Ã¶sterreichisch-

ungarische Monarchie. Kumten und Krain 1891. S. 410 bis 416.

o. J. M. Klimesch, Zur Geschichte des Laibacher Gymnasiums. Programm.

Laibach 1896.

II. Zeitschriften.

a. Das wÃ¶chentliche Kundschaftablat im Herzogthnm Krain 1775 und 76. Du

erste Zeitnngsblatt im Herzogthnm Krain gedruckt und verlegt von Job. Friedrich

Eger. 8. Bibl. Garn. S. 50. Redakteur war der Jesuit Job. Bapt Schoetel,

Professor der Mathematik und Philosophie am Laibacher Lyzeum.
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b. WÃ¶chentlicher Auszug aus Zeitungen. Laibach, Kleinmayr. 1783. Seit

1784: Laibacher Zeitung.

Ignaz Alois Edler von Kleinmayr war von Klagenfurt nach Laibach gekommen

und hatte am 20. Dezember 1782 die Buchdruckereigerechtsame und dag Zeitungs-

befugnis erhalten. Vgl. Dimitz 1876. 4, 190. 224; Dimitz 1886. S. 111.

Seit 1804 erschien als Beilage dazu:

c. Laibacher Wochenblatt zum Nutzen und VergnÃ¼gen, als Zugabe zur Edel

v. Kleinmayerschen Laibacher Zeitung. Ister Jahrgang vom 1. MÃ¤rz bis letzten

December 1804. 2. Jahrgang 1805. 4. Vgl. Neue Annalen 1807. l, 93 bis 94.

Redakteur: Georg Stadelmann, PÃ¤chter der Edel v. Kleimayerschen Buchhand-

lung u. Buchdruckerei. Mitarbeiter: F.(ranz) A.(nton) v. B.(reckenfeld), gest. am

18. JÃ¤nner 1806 und Anton Suppantschitsch.

d. Eine zweite Laibacher Zeitung mit Int.-Blatt und literarischer Beilage erschien

seit 1789 bei dem Buchdrucker Eger. 1809 war Redakteur der Prof. der Rhetorik

am Laibacher Lyzeum Josef Peesenegger. Vgl. Int.-Bl. der Annalen, Jan. 1809.

e. In der franzÃ¶sischen Zeit erschien in Laibach der TelÃ¶graphe officiel, der

1813 von Charles Nodier geleitet wurde, wÃ¤hrend dieser Bibliothekar in Laibach

war. (Wahrscheinlich identisch mit der gelegentlich erwÃ¤hnten Zeitschrift: Uly-

irischer Moniteur).

III. Almanach.

Blumen aus Erain. FÃ¼r das Jahr 1781. Laybach, gedruckt mit Egerschen

Schriften. 158 S., 3 Bl. Inhalt und Druckfehler. Vgl. Â§ 231, 15 = Band IV. S. 367.

EnthÃ¤lt nur Gedichte des Herausgebers.

S. 2 [Widmung]: ,Dem Urtheile der Eenner, und der Gnade der Liebhaber

unterthÃ¤nigst gewidmet von A. Tb. Linhard'. â�� S. 3: Vorbericht. .Meine Absicht

war bloS, die Nachbarn gegen Norden zu Ã¼berzeugen, daÃ� in unserem undeutschen

febirgigten Vaterlande hie und da zwischen Hecken und Disteln auch noch ein

hauchen heraufschieÃ�t, dessen Geruch frevlich nicht ambrosisch, aber vielleicht er-

trÃ¤glich ist. Nur etwas noch. Ich kÃ¼ndigte einen Musenalmanach an, and gebe

einen BlumenstrauÃ�. Man wird mirs, hofe ich, um so viel weniger Ã¼bel nehmen,

da ich bloÃ� den Namen Ã¤nderte, und die Sache behielt. Die Benennung Almanach

verkÃ¼ndigt einen Kalender, so wie er auch in auswÃ¤rtigen Almanachen gemeiniglich

mitkÃ¶mmt, und ein Kalender ist bey der Ã¼iberschwemmung von Kalendern, die von

allen Seiten herandringt, in der T hat hÃ¶chst entbehrlich*. (Laybach, im Herzogthum

Erain, am 15. Christmonats 1780). â�� S. 9 bis 86: Das Ode Eiland. Ein Singspiel

in einem Aufzuge. Nach Metastasio. â�� S. 37: Gedichte. â�� S. 89: Der Turnier

zwischen Ritter Lamberg und Pegam. Nach dem uralten Slavischen (,Wie im Wetter,

so stÃ¼rmet auf seinem gewaltigen Wichrer'). Vergl. unten Nr. 11. 5). â�� S. 60: Ein

LapplÃ¤nder auf seine Geliebte. â�� S. 67: Die Menschenliebe Josephs des II. Eine freye

{Ã�bersetzung aus dem Slavischen. (,Sieh den Menschenfreund dort, bey dem Gewirbel

der Drommeln'). â�� S. 83: Der Schutt der Manltasche. (.RÃ¶thlicht war nun der Mond

hinuntergegangen. Doch hat sich'). â�� S. 93: Der Ton der Welt. Nach dem FranzÃ¶-

sischen. â�� S. 98: Trinklied der Kroaten. (.Setzt an, und trinkt, ihr BrÃ¼der all!'). â��

S. 106: Jasmin, und seine Braut. Nach dem alten Slavischen Liede. â�� S. 113: Die

89. Ode aus dem ersten Buche des Horaz. An den Julius Florus. (Lat. und deutsche

ProsaÃ¼bersetzung). â�� S. 116: Die 40. Ode aus dem ersten Buche des Horaz. An

sein SÃ¼chchen. (Lat und deutsche ProsaÃ¼bersetzung). â�� S. 126: Kamilla's Augen.

Nach dem Ritter Guarini. Der Dichter und Amor. â�� S. 129: Aemona's Feyer, als

Earl des Heiligen RÃ¶mischen Reichs Graf von Herberstein FÃ¼rstbischof wurde. Im

Jahre 1773. (Anmerkung: ,Ist frisch abgefeilt. Es war so unausgearbeitet, so un-

mÃ¼ndig, m och t ich sagen â�� Und konnte es denn auch in meinem fÃ¼nfzehnten Jahre

anders als unmÃ¼ndig seyn? â�� Ich bin so eitel, dafl ich wirklich glaube, es wÃ¤re

â�¢o besser'). â�� S. 140: Uiber die Nutzbarkeit der natÃ¼rlichen Philosophie. Nach

dem Englischen. Prosa. â�� S. 157: Gedanken, gedacht beym Grabe Theresens. Prosa.

1. Anton Th. Llnhnrt, geb. am 11. Dezember 1756 in Radmannsdorf, studierte

in Laibach Jus, zu Laibach bei der bischÃ¶flichen Kanzlei angestellt, dann Proto-

kollist beim Kreisamt, Kreis-SchulkommissÃ¤r und landschaftlicher SekretÃ¤r, t :l"'

14. Juli 1795. Linhart war auch slovenischer Dichter und Ã�bersetzer. â�� Vgl. Â§ 281,

15 â�� Band IV. S. 867.

a. Bibl. Carn. S. 32. â�� b. Mittheilungen des higt Vereins fÃ¼r Erain 1862. S. 40. â��

c. SafaHk 1864. l, 28f. - d. Wnrzbach 1866. 15, 218. â�� e. Dimitz 1876. 4, 220L
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1) An den HochwÃ¼rdigsten, Hochgebohrnen Herrn Herrn Carl deÂ« Heil. Rom.

Reichs FÃ¼rsten und Bischof zu Laybach aus dem grÃ¤fl. Hanse von Herberstein etc.

bev dem Antritte des Laybacherischen Bisthames gesungene Ode. Laybach 1773. 8.

2) An Joseph nach dem Tode MarienTheresiens im Winter. [Laybach 1780]. 8.

3) Miss Jenny LÃ¶we, ein Trauerspiel in fÃ¼nf AufzÃ¶gen. Angibarg bey Conrad

Heinrich Stade. 1780. 8. Vgl. Â§ 262, 8 â�� Band V. 8. 369.

4) Blumen au? Krain fÃ¼r das Jahr 1781. Vgl. oben DL

5) Venach einer Geschichte von Krain und der Ã¼brigen sÃ¼dlichen Staren

Oeiterreichs. Laybach, Eger. 1788 bis 1791. II. -8.

6) Sieh Â§ 259, 47. 3). Die Ã�bersetzung erschien Laibach 1790. 8.

-'. K ranz SÃ¤leÂ«. Christian, Weltpriester, Professor am Gymnasium zu Laibach.

Bibl. Garn. S. 13.

Auf den Tod des HochwÃ¼rdigsten, Hochgebohrnen Herrn, Herrn Leopold

Joseph des heil. Rom. Reichs FÃ¼rsten und Bischofes zn Laybach ans dem grÃ¤f-

lichen Hanse von Pettazi etc. Leichengesang, gesangen an der Academie zu Lay-

bach im Jahre 1773, bey Eger. 8.

3. J. L. Ode an Se. Excellenz den Hochgebohrn. Grafen und Herrn Hr. Vui-

cenz des heil. R. B. Grafen Uran and Rosenberg etc. Landeshauptmann in dem

Herzogthum Crain. Laybach, bey Job. Friedr. Eger, landschaftl. Buchdrucker.

1773. Fol. Vgl. Bibl. Carn. S. 31.

4. Johann Nepomuk Graf von Edling, geb. zn Haidenschaft, Statthalterei-

rat und Schalreferent in Laibach.

a. Bibl. Carn. S. 17.

b. Dimitz 1876. 4, 220.

1) Allgemeine Landes-Normalschnlordnnng nach dem k. k. Dekret. Laybach

beym Eger. 1775. FoL

2) Federungen an Schulmeister and Lehrer der Trivialsehnlen. Deutsch and

slovenisch. Laybach 1778. FoL

3) Kern des Methodenbuches in Carniolicn m versum et Augustiss. Mariae Teresiae

Imp. dedicatam. Vien. apud Knrzboeck 1777. 8.

4) Der Isenz und die Laybach, eine Idyle. AngspurgbeyJoh.Jak.Lotter. 1781.8.

5) Ein Gedanken des Grafen and Herrn von Edling an einen jungen Barden

Freyherrn von S., eine poetische Epistel. Laybach 1781. 8.

5. Ignaz Kallllii. â�� Bibl. Carn. 8. 18.

1) Ode an Ihro Hoch- and Wohlgebohrne Hochgrafl. Gnaden Eleonora ErdÃ¶dinn,

Â«ine gebohrne Grafinn von Eicbenbnchel. Laybach mit Egerschen Schriften. 1779. 8.

2) Fastengedanken in ungebundener Rede, gewidmet an Fraulein Joh, Nepo-

mncena Zois v. Edelstein. Laybach bey Eger. 1780. 4.

U. Martin (uralt, Hanskaplan des Laibacher Bischofs.

1) Predigt beym Eingange der neunt&gigen Adventandacht in der Dom-

kirche zu Laybach 1782, mit Kleinmayr. Schriften. 8. Vgl. Bibl. Carn. S. 15.

2) Die XV Angusti Elatae ad coelos Mariae sacro, Napoleonis Natali. (Gedicht

Lat. und deutsch), unten. .Martin Knralt Illyr.': Telegraphe officiel 1813. Nr. 65.

(Dim: t z 1876. 4, 363 f.).

7. Auf die Eroberung Belgrad's. (.ZertrÃ¼mmert liegt in schrecklichen Ruinen'):

Merk'sche Laibacher Zeitung. 85 Stack. Sonnabend den 25. Oktober 1789 (ans

einer Wiener Zeitung abgedruckt).

8. Auf Laudon's Eroberung (Epigramm): Motto zum 89. StÃ¼ck der Merkischen

Laibacher Zeitung vom Sonnabend den 7. November 1789.

9. London. (,Den Mond, der fÃ¼nfzig Jahre schon Ã¼ber dir1): Merkische Lai-

bacher Zeitung. 91. StÃ¼ck. Sonnabend den 14. November 1789.

10. BartholomÃ¤us I.anrizh, geb. zn Treffen.

Bibl. Carn. S. 32.
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Laybachs-Jubelfest am 18., 19. und 20. Weimnonats 1789 Ã¼ber die von Sr.

Excellenz dem [In. Feldmaracball und Oberstenbefehlshaber der k. k. Armee, Land-

Stand des Herzogthums Krain, Gideon Freyherr von Laudon, am 7. nÃ¤mlichen

Monats und Jahrs bewirkte Eroberung Belgrads. Laibach bei Ignaz. Aloys. Edlem

von Kleinmayr. 1789. 4.

11. Johann Anton Suppuntscliitsch, geb. in Laibach am 22. Mai 1788,

wendete sich von der Theologie zur Geschichte und Altertumskunde, 1807 Hof-

meister bei Franz Karl Haller v. Hallenstein, Supplent am Gymnasium in Laibach,

1817 Professor der Geschichte und Geographie in Cilli, 1819 Professor der HumanitÃ¤ts-

klassen in Marburg, 1831 in Capo d'Istria, daselbst gest. am 26. Juli 1833. GehÃ¶rt

zu den Erweckern der slowenischen Studien. Als Balladendichter bekannt. Seine

Korrespondenz mit Rudolf Puff im Besitz des historischen Vereins fÃ¼r Krain.

a. Hormayrs Archiv 1829, S. 684. â�� b. Carinthia 1835. Nr. 7. â�� c. Dr. Rudolf

Gustav Puff, FrÃ¼hlingsgrufl. Gratz 1841. â�� d. Dr. Rudolf Puff, Johann Anton

Suppantschitach, k. k. Gymnasial-Professor: Carniolia. Zeitschrift fÃ¼r Kunst, Wissen-

schaft und geselliges Leben. Redigirt von Leopold Kordesch. Laibach 1844.

6. Jahrg. Nr. 105. Gallerie merkwÃ¼rdiger Krainer. â�� e. Dr. Rudolf Gustav Puff,

Marburg in Steiermark, seine Umgebung, Bewohner und Geschichte. Gratz 1847.

2, 228. Nr. 14. â�� f. Georg Matiaschitsch, Geschichte des k. k. Marburger

Gymnasiums: Fest-Programm des k. k. Gymnasiums in Marburg zur Erinnerung

an die hundertjÃ¤hrige Jubelfeier dieser Lehranstalt im Jahre 1858, S. 111. â�� g.

Mittheilungen des historischen Vereins fÃ¼r Krain 1865. Nr. 5. S. 49. â�� h. Wurz-

bach 1880. 40, 334. â�� i. Schlossar, Hundert Jahre 1893. S. 81. â�� k. Allgemeine

deutsche Biographie 1894. 37, 164 (A. Schlossar).

1) BeitrÃ¤ge zum Laibacher Wochenblatt, z. B. 1805, Nr. XXI: ein Gedicht:

Der scheidende Mai und der JÃ¼ngling. â�� 1806: Fragmente Ã¼ber die krainerische

Poesie. â�� Geschichte der Gesellschaften der Operosen und des Ackerbaues. â��

Dort auch sein Aufruf zur Durchforschung der krainerischen Landeskunde (wieder-

holt Int.-Bl. der Annalen. Nov. 1807).

2) BeitrÃ¤ge zum Anhang zur GrÃ¤tzer Zeitung 1806.

3) Die Kuhpockenimpfung. Ein Gedicht an die Herzen der MÃ¼tter. Von J.

A. Suppantschitsch. Laibach, 1806. '/s Bogen. 8.

Vgl. Neue Annalen 1809. l, 126.

4) Elegie am Kirchhofe. Ein Todtenopfer fÃ¼r Stadelmann von J. A. Suppant-

schitsch. Laibach, 1807. 8 S. 8.

Vgl. Neue Annalen 1809. l, 126.

5) Der Tournier zwischen den beyden Rittern Lamberg und Pegam. Ein

krainerisches Volkslied mit einer deutschen Uebersetzung. Laibach, 1807. Mit

Egerschen Schriften. 23 S. 8 Herausgeber war Vodnik. Vergl. oben III, S. 39.

Vergl. Neue Annalen Int.-Bl. Nov. 1807; 1809. l, 126.

6) Das Bild der Zeit. Zur allerhÃ¶chsten Geburtsfeier Sr. Oesterreichisch kais.

MajestÃ¤t: Laibacher Wochenblatt zum Nutzen und VergnÃ¼gen. 1814. Nr. 23.

7) Ausflug von Cilli nach Lichtenwald. Cilli 1818, bey Joseph von Bacho.

142 S. 8.

8) Zahlreiche BeitrÃ¤ge zum Illyrischen Blatt. Laibach 1821 f.

9) Der TÃ¼rkensturm auf Marburg im Jahre 1529. Dramatisierte ErzÃ¤hlung in

4 Abtheilungen von J. A. Suppantschitsch. Gratz 1829. Damian und Sorge. 88 S. 12.

10) Ergebung in den Tagen der Gefahr. (Gedicht). Triest 1832. 8.

12. Empfindungen der BÃ¼rger Laibachs bey der erfreulichen Ankunft Sr.

Excellenz des Hochgebornen Herrn Herrn Bernard Freyherrn von RoBetti, nen-

ernannten Landeschefs, '/i Bogen. Folio.

Vgl. Neue Annalen 1809. l, 236.

18. Bey der erfreulichen Ankunft Sr. Excellenz des Hochgebornen Herrn

Herrn Bernard Freyherrn von Rosetti, neuernannten Landeschefs. l/, Bogen. 8.

Vgl. Neue Annalen 1809. l, 236.

14. Bey der erfreulichen Ankunft des Hochgebornen Herrn Herrn Bernard

Freyherrn von Rosetti, neuernannten Landeschefs, '/i Bogen. 8.

Vgl. Neue Annalen 1809. l, 236.
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Boch VIL PhantwtÃ¼che Dichtong. Â§ 298, G. 15-H. 9.

15.

Herrn

**. uey der erfreulichen Anknnft ^ r

a Bernard Freyherrn von RosetH "cellenz des Hochgebornen Hern:

Vgl. Neue Annalen 1809. 1,236 neDernanntel> Lande^heft. '/, BogÂ«, i

' Krieg. (Handschrift). Ein

1814. W ' FebrW 1814: l**Â«!Â« Wochenblatt â��. Nutzen und

*Â»%Â«.' J18K1*^r.ISedeMlied: t***Â« Wochenblatt zum Nutzen und Ver-

Â»). Karl Meisl. Â§ 334 429

Â»d Ven^nSJ^SU SfS -* WiÂ»-' Laibacher Wochenbtatt Â«m NotÂ«,

nnd Ve^JÃ¤ge" %nÂ£*M?S *<* BnndeÂ§: LaibÂ«hÂ« Wochenblatt Â«m

H. QÃ¶Â« und Qradiska. latrlen und Trlest Dal- -

*

en von de KÃ�ri^ 'Â»fÂ«*aft GÃ¶rz und Ã¶radigka im Jahre 1780 mit

d

d: ;f H-&Â»f SÃ�^^-Ã�- Â«

nnd der Grafschaft GÃ¶rz Wien 1809 fm8 ^,m8' des <&*** â�¢n Trierf

VgL oben G. I. e. 18W- 2' verm- Aufl., besorgt von Richter 1820.

Alterth^ BeGe^hi

AlterthsrrihtedÃ�Ã�^ B^eGe^hichte, Sprache und

. e. J. FreiherrTon Formentin\- Ã�16 der Wl88enschaften zn wien 1853.

GÃ¶rz. GÃ¶rz 1856. tlni' Beitrage zur GeschiehtÂ« der Grafschaft

achaft GÃ¶^GÃ¶Â« IS?? PormentiÂ»i. Beitrage zur inneren Geschichte der Graf-

w, ..i t: n. 8.

sa? ifir8 G- Ã¤wat?Â«-^*^

â�¢ â��

Anteil an Schillers Antholo^e zu J8rhrf X raJkadeJ?le' dem irrtÃ¼mlich ein

hche Schriften l, 381. WeltrSh l Tn M? ,^de' Goedeke, SchÃ¼lers Samt-

gesch. 1897. i, 414f. ' 51Â°- Mlnor J- 579f- KrauÂ«, Schwab. Litteratnr-

ifldischen Sufa^eVgVon^rivat8lteha^ Aprfl 177?' 8oha eine8 wohlhabenden

Ezminoriten P. Leo Essenko Profes8or ^ ^^Sâ�¢' "^ 8eillcni 12' Jahre "on d^

nasium zu Triest, studiertePhnZnV â�¢ ned8amkeit Â«"d Dichtkunst am Gvm-

Wien, lebte als prakdscher Anr Â£ ^ P " ^ ?Ã�" nnd Medizin 1795 biÂ» 180

Italien ^rnon^Ã�^.Ã¤eSfJ^S4- ^Uf-einer im Jahre

a. Annalen 1803, 2, InteSzbla t? ^^^"^"'^i^^Aerzte ken

b. Wurzbach 1864 12 28* Zblatt Nr' 23> SP- 184; Hanptblatt S. 264.

s

seiner SchÃ¼ler geweiht. Verfait von
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J. Kohen, Candidaten der Medicin. Wien 1799. 4. â�� Vgl. Int.-Bl. der Annalen

Junius 1805.

3) Beitrage zum Neuen Wiener Musenalmanach Â§ 231, 8a = Band IV. S. 367.

4) Ode, bey ErÃ¶ffnung des neuen Theaters zu Triest im FrÃ¼hlinge 1801. Auf

einem Bogen samt der italienischen Ã�bersetzung des Dr. Domin. Bossetti gedruckt.

Original und Ã�bersetzung ohne Vfn. â�� Vgl. Annalen Sept. 1803. Nr. 76.

5) Ode, als die BÃ¼ste des Grafen Pomp. v. Brigido in der Stadtbibliothek

von Triest am 5. Nov. 1802 unter Ã¶ffentlichen Feierlichkeiten aufgestellt wurde.

6) Geschichte des epidemischen Fiebers, das in den Jahren 1799 und 1800 zu

Genua geherrscht hat. Aus dem Italienischen des Doctors G. Rasori. Wien, 1803.

in der Camesinaischen Buchh. 179 S. gr. 8. â�� Vgl. Annalen, May 1803. Nr. 33.

7) Ode. Triest in der Gubernialbuchdruckerey. 1804. 4 S. 4.

Annalen, Int.-Bl. Dec. 1805. ,Sie wurde am 14. Oct. 1804 in der Synagoge

zu Triest ausgetheilt, als an diesem Tage die jÃ¼dische Nation in Triest das Fest

der neuen Ã¶sterreichischen ErbkaiserwÃ¼rde feyerte'.

3. Der allgemeine Wunsch. Cantate. (Am 22. Januar 1801 in Zara von dem

SÃ¤nger Luigi Moriconi aufgefÃ¼hrt, ursprÃ¼nglich deutsch verfault, dann ins Ital.

Ã¼bers.) ,Wie lange fÃ¤hrt der Krieg im Sturme'. â�� Wiederholt: Sonnabends-Anhang

der GrÃ¤tzer Zeitung zu Nr. 36, den 14. Februar 1801.

4. Job. Leonh. Zeitmann.

1) Opfer der Freundschaft, dem Herrn Michael Stengle am Tage seiner Ver-

mÃ¤hlung mit FrÃ¤ulein Maria Pollanz aus treugesinntem Herzen dargebracht von

Joh. Leonh. Zeitmann. Triest, Gubernialbuchdruckerey, 1804. 6 S. 8. â�� Vgl.

Annalen, September 1804. Nr. 97.

2) Denkmal wahrer Freundschaft, gewidmet dem Herrn Michael Stengle u.a. w.

von Joh. Leonh. Zeitmann. Wiegenlied. Triest, Gubernialbuchdruckerei, 1804.

Ein Streif in Folio. â�� Vgl. Annalen, Sept. 1804. Nr. 97.

5. ThrÃ¤nen einer gebeugten Familie. Geweint: am Sarge ihres Versorgers

Joseph Gnesda. Triest im Monath August 1804 (Gubernialbuchdruckerey). 4 S.

8. - Vgl. Int.-Bl. der Annalen, Dec. 1805.

6. An Se. Excellenz, den obersten Landrichter, PrÃ¤sidenten, des NiederÃ¶ster-

reichischen Landrechtes, ViceprÃ¤sidenten der k k. Gesetzgebungs-Hofkommission,

Hrn. Matthias Wilhelm von Haan, als er zum Commandeur des hohen kÃ¶niglich-

ungerischen St. Stephansordens erhoben ward. VÂ» Bogen Fol. (Aus dem Ital. des

Dr. Sarchi). â�� Vgl. Int.-Bl. d. Annalen, Dec. 1805.

7. Ignatins Kollmann. Â§ 334, 497.

1) Sessi. Triest, gedruckt in der k. k. priv. Gnbernialbuchdruckerey 1806.

'/i Bogen. Ode an Sessi, unterz.: Kollmann. â�� Vgl. Neue Annalen 1807. l, 240.

2) An die Hagestolzen. Epithalam nach aufgegebenen Endreimen und vor-

geschriebenem SilbenmaÃ�e, freundschaftlich dargebracht dem Herrn Doctor Franz

Nobile am Tage seiner VermÃ¤hlung. 1807. '/, Bogen, unterz. I. K. â�� Vgl. Neue

Annalen 1807. II, S. 226.

3) Johann Heinrich Dumreichers Denkmahl. Die Feyer seiner EnthÃ¼llung.

Von Ignaz Kollmann. '/< Bogen. 8. (,In der Gotteshalle, deren Stille')- â�� Vgl.

Neue Annalen 1809. I, 47.

4) Trieat und seine Umgebungen. Von Ignaz Kollmann. Triest, in der

Geistingerschen Buchhandlung. 0. J. 230 S. Taschenformat. â�� Vgl. Neue An-

nalen 1809. I. S. 249.

8. Der gute Genius Ihrer Excellenz der Frau Josephine, Grafinn von Lovasz

gebornen von Zeke, gewidmet von einem fÃ¼r alle, am 19. MÃ¤rz 1807. l Bl. Fol.

Triest, in der k. k. priv. Gnbernial-Buchdruckerey. â�� Vgl. Neue Annalen 1808.

II, 143: ,Gereimter Unsinn'.

9. FreundschaftsgefÃ¼hle zum (so) Nahmensfeyer der hochedelgebohrnen Frau

Franzisca von Toppo hochachtungsvoll gewidmet, l Bl. Fol. 1807. Ohne Druck-

ort und Verleger. â�� Vgl. Neue Annalen 1808. II, 143: .Verwirrte Gedanken, Ã¤ngst-

liches Haschen nach poetischen Bildern, und mÃ¼hsames Ringen mit den Reimen'.

Goedeie, Grundrisz. VI. 2. Aufl.â�¢ 44
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10. Am hohen Nahmensfeste Ihro Excellenz der hochgebornen Frau GrÃ¤tinn

Josephine von LovÃ¤sz etc. etc. l Bl. Fol. Ohne Druckort, Jahreszahl und Ver-

leger. â�� Vgl. Neue Annalen 1808. H, 96.

11. Bey der ehelichen Verbindung des Herrn Joseph Pontini Wohlgebornen mit

FrÃ¤ulein Elisabethe Bemillner aus Wien. Italienisch und deutsch, l BI. Fol. Ohne

Druckort und Verleger. Unterz.: L. J. Silvrrio. â�� Vgl. Neue Annalen 1808. u, 96.

12. Am Tage der EnthÃ¼llung des in der Triester evangelischen Kirche A. G.

dem dÃ¤nischen Consul J. H. Dumreicher von Hrn. W. F. Renner von Oesterreicher

errichteten Monuments. 1808. '/, Bogen. 8. (.Jeden Dank, den Liebe bringen

wollte'. Vf.: [Georg Friedrich Wilhelm] Schultz, [evangel.-lutherischer Pfarrer

in Triest. Mensel 15, 399f. 20, 233]). â�� Vgl. Neue Annalen 1809. I, 47.

13. Patriotisches GemÃ¤lde der schuldigen Treue des Unterthans gegen seinen

LandesfÃ¼rsten. Triest 1809. â�� Trapp S. 128.

J. BÃ¶hmen.

Die entscheidenden Anregungen zur dichteriechen BethÃ¤tigung gehen in BÃ¶hmen

lÃ¤nger als ein halbes Jahrhundert hindurch von den Professoren der Ã�sthetik an der

Prager UniversitÃ¤t aus(Seibt, MeiÃ�ner, M einert, Dambeck, Klar), die die verschiedenen

litterarischen Richtungen, vom Gottschedianiamus bis zur Romantik nach BÃ¶hmen

verpflanzen. Ihnen reihen sich schÃ¶ngeistig angehauchte Kollegen der anderen Fakul-

tÃ¤ten werkthÃ¤tig an. Von ihnen beeinfluÃ�t wirkten, Ã¼ber das ganze Land zerstreut,

mehrere Generationen von dichtenden Gymnasiallehrern und dichtenden Beamten.

Aus dem Kreise der ersteren erwachs Goethe in Zauper ein begeisteter Prophet und

verstÃ¤ndnisvoller ErklÃ¤rer. Diesen Anregungen parallel ging die KrÃ¤ftigung des

NationalgefÃ¼hls und die auf Erforschung der heimischen Geschichte, Sprache, Litte-

ratur- und Kunstgeschichte gerichtete ThÃ¤tigkeit der Pelzel,Cornova,Procha8ka,Joseph

Dobrowsky,Ungar, Dlabacz, J. J. Jungmann, Hanka und Swoboda, die schlieÃ�lich in die

NeubegrÃ¼ndung der tschechischen Nationallitteratur und FÃ¤lschung der dieser feh-

lenden Dokumente auslief. Beide Richtungen vereinigten sich in Meinerts epoche-

machender Zeitschrift .Libussa', die die bÃ¶hmische Vergangenheit im Licht der

Romantik erscheinen IftBt.undMeinertwieDobrowsky wirken auf Brentano ein, der in

seinem Drama: ,Die GrÃ¼ndung Prags' die dichterischen Hoffnungen des Landes in

Ã¼berschwenglicher Weise erfÃ¼llte, ohne aus seiner Abneigung gegen das tschechische

Volk ein Hehl zu machen. Die dichterische Behandlung national-bÃ¶hmischer Stoffe

hei W. A. Swoboda und Anton MÃ¼ller leitet direkt zu den Bestrebungen Eberts, der

Anteil des reichen und kunstverstÃ¤ndigen bÃ¶hmischen Adels an der geistigen Kultur

des Landes zu den BemÃ¼hungen des Grafen Sternberg in der folgenden Epoche hinÃ¼ber.

Vgl. Johann Joseph Eberle Â§ 214, 5; Anton Rafael Mengs Â§ 220, 2; Maria

Anna Sagar Â§ 224, 42; Johann Josef Nunn Â§ 257, 27; Johann Nepomnk Komareck

Â§ 258, 15; in Â§ 259: Joseph Bernhard Pelzel Nr. 15; Franz FuÃ� 45; Johann Jakob

Norbert Grund 95; Friedrich Karl Sannens 134, 204 und 205; Karl Franz Henisch

206; Franz Thomas SchÃ¶nfeld 207; Johann Brunian 208; Karl Wahr 209; Johann

Edler von Sternschutz 210; Joseph Schimann 211 und 212; Victoria von Rupp 214;

Franz Joseph Fischer 216; Karl Franz Guolfinger, Ritter von Steinsberg 217; 218

bis 220; Johann Prothke 221; 223; Franz Bourgeois 224; 225 bis 227 ; Anton Daniel

Breicha 228; Franz Meitl 229; F. G. FrÃ¼bwÃ¤rth 230; J. G. Haller 231; 282 bis

235; Gottfried Friedrich Steidele 236; J. H. Halbe 239 und Â§ 266. 8; Â§ 259, 241

bis 243; Ignaz Johann Gnad 244; 245 und 246; Joseph Kirpal 247 und 248; Fr.

Karl Rosenau 249; 250 und 251: Johann Alois Senefelder Â§ 261, 50; Karl Czechtizky

Â§ 267, 7; Maximilian Scholz Â§ 268, 3; Friedrich Traugott Wettengel Â§ 273, 7;

Christian Heinrich SpieÃ� Â§ 279, 9; Joseph Max Czapek Â§ 279, 95; Eduard Christoph

Wilhelm MeiÃ�ner Â§ 295, Tl. A. 18; Karoline von Weltmann Â§ 295, III. 12; ferner

oben A. 196; Amand Berghofer B. 2; Ignaz Richard Wilfling D. 7; Johann Hein-

rich Dambeck und Alois Jeitteles unten MÃ¤hren.

I. Allgemeines.

a. Franz Martin Pelzel, Abbildungen bÃ¶hmischer und mÃ¤hrischer Gelehrten

und KÃ¼nstler, nebst kurzen Nachrichten von ihren Leben und Wirken, Prag

1773. IV. 8.
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b. Franz Martin P e l z e l, KurzgefaÃ�te Geschichte der BÃ¶hmen von den Ã¤ltesten

bis auf die itzigen Zeiten. Prag 1774. 8. 2. Aufl Prag 1779. Geschichte der BÃ¶hmen.

8. Auflage. Prag und Wien 1782. II. 8. 4. Aufl. Prag 1817. II. 8.

c. Sammlung auserlesener Predigten, die bey verschiedenen Gelegenheiten von

verschiedenen berÃ¼hmten Rednern in BÃ¶hmen sind gehalten worden. Erster Theil.

Prag, bey Johann Mangoldt, 1781. 370 S. 8. Predigten von Matern Schafer, Joseph

Preisler, Johann Raymuiid, Joseph Wondrak, Expedit von SchOnfeld, Johann

Augostin Zippe, Jakob Wissinger, J. S. Franz, Aloysius Crabath, Franz Wenzel,

Norbert Maria Steinmann, Augustin Zitte.

d. Ein Projekt die itzigen, und kÃ¼nftigen Herrn Authoren zu ihren, und des

Staates Besten zÃ¼nftig zu machen. Herausgegeben von A** U** A*** P**. Prag,

gedruckt bey Joseph Emmanuel Diesbach 1782. 34 S. 8.

e. Kalender ohne Heiligen auf das Jahr 1782. Oder kritisches Autboren- und

BroschÃ¼ren-Verzeichnis. Prag und Wien, in dem von SchÃ¶nfeldischen BÃ¼cherverlag.

84 S. 8.

f. a. [Gotthardns de Lihnie =â�¢ Joh. Bapt. von HÃ¤rtung] De hodierna Pragensi

Viennensiqve Litteratvra ad QvintivmPatricivmPragensemnvnccivemSvlmonensem.

Contrahe vela, Et multum studeas, non multis L. Sectan. Senn. III. Pragae, Litteris

Francisci Gerzabeck. 16 S. 8. (Lateinisches Gedicht).

Ã�. Sermonis primi de hodierna Pragensi Viennensique Litteratvra ad Qvintivm

patricivm Pragensem nvnc civem Svlmonensem. Pars Altem Addidit I. Schneider

r. Anrea scribis carmina, luli, maxime vatuni. ex Prosodia. Pragae, 1782. 14 S. 8.

y. Vertheidigung des Verfassers der heutigen Prager und Wiener Litteratur

samt der Abfertigung seiner Gegner vornemlich des Herrn P. J. Schneiders einem

Gelehrten Publiko gewidmet. Fragiliquaerens illidere dentem, Offendet solido. Horat.

SÃ¤t. lib. II. SÃ¤t. I. Prag im Jahre 1782. 69 S. 8. Unterz.: Gegeben den 11. MÃ¤re

im Jahre 1782. ganz ergebener Verfasser Johann Baptist von HÃ¤rtung.

Gotthard Lihnie. geb. in Schlackenwerth 1738, gest. in Prag am 13. Mai 1789.

Vgl. Wurzbach 1866. 15, 190.

g Franz Martin Pelzel, BÃ¶hmische, mÃ¤hrische und schlesische Gelehrte und

Schriftsteller aus dem Orden der Jesuiten. Prag 1786. 8.

h. Beobachtungen in und Ã¼ber Prag von einem reisenden AuslÃ¤nder. Prag,

Gerle, 1787. II. 8.

i. Briefe des wandernden Hypochondristen aus BÃ¶hmen, MÃ¤hren, Ã�sterreich

und Ungarn: Deutsches Museum 1787/88.

â�¢ i. Neues Zeitungslexikon. Prag, SchÃ¶nfeld. 1788.

k. [Rausch] AusfÃ¼hrliche Nachrichten Ã¼ber BÃ¶hmen. Vom Verfasser der

Nachrichten flber Polen. Salzburg 1794, in der Mayr'schen Buchhandlung. XIII,

280 S. 8. Den Manen Josephs des Zweyten. Widmungsgedicht.

1. Kurze Lebensbeschreibungen jener verstorbenen Gelehrten MÃ¤nner aus dem

Orden der Frommen Schulen, die sich durch ihr Talent und besondere Verdienste um

die Litteratur und Wissenschaften von der Errichtung dieses Institutes bis auf gegen-

wÃ¤rtige Zeiten vorzÃ¼glich ausgezeichnet haben. Verfasset von Jaroslaus Schaller a

St. Josephe, Mitgliede eben dieses Ordens Prag, 1799. gedruckt bey Franz Gerzabek,

im St. Galli-Kloster. 4 Bl., VIII und 178 S. 8.

m. Gallerie der interessantesten und merkwÃ¼rdigsten Personen BÃ¶hmens, nebst

der BeschreibungmerkwÃ¼rdigerbÃ¶hmischer Landesseltenheiten alterundneuerZeiten.

Aus den besten und bewÃ¤hrtesten bÃ¶hmischen Geschichtschreibern historisch-chrono-

logisch abgefaÃ�t von Joseph Seh i ff n er, Verfasser der Lebensgeschichten bÃ¶hmischer

Landespatronen. Prag, 1802 bis 1804. Bey Johann Bnchler, BuchhÃ¤ndler. V. kl. 8.

n. Gottfried Johann Dlabacz, Allgemeines historisches KÃ¼nstler-Lexikon fÃ¼r

BÃ¶hmen und zum Theile auch fÃ¼rMÃ¤hrenundSchlesien. Pragl815, Gottlieb Haase. kl.4.

o. Jos. Schiff n er, Neuere Geschichte der BÃ¶hmen seit Joseph II. bis zum

Frieden von Paris Prag 1816. 8.

p. Maximilian Millauer, Uebersicht sÃ¤mmÃ¼icher in den bisherigen Banden von

Abhandlungen der k. bÃ¶hmischen Gesellschaft vorkommenden AufsÃ¤tze. Prag 1823.

8. (<= Abhandlungen Band 8).

q. Ã�bersicht der in BÃ¶hmen bisher erschienenen Zeitschriften ... von Professor

Johann Helbling v. Hirzenfeld: Monatsschrift der Gesellschaft des vater-

lÃ¤ndischen Museums in BÃ¶hmen, 1827. September. S. 14 bis 29.

r. VortrÃ¤ge gehalten in der Ã¶ffentlichen Sitzung der kÃ¶niglichen bÃ¶hmischen

Gesellschaft der Wissenschaften bei ihrer ersten Jubelfeier am 14. September 1836.

44*
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Prag, 1837. Druck und Papier TOD Gottlieb Baase SÃ¶hne. IV, 110 S , l Bl Inhalt.

3. l bis 14: Geschichtlicher Uiberblick dec fÃ¼nfzigjÃ¤hrigen WirkenÂ« der Ge-

sellschaft. Vorgetragen vom Sekret&r Dr. Mathiaa Kaiina ron JÃ¤thenstein-

8. 99 bis HO: Verzeichnis der seit der BegrÃ¼ndung der kdnigL bÃ¶hmischen

Gesellschaft der Wissenschaften bis zn der am 14. September 1836 begangenen Feier

ihres fÃ¼nfzigjÃ¤hrigen Daseyns verstorbenen Hitglieder derselben. Ln der Ordnung

der Aufnahme zusammengestellt vom SekretÃ¤r der Gesellschaft Dr. Math. Kalin*

v. JÃ¤thenstein.

s. Varnhagen von Ense, Josephine Grafin von Pacht*, geborne GrÃ¤fin

Canal-Malabaila: Galerie von Bildnissen aus Bahel's Umgang und Briefwechsel 1836.

2, 173 bis 183. Erweitert: Biographische Portraits 1871. S 169 bis 208.

t. Varnhagen von Ense, DenkwÃ¼rdigkeiten des eignen LebenÂ«: Aus-

gewÃ¤hlte Schriften. 3. Annage. 3, 1. 171 188. 231.

n. Skizzirter Ueberblick der Geschichte der Literatur, Wissenschaften und

KanÃ¤le unter den Deutschen in BÃ¶hmen: Die Deutschen in BÃ¶hmen. Geschildert

in geographisch-statistischer, staatswirthschaftlicber. volksthÃ¼mlicher und geschicht-

licher Beziehung von F. A. SchmalfuB. Prag, Verlag von Friedrich Ehrlich. 1851.

8. 219 bis 232.

v. Geschichte und Beschreibung der PrÃ¤ger UniversitÃ¤tsbibliothek. Von Joseph

A. Hanslik. Hit einem Grundrisse. Prag, 1851. Buchdruckerei von Friedrich

Rohlicek, gr. Karlsgasse Nr. 188. 3 Bl., 633 S. gr. 8.

ZusÃ¤tze nnd Inhalts-Verzeichnisse zn Hanalik's .Geschichte und Beschreibung

der k. k. Prager UniversitÃ¤tÂ«-Bibliothek' (Prag 1851) zusammengestellt und mit

UnterstÃ¼tzung der kais. Academie in Wien herausgegeben vom Bibliothekar Dr. L J.

H an n s. Prag 1863. Selbstverlag. VIII. 92 S. gr. 8.

w. Ig. J. Hanns, Systematisch nnd chronologisch geordnetes Verzeichnis sÃ¤mt-

licher Werke nnd Abhandlungen der kÃ¶nigl. bÃ¶hm. Gesellschaft der Wissenschaften.

Prag 1854.

x. J. Er. Wocel, Geschichte der kÃ¶nigl. bÃ¶hm. Gesellschaft der Wissenschaften

1868. 4.: Abband). VI. Folge. 1. Band.

y. Josef Wen zig, Blicke aber das bÃ¶hmische Volk, seine Geschichte and

Literatur, mit einer reichen Auswahl von Literaturproben. Leipzig, Friedr. Brand-

stettor. 1855. 8.

z. W.R.Weitenweber, Repertorium sÃ¤mratlicher Schriften der kÃ¶nigl. bÃ¶hm.

Gesellschaft der Wissenschaften vom Jahre 1769 bis 1868. Prag 1869. 8.

aa. GeschiehtÂ« BÃ¶hmens von Dr. Ludwig Schlesinger. Herausgegeben vom

Vereine fÃ¼r Geschichte der Deutschen in BÃ¶hmen. Prag. In Kommission der J. G.

Calve'schen k. k. UniversitÃ¤tsbnchhandlnng (fnrOesterreich). Leipzig. InKommission

bei F. A. Brockhaue. 1869. V11I, 657 S. gr. 8. â�� 2. verm. nnd verb. Aufl. Prag

1870. Verlag des Vereins. In Commission bei F. A. Brockbaus in Leipzig. Druck

von D. Kuh. VIII, 684 S., l Bl. gr. 8.

bb. Lieder der Heimath. BlÃ¼thenlese ans dem deutsch-bÃ¶hmischen Dichtergarten

von Heinrich von Lobsdorf. Prag, 1871. C. H. Hunger, k. k. HofbnchhÃ¤cdler.

XVni, 601 S. 8.

<:<:. Karl Freiherr von Stein in Oeeterreich. Vom UniversitÃ¤tsdocenten Dr.

Ferdinand L entner. Wien 1873.

dd. Die deutsche Literatur in BÃ¶hmen im XVIII. und XIX. Jahrhunderte. Von

J. Neubauer: Programm des Commnnal-Real-Gymnasinms mit Oberrealschul-

Classen in Elbogen fÃ¼r das Schuljahr 1876/77. Elbogen 1877. Selbstverlag des

Real-Gymnasiums.

ee. Belfert, Ans den Knabenjahren eines bÃ¶hmischen Dynasten: Heimat 1877.

1. Bd. S. 130

ff. Richter, Das Deutschthnm in BÃ¶hmen: Neue freie Presse 1880. Nr. 5600

bis 5602 und 5606. = Schriften der hiator.-statist Sektion der k. k. mÃ¤hr, schles.

Gesellschaft zur BefÃ¶rderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde 1884.

26, 780 f.

gg. Spitzberg-Album. Dichtungen aus NordbÃ¶hmen. Gesammelt von Dr. F.

Hantschel und Prof. A. Pandler. Zum Besten des Fondes fÃ¼r Erbauung des

Kronprinzessin Stephanie-Aussichtsthurmes auf dem Spitzberge bei BÃ¶hm.-Leipa.

Leipa 1883. 4 Bl., XII, 422 S. 8.

hh. Die Deutschen in BÃ¶hmen,HÃ¤hren und Schlesien. Von Josef Bendel. Erste

HÃ¤lfte. Wien und Teschen. Verlag der k. k. Hofbuchhandlung Karl Prochaska.
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1884 (Die VÃ¶lker Oesterreich-Ungarns. Ethnographische und culturhistorische

Schilderungen. Zweiter Band).

ii. G. Wegner, Die kÃ¶nigl. bÃ¶hm. Gesellschaft der Wissenschaften 1784 bis

1884. (Verzeichnis der Mitglieder). Prag 1884.

kk. Generalregister zu den Schriften der kÃ¶nigl. bÃ¶hm. Gesellschaft der

Wissenschaften 1784 bis 1884 zusammengestellt von Georg Wegner. Prag 1884

(Titel deutsch und tschechisch). XVI, 159 S.

11. Geschichte der kÃ¶n bÃ¶hmischen Gesellschaft der Wissenschaften sammt

einer kritischen Ã�bersicht ihrer Pnblicationen aus dem Bereiche der Philosophie,

Geschichte und Philologie. Aus AnlaÃ� des hundertjÃ¤hrigen Jubelfestes der Gesell-

schaft 1884 in ihrem Auftrage verfaÃ�t von Joseph Kalousek, a. o. Mitglied dieser

Gesellschaft. Prag. Verlag der kÃ¶n. bÃ¶hm. Gesellschaft der Wissenschaften. â��

Druck von Dr. Ed Gregr. 1885. VII und 303 S. gr. 8. â�� 11'. Sieh unten S. 814.

mm. Alfred Klaar, Die deutsche Literatur [in BÃ¶hmen] seit dem dreiÃ�ig-

jÃ¤hrigen Krieg: Die Ã�sterreich.-ungarische Monarchie in Wort und Bild. BÃ¶hmen

<2. Abtheilung) 1896. S 139 bis 162.

nn. Deutsche EinflÃ¼sse auf die AnfÃ¤nge der slavischen Romantik. I. Deutsche

EinflÃ¼sse auf die Anfange der bÃ¶hmischen Romantik. Mit einem Anhang: EollÃ¤r

in Jena und beim Wartburgfest. Von Dr. Matthias Murko. Graz. Verlagsbuch-

handlung ,8tyria' 1897. XII, 878 S. gr. 8.

II. Zeitschriften.

a. Prager Ober-Post-Amtszeitung mit Intelligenzblattern. Seit 1781. Nach

5259, 252 -= Band V. S. 352 war Augustin Zitte eine Zeitlang Redakteur. Von

784 bis 1789 Eichler. Im Jahre 1809: Thomas v. SchÃ¶nfeld, dann bis 1. Februar

1812: Gerle.

Vgl. Annalen 1812. l, 427.

Freundschaftliche Briefe an den Herrn Verfasser der Prager Oberpostamts-

Zeitung 1781. 208 S., 2 Bl. Druckf. - Unterz.: P. A. S.

b. Prager kleine Zeitung. 1791 bis 1800 Redakteur: Eichler.

c. Die Unsichtbare, eine sittliche Wochenschrift. Erster Band. Prag bey Franz

Augustin HÃ¶chenberger und Comp., 1771. 409 S. 8.

Die Unsichtbaren. Eine sittliche Wochenschrift, Zweiter Band. PRAG, Bey

Franz Aug. HÃ¶chenberger, 1772. 8 Bl, 380 S. - Zuschrift. An den Herrn Kunst-

richter PÂ«Â«Â»Â» in Prag. 50 StÃ¼cke. Vom 23. Februar 1771 bis zum 10. Februar

1772. â�� Vgl. Prager gel. Nachrichten 1771. l, 808. 375. â�� Neue Litteratur 1772.

l, 54 bis 58. 66 bis 68. â�� Helbling v. Hirzenfeld 1827. S. 18. .Diese Zeitschrift

wurde vom, auf dem Titelblatte nicht benannten, vor einigen Jahren verstorbenen,

erzbischÃ¶fl. ConsistprialsecretÃ¤rStum verfaÃ�t'. ?Nunn. Vergi. Â§257,27. Meusel5,465.

d. Vorrede einer neuen Wochenschrift, genannt: Die Sichtbare. 4 Bl.

Die Sichtbare. Das (1.) StÃ¼ck. Prag den 19. Maymonats 1770. â�� 51. StÃ¼ck.

Prag den 4ten May 1771. 422 S. 8. Am SchluÃ�: Diese BlÃ¤tter die Sichtbare sind

in dem pragerischen Frag- und Kundschaftsamte auf der Altstadt hinter denen PP.

Dominikanern, neben der eiserne ThÃ¼r, bey Johanna Pruschin Wittib zubekommen.

EnthÃ¤lt auch einige Gedichte und versifizierte Ã�bersetzungen lateinischer

RÃ¤tsel. â�� 47. StÃ¼ck. 8. 375: Hier folgt ein Lucianisches Todtengesprach. â��

Vgl. Neue Litteratur 1772. l, 289 bis 293.

e. Prager gelehrte Nachrichten. Tros Rutulusve fuat. Virgil. Bey Wolf-

gang Gerle, 1771. 4 Bl. Vorbericht, 4 Bl. Register, 398 S. 8. Beginnt mit 1. Oct.

1771. â�� 25 St. 17. Martii 1772

Aus dem Vorbericht: ,Die Verfasser haben es sich zum unverbrÃ¼chlichen

Gesetz gemacht, die Namen der Mitarbeiter geheim zu halten'.

Zweyter Band 1771 [vielmehr 1772]. 6 Bl. Register, l Bl. Vorbericht [Prag

den 20ten des Herbstmonats 1772J. 400 S. 1. StÃ¼ck: 31. Martii 1772. â�� 25. St.

15. Sept. 1772. Redakteur: Leppert. Die einfluÃ�reichsten Mitarbeiter: Karl Heinrich

Seibt und der juristische Professor Josef GroÃ�. Vgl. R. FÃ¼rst, BÃ¶hmens erste kritische

Zeitschrift: Ein Wiener Stammbuch. Dem Director des Museums und der Bibliothek

der Stadt Wien Dr. Carl Glossy zum 50. Geburtstag, 7. MÃ¤rz 1898, dargebracht von

Freunden und Landsleuten. Wien, Eonegen. 1898. Vgl. Kalousek 1885. S. 19 bis 28.

Danach hat auch Pelzel Anteil daran gehabt.

(Jog. Thim) Untersuchung ob die Verfasser der Prager Gelehrten Nachrichten
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in ihren WochenblÃ¤ttern Wissenschaft, Redlichkeit and Sitnunkert geÃ¤uÃ�ert habe*?

Berlin (d. i. Prag), 1773. 128 8. 8.

f. Briefe litterarischen Inhalts von Ephraim Wende. Erster Theil. Prag-

1771. Bey GrÃ¶bein.

Vgl. Prager gel. Nachrichten 1771. l, 60: ,Der Verfasser dieser abgelebten

Blatter ist ein AuslÃ¤nder, der uns BÃ¶hmen lehren wollte, wie man sich sÃ¤ ver-

halten habe, da man hier anfangt verschiedene Schriften zu lesen'.

g. Meine Einsamkeiten, eine Wochenschrift Prag 1771 bis 1772. Bey Feliciaa

Mangold und Sohn. - Vgl. Prager gel. Nachrichten 1771 l, 170. 1772. 2, 209.

h. Neue Litteratnr. Erster halber Jahrgang. PRAG, gedruckt mit HÃ¶chen-

bergischen Schriften 1772. 4 Bl. AnkÃ¼ndigung iPrag den 17. Jolii 1771) und

400 S. 8. â�� DaÂ» (1.) Stflck Prag den 3. August, 1771. â�� Das (25.) Steck. Prag

den 20. Febrnarii. 1772.

8. 399: Zur Nachricht Da wir mit diesem 25sten StÃ¼cke die HÃ¤lfte des ersten

Jahrgangs unsrer BlÃ¤tter beschlieÃ�en; so mÃ¼ssen wir unsre Leser um Erlaubnis bitten,

die Fortsetzung derselben auf einige Wochen unterbrechen zu dÃ¼rfen; und zwar anÂ«

folgender Ursache. Bekanntermaien haben wir bloB die Fortsetzung dieser iitterm-

rischen Wochenschrift, die von einem Ã¤ndern Verfasser angefangen worden, Ã¼ber-

nommen; und aus diesem Grunde sahen wir uns genÃ¶thigt. in dem einmal ein-

geschlagenen Gleise fortzugehen, und eine VerÃ¤nderung in dem Wesentlichen bii

dahin, wo sich am fraglichsten eine Abtheilung anbringen lassen wÃ¼rde, zu versparen;

welches uns in der HÃ¤lfte am thnnlichgten zu seyn schien. Da aber nicht alle Mit-

arbeiter sich in hiesiger Stadt befinden, und gleichwohl eine HanptverÃ¤ndernng in

diesen BlÃ¤ttern gemeinschaftlich verabredet und gut geheiÃ�en werden muÃ� ....

so schmeicheln wir uns der AnfÃ¼hrung mehrerer GrÃ¼nde Ã¼berhoben seyn zu kÃ¶nnen,

um diesen kleinen Stillstand zu rechtfertigen.

Vgl. Prager gel. Nachrichten 2,160 bis 166. - Neue Hallische gelehrte Zeitungen

1771, 751. â�� Allgemeines Sachregister 1790. S. 163: .Diese period Schrift fieng ein

gewisser Leppert an, wurde aber vom 5. StÃ¼cke an von P. Eberle [vielleicht ein Ver-

wandter von Johann Josef Eberle], D. GroÃ�, P. Rantenstranch und Prof. Seibt fort-

gesetzt'.â�� FÃ¼rst.BÃ¶hmenser8tekritiBcheZeitschrift:EinWienerStamm buch. Wienl89&

i. [Bibliothek der Stutzer oder Nachrichten um zur Geschichte des guten Tons

und der auÃ�erordentlich guten Gesellschaft zu dienen. Aus dem FranzÃ¶s. Prag,

U. GrÃ¶bel und Sohn. 1771. Vgl. Neue Litteratur I, 233. Von Hirzenfeld S. 19

unter den Zeitschriften verzeichnet, schwerlich mit Recht].

k. Einladung zu einer neuen Wochenschrift, unter dem Titel: WÃ¶chentlich

Etwas. Mit Bewilligung der k. k. Censur. Prag, bey Johann Ferdinand Edlen von

SchÃ¶nfeld. 1773. 10 S. 8. Datirt: Prag, den 20ten December 1773.

WÃ¶chentlich Etwas. Eine Wochenschrift. Prag, bey Johann Ferdinand Edlen

von SchÃ¶nfeld. 1774. 194 S. Beginnt am 7. JÃ¤ner 1774. Heransgeber: Joh. Ferd.

Opiz. Mit BeitrÃ¤gen von: -Gâ��, F. U. N. G., JÂ«*, Kâ��, M F. A. v. N,

Philemon, R**, U** (S. 87: TÃ¤ndeleyen in Versen. I. Der verurtheilte Amor).

1. Meine Zweifel. Prag 1774, bey J. F. v. SchÃ¶nfeld. HÃ¶rte mit dem 3. Bogen auf.

m. Unsere Gedanken Ã¼ber das Prager Theater, in Briefen. 1774. 8. HBogen.

n. Acta litteraria Bohemiae et Moraviae. Recensnit atqne edidit Adauctns

Voigt. Pragae typis J. C. Hrabae 1774-1775. 1. Band in 6 Teilen. 8.

Acta litteraria Bohemiae et Moraniae Recensuit atqne edidit Adauctns Voigt

a S. Germano, der. Reg. Piarum Schol. Philosophiae Doct. bist, nniversalis in Ca.ee.

Vniuersitate Vien. Prof. P. 0. Bibliothecaeque ejnsdem Vniuersit. Gustos. Volumen IL

Pragae, in officina libraria Wolfgangi Gerle 1776 bis 1783. 461 S. 8. â�� Litterar.

Magazin 1787. 3, 83. â�� In Voigts NachlaÃ� fand sich ein 3. Teil handschriftlich vor.

o. Prager Ephemeriden. Prag 1775. Opiz entwarf Plan u. erste Einrichtung.

p. Gazette politique et litteraire de Pragne, imprimee chez M. de Scboen-

feld, 1774 oder 1775. 4.

q. Abhandlungen einer Privatgesellschaft in BÃ¶hmen, zur Aufnahme der Mathe-

matik, der vaterlÃ¤ndischen Geschichte, und der Naturgeschichte. Zum Druck be-

fÃ¶rdert von Ignaz Edlen von Born. Prag. Im Verlage der Gerlischen Buchhandlung.

1. bis 3. Band 1775 big 1777. 4. Band 1779. 5. Band 1782 6. Band 1784. â��

Vgl. BÃ¶hm. Litt. 1779. l, 307 bis 317. â�� Kalonsek 8. 28 bis 31.

r. Der Theaterfreund. Prag, bey HÃ¶chenberger 1775. 25 StÃ¼cke. Nach Mensel 4,

507. 3, 138 sind StÃ¼ck l bis 7 von Gtli. (auch Theophil) Friedr. Lorenz, die

Fortsetzung von Karl Hebenstreit von Streitenfeld.
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g. Kosmica, die Alltagswelt, Wochenschrift, herausgegeben von A. P. Pol-

linger. Prag 1776.

t. Der Adel, eine Wochenschrift. Prag.

u. BÃ¶hmische Litteratur auf das Jahr 1779. Defendat, quod quisque sentit:

sunt enim iudicia libera. CIC. Ersten Bandes Erstes StÃ¼ck. PRAG, im Verlag

der Mangoldischen Buchhandlung. 1779. 82 S. 8. Zweytes StÃ¼ck. 83 his 175. â��

Drittes StÃ¼ck. 177 bis 346. [Vorbericht]: Geschrieben zu Prag, den 24. MÃ¤rz 1779.

Joseph Dobrowsky.

BÃ¶hmische und MÃ¤hrische Litteratur auf das Jahr 1780. Des zweyten Bandes

Erstes StÃ¼ck. PRAG, im Verlage der Mangoldischen Buchhandlung. 1780. 238 S. 8.

Vorrede: Prag, den 24. May, 1780. Joseph Dobrowsky.

BÃ¶hmische und MÃ¤hrische Litteratur. Des Dritten Bandes Erstes StÃ¼ck. 164 S.

v. Revision der bÃ¶hmischen Litteratur auf das Jahr 1779. in Briefen. Scripta

est lex, ne qnis impune sit petulans. Quintilian I. Heft. Mit.BestÃ¤tigung der

k. k. Censur. Prag 1779. Im Verlag der Gerlischen Buchhandlung. 70 S. 8.

II. Heft. 1780. S. 71 bis 137. Von Raphael Ungar, regulirtem Chorherrn des

PrÃ¤monstratenser Stiftes am Strahov.

BeschluÃ� der Revision der bÃ¶hmischen Litteratnr. 'H ayanij ov nepnSQevfiai

ov i/rin<ini'i, ovx ,f/,,in,ri-i. I. Cor. XIII. Mit BestÃ¤tigung der k. k. Censur.

Prag 1780. im Verlag der Gerlischen Buchhandlung. 5 Bl., S. 187 bis 240.

Antwort auf die Revision der bÃ¶hmischen Litteratur. 'H ftyanij â�� â�� oÂ«

loyiÂ£erai ro xaxov. I. Cor. c. XIII. Mit Genehmhaltung der k. k. Censur. Prag,

1780. Zu haben einzeln, und mit der bÃ¶bm. Lit, in der Mangoldischen Buchhand-

lung. 30 S. 8. Vorbemerkung unterz.: Magister Dobrowsky.

w. Prager Magazin. Eine periodische Schrift mancherley nÃ¼tzlichen Inhalts

fÃ¼r das Jahr 1780. Erstes Vierteljahr, Prag, verlegts Johann Ferd. Edler von SchÃ¶n-

feld. 13 StÃ¼cke. 8. â�� Vgl. BÃ¶hm. Litt. 1780. l, 50: .Wird nicht mehr fortgesetzt'.

x. Prager Museum. Des ersten Bandes erstes StÃ¼ck. Prag mit Schriften der

k. k. Normalschulbuchhandlung. Monat Julius [1780]. 78 S. 8. l Bl. Inhalt â��

a: Vorbericht: ,. . . Vor allen kam es uns zu, eine solenne Rechtfertigung darÃ¼ber

zu geben, daÃ� unser Journal inst um ein Qvartal spÃ¤ter erscheint, als die erste

Anzeige ankÃ¼ndigte. Doch hierÃ¼ber setze man uns nicht zur Rede. Wir haben

uns zum Theil schon in unsrer zweiten Anzeige vom 23. Mai d. J. dieÃ�falls ge-

rechtfertigt '. â�� b: Die neue Sapho. S. ... s. â�� c: Der JÃ¼ngling. H. â��

d: Vom Adel. Gesprach. H. â�� e: Poesien. Q. und H. â�� f: Erziehung. S â��

g: Ueber unsre Normalschulen Ã¼berhaupt. L. â�� h: EinderlektÃ¼re. H. â�� i: Kritische

Anzeige. H.

y. Der Kinderfreund, ein Wochenblatt. Erster, zweyter und dritter Theil.

Prag, bey J. P. Edlen von SchÃ¶nfeld. 1780. 8.

z. TÃ¼rkische Briefe Ã¼ber Prag. Von Webel. Prag 1782, Hladky.

aa. Archiv denkwÃ¼rdiger Ereignisse und anderer gemeinnÃ¼tziger GegenstÃ¤nde

auf das Jahr 1782. Erster Band. Istes bis 6stes Heft. Prag, in der Gerlischen

Buchhandlung. 2 Bl., 566 S. 8. Zweyter Band. 7tes bis 12tes Heft. S. 567

bis 1174. Vgl. Litterarisches Magazin. 1786. 2, 98.

bb. Uiber die BroschÃ¼ren unserer Zeiten. Eine Wochenschrift. Semper ego

auditor tantum, nunquamne reponam Vexatus toties rauci Theseide Codri? Impune

ergo mihi recitaverit ille togates, Hie elegos? stulta est clementia,

cum tot ubique Vatibus occurras, periturae parcere chartae. PRAG, bey Johanna

Pruschin, Wittib. 1782. 264 S. 8. 1. StÃ¼ck den 4. May 1782. 16. StÃ¼ck den

17. August 1782. Hrsg. von J. C. Hintzschius.

cc. Die GeiÃ�el der Prediger. Vom 3. StÃ¼ck an: Predigtenkritik, herausge-

geben von R. von Steinsberg. Prag 1782. 16 StÃ¼cke. 141 S. 8. Erschien

vom 19. April bis 29. August. â�� Vgl. Â§ 259, 217. 9); Uiber die BroschÃ¼ren unserer

Zeiten 1782. StÃ¼ck l f. â�� Litterarisches Magazin 1786. 2, 118 bis 122. â�� Daran

schlÃ¶ssen sich folgende Zeitschriften nnd BroschÃ¼ren:

a. Erinnerungen an die Gesellschaft Gelehrter der Predigerkritiker fÃ¼r ihre

erste herausgegebene GeiÃ�el der Prediger, Ã¼ber die Lobrede auf den heil. Kastulus

des Herrn Professor Wydra. I. StÃ¼ck am 24ten April 1782. Im Ganzen 6 St,

58 S. Herausgeber: J. Kraus. â�� Vgl. Diber die BroschÃ¼ren unserer Zeiten 1782.

StÃ¼ck 8. S. 46. 133.

Ã�. [Pannich] Eine Geifiel Ã¼ber die unberuffene GeiÃ�ler/.unft in Prag, ge-

druckt bey Joh. Thom. HÃ¶chenberger. 8. â�� Vgl. Uiber die BroschÃ¼ren S. 58.



696 Buch Vn. Phantastische Dichtung. $ 29*. J. H.

/. Geiftel fiber die nnberofike Geiflerznnft m Prag und zwar Ã¼ber ihr L StÃ¼ck

vom 19. April 1782. 8. Am Schlaf. Auf der Eein*e:te in Secncario St Petri

unter der BrÃ¼cke K. 292. unten.: P. Joann Chr. Pannieh Pres. ir Sei^ S Pctri.

Die Fortsetzung fiber du L Stack der GeiJ'.erzunft. Am Seklnt: DieBstagt als

heat Ober acht Tlg ist die dritte Termehrte Auf.age Ober die nzbemJect GeÃ¼ler-

xuaft im Seminario st. Petri .... 3 B5zen rtark zo haben. Ic zanzec 32 3. 8. â��

VgL Ciber die BrotchÃ¼ren unserer Zeiten 1782. S. 124

'. Die GeÃ¼tel der Geisel der Prediger. Trrfissrt Ton AnthropopbÃ¼ Xebibo

(Schlagnicbt drein). â�� Vgl. Ciber die BroschÃ¼ren 1782. S. 61.

i. Ober Predigtenkritik. Wochenschrift TOT HeiniinÂ«- Prag bei Prnse&in.

1782. Â« Stocke.

J. Wahrheiten fiber die Kritik der Prediger in Prag. Von J. H. Wolf.

Prag, bey SehÃ¶nfeld. 1782.

^ Der wunderbare Balsam. Zum Gebrauch der durch die Geitel der Kritik

Terwnndeten Prediger. Bestehet in drejiehen Flasehgen. 1782. Erft*s Flisci:-

gen. Prag den 2ten May 1782. - VgL Oiber die BroÂ«ch5ren 1788 8. 69.

â�¢â�¢Â». Kritik wider die Kritik der Prediger. Hemueegeben TOD Benard

MelcherÂ». 1. StÃ¼ck. 4 Bl. â�� 2. Stock. 4 BL â�� 3. Stock. 4 BL â�� VgL Ober

die BroschÃ¼ren 1782. S 126.

t. Warst wider Wortt ein heroifches Drama in einem Aufrage, im Geschmack

und Tone deÂ« Bitten ron Steiniberg rerfaciet ron J. F. MÃ¼ller. â�� Vgl. Ciber

die BroschÃ¼ren 1782. S. 128.

*. BeortheilnngaKbreiben fiber die Geitel der Predigergeiiler, neb*t einem

Beeipe daÂ« kranke Gehirn zu heilen Ton Job. Christ, ron Beid. â�� Vgl. Ciber

die BroschÃ¼ren 1782. 8. 139.

i. Kagont, oder ein Gehackel aas den Predigtkritikern, Antikritikern, and

Nachqaackern. Von Meisterkoch Brenner. [Prag, SchÃ¶nfeld]. 2 BL 8 â�� Vgl.

Ciber die BroschÃ¼ren 1782. S. 142.

u. AufgewÃ¤rmtÂ«Â«, ron dem am rorigen Freytage fiberbÃ¼ebenen Baeoot. Von

Meisterkoch Brenner. 2 BL 8. [Prag. SchÃ¶nfeid - Vgl. Ciber die BroschÃ¼ren

1782. 8. 142.

t>. Bagoot oder ein Gehaekel ans dem Meisterkoch Brenner. â�� Vgl. Ciber

die BroschÃ¼ren 1782. 8. 142.

â�¢. Qnack rwerer Froachen, aber deÂ« H. P. Pannichs Geiiel Ã¼ber die onbe-

rnffene Geillennnft. â�� Vgl. Ciber die BroschÃ¼ren 1782. 8. 142.

â�¢n. Hysteronproteron oder Abfertigung deÂ« B. von Steinsberg und einer Ge-

sellschaft Manner, die bereits dem Vaterlande wichtige Dienste geleistet haben

sollen. â�� Vgl. Ciber die BroschÃ¼ren 1782. 8. 153.

p. Bitters von Steinsberg Ausschweifung allen Mitgliedern der gelehrten

Gesellschaft der PredijjereeiBel samt and sonders geziemend zugeeignet. â�� VgL

Uiber die BroschÃ¼ren 1782. 8. 189.

t. Johann Werner, SpÃ¤te aber grÃ¼ndliche Anmerkungen Ã¼ber das AnkÃ¼n-

dignngsblart der GeiÃ¼el der Prediger. Prag, bey J. Thom. HOchenberger. 28 S 8.

r. Mejnnngen Ã¼ber die Geiiel der Prediger rund herausgesagt von Karl

Staubmeier. Prag 1782. 31 8. 8. â�� Vgl. Uiber die BroschÃ¼ren 1782. S. 190.

r. Freje Gedanken Aber bekannte and unbekannte Masterer Ton J. Kraus.

1782. 8. 20 8. â�� VgL Ciber die BroschÃ¼ren 1782. S. 183.

<f. Erinnerung an daÂ« ansehnliche geneigte Publikum gegen die am 19ten

Julius 1782. im lOten StÃ¼cke fiber eine gehaltene Rede gegebene Kritik. Prag,

bey Johann Ferdinand Edlen von Schonfeld. 8 8. 8.

/. Freundschaftliches Sendschreiben des Bruders Hilarion, Einsiedlers zu

Wildenheyn in Bayern an den Herrn Bitter T. Steinsberg zu Prag in BÃ¶hmen.

Zwote Auflage. MÃ¼nchen 1782. 298.8. Unten.: Datum in der WÃ¼ste. Wilden-

heyn den 25. August 1782.

i.-. Auch ein WÃ¶rtchen an die gelehrte Geschellschaft (;o) Der Predigerkritiker

ron Emanuel Gottlieb L ... 1. In der kleineren Stadt Prag, bey Johann Thomas

Hochenberger, 1782. 19 8. 8.

a,. Bnefe kritischen Inhalts fÃ¼r Prag von Fried. Meeltisch. 8 Hefte. In

der Sammischen Bachhandlang 1782 and 1783.

dd. WÃ¶chentliche Wahrheiten fÃ¼r und Ã¼ber die Prediger in Prag. Bearbeitet

von einer Gesellschaft Gelehrter. Erster Band. Prag und Wien, bey J. F. Edlen

ron SchOnfeld. 1783. 23 S. 8. Herausgeber: L. A. Hoffmann. 1. Stack:
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Donnerstag den 20. Februar 1783. 3. 15: Ã¼ber die am 3ten Sonntage nach der

Erscheinung Christi, den 26ten Jenner in der Kirche der k. k. Hibernern, vom

dasigen ordentlichen Sonntagsprediger P. Heinrich, Ordens des heil. Augustini,

gehaltene Predigt.

Sendschreiben eines gutten Freunds an den Ã�ndern, wegen der vom P.

HEINRICH, Augustiner Ordens, am 26. JÃ¤nner, bey denen W. W. P. P. Hibernern

gehaltenen Predigt, und darÃ¼ber den 20. Feb. erfolgten Kritik. PRAG, gedruckt

und zu finden bey Joh. JOB. Ã¼iesbach auf dem kleinen Ring Nro. 225. 19 S. 8.

ee. Religion und Priester. 1. St. 1782. Prag, bei SchÃ¶nfeld. (11 StÃ¼cke).

ff. GeiÃ�el der Stutzer und Koquetten als Wochenschrift. Frey bearbeitet

von Ritter R*** Bâ��i. Bâ��t. Prag, bey Jos. Emman. Diesbach, 1782. 8. â��

Vgl. Ã¼iber die BroschÃ¼ren 1782. S. 144.

gg. Der Kosmopolit fÃ¼r BÃ¶hmen an seine Landsleute. Von Koch. Prag,

bei GrÃ¶bein. 1783.

hh. Monatliche BeytrÃ¤ge zur Bildung und Unterhaltung des BÃ¼rgers und

Landmanns. Erster Band 1. bis 5. StÃ¼ck 1783. 6. StÃ¼ck 1784. Prag, bey Wolf-

gang Gerle. 8. Herausgeber: Franz Steinsky. Erschien bis 1789. â�� Vgl. Litt.

Magazin 1787. 3, 97.

ii. Miscellaneen der BÃ¶hmischen und MÃ¤hrischen Litteratur, seltener Werke,

und verschiedener Handschriften, herausgegeben von Faustin Prochaska. Erster

Band. PRAG, bei Caspar Widtmann. 1784. 7 Bl., 450 S., 7 Bl. Register, gr. 8.

Ersten Bandes erster Theil 1784. a: Vorrede: im Heumonate 1784. â�� b: Ab-

handlung von der gelehrten Gesellschaft an der Donau. â�� c: Johann Zwolsky's

Leben und Schriften, und bey dieser Gelegenheit etwas von der gelehrten

Colimitianischen Gesellschaft. â�� d: Johann Rosins Leben und Handschriften, und

hieraus das gelehrte Saaz.

Ersten Bandes Zweyter Theil 1785. a: Vorbericht, Prag, den 30. JÃ¤nner

1785. â�� b: Victorin Cornels von Wschehrd Biographie, gedruckte Schriften, und

Handschriften. â�� c: Bohuslaw Hassensteins von Lobkowitz auserlesene Trauer-

gedichte und Grabschriften mit einigen Anmerkungen. â�� d: Critische Nachricht

von den bisherigen Producten der PreÃ�freiheit in BÃ¶hmen. â�� e: BeytrÃ¤ge zur

HuÃ�itengeschichte aus einer Sammlung Handschriften.

Ersten Bandes Dritter Theil 1785. a: Vorbericht. â�� b: Berichtigungen der

Taboritischen sechs und siebzig Artikel aus einer gleichzeitigen Handschrift. â��

c: Fortsetzung der BeytrÃ¤ge zur HuÃ�itengeschichte aus einer Sammlung Hand-

schriften. â�� d: ThomÃ¤ Mitis von Liniusa Leben und Schriften und bey dieser

Gelegenheit etwas von der Litteratengesellschaft in BÃ¶hmen, MÃ¤hren, und Ungarn. â��

e: Einige Berichtigungen und ZusÃ¤tze zum ersten Bande.

kk. Prager interessante Nachrichten, nebst der eigentlichen Intelligenz des

Frag- und Kundschaftsamtes. Von A. A. Pruscha. 1784. 4. Erschien noch 1793.

11. Der Spiegel der Welt, eine Wochenschrift. Bearbeitet von Klausner.

Prag 1784, bey Diesbach. 12 StÃ¼cke.

mm. Der Spiegel der Dichter, eine Wochenschrift, den elenden Poeten zu

Prag gewidmet. Von Franz Saar aus W. Prag, bey Diesbach 1784. 6 StÃ¼cke.

nn. Prager Zuschauer. 1785 20 StÃ¼cke.

oo. Die Frau Zuschauerin. Von Franziska Obermayer in Pilsen, Prag bei

HÃ¶chenberger. 1785. 5 StÃ¼cke.

pp. Prager BlÃ¤ttchen. Von Webel und Gesellschaft. Ein politisch-lite-

rarisches Journal. Prag, bey HÃ¶chenberger 1785.

qq. Kritische Anmerkungen Ã¼ber das Prager Theater. Prag, bey Diesbach. 1785.

rr. Das Prager-Allerley zur Unterhaltung und zum VergnÃ¼gen, eine Wochen-

schrift. Prag, gedruckt bey den RosenmÃ¼llenscben Erben, durch Johann Beraneck,

Faktor. 1785. 337 S. 8. l Bl. Inhalt. 8 StÃ¼cke. Erstes StÃ¼ck: den 4. Julius

1785. EnthÃ¤lt auch Gedichte. S. 145: Sinnreiche und zum Theil scherzhafte

Grabscbriften. (Ans dem Spanischen, Lateinischen und Polnischen). S. 177 (7.

u. 8. StÃ¼ck): Der faule SchÃ¤fer, ein Lustspiel. Alexandriner.

ss. Abhandlungen der bÃ¶hmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Prag

(spater: Prag und Dresden) 1785 bis 1788. V. â�� Neuere Abhandlungen der kÃ¶nigl.

bÃ¶hm. Gesellschaft der Wissenschaften. Wien und Prag 1791 bis 1798. III. (Sog.

zweite Folge). â�� Abhandlungen der kÃ¶nigl. bÃ¶hm. Gesellschaft der Wissenschaften

vom Jahre 1802-1823. Prag 1804 bis 1824. VIII BÃ¤nde. (3. Folge) u. s. w.

tt. Litterarisches Magazin von BÃ¶hmen und MÃ¤hren. Herausgegeben von Joseph
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Dobrowsky. Erstes StÃ¼ck. Prag 1786, in der von SchÃ¶nfeldschen Handlung'.

164 S. Vorbericht: ,Unsere periodischen litterarischen Schriften haben leider!

noch alle das unglÃ¼ckliche Schicksal gehabt, daÃ� sie nur ein oder hÃ¶chstens zwey

Jahre gedauert haben. Dieses Schicksal traf sowohl die Neue Litteratur, die gelehr-

ten Prager Nachrichten, die acta litteraria Bohemiae & Moraviae, als auch die

bÃ¶hmische und mÃ¤hrische Litteratnr, deren zweytes BÃ¤ndchen erst mit dem dritten

Stacke 1784, nachdem die zwey ersten schon 1780 herauskamen, beschlossen wurde.

Ob die neulich erschienenen Miscellaneen der bÃ¶hmischen und mÃ¤hrischen Litte-

ratur, so sehr wenige einzelne gelehrte MÃ¤nner die Fortsetzung davon wÃ¼nschen,

sich eine lÃ¤ngere Fortdauer versprechen kÃ¶nnen, ist auch noch zweifelhaft

Der Plan bleibt im Ganzen, noch immer derselbe, wie er in der Vorrede zur

bÃ¶hm. und mÃ¤hrischen Litteratur entworfen ist. Prag, den 28. Februar 1786. â��

Zweytes StÃ¼ck. Prag 1786. 176 S. 8. - 3. StÃ¼ck. 1787. 182 S 8.

[Beilage zum litt. Magazin:] Allgemeine bÃ¶hmische Bibliothek 62 S. ,ein

systematisches Verzeichnis aller in bÃ¶hmischer Sprache bisher gedruckten BÃ¼cher'.

â�� Vorrede unterz.: Prag den 11. JÃ¤nner 1786. Bibliothekar Ungar.

uu. Der Volkslehrer. Eine Monatsschrift. Prag. 3 Jahrgange. 1786. 1787.

1788. EnthÃ¤lt mehrere Prosa-ErzÃ¤hlungen. Von Tomsa ins tschechische Ã¼bersetzt.

vv. Interessante Sammlung nÃ¼tzlicher Abhandlungen, kleiner Romanen, Er-

zÃ¤hlungen und Fragmenten. Erstes Quartal. Junins. Julius. Augnstns. Prag, In

der GrÃ¶blischen Buchhandlung 1787.

1. Heft. 128 S. a: Betrachtungen Ã¼ber den Geschmack der Satyren. oder

sinnreiche Spottschriften. â�� b: In was des Menschen zeitliche GlÃ¼ckseligkeit

bestehe. â�� c: Gedanken von der Menge der Trauer- und Lustspiele. â�� d: Ueber die

Inquisition in Spanien. Eine Unterredung, in Sevilla. â�� e: Ob es erweitlich sey,

daÃ� jede Nazion ihr besonderes Laster habe? â�� f: Vergleichung des Irrthums mit

dem Laster. â�� g: Babuk oder wie's in der Welt geht! ErzÃ¤hlung von Voltaire. â��

2. Heft. 128 S. â�� h: Betrachtungen Ã¼ber die Geistlichkeit, und BisthÃ¼mer und

KlÃ¶ster. â�� i: Memnon oder die menschliche Weisheit. ErzÃ¤hlung von Voltaire. â��

k: Allgemeine Religion fÃ¼r den ganzen Erdboden. â�� 1: Der alte und der junsje

Affe. â�� m; Von der so verderblichen Gewohnheit des Spielens. â�� n: Ueber die

Liebe. â�� o: fÃ¼lle hÃ¤ttest dn's geglaubt! Schwank. â�� p: Von den Sitten und Man-

geln der EuropÃ¤er. â�� q: Letzte Gedanken eines Greises vor seinem Abschiede aus

der Welt â�� r: Andre Zeiten, andre Meynnngen. â�� s: Welch ein Mann! Eine

frÃ¤nkische Anekdote. - 3. Heft. 126 S. t: Flavilla, oder die klÃ¤glichen Wir-

kungen der Leichtsinnigkeit. â�� u: ZufÃ¤llige Gedanken von der Thorheit und

UnersÃ¤ttlichkeit der menschlichen WÃ¼nsche. â�� v: Geschichte des Tay-sang, oder

des letzten ehrlichen Mannes in China. Aus dem Chinesischen, des weltberÃ¼hmten

An-tang-tsi-fo. â�� w: Die Freundschaft. â�� x: Ueber die WohlthÃ¤tigkeit. â�� y: Ueber

das schÃ¶ne Geschlecht. â�� z: Zeineb. Eine morgenlÃ¤ndische ErzÃ¤hlung. â�� aa:Die

Bonzen. â�� bb: Der sterbende Vater. Eine Scene fÃ¼rs Herz. â�� cc: Rache der

gekrÃ¤nkten Tugend. Eine wirkliche Geschichte. â�� dd: Chinesische Maximen.

ww. MoJe-, Fabriken- und Gewerbszeitung. Prag 1787 bis 1788. v. SchÃ¶n-

feld. II. 4.

xx. Der Ungebundene, Wochenschrift. Prag 1787. bei Hladky. 4 StÃ¼cke.

yy. Die Eltemfreunde, Wochenschrift fÃ¼r gemeine VÃ¤ter und MÃ¼tter in der

Stadt und auf dem Lande. Prag 1787, bei Hladky. 9 StÃ¼cke.

zz. Der Grobian. Wochenschrift. Von Franz Baumeister, Sprachlehrer.

' Prag 1787, bei Hladky. 15 StÃ¼cke.

an. Der Tyrann, Wochenschrift. Prag 1788. bei HÃ¶chenberger. 4 StÃ¼cke.

a/S. Der satyrische Biedermann, eine Wochenschrift. 1. Heft. 1788. Prag,

b. Diesbach. 8

a/. Der JÃ¼ngling zu Hause und auf Reisen, in Briefen von Ignaz Falke.

Wochenschrift. Prag 1788. bei Gerabek.

arf. Historisch-statistisch- und literarische Bemerkungen. Prag 1788, bei

HÃ¶chenberger.

ac. I'er politische KannengieBer oder die Zeitungsgesellschaft auf dem Lande.

Ein VolksblÃ¤ttchen Ã¼ber die KriegsvorfÃ¤lle von 1788. Herausgegeben von einem

Dorfschulmeister in 13 Abenden. Prag 1788. 204 S. 8.

aC. Prager Kinderzeitung von Spiel man n und Rit seh el; nebst wÃ¶chentlichen

Unterhaltungen fÃ¼r Kinder und Kinderfreunde; mit Kupfern und Melodien. Prag

1788 und 1789, bei Stiasny, Buchbinder. 5 Teile. 8. â�� Neue Kinderzeitung nebst
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wÃ¶chentlichen Unterhaltungen fÃ¼r Kinder und Einderfreunde von G. Fechner.

Prag, Diesbach 1789.

aij. WÃ¶chentliche LiterÃ¤r-Notiz. Prag 1788, bei Gerle.

a*. BlÃ¤tter fÃ¼r Denker, Feinde des Vorurtheils, Freunde der Natur, und Lieb-

haber des Guten, NÃ¼tzlichen und SchÃ¶nen, periodische Schrift von G. J. Wenzel;

in Paketen herausgegeben. Prag 1789.

at. Prager Journal vermischten Inhalts von Wolf. Prag 1789.

a*. Sammlung politischer Nachrichten aus dem Reiche der GÃ¶tter, Menschen

und Thiere. Prag 1790, bei HÃ¶chenberger in wÃ¶chentlichen StÃ¼cken.

al. Journal der k. k. priv. vaterlÃ¤ndischen Theater im HibernergebÃ¤ude, von

Tham und Merunka. Prag 1791.

uÂ«. FranzÃ¶sisch-deutsche Zeitung. Prag, bei Diesbach 1791.

a,v. KrÃ¶nungsjournal fÃ¼r Prag. Herausgegeben von Albrecht. Prag, 1791.

9 StÃ¼cke.

Widmung: Denen hochlÃ¶blichen Herren StÃ¤nden des KÃ¶nigreichs BÃ¶heim.

EnthÃ¤lt auÃ�er der Beschreibung der KrÃ¶nungsfeierlichkeiten und historischen

AufsÃ¤tzen auch Gedichte: S. 432 bis 485: Alzingers GlÃ¼kwunsch an die bÃ¶hmische

Nazion. â�� S. 467 bis 480: Kantate aufgefÃ¼hrt bei dem Festin der Herren StÃ¤nde.

(,Heil dem Monarchen, der auf goldnem Throne')- [MeiÃ�ner]. â�� S. 498 bis 500:

Epilog der Secondaischen Gesellschaft. (,So hoch schlug unser Herz, bei unsrer

Trennung nie').

af. Excorporationen, herausgegeben vom Verfasser der dreierlei Wirkungen

[J. F. E. Albrecht]. Monatschrift von 6 Bogen 8. erschien 1791 bis Mai 1792 bei

Albrecht u. C. in Dresden und Leipzig, von dieser Zeit an in Leipzig und Prag

fortgesetzt 1793.

ao. Blike in die Natur, periodisches Werk von Professor G. J. Wenzel. 1792.

an. Praktisches Handlungs- und Industrial-Journal in Prag. Erstes Heft.

Prag, zu haben in der Altstadt, bei Johann Wenzl Kunerle, Nro. 7. dann bei Jos.

Lange Nro. 287. 1793. 64 8. 8.

an'. Wochenblatt fÃ¼r Landleute. Prag 1793.

ap. Lieferungen fÃ¼r BÃ¶hmen von BÃ¶hmen. Prag 1793 und 1794.

FÃ¼r BÃ¶hmen von BÃ¶hmen. Erste Lieferung. Prag, 1793. 174 und 56 S. 8.

a: Lied eines BÃ¶hmen bey Gelegenheit der Ermordung Ludwig des XYL JOB.

Kirpal. â�� b: Konstantins Cnlorus der Vater Konstantins des GroÃ�en. Ein Fragment

aus der Geschichte der rÃ¶mischen Kaiser. Den 23. April 1793. Fr. Niemetscheck

Prof. der Poetik am Pilsner Gymnasium. â�� c: Die freywillige Kriegsbeysteuer.

Patriotische Szenen 1793. Der Ort der Handlung ist ein bÃ¶hmisches Dorf an der

sÃ¤chsischen Grenze. Von MeinertmitNoe. â�� d: Die BÃ¶hmen waren immer monarchisch-

gesinnt. â�� e: Uiber die HauptgrundsÃ¤tze der ersten franzÃ¶sischen Revoluzions-

Konstituzion. Einige Bemerkungen. Von Riegger. â�� f: Etwas Uiber den Charakter

der BÃ¶hmen. Zur ErlÃ¤uterung Stranky's [Stransky's?] Respnbl. Bojem. C. IV. Â§ 5. 6.

JOB. Ign. Schmidt, Prof. am k. Gymnasium zu Pilsen. â�� g: Miszellen. 1. Uiber

die LektÃ¼re unserer Zeit. Ein BruchstÃ¼ck. Von John mit Riegger und Noe.

2. Seltenes Beyspiel eines geschwisterlichen Edelmuthes in BÃ¶hmen. John. 3. Bey

Gelegenheit des Todes des prager Oberrabiners. Riegger. 4. Einige Anekdoten

von Peter dem GroÃ�en, als er in den BÃ¤dern zu Teplitz war. John. 5. Etwas

fÃ¼r unsere Zeiten. (Aus der Berl. M. Sehr, von Biester Jun. 1793. N. 5). 6. Uiber

Ludwig den Gemordeten am 21. JÃ¤ner 1793. (Gleich am 4. Febr. in Prag gedruckt).

Riegger. 7. Etwas fÃ¼r MenschengefÃ¼hl. Riegger. 8. Ist es gut und rÃ¤tblich, von

EmpÃ¶rungen zu schreiben, um EmpÃ¶rungen zu verhÃ¼ten? Meine Zweifel. Riegger.

â�� n: Litterat u rnachrichien. a. BÃ¼cheranzeigen. Von Riegger, John, Pelzel.

b. Verschiedene literarische Nachrichten. Riegger und Noe.

Zweyte Lieferung 1793. 124 und 127 S. i: Der wahre Patriot. (,Am

Gipfel eines Bergs, den niemal das GebrÃ¼lle'). J. Kirpal. â�� k: Von der Entdeckung

und Vernichtung der nÃ¤chtlichen Bachanalfeyer zu Rom. Nach Livius B. 39. Kap. 8.

etwas freyer Ã¼bersetzt. â��D. h. nicht sklavisch, aber deÃ�halb nicht minder genau, so

wie Ã¼berhaupt Klassiker Ã¼bersetzt werden sollten". Einige Betrachtungen Ã¼ber das

Fragment aus dem Livius. Pilsen den 4ten Juni, 1798. F. N. [Franz Niemetschekj.

â�� 1: Die heutigen BÃ¶hmen im Kriege. E**er [Eichler]. â�� m: Die Ritterromane.

TodtengesprÃ¤ch. Meinert. Vgl. o, 22. â�� n: Rede bey der Todtenfeyer Leopold des

Zweyten, gehalten am 28ten MÃ¤rz 1792. in der Kapelle des prager kÃ¶n. kleinseitner

Gymnasiums. NachrichtvonderVeranlassungderselben. Noe. â��o:Miszellen. I.Etwas
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Jl*rrnj v/n Hay 17M. S %3: Od<Â» Anf die Geoe*miÂ£ ancen wÃ¼rdigen

/l>-r Fur'.-fat! raaÂ»cb<!mder Todwflajf'J 19. Einifre Nachrichten
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fti*Â«(/>-r Ã¼l. Virrglijicbnnjf und Berichti^oog Ober den anigemegsenen

Kla'JjBninhalt BÃ¶hmenÂ«. Biegper. 22. EtwaÂ« WenigeÂ« Ober Prospekte,

der MtAdtÂ«, OrUohaften and Gegenden deÂ« KÃ¶nigreichs BÃ¶hmen. Von

J<>bn mit KlMger. 28. Kinige Z a Â»Ã¤tze zur IL und III. Lieferung. Riegger. â�� r:

LitUmtimia/ibri'ihUn. a. BÃ¼':li*ranzeif?en. Von Biegger, Dobroweky, John, Pe'.zel.

*j VerÂ»Â«.-tu<.iJ<-no litli-rÃ¤rucbe Nachrichten. Von Pelzel und Riegger.

an. Apollo. MonaUcbrift, heraaigegeben ron A. 6. MeiBner. Prag und

Leipzig, bei All<re<;ht und Compagnie. VI. 8.
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1793. Erster Band. Januar bis April, a: Ein paar Worte, zur Einleitung.

A. G. MeiÃ�ner. â�� b: Alezander und der Quell der Unsterblichkeit. Ein persisches

MÃ¤rchen. (Prosa). MeiÃ�ner. â�� c: Ueber die Hinrichtung des Hieronymus von Prag.

Brief des Florentiners Poggi an Leonard Aretin. Prof. Cornova. â�� d: Mehdin. (,In

einer persischen Bastille bÃ¼Ã�te')- J. G. Meinert. â�� e: Zwei Hauptregeln der prak-

tischen Moral. Pr. Mader. â�� f: Auch einer gestorbnen Frauen Winke muÃ� man

folgen. Wahre Kriminal-Anekdote. Mlir. [MeiÃ�ner]. â�� g: Der Marienthurm. Eine

Rittergeschichte. Spiet. â�� Februar, h: Die Schlacht bei Pavia. (Historisches Bruch-

stÃ¼ck aus einer noch ungedruckten Biographie Karls von Bourbon). A. G. MeiÃ�ner. â��

i: Amor an die Dichterlinge. (,Ihr Herrchen, tÃ¤ndelt oft mit mir'). Langbein. â��

j: Ueber das VergnÃ¼gen bei fremden Gefahren und Leiden. Prof Mader. â�� k:

NeunzigjÃ¤hriges Leiden! Eine wahre Geschichte. SpieÃ�. â�� 1: Vier Leben statt eineÂ»

Todesurtheils. D. A. â�� m: Nachschrift des Herausgebers. MeiBner. â�� n: Ein

Felsengrund schien seine Liebe und Ewigkeiten war sein Eid. 1790. (,Mir that es

um den Schwur so leid!')- Sophie Albrecht. â�� MÃ¤rz, o: Der Marienthurm.

Eine Rittergeschichte. (Fortsetzung). SpieÃ�. â�� p: Pithagoras und der Bauer. Nach

dem Englischen [des Gay]. J. G. Meinert. â�� q: Einige Bekehrungsgeschicbten aus

filteren, und neueren Zeiten. J. Mader. â�� r: Ueber Prags MortalitÃ¤ts- und ZÃ¤hlungs-

Liste vom Jahr 1792. nebst Vergleichung mit einigen frÃ¼hern Jahren. A. G. MeiÃ�-

ner. â�� s: WohlthÃ¤tigkeit eines gemeinen, und doch wahrlich nicht gemeinen Mannes.

WÃ¶rtlich wahre Anekdote. Mir. [MeiÃ�ner], â�� t: Der Sommer-Abend (,Mit der Sonne

leztem Strale'). MeiÃ�ner.â�� April, u: Der Marienthurm. (Schlus). C. H. SpieÃ�. â��

T: Ueber Industrie, und Handel in und um Rumburg in BÃ¶hmen. Prof. LÃ¶hner. â��

w: DenkwÃ¼rdigkeiten aus dem Herodot. Pr. Mader. â�� z: An Madame CraÃ�a als

sie auf alle Gelehrten schimpfte. [Epigramm]. R. â�� y: Ueber Lesen und Be-

lesenheit. Einige abgebrochne Reflexionen. MeiÃ�ner. â�� z: Die vergebliche MÃ¼he.

(,Ich pflanzt' eine Laube im schattigsten Hain'). Sophie Albrecht.

1793. Zweiter Band. Mai. aa: Q. Fabius Maximus und P. Dezius Mus. Ein

historisches Bruchstttk nach Livius. Prof. Cornova. â�� bb: An einen Taubstummen.

(I. ,Menacb, du bist elend!' II. ,Mensch, da bist glÃ¼klich!'). J. G. Meinert. â�� cc:

An eine Koqaette. [Epigramm]. R. â�� dd: Das Feuerwerk. [BruchstÃ¼ck aus dem

zweiten Theil der .SpÃ¤ne aus der Werkstatt Meister Sachsens']. Rupert Becker. â��

ee: An einen hingen, aufs erste Werk alzustolzen Schriftsteller. [Epigramm]. R.â��

ff: Beispiel eines Vorurtheils, wogegen nicht oft genug geeifert werden kan. Freiherr

von Apfâ��n [Apfaltern ?]. â�� gg: Die schÃ¶nste Grabschrift. MÃ�r. â�� Junius.

hh: Ueber Industrie und Handel in und um Rumburg in BÃ¶hmen. SchluÃ�.

Prof. LÃ¶hner. â�� ii: Klugheitsregel. [Epigramm]. R. â�� kk: Totilas KÃ¶nig

der Ostgothen, in Italien. 541 bis 552. Prof. Mader. â�� 11: Josephine. Nach

Cervantes und St. Florian. MeiBner. â�� mm: Einige Gedanken Ã¼ber die Besezzung

der Richterstellen. J. L. Graf v. Auersperg. â�� Julius, nn: Totilas. SchluÃ�.

ProfeÃ�or Mader. â�� oo: Miszellanien iuiistischen GeprÃ¤ges. l bis 10. (Nr. 2. 5. 8.

Verse). Kretschmann. â�� pp: Instruktion fÃ¼r Reisende. Brief des Grafen von

Northumberland, an seinen Sohn Lord Percy. H**. â�� qq: Die Steknadel. Eine wahre

Anecdote. MeiÃ�ner. â�� rr: Der ThurwÃ¤cbter an der HÃ¶llenpforte. Eine wahre Ge-

schichte. C. H. SpieÃ�. â�� SB: Wie man die Sachen von verschiedenen Seiten be-

trachten kann! Mader. â�� tt: Der Ursprung der schwarzen Kamaschen. Anekdote

und Anfrage. MeiBner. â�� nu: Sonnett. E. â�� Antwort. 8. A. â�� August,

yv : Heinrich der Pilger. Rupert Bekker. â�� ww: Der Fuchs. (.Durch einen Wald

in Polen lief). Langbein. â�� xx: Der schmausende Philosoph. [Epigramm]. â��n. â��

yy: Veit Hanemann. Ein iuristischer Schwank. K. K. â�� zz: Der heilige Sebaldus.

An C. (,Die Sonne sinkt; o gieb dem Abend schnellre FlÃ¼gel'). J. G. Meinert. â��

a: Ein paar Worte Ã¼ber die GeisteskrÃ¤fte der Thiere. A. S. â�� Ã�: Edles Betragen

einer SachsenhÃ¤userin. M. [MeiBner]. â�� y. Herkules im Olimp nach dem Fran-

zÃ¶sischen des St. Florian. (.Als seiner Thaten schÃ¶nen Lohn). J. G. Meinert.

1793. Dritter Band. September, ef: Klara von Horgen. [Eine ErzÃ¤hlung].

Fâ��r. â�� e: Der MÃ¶nch und der Vezier. (,Ein frommer Sohn des^Vatikan'). Meinert. â��

-: Juvenals achte Satire. Prof. Cornova. â�� ij: Uiber das amerikanische gelbe Fieber.

Brief eines Arztes an geinen Freund. D. o Reilly. â�� #: KÃ¶nig DionyB und sein

Unterthan. (,Als DionyB erfuhr: ein reicher BÃ¼rger habe'). MeiBner. â�� *: Das

StreitroB und die AckergÃ¤ule. MeiÃ�ner. â�� Oktober. *: Beitrag zur Geschichte des

FÃ¼rsten Alexander Danilowitz Menzikoff. 0â�� ck. â�� â�¢â�¢-: Memnon nndderMiethsoldat.

'.In Jenem Kampf, wo Philipps kÃ¼hner Sohn'). MÃ�r. â�� /*: Uiber das amerikanische
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gelbe Fieber. D. o Reilir. â�� ': Mein Erwachen. An die l

mich Tom SchooBe'i. J. 6. Meinert- â�� c: Ein Beitrag za Virionen aud Traamen.

SpieB. â�� o: Nachschrift za dem vorstehenden Aafsaz, nebet einem vierten Traume.

MeiBner. â�� n: Unsterblichkeit der Seele. (, Unsterblichkeit! o welch ein groler

Name") Joseph Ig. Schmidt. â�� o: Anekdote vom Spinoza. M â�� November. *;

Analekten aai BÃ¶hmens Ã¤ltererGeschichte. Prof. Cornora. â�� r: Lob de* tugendhaften

WeibeÂ«. Nach dem Siracb. (,Wohl dem Mann, der reich an Tugend'). Hoser. â�� r:

ZÃ¼chtigung deÂ« bÃ¶sen WeibeÂ«. Nach dem Ã¤irach. I.Weh dem Mann.' an defien SeiteO-

J. G. Meinert. â�� <f: Geschichte eineÂ« englischen VerbrecherÂ«. Ropert Becker. â�� f.

Dichterliebcchaften oder die schwere Wahl. [ErzÃ¤hlung]. Mir. â�� ip: Der Fels der

Liebenden. Romanze. MeiÃ�ner. â�� Dezember. Â»: Einige Anekdoten, den Zog

K. Karl VUL and das drÃ¼ber gescbriebne Bach, Vergier dlionnear betreffend

MeiBner. â�� aa: Dichterliebschaften. (Schlot). Mir. â�� 3Ã�: Die Nachtigall and der

GlÃ¼hwurm. Nach dem Englischen [des Eduard Moore]. J. G. Meiner!. â�� 77-: Uiber

Prags GebortÂ«* and Sterbelisten im Jahre 1793. MeiBner. â�� H: Das Denkmal Bnp.

Bekker. â�� ec: An die Leser dieser Zeitschrift. Meiiner.

1794. Erster Band. Janaar, a: Die Berggeister. Eine wahre Gesehichte.

SpieB. â�� b: Zwei SonnetÂ«. Die Schwermuth. An Emma. J. Schmidt [Prof. in

Pilsen]. â�� c: Juristisch-astrologische Natiritaten, WitterungÂ«- auch andere kariÃ¶se

Bemerkungen, fÃ¼r daÂ« 1312 te Jahr nach 8r. GlorwÃ¶rdigrten MajestÃ¤t Kaisers Justin ian

deÂ« Ersten Gebart [.BrachstÃ¤ck eineÂ« laanigten Kalenders']. K. K. â�� d: Jaion von

PherÃ¤. Biographie. MeiÃ�ner.â�� Februar. e:Die Berggeister. Eine wahre Geschichte.

Fortcezzong. â�� f: Der Senn. Eine Schweizeridille [Heiameter]. F. W. A. Schmidt

[in Berlin]. â�� g: Pakorios Kalavins ond das Volk zu Kapna. Nach Liviu*- M.

(MeiÃ�ner]. â�� h: Einige Reflexionen. Prof. Cornora. â�� i: Kato and die Qairizier. Prof.

Cornova. â�� k: Anekdote vom Graf Neoperg. Mir. â�� Marx. 1: Die BergireiÂ«ter.

Forteezzong. SpieB. â�� m: Ausbruch hÃ¶chsten Mismnths. Gescbr. im Jan. 1791. t .Ha!

wer bin ich! und wag soll ich hier*). A. v. K. [Kotzeboe]. â�� n: Griechenlands aheste

Philosophen, eine Vorlesung auch fÃ¼r Nichtakademiker. Prof. Cornova. â�� o: Einige

Volkslieder ans dem vorigen Jahrb. [Aus dem .Vennsgartlein']. Mir. [MeiBner]. â�� April,

p: DieTanbe. Eine ErzÃ¤hlung. A. v K. â�� q: Der kleine Redner Â»u Athen. (, Als einst malÂ«

Â«ich der Zwietracht Schlangengift')- R- â�� t'- Uiber das GlÃ¼ck der DÃ¼mlinge. Aas

dem FranzÃ¶sischen. [Necker zugeschrieben]. J. G. Meinert. â�� Â«: Fortsezzung einiger

alten VolksgesÃ¤nge. â�� t: Sonderbare Art zu seinem FÃ¼ratenthome wieder zu gelangen.

Anekdote aas der anhaltinischen Geschichte. (Nach Bekmann und Krause.'). MBr. â��

o: An die Einsamkeit. (,Sei gegrÃ¼Ã�t in deiner Stille'). 0. (.Dieses Gedicht ist zwar

vor einigen Jahren bereits abgedrokt worden; aber in einem Journal, das mit dem

ersten Heft schon wieder sich schlos, daÂ» nie eigentlich im Bachhandel kam. and

wovon gewiB noch nicht zweihundert Exemplare abgesezt worden').

1794. Zweiter Band. Mai. a: Georg und Antonia. [ErzÃ¤hlung]. â�� b:

List Ã¼ber List: eine ErzÃ¤hlung. (4)er Schalk Knpid, und Bachus, waren'). C. F.

Kretachmann. â�� c: Von dem Unterschiede, nach GefÃ¼hl und nach Grnndsaz zo

handeln. A. 8. â�� d: Fabeba. [Prosa]. F. A. Spilmann. â�� e: Don Alfonso and

Almenon aas der spanischen Geschichte. MeiBner. â�� f: An meine Jenny. Den

16. Mai 1794. f.Mit der FrÃ¼hlings-MorgenrÃ¶the'). C. J. Schneider. â�� g: Der

Affe, als AnklÃ¤ger eine wahre Anekdote. W. L. â�� h: Epistel an H. (.Du fliehst

schon wieder von der Stadt'). J G. Meinert â�� Juni, i: Georg und Antonia.

Fortsezzung. S. M. â�� k: Die Epoken. Elegie. Im Novbr. 1793. [Kloptock.

Mit Anmerkungen von M. (MeiBner)]. â�� 1: Uiber ein Epigram des Martials VHI. 57.

and Ledings Hipotbese von demselben. Titze. - m: Schluss der Volkslieder aas

dem vorigen Jahrhundert. M. [MeiBner]. â�� n: Das bÃ¶se Gewissen. [Eine englische

Anekdote]. R. B. â�� o: Sonderbare SelbstvergeBenheit und Geistes-Gegen wart

zugleich. Eine arabische wahre Anekdote. M. [MeiBner]. â�� p: Uiber den in iezzigem

Kriege neneingefÃ¼hrten Gebranch Ã¤rostatischer Maschinen. M. [MeiBner]. â�� Juli.

q: Die Genugthunng. Ropert Becker. â�� r: Ergebung. (,Nim das leite, das dn

mir gelaBen!'). J. Schmidt â�� s: Entsagung. (.Als ich Â«ah Sie wieder! welch

EntzÃ¼kken!'). J. Schmidt. â�� t: Der Pappenheimer, eine biographische Skizze.

Cornova. â�� a: Die gescheiterte LiebeserklÃ¤rung. [Dialog]. L. â�� August, v: Ueber

Steifheit und Pedanterie. R. Becker. â�� w: Der Pappenheimer. Fortsezzung. Prof.

Cornova. â�� x: Minnelieder ans dem schwÃ¤bischen Zeitpunkt. F. W. A. Schmidt. â��

y: Etwas aus der Karakteristik deÂ« sanguinischen TemperamentÂ«. Wâ��Â«. â�� x:

Die RnheatÃ¤te der Liebenden. A. S. â�� e: Der Gentleman. B.
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1794. Dritter Band, a: Franz Graf zu Wesenstein Eine teutsche Novelle.

Aus den Papieren des Herrn von F . . . A. S. â�� b: Ein kleiner Beitrag zum

Mode-Journal des XVIten Jahrhunderts und zur Spielkarten Geschichte. In Aus-

zÃ¼gen aus Johann Geilers von Kaisersperg Schriften. R. Becker. â�� c: Am Grabe

meines Vaters im April 1794. (,Mein Vater ist gestorben, ach!') K. v. Lackner. â��

d: Der weise Philipp. R. Becker. â�� e: Du Moulin, eine englische Kriminal-

Geschichte. M. [MeiÃ�ner]. â�� f: Die Abendruh, Sonett an Louisen. F. K. v. Strom-

beck. â�� Oktober, g: Franz Graf zu Wesenstein. Fortsetzung. â�� h: Beruhigung.

(,LaÃ� die Winde stÃ¼rmen'). G. Kapf. â�� i: Ueber die Weiber (nach Boileau). Brief

an einen heirathslustigen Freund. B. â�� k: Anzeige zweier Fragmente altteutscher

Gedichte. P. Caspar Bauschek Mitglied und erster Bibliothekar des PrÃ¤mon-

stratenaer-Stifts Strahof. â�� 1: Sonderbare Krankengeschichte. B. â�� m: Montes-

qnien und der iunge Schriftsteller, wahre Anekdote. MeiÃ�ner. - November.

n: Ueber den Stand der Natur. Ein Fragment. D. Feuerbach. - o: Der Augen-

blik. (,Es ist ein Augenblik im Menschenleben'). J. G. Meinert. â�� p: Ein

Timon neuerer Zeit. Kopie, nicht Ideal, v. Sâ��t. â�� q: Nachtrag zur vorstehenden

Geschichte. MeiÃ�ner. â�� r: Anzeige zweier Fragmente altteutscher Gedichte. Fort-

sezzung. Bauschek. â�� s: Blikke Ã¼bers Grab. (,Debers Grab, da blik ich traulich

hin!'). J. Schmidt. â�� t: Die BuÃ�e. Eine ErzÃ¤hlung. A. S. â�� u: Drollichte

Defiuizion des Worts: Philosoph. Anekdote. R. - Dezember, v: Ueber KÃ¶nig

Wenzel von BÃ¶hmen, den MinnesÃ¤nger. Prof. LÃ¶hner. [Register: LÃ¶hnert]. Drei

Gedichte eben dieses Wenzels, mit Anmerkungen begleitet und in neueres Tentsch

Ã¼bertragen, von Bauschek. â�� w: An die Wahrheit. (.Edler Hauch aus Gottes

Munde'). Joseph Richter. â�� x: Der Tambour. [Wahre Geschichte]. M. [MeiÃ�ner].â��

y: Elegie auf den Tod meiner Mutter. J. G. Meinert. â�� z: Der scharf bestrafte

WildschÃ¼zze. Anekdote. R. â�� aai Der thÃ¶richte Wechsel. (,Vom Nord umbrÃ¼llt').

Dambek. â�� bb: Nachricht an das Publikum [Ã¼ber das verspÃ¤tete Erscheinen des

Apollo]. Prag. Anfang Oktobers 1796. MÃ�r. [MeiÃ�ner]. Jahrgang 1795 und 1796

sind nicht erschienen.

Apollo Prag und Leipzig, bei Martin Neureuther. III. 8.

1797. Erster Band. Januar, a: Alkiphron und Agathokles. D. Feuer-

bach. â�� b: Die Verwandlung. (,0 welch ein thÃ¶richtes Beginnen!'). Meinert. â��

c: Der Spekulant. Rupert Becker. â�� d: Bild des Weisen nach Alembert. [Epi-

gramm]. R. â�� Februar [fÃ¤lschlich April], e: Das Gastrecht zu Rothenhaus.

(Eine historische DenkwÃ¼rdigkeit). M. W. V. f: Scheinwerth. (,Ein Apfel, den

schon frÃ¼h im Jahr'). Meinert. â�� g: Bauern-Liebe. Eine wahre Anekdote. C. H.

SpieÃ�. â�� h: Ein Lied beim ersten Schnee. Gottlieb Kapf. â�� i: MasiniÃ�a.

MeiÃ�ner. â�� k: Klaglied eines gefangenen Spaniers in Algier. Nachts im Kerker.

Dambeck. â�� 1: Azolinis Mantel, wahre Anekdote. R. â�� MÃ¤rz, m: Versuch Ã¼ber

den Begrif: des groÃ�en Mannes. Ein philosophischer Entwurf. D. Feuerbach. â��

n: Harmonie. (.Reich mir in der Hofnung Lustgefilden') S. â�� o: Des Bruder

Zizka Ungarischer Feldzug und RÃ¼kzug. Nach Brzezina von Prof. Pelzel. â�� p:

Ueber Prags BevÃ¶lkerungs-Liste in den Jahren 1794. 1795, 1796. (Nebst zwei

Tabellen). MeiÃ�ner. â�� q: Raub, Todschlag, Brandanstekkung â�� in einem einzigen

unglÃ¼klichen Schritt vereint Kriminalgeschichte (aus einem Briefe an dem Heraus-

geber). Wâ��1. â�� r: Die SchachkÃ¶nigin und der Bauer. [Drei Fabeln in Prosa].

H. und M. â�� s: AnkÃ¼ndigung, die Pasigraphie betreffend. Schleswig, den 22ten

MÃ¤rz 1797. RÃ¶hÃ�. â�� April, t: Ueber den Begrif des LÃ¤cherlichen. D. P. J. A.

Feuerbach â�� u: Skaliz (,Hier, wo vom Tannenwald umdÃ¼stert'). J. G. Meinert. â��

v: Brief eines Stadters an seinen Freund. Frh. A-r. â�� w: Oromazes und die

Menschen. Eine persische ErzÃ¤hlung. (.Schon manches Jahr verrann, seit auf sein

mÃ¤chtig: Werde!'). J. H. M. Dambeck. â�� x: Tamerlan und der ReiÃ�brei. M.

1797. Zweiter Band. Mai. a: Briefe Ã¼ber die Sorge des Staats fÃ¼r die

Erziehung Ã¼berhaupt, und fÃ¼r die TÃ¶chter-Erziehung insbesondere. T. â�� b: Das

HÃ¤uschen. (,Es giebt ein GÃ¤Ã�chen in der Stadt'). J. H. M. Dambek. â�� c: Proben

einer Uebersezung des Silius Italikus. An den Herrn Professor MeiÃ�ner zu Prag.

Kretscbmann. â�� d: Die Punen. Aus dem RÃ¶mischen des C. Silins Italikus.

Kretschmann. â�� e: Die TrÃ¼mmer von HaÃ�enstein. (.Fantasie, wo rauscht dein

AetherflÃ¼gel?'). Joseph Richter. â�� Juni, f: Briefe Ã¼ber die Sorge des Staats etc.

Fortsezung. T. â�� g: Klage und Trost. An Freundes-Grabe. (.Schwermuth! holde

Schwermuth!'). M. [MeiÃ�ner]. â�� h: Wilhelm von St.Didier. R.B. [Rup. Becker]. â��

i: An Theonen. (,0b nicht ganz im frohen Stadtgewimmel'). J. H. M. Dambek. â��
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k: Theonens Antwort. J. H. M. Dambek. â�� l: Darius und Cosroes. M. [MeiÃ�ner". â��

m: Liebeslied eines Beduinen. [Meinert]. â�� n: Liebeslied einer Beduine. â�� Juli,

o: SchluÃ� der Briefe aber die Sorge des Staats etc. T. â�� p: Thebens Wieder-

befreinng. Ein BruchstÃ¼ck aus dem Leben des Epaminondas. MeiÃ�ner. â�� q: An

einen Freund auf dem Lande. (.Nach kurzen Wonnestunden'). J. H. M. Dambeck. â��

r: Vom bÃ¶hmischen AblaÃ�. Eine wahre Anekdote, aus Balbins Papieren. Frhr.

v. Bienenberg â�� s: Morgenlied eines Bergmanns. Gottlieb Eapf. â�� t: Der Berg-

mann im Schacht. Gottlieb Kapf. â�� n: Die Freundschaft des jungen Wolfs.

M. [MeiÃ�ner]. â�� v: Die Aussicht. M. [MeiÃ�ner]. â�� w: Bitte an den Leser.

(Druckfehlerverzeichnis; Wiederabdruck der beiden Beduinenlieder Dambecka). â��

August, x: Die Donau. Ode von Aschik Hassan. [Ã�bersetzung]. Chsber. â��

y: Baki und Misri. v. Hammer. â�� z: Der Mahler Courant. O. â�� aa: Die

TrÃ¶sterin. (.Kummervoll, die blasse Wange'). J. B. v. K. â�� bb: Historische Be-

merkungen Ober die ehemaligen festen SchlÃ¶sser und Burgen in BÃ¶hmen, bis mm

dreiÃ�igjÃ¤hrigen Kriege. J. Q. Jahn. â�� cc: An die Ungetreue. Im September 1797.

(,Nnn so geh, und laÃ� mir meine ThrÃ¤nen!'). J. Richter. â�� dd: Die wohl-

bewirtheten Fakire, eine wahre indianische Anekdote. M. â�� ee: An die Empfind-

samkeit, i.iiir, des Himmels gÃ¼sser Gabe'). J. H. Dambek.

1797. Dritter Band. September, a: Ueber die WÃ¼rdigung des schÃ¶nen

Geschlechts von orientalischen Schriftstellern. Den Leserinnen dieser Zeitschrift

zugeeignet von Joseph Hammer. â�� b: Die Herbstnacht. (,Des Mondes Silberscheibe

rollt:). J. Richter. â�� c: Drei Briefe von Raben er, Cronegk, und Gottsched an

Wachtier, nebst einigen LebensumRtanden dieses Leztern. D. â�� d: Die wurm-

stichige NuÃ�. MB. [MeiÃ�ner]. â�� Oktober, e: Hit Heald. Eine buchstÃ¤blich

â�¢wahre Geschichte aus der ersten HÃ¤lfte unsers Jahrhunderts. 0. â�� f: Die TrÃ¤ume.

An Elisen. i.Mir trÃ¤umt': ich wohnt' in einem SchloBe'). J. H. Dambek. â�� g:

Kapua's Abfall und Strafe. Nach dem Lateinischen des Silius Italikus erzÃ¤hlt.

Kretschmann. â�� h: GefÃ¼hle bei Besuchung der SchÃ¶nhofer Garten. (Schreiben an

den Heransgeber). [Jahn]. â�� i: Die BildsÃ¤ule und der Neid. MÃ�r. .MeiÃ�ner â��

k: Der seltne Kupferheller. MÃ�r. [MeiBner]. â�� November. 1: Fortsetzung der

GefÃ¼hle bei Besuchnng der SchÃ¶nhofer Garten. J. Q. J. [Jahn]. â�� m: Abend-Em-

pfindung, l,Lieblich erglÃ¤nzt das Abendroth im Westen'). J. H. M. Dambek. â��

n: Die Halsbind-Schnalle. Eine wahre Anekdote. MÃ�r. [MeiBner]. â�� o: Kritische

Bemerkungen aber Voltare. Ans der franzÃ¶sischen Handschrift des Hrn. Quidor

du Perrey Ã¼bersetzt. â�� Dezember, p: Forteezzung der kritischen Bemerkungen

Ã¼ber Voltaire. â�� q: Blumen persischer und arabischer Dichtkunst, v. Hammer. â��

r: Ist alles wahrscheinlich, was wahr ist? [Eine ErzÃ¤hlung]. A.Z. â�� s: Hermann

und Flavius. Ein Fragment des Barden Rhingulf. Kretschmann.

Vgl. FÃ¼rst, MeiÃ�ner. S. 65 bis 63.

ar. Der Wahrheitsspiegel, eine Wochenschrift. Erstes Heft. Prag, in Kom-

miÃ�ion bey Franz Haas, BuchhÃ¤ndler. 1796. 13 StÃ¼cke. 208 S. 8. Begann Ende

1795 zu erscheinen.

EnthÃ¤lt auÃ�er den Theaterrezensionen a: Entstehung des Wahrheitsspiegels. â��

b: Die beiden Ezechiel. â�� c: An Frau von Hron in der Rolle des MÃ¤dchens von

Marienbnrg. (.Will Melpomene als Muster Ã¤chter Tugend') â�� d: Seyn und Scheinen.

(,Sey ehrlich gegen deine BrÃ¼der Freund, und scheine'). â�¢- e: Eine schÃ¶ne That,

Mâ��y. â�� f: Neujahrswunsch. (,Da es von jeher Mode war'). â�� g: Der Schwieger-

sohn pr. 1200 fl. .jÃ¤hrlich, und nicht anders. â�� h: Der arme Soldat leider Begeben-

heit, nicht Erfindung. (,Ein Krieger, der das Loos erfahren'). â�� i: Der Pfand-

leiher. â�� k: Der Kandidat Paul. (.Herr Paul der Rechte Kandidat'). â�� 1: Lebens-

beschreibung des Martinus Hagadurn, Mitglied der Hochgelahrten Gesellschaft der

Herausgeber des Wahrheitsspiegels. (Von ihm selbst geschrieben). â�� m: Ein Wort

Ã¼ber die Ritterromane. â�� n: Die Eiche und das BirkenstÃ¶ckchen. (.Ein Eichstamm,

der die Freude'). â�� o: Amor mit dem Goldsacke. (.Voll Ernst im Blicke, mit

gemess'nen Schritten'). â�� p: Ueber die Masken. â�� q: Der StadthÃ¤Ã�er. Diese

Knittelreime fand man unter den Papieren eines (im vorigen Jahrhunderte) auf dem

Lande verstorbenen MayerhÃ¶fers, der sich in der Gegend durch mehrere Bizarrerien

berÃ¼hmt gemacht hat (,Mein Leben froh zu genieÃ�en'). â�� r: Auszug ans einer

Reisebescnreibnng. â�� s: Einer fÃ¼r alle, alle fÃ¼r einen. â�� t: Der Sonnenuntergang.

(,Ein Graf war auf dem Lande einst mit seinem Blicke'). â�� u: Briefe eines Fremden

ans T ... an einen Freund in Prag. â�� v: Alphabetisch-Vademecum zum Nutzen

und Frommen meines in die groÃ�e Welt trettenden Neffen. (Verse). â�� w: Ã�ber-
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rieht der Geschichte des Prager Theatergesch'macks. â�� x: Zuschrift an die Heraus-

geber des Wahrheitsspiegels. N.M. â�� y: Schilderung der Weiber. Ein GegenstÃ¼ck

zur Schilderung der MÃ¤nner, wozu der bekannte Herr Cibulka die Musik gesetzt

hat, allen schÃ¶nen MÃ¤dchen und Frauen gewidmet. (,Weiber sind'. â�� z: LÃ¤cherlich

und Ã¤rgerlich. (.Wenn Weiber, die am Stabe wanken'). As â�� i.

Zweites Heft. 1796. 18 StÃ¼ck. 211 S. 8. a: Vorbericht. Prag, am

19. MÃ¤rz 1796. Die Herausgeber. â�� b: Empfindungen am Tage des Namensfestes

Eines unserer wÃ¼rdigsten StaatsmÃ¤nner. Am 19. MÃ¤rz 1796. â�� c: Die MÃ¤use beim

Specke. (,Ein MÃ¤usetrupp, der sich zum Abendscbmause'). â�� d: Einige pÃ¤dagogische

Bemerkungen, in Hinsicht auf die Erziehung der Kinder bei hÃ¶heren StÃ¤nden.

J. G. â�� e: Die Distel und die Rose. Prosa. â�� f: Das schÃ¼chterne MÃ¤dchen.

Epigramm. â�� g: Der neue Kolbert. (,Plor hat ein kleines Buch geschrieben'). â��

h: Aussichten in den Ehestand, wie er itzt in Paris ist; eine Uebersetzung. Epistel

an Nâ��. (,Du willst ein Weibchen Freund? â�� nun wohl, doch sieh'). â�� i: An

die Heransgeber des Wabrheitaapiegels. unterz. Job. Konr. Gout. â�� j: Der Bieresel.

eine heroisch komische, romantische, groteske, bizarre, erzdrollichte Oper mit Gesang

und Musik, und vielen ChÃ¶ren. Satire. â�� k: Da sich Bathill Vetullen zu Lieb als*

Frauenzimmer verkleidete. Epigramm. â�� 1: Nicht jede Vermummung glÃ¼ckt. â��

m: Was ist nicht erlaubt? (.JÃ¼ngst kÃ¼st' ich zum Scherze'). â�� n: Der gute Patriot.

(,Zwey alte Herren, die sich nie'). â�� o: UnverschÃ¤mtheit. (,Ein jedes Ding macht

hier auf Erden'). â�� p: Epigramme. (Eines nach dem Engl.). â�� q: Die dankbaren

FÃ¤en. Ein MÃ¤hrchen. Gewidmet meiner SchÃ¶nen. â�� r: Epigramme. â�� s: Nach-

rede: Prag, am 11. Junius 1796. Die Herausgeber. Ein .zweyter Kurs' wird fÃ¼r

Oktober versprochen.

Erschien bis 1798.

au. Patriotisches Journal von in- und auslÃ¤ndischen Sachen von Eichler.

Prag 1796. 8.

aqp. Der theatralische Eulenspiegel von Hegrad. Prag 1797, bei Neu-

reutter. 13 StÃ¼cke.

a f. Hanns Klachels von Prelautsch Correspondenz mit seinem Herrn Schwager.

Prag 1797, bei Mangold. 33 Briefe.

aii). Deutsche Zeitung der Industrie und Speculation von J. F. v. SchÃ¶nfeld.

Prag 1796 bis 1799.

a (u. Journal der practischen Haushaltung und weibl. Oekonomie. 1. Band,

l StÃ¼ck. 1798.

bÂ«. Theater- und Literatur-Zeitschrift. Prag 1798, bei A. Gers.

b/J. Verbandlungen der k. patriotisch-Ã¶konomischen Gesellschaft. 1798 bis

1804. VIII 8. Fortsetzung: Neue Schriften der k. k. patr. Ã¶kon. Gesellschaft.

Prag, Haase 1825f 8. â�� Witterungsbeobachtungen 1825f. 4.

by. Der Prager Allegoriker. 1801. 8.

In'. BÃ¼rgerblatt, von Jakob Lebmacher, bÃ¼rgert. Handelsmann in Prag,

wÃ¶chentlich 3 StÃ¼cke. Prag 1801 und 1802.

bf. Der bÃ¶hmische Wandersmann. Wochenschrift von J. G. Meinert. I.Band.

1801. Wurde auch ins Tschechische Ã¼bersetzt. StÃ¼ck 7/8: Ein Wort Ã¼ber Iffland

den KÃ¼nstler.

Der BÃ¶hmische Wandersmann, ein Begleiter der Prager Neuen Zeitung.

Band II. 1802.

S. 179 ist von einer Cantate auf den Prof. d. Rhetorik in d. Altstadt Michael

Wenzel Voigt die Rede. Vf.: H. Bernard, HÃ¶rer der Philosophie im ersten Jahre. â��

S. 183: Sprachlehre. BÃ¶hmische Spracheigenheiten, [aus dem Leitmeritzer Kreise]. â��

Nr. 25. An die Leser. Vom 1. Juli ab werde der Wandersmann als ein fÃ¼r sich

bestehendeÂ« Blatt erscheinen. J. G. Meinert zeigt an, dal er die Redaktion der

Prager Neuen Ztg. niedergelegt habe und den Wandersmann allein dirigiren

werde. â�� S. 156 bis 160: Heilige Dichtkunst. Lobgesang zur seligsten Jungfrau

und Mutter Gottes Marie. Meinert.

Der BÃ¶hmische Wandersmann. Eine Wochenschrift. Band III. 1. StÃ¼ck.

7. Julius 1802. â�� S. 193: Ein KÃ¶rnlein braminischer Lehren. (Eingesandt). G**.

bC. Libnssa. Eine vaterlÃ¤ndische Vierteljahrschrift. Herausgegeben von J. G.

Meinert. Jahrgang 1802. Erster Band. Prag, bei J. G. Calve. VIII und 332 S.

8. Zweiter Band. Ebenda 1804. l Bl. Inhalt, 332 S., l Bl. Verbesserungen.

Vgl. Annalen Febr. 1803, Nr. 13/14; Julius 1808, Nr. 58.

Mit BeitrÃ¤gen von: B., v. Birkenstock (dem Sohn des Hofraths), J. Blum,

Ooodeke, Urundnw. VI. Â». Aufl.* 45
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Eduardus de Bousifet, Karl Curione, J. H. M. Dambeck (l, 202: .Danklied Seiner

KÃ¶niglichen Hoheit dem Erzh. Karl v. Ost. gesungen May 1801), G. (2, 255 bis 264:

Die Ruche. Eine slavische Sage. Prosa; 307 f.: An Zephyr. Nach dem Spanischen

des Markis Manuel Villegas), J. Groie sÃ¤mtl. Rechte Doctor (1. 219: SonneÂ«,. Nach

Dante), L. Gunz, Franz v. Habermann, J. D. J. (2, 116: .HochzeitschmauÃ� aus dem

sechzehnten Jahrhundert1), J. G. Meinert (26. MÃ¤rz 1801: Friedensfeyer: ,Derblut'ge

Zwist ward ansgetragen'; 2,214f.: Die Espe. Nach einem Volksliedchen; 309 bis 312:

Lady Bothwell's Klage Ein altscbottischer Sang), Franz Niemetschek (2, 18 bis 58:

ZÃ¼ge aus der Geschichte der Wissenschaften und des Geschmackes in BÃ¶hmen.

Geschrieben im Jahre 1794), K. Gr. P., J. Pompe (SchÃ¼ler der Poetik am altstadter

Gymnasium, Sohn des SekretÃ¤rs der StaatagÃ¼teradministration), D. G. Quandt (l, 35

bis 52: BruchstÃ¼cke aus dem VermÃ¤chtnis einer verliebten KomÃ¶diantin an ihre

Tochter. Gedicht. ProbestÃ¼cke davon wider Willen des Vfs. im Janus 1800), A. J.

Richter, HofjÃ¤ger Schmidt (l, 263 bis 269: Die Bauernhochzeit. Ein Beitrag zur

KenntniÃ� bÃ¶hmischer Sitten und GebrÃ¤uche), T., Emmanuel Veith, W. (2, 313 f.:

Sonnett Aus Petrarka), X. und einem Ungenannten.

bi;. Diotima. Eine Monathsschrift, vorzÃ¼glich fÃ¼r unser Geschlecht, von Frauen-

zimmern. I. bis 111. Heft. 1802. Prag auf Kosten der Herausgeberinnen. Gedruckt

bey Haase und Widtmann. Zusammen 190 S.

Annalen, Junius 1803, Nr. 46: .Einige Blumen, dem SÃ¤nger der unsterblichen

Lucinde von bÃ¶hmischen gelehrten Frauen zum Ehrenkranze dargereicht'. EnthÃ¤lt

auch Gedichte. Nur eine Mitarbeiterin in den Annalen genannt: Charlotte von â�� thal.

Cyanen aus Diotimens BlumenkÃ¶rbchen. Eine Sammlung von ErzÃ¤hlungen,

Gedichten, Mythen, Fabeln, Apophthegmen und mehreren unterhaltenden und be-

lehrenden AufsÃ¤tzen, in drey Heften oder Abtheilungen. Leipzig (Prag), 1803, bey

Joseph Polt. 190 S. 8.

Annalen Sept. 1804, Nr. 107: .Ein neues Titelblatt zu der bis auf das III. Heft

gediehenen Monathsschrift Diotima, welche im Juninshefte der Annalen vom vorigen

Jahre S. 367 angezeigt worden ist.

b*. PropylÃ¤en. Eine Zeitschrift. â�� si quid etnos, qnod cures proprium fecisae,

loquamur. Prag und Leipzig, 1802. bei Martin Neureutter, BuchhÃ¤ndler in der

Jesuittengasse Nro. 491. 288 S. 8. Herausgeber: Lyttorf.

Mit BeitrÃ¤gen (viele Fabeln in Versen und Prosa) von: D. (S. 238: Das Land-

und Seeleben. Nach Moschus), Dg., Fll (Ueber Dichtungen der Vorzeit In Briefen;

Uebersetzung der 20ten Ode des 2ten Buchs des Horaz; Briefe eines Reisenden. Aus

dem Englischen), Gâ��sâ��e, J. Hr., Kg., Lh., Lm. (S. 181: Etwas Ã¼ber das akademische

Leben und seine Folgen), M. (S. 1: An die Herausgeber; S. 135: Grabschrift des

verflossenen Jahrhunderts; S. 280: VerhÃ¶r des achtzehnten Jahrhunderts vor dem

Richterstuhle des neunzehnten), m.. Rn., Sâ��fâ��r., J. Zr.

bi. JÃ¼disch-deutsche Monathschrift, ersten Bandes erstes (und zweytes) Heft

Prag und Brunn. In der Elsenwangerschen Buchhandlung in der Eisengasse N. 31.

1802. 182 S. 8. Mehr nicht erschienen. â�� Vgl. Annalen 1805. II. S. 121. 185.

HebrÃ¤isch und deutsch. EnthÃ¤lt ErzÃ¤hlungen und Allegorien in Versen und

Prosa nach dem Talmud und Midrasch.

bx. Der BÃ¼rgerfreund. Ein Wochenblatt fÃ¼r Unstudierte. Erster Halbjahrgang.

Prag, mit Johann Diesbachschen Schriften. 352 S. 8. 22 StÃ¼cke.

S. 3 [1. StÃ¼ck]: Zum 6ten May 1802. Etwas statt einer Vorrede. â�� 22. StÃ¼ck.

Zum 30. Sept. 1802. Herausgeber: Bucbenberger. EnthÃ¤lt Gedichte von J. B.

Michaelis, Liehtwehr,Hagedorn,ThÃ¼mmel,Weinse. â�� S.121 bis!23: Lied des wackern

BÃ¼rgers. (,Ich bin ein BÃ¼rger, g'rad und schlicht'). P** A*****r. â�� S. 329 big 332:

Die nene Eva. (.Lieber Gott, man muB sich placken').

bi. Journal fÃ¼r Liebende von Polt und Czapek. Prag 1802. 12 StÃ¼cke.

bju. Das Rumburger Monatblatt von Pohmann. Januar bis Juli 1803.

bf. Die zweyte Lese unserer JugendblÃ¼then. Prag, Diesbach 1808. 8. Wann

,Die erste Lese unsrer JugendblÃ¼then' erschienen ist, weiÃ� ich nicht.

bf. Prager Patriotische Zeitschrift, enthaltend Ã¶konomische Handlungs- und

Polizei-GegenstÃ¤nde. 1. Juli 1803 bis Dec. 1804. Prag, Krezer. 4.

bo. Nahrung fÃ¼r alle Classen der Menschen. Eine nÃ¼tzliche Monathschrift.

Gesammelt und herausgegeben vom F. J. Pi e t seh. Erstes Heft. Prag, gedruckt bey

Gottlieb Haase. 1804. 160 S., 3 BI. Inhalt. Vgl. Annalen Julius 1804. Nr. 76.

EnthÃ¤lt auch Gedichte, wie es scheint von dem Herausgeber

bn. Zeitung der Industrie und Speculation von Kretzer. Prag 1805.
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bp. Slawin. Bothschaft aus BÃ¶hmen an alle Slawischen VÃ¶lker, oder BeitrÃ¤ge

zur KenntniB der Slawischen Literatur nach allen Mundarten. Von Joseph

Dobrowsky, Mitglied der k. bÃ¶hm. Gesellschaft der Wissenschaften zu Prag,

und der gelehrten Gesellschaft zu Warschau. Erstes Heft. Prag, 1806, in der

Herrischen Buchhandlung. 479 S. 8. Sieh unten S. 814.

Glagolitica, Ueber die glagolitische Literatur: daa Alter der Bukwitza: ihr

Muster, nach welchem sie gebildet worden: den Ursprung der RÃ¶misch-Slawischen

Liturgie: die Beschaffenheit der dalmatischen Uebersetzung, die man dem Hieronynius

zuschrieb u. s. w. Ein Anhang zum Slavin. Prag 1807. 2 BL, 96 S. 8.

\ia. Belehrung und Unterhaltung fÃ¼r die Bewohner des Osterreichischen Staats.

Zeitschrift vom Herausgeber des Patriotischen Tageblatts. Erster Band. StÃ¼ck l bis 3.

Brunn, bey Johann Georg Gastl. 1809. 384 S. 2. Band. StÃ¼ck 4 bis 6. 1810.

884 8. 3. Band. 1810. StÃ¼ck 7 bis 9. 406 S. 4. Band. 1810. StÃ¼ck 10 bis 12.

384 S. 8. Erst der Gesamttitel des ersten Jahrganges weist den Namen Hesperus

auf: Hesperus oder Belehrung und Unterhaltung fÃ¼r die Bewohner des Ã¶sterreichischen

Staats von Christian Carl Andre (ehemaligen Herausgeber des Patriotischen Tage-

blatts). Erster Jahrgang in 12 StÃ¼cken. Motto. Mittheilung der Erfindungen,

KÃ¼nste, Wissenschaften, â�� der AufklÃ¤rung, Geistesbildung, der Vernunft und der

Einsichten ist WeltbÃ¼rger Pflicht; Achtung und Vertheidigung der Regierung,

der Gesetze, des Eigenthums und der Freiheit ist StaatsbÃ¼rgerpflicht. Brunn,

bei Johann Georg Gastl.

Vgl. Vorrede zu Andres Vaterl. Magazin: ,Und so erschien ganz bescheiden

und anspruchslos im Oktav-Format 1809meine Belehrung und Unterhaltung,

fast im Entstehen gleich durch den begonnenen Krieg unterbrochen, und erst

1810 wieder fprtgesezt'.

Vgl. Schriften der historischen SectiondermÃ¤hrischen Gesellschaft 6, 199 bis 201.

2. Jahrgang 1811. Ebenda. 4 BÃ¤nde. 8 Band 4, S. 382: .An die Theil-

nehmer des Hesperus: . .. von 1812 an wird er auf saubererem Papier, netter und

korrekter gedruckt, in angenehmerem GewÃ¤nde, im Quartformat und wÃ¶chentlich ...

zu haben seyn . . . Brunn im Dezember 1811'.

Jahrgang 1812 bis 1816. Prag, bei Johann Gottfried Calve. je 2 BÃ¤nde. 4.

Vgl Annalen 1812. IV. S. 307.

AuBer den zahlreichen technologischen und nationalÃ¶konomischen Artikeln Bei-

trÃ¤ge von: A. â�� N. Adamek. â�� Alois Engelbert von Adelstern Domkapitular und

Oberaufseher der DiÃ¶zesanschulen in Brunn. â�� M. J. Frhr. v. Apfalterer. â�� Joseph

Bayer. â�� Clemens Brentano (1812. l, S. 111 bis VII: ErklÃ¤rung der Sinnbilder auf

dem Umschlage dieser Zeitschrift. Vgl. Ges. Schriften 4, S. 403 bis 413. Â§ 286,

1. 23). â�� BÃ¼rde. â�� Graf G. von Buquoy. â�� G. H. Buse (1811. l, S. 844 bis 347:

BruchstÃ¼cke aus einem noch ungedruckten Schauspiele, betitelt: Giovanni Altieri, oder

die Vertauschten. Nach einer Novelle von Reinbeck [Â§ 296,19.11) e]. 5f. lamben). â��

F. G. v. BuÃ�e. â�� Franz Graf Chorinsky, Oberster (1811. Deutsche Parodie einen

franz. RÃ¤tsels; 1811 3, S. 260 bis 272: Brief an Andre" Ã¼ber J. H. v. Collin). â�� H. J.

v. Collin (1816. Nr. 72: An Hormayr. Pesth, den 4. Julius 1809). â�� Cornova. â��

J. H. Dambeck (1812. 2, Nr. 38: Ode an Ihre kaiserlichen MajestÃ¤ten Franz und

Louise von Oestreich, und Maria Louise Kaiserin von Frankreich, bei HÃ¶chstderselben

Â«Â»rfrenlichen Ankunft zu Prag im Jahre 1812; 1816, S. 1408: Unserm Cornova.

Zum 31. Juli 1816). â�� Franz FÃ¼rst von Dietrichstein. â�� J. M. Fr. v. Ehrenfels. â��

Knzenberg (1809. l, S. 218 bis 222: Argumentum ad hominem oder Aufruf eines

â�¢Gerichtsherrens und Gutsbesizers in KÃ¤rnten an seine Unterthanen zur allgemeinen

Landwehre im Jahre 1808. (,Auf Nachbar Veit! verlad die Keusche, und den Pflug').

Klagenfnrtim Sept. 1808. Anmerkung: Dieses Volkslied war fÃ¼r einen projektirten

Landwehrs- Almanach vom verehrungswÃ¼rdigen Verfasser bestimmt. Da dieser aber

nicht erscheint; so wird es hier als ein Muster, einen allgemeinen hÃ¶chst wichtigen

Gegenstand zu individualisiren und zu popularisiren, mitgetheilt. So sollte jede

Provinz ihr National-Landwehrlied â�� aber auch in gleichem poetischen, patriotischen

und ergreifenden Geist haben. Der Herausgeber; 1810. 3, 346 bis 353: Denkmahl

fÃ¼r Johann Melchior Edlen von Birkenstock kaiserl. kÃ¶nigl. Hofrath; 1810.

4, S. 344 bis 347: Freie Ã�bersetzungen der Gedichte: La Comtesse de *** a la

Marquise de ***. Par Pierre Corneille, und A mon Portier. Par le Marquis de

Bonn lere; 1811. l, 71: Freie metrische Ã�bersetzungen aus dem FranzÃ¶sischen;

1811. l, 257 bis 266: Gedichte und Feierlichkeiten bei der Anwesenheit der Aller-

hÃ¶chsten MajestÃ¤ten zu Klagenfurt im Herbst 1810. Mitgetheilt von ... Enzenberg;

45*
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1811. 1. 313 bis 815: Ode auf den Kaffee. An Herrn Christian Karl Andre in

Brunn; 1811. l, 318 bis 321: Klaglied eines Frauenzimmers Ã¼ber den beschrÃ¤nkten

Gebrauch des Kaffes als Parodie der vorgebenden Ode. An Madame Rosa PrechtJ

geborne AndrÃ¤ in Wien; 1811. 3: Eine Reise-Geschichte als GegenstÃ¼ck zu Just

PÃ¶llners Abentheuer).

F. (1814. l, Nr. 53: Der Kodex. Eine Posse. .Der Verfasser dieser Posse

hatte die FÃ¼hrung eines gewissen hÃ¤uslichen Journals, welches man mit dem Namen

.Hauskodex' bezeichnete, Ã¼bernehmen mÃ¼ssen'; Nr. 55. 56: HebrÃ¤ische Dichtungen

frei nachgebildet). â�� Fâ��. â�� Feilenberg. â�� F l.. n. â�� Johann v. Festetitsch. â��

W. Fichtner. â�� G. â�� Joseph H. A. Gallas (J. H. A. G.. s). â�� Franz Graffer. â��

Gerbennez (aus der Carinthia). â�� JOB. Hanke. â�� H. Hell. â�� Roman Rudolf Holz-

mann. â�� Johann Georg Jacobi. â�� Jurende. â�� Joseph Konrad. Lâ��. â�� Ignaz

Lauer. - Dr. LÃ¶hner. - K. M. â�� Apollonins v. Maltitz (A*** Freih. v. M.Â»**). -

Franz von Maltitz (F. v. M. 1815: Ã�bersetzungen aus dem Lateinischen und

Russischen). â�� Freyherr von Mâ��y. â�� Job. Christ. Mikan (1812. 2, Nr. 65: Lied

vor der Luftfahrt zu singen. SeitenstÃ¼ck zu Overbecks Schifffahrt. .Sich hoch in die

LÃ¼fte zu heben'). â�� Johann MÃ¼cke. â�� F. A. Mussik (Musick. â�� Ohne Unterschrift

1812, Nr. 30/31: Neuester Zustand des Handels und der Manufakturen Rumburgs

und Gegend (so) an der sÃ¤chsischen GrÃ¤nze in BÃ¶hmen. Geschrieben im Monat Nov.

1811). â�� F. N. (1812. 2, Nr. 54: Empfindung in der Mitte des Adersbacher Felsen-

Labyrinths, Adersbach in BÃ¶hmen im Juni 1791). â�� N. N. â�� A. v. Nâ��tt-g

i Rittig?). â�� K. A. Neumann. â�� von NenstÃ¤dter. â�� Job. Ferd. Opoz (=- Opiz). â��

Botanophil Opiz (= M. Ph. Opiz). - J. J. Polt (Pâ��t). â�� Thom. JOB. Powondra â��

J. J. Prechtl. â�� F. R. â�� P. S. R. (1813. l, Nr. 84: Ã¼eber den Tod der Antpnia

Babitschek, gebornen Winzig [einer Patriotin]). â�� X. R. â�� Rieke jun. â�� A. Rittig

von Flammenstern. â�� Rittler. â�� Rasier. â�� Dr. Rumy. â�� S ... â�� M. J. S.

Hugo Altgraf zu Salm. â�� Sehâ��r. â�� S. W. SchieBler- â�� Dr. Schilling (1812

2, Nr. 68: Beitrag zu einem acht Ã¶sterreichischem Idiotikon. Als Versuch eingesandt).

â�� Karl Agn. Schneider (1814. Nr. 34: An Anselm von Feuerbach. Nach Durchlesnnp

seines Aufsatzes Ã¼ber die UnterdrÃ¼ckung und Wiederbefreiung Enropens. Dkur am

6. Februar 1814; Nr. 43: Unserm hochverehrten Freunde Herrn Professor Cornova,

zu seinem 74ten Geburts- und Namenstage. Dimokur am 31. Juli 1814). â��

F. Scholl. â�� Seume. â�� F. W. Sieber. â�� Steeger. â�� Kaspar Graf Sternberg. â��

Michael Tekusch. â�� D. D. T. aus Frankfurth. - Vest (1811. 1,257: Prolog. Ge-

sprochen vor J. J. k. k. Mai. zu Klagenfurt von der Frau Grafin Josepha von Egger

am 23. September 1810. Volks-Lied gesungen vor J. J. kaiserl. kÃ¶nigl. MajestÃ¤ten

am 23. Spt. 1810. ,Gott beschirme, Gott erhalte Unsers Kaisers theures Haupt';

â�� W. - Franz Aloysius Wacek. â�� Jos. Ed. Ziak (J. E. Z k. 1814. l: Unter

Beatrica Cenci's Bild. Sieh Hesperus S. 113. 1813). â�� C. A. Zipser (C. A. Z.). â��

Ungenannte: 1809. 1,8. 129: Patriotisches Gebet. (,Gott bringe Heil dem ganzen

Vaterlande'). â�� 1810. 3, S. 312: Just PÃ¶llner oder Abentbener und Besonnenheit

im BÃ¶hmer Walde. Eine Gespenster-Geschichte und Ritter-Roman. â�� 1810. 4,

S. 36: Adelheid von Swognanow. Eine Romanze. â�� 1811. l, S. 257: An Se. Maj.

den Kaiser Franz I. bei HÃ¶chst Seiner Ankunft in Klagenfurth. An Ihre MajestÃ¤t

die Kaiserinn Ludovika bei HÃ¶chst Ihrer Ankunft zu Klagenfurt. â�� 1811. 4, S. 83:

Meine Muse von einem jungen Schweizer. â�� 1811. 4, Nr. 26: Das alte Germanien

(,Stark war Germanien! dein kaiserlicher Arm'). â�� 1812. 2, Nr. 40: Der folg-

same Ehemann. Ein ernsthaftes Heldengedicht. â�� 1812. 2, Nr. 44 bis 49: Frag-

mente aus Reiseschatten. â�� 1813. l, Nr. 64: Aufruf an meine geistlichen Am N

brfider zur Impfzeit der Schutzpocken. (,Rings aus HÃ¼tten, wie aus FÃ¼rsten-

kammern'). â�� 1813. l, Nr. 84: Ode eines Ã¶sterreichischen Veteranen an das tapfre

Heer. (,Auf, zum Kampf entrollt die Fahnen'). â�� 1814. l, Nr. 15: Ein kleiner

Anachorismfso!) Schillers [im Wilhelm Teil]. â�� 1814. Nr. 57: Ode bei der An-

kunft unserer verehrten vaterlÃ¤ndischen Dichterin Karoline Pichler in Lilienfeld im

September 1814. (,Ich sah sie! â�� Dank euch, Dank euch, ihr Himmlischen!').

br. Oekonomische Neuigkeiten und Verhandlungen. Zeitschrift fÃ¼r alle Zweige

der Land- und Hauswirthschaft, des Forst- und Jagdwesens im oesterreichischen

Kaiserthum. Herausgegeben von dem ehemaligen Redacteur des patriotischen

Tageblattes Christian Carl Andre 1811. Erster Band, enthÃ¤lt Nr. l bis 30.

Prag, im Verlage der CalvV sehen Buchhandlung. 4. Viele Jahre fortgesetzt. Erschien

spater bei Medau in Leitmeritz.

b f. Der Volksfreund, neueste Prager vaterlandische Zeitschrift. Eine Ueber-
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sieht interessanter Weltereignisse, patriotischer, statistischer, und Ã¶konomischer

GegenstÃ¤nde. 1. Jahrgang 1810. â�� Der Volksfreund. Neueste Prager vaterlÃ¤ndische

Zeitschrift. Herausgegeben von P ab st, k. k. Staatsbeamten, ehemaligen k. k. Ober-

lieut. etc.; Phil. Edlen v. BÃ¼ttner, Medicinae Doctor und Magister der Geburts-

hÃ¼lfe etc.; und JOB. Peter Hofmann, k. k. Gymnasial-Professor, u. a. m. Laboremus

pro Patria, qua frustra est labor, nisi utile sit, quod facimus. 2. Jahrgang 1811.

Vgl. Annalen 1811. 2, 340. (.Was an gereimten u. versificirten Original-Bey-

trÃ¤gen vorkommt, ist z. Th. erbÃ¤rmlich'). Dagegen Pabst: Annalen 1811. 8, 895.

8. Jahrgang 1812. Bis 26. MÃ¤rz steht BÃ¼ttner mit auf dem Titel. Vom

2. April ab: Herausgegeben von . . . Pabst . . . und Johann Peter Hofmann, k. k.

Gymnasial-Professor in Neuhaus. Mit BeitrÃ¤gen mehrerer Freunde.

23. April 1812: .Beitrage, welche nicht von anerkanntem Werthe sind, be-

sonders Gedichte, welche nur einen tÃ¤ndelnden Inhalt und â�� fade Liebeleien zum

Grunde haben, werden in diese Zeitschrift nicht eingeschaltet, . . . Dagegen werden

alle Vaterlandsfreunde hÃ¶flichst ersucht, die Redaktion des Volksfreunds, von Zeit

zu Zeit mit solchen Nachrichten zu beehren, welche zur Verbreitung der Vater-

landskunde, zur Bekanntmachung nÃ¼tzlicher Erfindungen, zur EenntniÃ� des Landes,

seiner Einwohner, der Industrie, oder wohlthÃ¤tiger Handlungen, Ã¼berhaupt, die

zum allgemeinen Wohl oder zur Ehre der vaterlÃ¤ndischen Litteratur, sey es in

Prosa oder Poesie etwas beitragen kÃ¶nnen'.

Mit BeitrÃ¤gen von: A., Charlotte von Ahlefeld geb. v. Seebach. Augusta

(15. Nov. 1810: Der Harfner. ,In des Thaies dunklen GrÃ¼nden SaÃ� ein Harfner

Tagelang'), v. Bâ��no (2, 864: Charade), P. Bâ��o (2, 568: RÃ¤thsel), W. G. Becker,

BÃ¼ttner (2. Jan. 1812: Ode an die Vergangenheit. Zum SchlÃ¼sse des Jahres 1811.

,Da liegt in schwarze Nacht gehÃ¼llt'), C ..., H. Clanren, A. Devidels, Adolf Dillner

von Dillnersdorf (27. Februar 1812: Die Ehe. Nach der Melodie: .Es haben viel

Dichter die lange verblichen etc.' ,Mit Reisen verglichen schon viele das Leben'),

F . . ., A. J. F -r, G. S. Falbe, Justizi&r Fischkandl, Karl Glaubrecht, J. Gold-

schmidt, Karl GraÃ� (K. G.), Hadermann, Job. Peter Hofmann (2, 589 bis 592:

Epigramme. Nach dem Griechischen. Nach dem Lateinischen des Meragius, dea

Claudius Roselett, des M. A. Muretus, des Angel. Politian., des Job. Secundus;

1. Oct. 1811: Die Schmiede in der Werkstatt. Eine Kantate. 1. Nov. 1811: Wer

ist ein Volksfreund? oder: Ueber die WÃ¼rde des Namens: Volksfrennd. Ein Gesang

an ... Pabst; Gedanken bei der Erscheinung des Kometen im Jahre 1811. 2,

1042 bis 1049: Etwas aus und Ã¼ber Leasings Emilia Galotti, das des Nachdenkens

kÃ¼nftiger GeschÃ¤ftsmÃ¤nner sehr wÃ¼rdig ist. 2, 1186 bis 1189: Prolog zu Pro-

fessor HofmannsLustspiele: DoktorMendax Barth auf dem Jahrmarkte zu Geiersnest;

oder die SchwÃ¤tzer aus der rÃ¶mischen Kanzlei. 3, 17 und sonst: Versuch einer

neuen Uebersetzung des Horaz in Prosa. ZwÃ¶lf Oden nebst einer Epistel. 8, 117:

Doktor Mendax Bart auf dem Jahrmarkte zu Geiersnest; ein satyrisch-komischer

Versuch Lustspiel in Versen), Hufeland, J. v. Jttner, Kandelfinger (5. MÃ¤rz 1812:

Ode auf die Leichenfeyer Sr. Excellenz des Herrn Anton Ulrich Freiherrn von Mylius

General-Feldmarschall-Lieutenant.... Von F. S. Kandelfinger, als ehemaligen Hof-

meister allda), Em. Klein (Kl-n), M. KÃ¶gler (Kopier?), J. Konrad, Kotzebue, H. Kr.,

Chr. Knflher, A. Lafontaine, M. J. Landau (2, 918: Macht des Kleinen. Nach dem

Lateinischen des Jacob BÃ¤lde), Langbein, Lep. (2, 646: Trinklied. Nach dem

Bonneval. Mel.: BekrÃ¤nzt mit Laub etc.), Fr. Ant. Lintemer, Fritz v. Ludwig Cano-

nicus (2, 1190: Trinklied. Melodie wie Schillers Reiterlied. Wahren, im Mecklen-

burg-Schwerinschen), Nepomuk von Mildenstein, Anton Niemeyer (1. August 1811:

Der Bauer und der Doktor. Nach GrÃ¼bel); NÃ¼bling (1. Dezember 1810: Poetischer

Versuch eines Dilettanten nach der Dichteraufgabe im vierten StÃ¼cke 1809 der

Monatschrift Jason. ,Zu Falun, in Schweden in tiefem Schacht'); Pabst (l, XVIII:

Gedieht bei der Ankunft des Kaisers von dem k. k. Staatsbeamten Herrn Pabst im

GefÃ¼hle seiner Herrn Mitbeamten. ,Nicht der Trompeten schmetterndes Blasen'. â��

2, 841: Betrachtungen am Sterbebette eines Vaters. Eine moralische Skizze zum

Andenken und zur Beherzigung. â�� Wahrscheinlich gehÃ¶ren ihm auch die BeitrÃ¤ge

mit den Chiffern P Pâ��bâ��t, P ... t, wie die Ode bei Gelegenheit des am

1. December 1811 zu der WÃ¼rde eines Metropoliten-Domherrns bei 8t. Veit zu Prag'

installirten HochwÃ¼rdigen Herrn Johann Luger, ehemaligen Dechants in BÃ¶hmisch-

leipa. Dargebracht von seinem SchÃ¤tzer und Landsmann. ,Du hebst den Glanz

von Deiner Vaterstadt'. [Laun]); Alex Parizek; K. G. Prfttzel; W. Ernst Reich;

J. W. Riedler; W. Rosenauer Kaplan sen. in BÃ¶hm. Reichenau (W. R.); Rupprecht
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(9. April 1812: An Winifred. AnÂ« dem Englischen de* GUbert Cooper Eaqr. â��

30. April 1812: Jarpmirs Rettung. Eine historische Ballade); J. J. Schetger:

Schiller; Senme; Spielmann; Sâ��r.; Syeora; E. Stein; Eduard Stern: 'Wendel:^

VÃ¶lkmann; W.; Johann Weidlich (nach dem Lateinischen des Laktanz ; Wei~er

Ignaz Richard Wilfling (W**); Ungenannt (1. Sept 1810: Ergebung in die Vor-

eebnng deÂ« Allweisen nach Geliert â�� 15. Sept. 1810: Seid. Kaeh Geliert nn-i

Lichtwehr. â�� 2. April 1812: Reiter Stanff. ,Wie heilt der dort am F.Ã¼s-r

steht'. â�� 16. Juli 1812: Grabschrift eines verlÃ¤nmderischen Kritikus. Nach den

Volaieranus).

\,'f. Bohemia, fÃ¼r gebildete BÃ¶hmen, Ton BÃ¶hmen. Zorn Beeten des BlindeB-

Institutes in Prag. Nro. I. 1812. 78 S. 8.

a. S. 3 bis 16: Ciber die Modepassion WohlthÃ¤tigkeit â�� b. & 17 bu 46:

Sprachen in BÃ¶hmen (S. 43: Rechtfertigung. .Brodelt nicht auf, liebe BrÃ¼der in

Bohemia, dal ein BÃ¶hme, and dazu noch ein BlankbÃ¶hme, alles daÂ« rar Sprache

bringt, was einzelne unter Euch schon vorlÃ¤ngst gedacht Laben. Liet-t. p negt uz.i

hegt wie ehevor als eine litterare Spielerei die Sprache unser* Urvaters Czecr. ies* â�¢.

schreibet und dichtet in ihr; nur fordert die Alleinherrschaft dieser vor Ungebraucht

ihrer KrÃ¤fte erschlappten PrÃ¤tendentin nicht von Unbefangenen, die auf Kosten deÂ»

guten Geschmaks, and ihrer staatsamtlichen Laufbahn, diese eure Spielerei nickt

mitmachen wollen'). â�� c. S. 47 bis 52: Uiber die Noth an edlen Metall-MÃ¼tzeÂ» in

Europa (die Fortsetzung im zweiten Bande). â�� d. S. 53 bis 75: Uiber die Cnaitt-

lichkeit unserer Dichter. (S. 58: .Eine Bande BÃ¶sewichter. mit einem Spitzbuben

an der Spitze, der nicht nm einen Deut besser iÂ»t, als der berÃ¼chtigte Schinder-

hannes, machten schon mehrere schwindelnde KnabenkÃ¶pfe nach diesem Ic^tigr'

GÃ¶tterleben lÃ¼stern, wobei man noch immer ein vortrefflicher MCBKC Â«-vr. kann-

Eine geile FÃ¼rstin, die Land und Gatten ihren thierischen LÃ¼sten opferte, wird

gemalt, wie ein Engel, stirbt mit der MÃ¤rtyrkrone. Ein herrscbgieriger Aben-

thenrer wird Rebell, begebt mehrere, impertinente MatrocenstÃ¼ckcben. wird nach

des Dichters Sinn mit Fug und Recht Herzog; endlich reuet es den Dichter ucd

er lÃ¤Ã�t ihn in das Wasser werfen. Eben dieser Dichter begeht die indiskret!er

die sich kein Natursohn erlauben wÃ¼rde, mit Fingern auf das Weib zu zeigen,

das er illicite umarmt haben will- Er lÃ¤Bt sie, umringt von ihren Frauen, er-

scheinen, und fieberhitzt von gewiien Gunstbezeigungen, die ihm das kluge Pub-

likum glauben mÃ¶chte, wenn es nicht wulte, dal Dichter und Wahrheit ganz

heterogene Dinge sind') â�� e. S. 76: Der Minister und sein Sohn. (.Halb gnÃ¤dig,

dÃ¼rr, halb mit YerdroJ'). â�� f. S. 78: Lentnlus der HeerfÃ¼hrer. (Epigramm). â��

g. S. 78: Dummheit hilft. (Epigramm). â�� b. S. 78: Kunst und Katar. (Epigramm).

Mehr iat nicht erschienen. â�� Verfasser von b. und d. ist Uhle.

b/. Jokus oder der frÃ¶hliche Hausfreund. Ein Tages- und Nachtblatt zur

Erheiterung fÃ¼r alle StÃ¤nde. Erster Band. Prag 1812, bei C. W. Ender?. 416 S.

Mehr nicht erschienen. Redacteor: S. W. Schieller.

Tgl. Annalen 1812. 4,213. - Wiener Allgemeine Litteraturzeirung 1813. Nr. 9.

Mit BeitrÃ¤gen von: ** bst [Pabsf; Cl- s; v. D.; C. Dietz; Dietze; A. DÃ¼lner

v. Dillners-Dorf; K. A. Duchet; F.; Falk; A. Flet; Frmth ; Goldmajer; A. W.

Griesel (Nr. 4. 5: Fragment ans dem noch angedruckten Lustspiele: Die Bekehnmp.

Alexandriner ; GrÃ¼n bau m; A. H.; J. A. Hanslik; Hilaris Jnkundns; Hâ��t.; J.;

â��iâ��; â��iâ��eâ��; Jeronimo; Jokus; K.; â��kâ��: G. Klinkicht: Kotzebne; Kretsch-

mann; A. F. E. Langbein; M.; Mkn. ^Ã¼kan]; MÂ»**r; K. A. MÃ¼ller: -n; Pfeffel:

Joh.Jos. Polt; W.E.Reich; â��r. â��e; Jean Paul Friedrich Richter; RÃ¶sler (Nr. 25:

Tanzlied. Aus der Aurora fÃ¼r 1812. aber .mehr gefeilt'): S.; Sâ��r; S. W.SchieÃ¼er:

Schilling; Schmelka; S-g; W. Soldow; Sommer; â��t; Tfttt- W ekr;

Weisser; v*"; A Zarnack: Z â��r; â��*.

b-J. VaterlÃ¤ndisches Magazin fÃ¼r diejenigen Landwirthe, ForstmÃ¤nner. KÃ¼nst-

ler, Handwerker, Professionisten und bÃ¼rgerliche Gewerbe Treibende aller Art,

ferner fÃ¼r alle HansvÃ¤ter und HausmÃ¼tter in dem Oesterreichifchen Staat, welche

Ã¼ber ihren Beruf nachdenken und die neusten ihnen nÃ¼zlichen Fortschritte, Ein-

sichten. Erfindungen und Entdeckungen des Auslandes kennen lernen wollen, um

ihre Kenntnisse zu vermehren und ihre GeschÃ¤fte mit grÃ¶Ã�erem Vortheil zu be-

treiben. Veranstaltet von Christian Carl Andre. Erster Band. Mit 18 Kupfern.

Prag 1813. Bey J. G. Calve, BuchhÃ¤ndler. 4 Bl-, 656 S., 7 Bl. 8. 2. Band 570 &

5 Bl. Kurzer Vorbericht unten.: Brunn im MÃ¤rz 1813. Andre.

b*>. Miscellen. Prag 1814. Calve. 8. SpÃ¤ter in Jena herausgegeben.
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ca. Allgemeiner deutscher Theateranzeiger von Quandt. Prag 1813. FrÃ¼her

in Leipzig erschienen.

Daniel Gottlob Quandt, geb. in Leipzig 1762, gest. in Frag am 26. MÃ¤rz 1815.

Vgl. Wurzbach 1872. 24, 135.

cÃ�. Kronos. Eine Zeitschrift politischen, historischen und literarischen In-

halts. Frag 1813. Auf Kosten der Redaction und in Kommission bei J. 6. Calve.

IV. 8. 1. Band 892 S. 2. Band 354 S. 3. Band 336 S. 4. Band 331 S. Spater

in Jena fortgesetzt. Redacteur: B r an. Vgl. Steig, Arnim, l, 309.

Mit BeitrÃ¤gen von: J. L S. Bartholdi, Clemens Brentano (l, 79 bis 93: Die

Entstehung und der SchluÃ� des romantischen Schauspiels, die GrÃ¼ndung Prags,

an seine Freunde); Mynart (8, 110: Stanzen aus einem noch ungedruckten Schau-

spiel); E. S. W.; v. Weltmann; Karoline v. Weltmann (4, 210: FrÃ¼hlingsgesang

der Deutschen im Jahre 1813) und Ungenannten.

cy. Deutsche BlÃ¤tter. Herausgegeben von K. L. v. Weltmann. Prag und

Berlin 1814. H. 8. Vgl. Â§ 293. V. 25. 16) = oben S. 32'J.

crf. Isis. Eine Zeitschrift zur BefÃ¶rderung des Wahren, Guten und SchÃ¶nen,

fÃ¼r die gesammte gebildete Lesewelt. Alteri vivas oportet, ai tibi vis vivere.

Seneca. Prag 1814. Gedruckt auf Kosten der Redaction. Am SchluÃ�: Gedruckt

bei Franz Johann Scholl, auf dem altstadter groÃ�em Ringe Nro. 933. 3 BÃ¤nde.

Redacteur: W. E. Gautsch. 3. Band, 3. Heft, Ende: AnkÃ¼ndigung. .Einer Auf-

forderung mehrerer auslÃ¤ndischen Gelehrten an mich, der Vollendung meines

kritischen HandwÃ¶rterbuchs der allgemeinen, oder doch wenigstens der auserlesenen

Litteratnr mich thÃ¤tigst zu widmen, . . . nÃ¶thigt mich, mit diesem 8. Hefte des

3. Bandes die Redaction der Zeitschrift Isis niederzulegen .... Die Zeitschrift Isis

wird aber nicht aufhÃ¶ren zu seyn. Ich habe das mir hohen Orts erworbene Recht

zu ihrer Herausgabe an einen jungen vaterlÃ¤ndischen Gelehrten abgetreten.

W. E. Gautsch'. Eine Fortsetzung scheint aber nicht erschienen zu sein.

Mit Beitragen von: Aâ��ch; Adolf; B.; E. P. J. Bousifet de Moricourt; F.

Bousifet de Beaulieu; Benedetto; Cornova; Câ��r; Deinhardstein; V. Dobrowekv;

Dt.; Emil [-- E. Trimmel]; S. F. (II. 2, S. 219f.: Schillers Versehen in seinen RÃ¤u-

bern); Fritz Fallbrig; Fueglistaller, Prof. in ZÃ¼rich (Schilleri oda gaudium celebrans);

G.; W. E. Gautsch; J. Goldschmied; Gurya; Joseph Adolph Hanslik: Franz Ema-

nnel Harant; J. Hentsch; Hl.; Dr. S. Hock; D. M. J.: E. Klein; Dr. A. Klinge-

mann; Kunsthold; M. J. Landau (I. l, S. 17f.: Die Nacht. Nach einem alten

MinnesÃ¤nger); Lâ��u.; Anton Isidor Lutzinger; Freiherr v. Meidinger; J. Mras.;

On.; J. F. Opiz (J. F. 0.; III. 2, S. 76 bis 79: Ã¼iber Lavater); Philipp Maximil.

Opiz (Botanophil Opiz); J. A. V. Otto; Carl Eberhard Powondra; Prochnska

(P ska); â��r.; v. Raab; W. E. Reich; S.; K. S. (II. 1: Das triumphirendu

Europa. Am 31. MÃ¤rz 1814); Sarm.; Schmdt.; Karl Ag. Schneider; Joseph SchÃ¶n

(I. 2, S. 121 bis 125: Die Verwandlung der Raupe. Ein Lehrgedicht. Hexameter.

III. ,1, S. 35 bis 37: Ein BruchstÃ¼ck aus der Gustavide des Wenzel KiemenÂ«

von Zebrak. Frey Ã¼bersetzt und erweitert); S. Semler; W. A. Sâ��a (Swoboda);

Talip.; Tschuga; Nina Uâ��; Dhle; J. Wahr (Kunstberichte); Joh. And. Waniek;

Franz X. Wimmer; Joseph WÃ¶llner (I l, S. 47 bis 79: Ã�ber die neueste Musik.

Als Einleitung zu einem Commentar Ã¼ber Mozarts Oper: Don Juan); X*.; J. St

Zauper (Nach Owen. H. 2, S. 148 bis 153: Die Poesie in ihren Formen. Ein

didactischer Versuch 1803. III. 3, S. 217 bis 219: Ode de vi Poeseosl; â��*-.

Ohne nÃ¤here Angabe finde ich aus dem Jahre 1804 noch verzeichnet: Prager

Allgemeine Zeitschrift von Polt.

III. Almanache.

a. Den ersten Schulkalender auf das Jahr 1783 gab Franz Scholz heraus (zeb-

im Dorfe Hermannsdorf im Bunzlauerkreis am 29 Oct. 1742, gest. am 20. MÃ¤rz 1783).

Kunitsch 1805. 2, 86.

Kalender fÃ¼r Aufseher, Katecheten und Lehrer der Nationalschulen im KÃ¶nig-

reiche BÃ¶hmen auf das Jahr 1789 bis 1798; von Ignaz Richard Wilfling k. k

KreiskommissÃ¤r in Schulsaohen. Prag bey Kaspar Widtmann. 10 JahrgÃ¤nge,

vgl. oben S. 632.

9. Jahrgang 1797: Dem Grafen Franz von Hartig gewidmet.

10. Jahrgang 1798: Herrn Wenzl Joseph Meyer, des PrÃ¤monstratenser Chor-

herrn-Stifts auf dem Strahof in Prag und zu MÃ¼hlhausen Ã�bten. â�� S. 216: Inhalte-

anzeige aller in den 10 JahrgÃ¤ngen dieses Werks enthaltenen GegenstÃ¤nde.
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Mit BeitrÃ¤gen von: Loren/ Emmanuel Amort Lehrer an der Stephanaschule

7,u Prag; J. V. Cons; Joseph Anton GroÃ�; Johann Peter Hofmann; Alois Elaar;

J. 6. M Â«-inert; Johann Jakob RÃ¶Ã�ler k. k. KreiskommissÃ¤r in Schulaachen des

KÃ¶niggrÃ¤tzer Kreises; Franz Xav. Trzebitzky k. Physikus der Neustadt Prag.

b. Blumen, BlÃ¼mchen und Blatter, statt eines Prager Musenalmanachs. Zu-

sammengelesen von Johann Dionis John. Prag und Wien 1787. 170 S. 8. Â§231,

28 = Band IV. S. 368.

Vgl. Mensel 8, 551. 10, 85. 23, 51. Allg. dtsch. Bibl. Anh. zu 53 bis 86. l, 481.

c. Theater Taschenbuch vom 27ten MÃ¤rz 1788, bis 27ten April 1789. In

welchem alle aufgefÃ¼hrte Schauspiele und Ballets unter Direction und Unternehmung

des Herrn Carl Wahr im KÃ¶nig), altstÃ¤dter Nationaltheater nebst dem Personale

der Gesellschaft in Alphabetischer Ordnung, einigen Anekdoten, und Scenen aus

einem noch ungedruckten Lustspiele zu ersehen sind. Zusammengetragen von

Anton (i enast [t am 4. MÃ¤rz 1831 in Weimar]. Mitglied der hiesigen Schauspieler-

gesellschaft. PRAG, gedruckt bey Joseph Emanuel Diesbach. 23 S. 8.

S. 31: Anekdoten. â�� S. 15: Scenen aus einem noch ungedrukten Lustspiele.

d. Erstlinge unserer einsamen Stunden, von einer Gesellschaft. Erstes Bandchen.

Prag, gedruckt bey Johann Jos. Diesbach, 1791. 5 Bl., 150 S., 9 Bl. 8. â�� Zweytes

BÃ¤ndchen. 8 Bl., 144 S., 4 Bl. Als Herausgeber unterzeichnen: J. Herbst. J. Kirpal.

Einsendungen erbeten an den PrÃ¤fect des kleinseitner Gymnasiums H. Xaver Noe.

Mit BeitrÃ¤gen von: Ant. Dan. Breicha; Bog; Graf v. Cavriani; Franz Du Chet

FÃ¤hndrich bey dem lÃ¶bl. Brechainvillischen Infanterieregiment; Bernhard Ehrlich

HÃ¶rer der Rechte; v. E=b=n.; l'aron v. Escherich; J. Grosse HÃ¶rer der Rechte;

Uabermann; Hantschi (nach Martial); Karl Helminger Doktor der Rechte; J.

Herbst Kanzellist bey der k. StaatsgÃ¼teradministrazion; Hronn v. Leichtenberg;

Jawurek; W. K**; Jos. Kirpal HÃ¶rer der Rechte; Korzinek; GrÃ¤Bnn v. L**;

Louise M.; W. M.; Anton Meckl; Meinerth HÃ¶rer der Rechte; J. M=k*n. [Mikan?];

v. M=r. (v. M.); J. Neuwirth; Niemeczek; Wenzl Prinz; S** (S. 113 bis 135: Recht

und Gnade. Ein Fabliau. An *** Gr. v. *Â».); FrÃ¤ulein von Sâ��; Mademois. 8.;

Marianne S**; Jos. Schmidt. Professor in Pilsen; Karl Schneider (nach Martial);

Schnell; M. Schuster, Doktor der Rechte; Franz SchouwÃ¤rt, Schauspieler beym

Dresdner Hoftheater; FrÃ¤ulein von St.; Mad. Sâ��T.; v. Sternek; Wender; Zwick;

Ungenannter; Anonymus.

e. Taschenbuch des Scherzes und der guten Laune, fÃ¼r Freunde frÃ¶hlicher

Stunden, In komischen ErzÃ¤hlungen. Auf das Jahr 1801 (und 1802). Herausge-

geben von G. Gramer, F. Langbein, Polt, F. Allram, und dem Verf. des Odioso,

Berlin (Prag). 197 S. Im Verlag der Jos. Poltischen Buchhandlung. 8.

Vgl. Annalen, MÃ¤rz 1802. Nr. 19.

f. Helikoniaden herausgegeben von J. A. Pietschmann. Prag 1802. (Schmutz-

titel: Helikoniaden. Erster Band). 158 S., l Bl. Inhalt. Widmung: .August GÃ¶tt-

lieb Meifinern ein Denkmal inniger Hochachtung'.

Mit Beitragen von: Aloys Fritsch; J. Hâ��g; J. A. Hurka (S. l bis 16: Friedens-

Feier: .Friede, Friede, Nazionen-Retter'. S. 157f.: Apologen. Prosa); L. Jablonsky;

F. S. Kandelfinger; J. A. Nigrin (S. 112: Klise, als sie betete. An V. Pietschmann

geb. Haan); E. Pâ��a. [Powondra?]; J. A. Pietschmann; J. F. Richter (S. 90 big

92: .Hagedorn'. S. 121 bis 124: ,Denis'); A. K. Ruh (S. 120: Die Wahl. Triolett);

J. Schlutzka; Seibold; J. E. Sucher; Dem. Katharina Steiner; B. Stnhsr. (S. 131

bis 156: Folgen des fidelen Lebens auf UniversitÃ¤ten. Aus dem Leben eines

fidelen Bruders. Prosa); L. Swoboda; W.W. Welleba; ***.

g. a. Abentheuerliche Historia von dem wilden und unersÃ¤ttlichen Krieges-

gotte bey dem gottlosen Heydenvolke Mars, Mavors oder Marspiter benamset:

wie selbter eine honette Reisegesellschaft in schÃ¤dlichen Zank und Hader verwickeln

und ihr durch vielerley Schabernak, und grÃ¤ulichen Spektakuln grausamlicb

mitspielen thÃ¤t, von derselbten Kompagnie aber in die Zuchtschule genommen,

und Ã¶fteren tÃ¼chtiglich nach seinen Meriten abgeklopfet wird, bis er endlichen

von einem mit hoher Vernunft und muthiglichem Herzen begabten Mann zur

friedlichen Gesinnung und Ruhe sich persvadiren lasset; alles getreulich und mit

untermengten passenden Proverbiis erzÃ¤hlt von einem Augenzeugen aus der Unter-

welt, und von der KÃ¶nigl. Prager oberpostamtlich brieftrÃ¤gerischen Gesellschaft

zur auferbaulichen und lehrreichen ErgÃ¶tzung fÃ¼r alle Tit. H. H. wohl* und edel=

hoch= und niedergeborne GÃ¶nner zum Druck DefÃ¶rdert auf das gnadenreiche Jahr

nach Geburt Christi 1802. Prag gedruckt bey Hrabischen Erben. 20 S. 8.
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Ã�. Der Moderne Briefsteller sammt heygefÃ¼gten Addreasen-Fonnular gesammelt

von den k. k. Oberpostamts-BrieftrÃ¤gern zu Prag. 1804. 18 S. 8. EnthÃ¤lt auch

Gedichte.

y. Zum neuen Jahre 1804. Vom Wenzel Schwarz, des k. k. prager Oberpost-

amts Zeitungs-Expeditors. [Prag]. Gedruckt mit v. SchÃ¶nfeldischen Schriften. 12 S.

Darin Verzeichnis der inn- und auslÃ¤ndischen gelehrten Zeitungen, welche von JÃ¤nner

1804 bei der k. k. Oberpostamte-Zeitungs-Expedizion zu Prag ... zu haben sind.

<). Zum neuen Jahr 1808. Seinen hohen und gnÃ¤digen GÃ¶nnern gewidmet

von Wenzel Schwarz, Oberpostamtszeitungsexpeditor. Prag, in der v. SchÃ¶nfeld-

Ã¤chen k. k. Hofbuchdruckerey. 8 S 8.

Das gebildete Zeitalter. Eine Neujahrs-Rhapsodie. (,Hoch sieht vom Felsen

ein sinnender Greis'). Dram. Scene in Alexandrinern.

e. PostbÃ¼chlein oder Versuch die lÃ¶bliche Correspondenten-Schaar zu bewegen,

dem Anthorischen zum neuen Jahr etwas her zu geben. Falt L'anne'e passee oV

par qVatres VInts DIX loVrs ne toMba pas Vne goVte, et Les arbres se sont

troVVe en fLevrs! C'etolt blen. 1811. 10 S. Am SchluB: J. Jung. S. 8: Klagen

eines alten Ex-Tanzmeisters. (Verse).

:. Die Seufzer. Ein Neujahrsgeichenk. Prag, im Jahre 1812. 10 und 16 S.

Postbericht. Darin ein Gedicht: Ach! (,Mit Seufzern fÃ¤ngt mein Lied heut' an').

Am SchluÃ�: Joseph Jung.

1. Von dem UrsprÃ¼nge der Zeitungen und ihrem FortgÃ¤nge. Zum neuen

Jahre 1812. Von Wenzel Schwarz, Prager Oberpostamts-Zeitungs-Kxpeditor.

Prag, in der v. SchÃ¶nfeldschen k. u. k. Hofbnchdruckerey. 10 S. 8. Prosa

â�¢''. PostbÃ¼chlein auf das Jahr 1815. Allen unsren hohen GÃ¶nnern nach

StandesgebÃ¼hr in UntertÃ¤nigkeit gewidmet. Prag, im Jahre 1814. 30 S. 8.

h. Â«. Zum neuen Jahre Seinen VerehrungswÃ¼rdigsten GÃ¶nnern ehrfurchtsvoll

gewidmet von Ihrem ergebenen J KÃ¶rn dl ein, Billeteur im k. stÃ¤ndischen

Nazionaltheater. Prag, 1806. gedruckt bei Gottlieb Uaase, kÃ¶nigl. bÃ¶hm. stand.

Buchdrucker. 8 S. 8. (,Welt! vergÃ¤nglicher Herrlichkeiten').

Ã�. Zum neuen Jahre. Seinen verehrungswÃ¼rdigsten GÃ¶nnern ehrfurchtsvoll

gewidmet von Ihrem ergebenen J. KÃ¶rndlein, Billeteur der gesperrten Sitze im

k. k. stÃ¤ndischen Nationaltheater. Prag, gedruckt bey Gottlieb Haase k. bÃ¶hm.

stand. Buchdrucker. 1807. 4 S. 8 (,Es war â�� ich glaube Anno Eins').

â�¢y. Zum neuen Jahre. Meinen Hohen GnÃ¤digen, und VerehrungswÃ¼rdigsten

GÃ¶nnern gewidmet von mit ehrfurchtsvoll ergebenen [so] J. KÃ¶rndlein, SchlÃ¼ssel-

verwahrer der gesperrten Sitze im k. k. prager Nationaltheater. Gedruckt bei

Gottlieb Haase, 1814. 8 S. 8.

S. 2: ,Wer drÃ¼ckt es aus, was durch des Lebens GÃ¤nge'. â�� S. 7: Sehnsucht.

(,KÃ¼hl und labend').

i. a. Prager Theater-Almanach auf das Jahr 1808. Erster Jahrgang. Prag,

in Commission in der Calve'schen Buchhandlung. 2 Bl. HochlÃ¶blicbe kÃ¶nigl. stand.

Theateraufsichtskommission; 218 S.; 2 Bl. ErklÃ¤rung der Kupfer. 12.

EnthÃ¤lt: a: Materialien zu einer Geschichte der prager SchaubÃ¼hnen. Vom

Herausgeber. â�� h: Uiber Declamation. Karl Blumauer (seit 1807 Schauspieler in

Prag). â�� c: Aphorismen. Karl Blumauer. - d: Schillers Ehrendenkmal, ein dra-

matisches Gedicht â�� e: Gedichte (drei von Karl Blumauer). â�� f: Des MÃ¤dchens

Klage (Nach 8e"gur dem Ã¤lteren). Im Mai 1806. Fr. Xav. B-r. - g: Anekdoten.

Vgl. Annalen 1808. l, 228.

Ã�. Prager Theater Almanach auf das Jahr 1809. 2. Jahrgang. Prag, in

Commission der Calveschen Buchhandlung. 288 S. 8.

Neue Annalen 1809. 2, 126.

Darnach enthÃ¤lt er unter anderen: Drey Scenen aus Fernando und Marie,

Schauspiel vonTreitschkeund einen Aufsatz vonKuffnerÃ¼ber das DichtungsvermÃ¶gen.

k. Taschenbuch des Scherzes und der Satyre. Wien und Prag. Haas. 1811.

Erschien noch fÃ¼r 1819 Vergl. Â§ 296, 57. 11) = oben 8. 464.

1. Neuer Nationalkalender fÃ¼r die gesammte Ã¶sterreichische Monarchie auf

1811. Zum Unterricht und VergnÃ¼gen fÃ¼r Geistliche und Weltliche, Lehrer und

Beamte, BÃ¼rger und Landleute faÃ�lich eingerichtet von Christian Carl Andre1,

ehemaligen Herausgeber des Patriotischen Tageblatts. Brunn und OllmÃ¼tz, bei

Johann Georg GastI, Buch- Kunst- und MusikalienhÃ¤ndler in der Sattlergasse.

. . . auf 1812. Zweyter Jahrgang. Wien, und Prag in der J. G. Calveschen

Buchhandlung.
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8.21: Die drei Freunde. Eine Parabel. (Frey aus dem HebrÃ¤ischen Ã¼bers,

von Geymann, Bibliothekar in Glogau. â�� S. 73: Fenelon, der wÃ¼rdige Erzbischof,

von Pfeffel).

. . . auf 1813. 3. Jahrgang. PreÃ�burg und Prag.

S. 42: Lied eines Landmanns in der Fremde von Salis. Mit Musik von Righini.

. . . auf 1814. 4. Jahrgang. Prag.

. . . auf 1815 5. Jahrgang. PreÃ�burg.

S. 50 bis 52: Landwehrlied. Den 24. Februar 1814. Gottlob Oswald LÃ¶hlein,

Senior der evangel. Gemeinden augsburg. Confession im Prerauer und Hradischeu

Kreise und Pastor zu Zauchtel bei Neutitschein in MÃ¤hren.

m. Aurora. Ein Taschenbuch zur gesellschaftlichen Erheiterung auf das

Jahr 1812. Prag bei C. W. Enders & Co. 310 S., 3 Bl. Inhalt, l Bl. Nachschrift.

Herausgeber: S. W. SchieÃ�ler.

Mit Prosaischen AufsÃ¤tzen von: Gustav Bergmann, A. W. Griesel; Jg. Jeitteles;

R.; SchÃ¼tze; Â»%.

Mit Gedichten von: Bellvoglio; Berghofer; J. C. Bernard; J. H. Dambeck;

G.; A. W. Griesel (S. 51: Ritter Horimir Ballade. S. 145 bis 157: Libussas Bad);

F. GÃ¼llich; J. A. Hanslik (S. 216: Der Ehemann nach dem Tode seiner zanksÃ¼ch-

tigen Frau. Nach dem Englischen. S. 225 bis 234: Ballade. Nach dem Englischen

des Goldsmith. .Bewohnst du frommer Mann dieÃ� Thal'); Joh. Herbst; Jg.

Jeitteles; J. Kâ��; D. Krombholz; Liebisch; Erich Mann; Fr. Richter; RÃ¶sler; S.

W. SchieÃ�ler (S. 50: .Schiller'. Gedicht); K. A. Schneider; Welleba.

Charaden, RÃ¤thsel und Logogryphen von: S. W. SchieÃ�ler; G.; von Stein;

SchÃ¼tze; Bernard; Lo; Herbst; â��en; Gâ��d.

Vgl. Annalen 1812. I, 195.

Annalen 1812. IV, 301: Der zweyte Jahrgang des von S. W. SchieBler brsg^r.

Taschenbuches: Aurora erscheint in diesem Jahre nicht, weil einige AnstÃ¤nde sich

mit der Cenaur ergeben haben. Doch dÃ¼rfte sie fÃ¼r 1813 und 1814 erscheinen'.

1. Karl Heinrich ron Selbt. Â§ 259, 213 = Band V. S. 348.

a. Vgl. de Luca, gel. Oest. Bd. l, St. 2. â�� b. BÃ¶htn. Litteratur 1779. l,

190. â�� c. SchlÃ¶zers Briefwechsel. 6 Th. 32 Heft, 367. â�� d. Wilflings Schul-

kalender f. 1796. S. 157. - e. Int-Bl. der Annalen. Nov. 1807. â�� f. Neuer litt.

Anz. 1807. Nr. 11. S. 169 bis 172. â�� g. BÃ¶ttiger's Denkstein auf Karl Heinrich

von Seibt: Wielands Neuer Teutscher Merkur 1807. St. 3 S. 175. â�� h. Anton

Simon: Ost. Beobachter 1810. Beilage Nr. 21 f. â�� i. Meusel 7, 437. 10, 659. 15,

443. 20, 413. â�� k. Ernesti: Hirschings Handbuch 12, l, S. 133. â�� 1. Otto 8. l,

270. 2, 801. â�� m. Glossy: Jahrb. d. Grillparzergesellschaft. 1897. 7, 272.

1) Von dem EinflÃ¼sse der schÃ¶nen Wissenschaften auf die Ausbildung des

Verstandes; und folglich von der Notwendigkeit, sie mit den hÃ¶hern und Ã¤ndern

Wissenschaften zu verbinden. Eine akademische Abhandlung von Carl Heinrich

Seibt, Ã¶ffentlichen Lehrer der schÃ¶nen Wissenschaften und gelehrten Historie auf

der Carl-Ferdinandiscben UniversitÃ¤t bey dem Antritte seines Lehramts an die

sÃ¤mmtliche die hÃ¶hern Wissenschaften studierenden Mitglieder der UniversitÃ¤t

gerichtet. Altstadt Prag, gedruckt bey Johann Joseph Clausern, KÃ¶nigl. Hofbnch-

druckern 1764. 38 S. 4.

S. 31: GrundriÃ� zu meinen akademischen Vorlesungen Ã¼ber die schÃ¶nen Wissen-

schaften und gelehrte Historie, In vier Abschnitte, und eben so vielCollegiaabgetheilet.

2) Trauerode dem hÃ¶chstseeligen Hintritte Franzen des Ersten, RÃ¶mischen

Kaisers und KÃ¶nigs zu Jerusalem etc. und dem tiefesten Leide der Allerdurchlauch-

tigsten Wittwe Kaiserinn KÃ¶niginn etc. in tiefester Ehrfurcht geweihet von C. H.

Seibt. WIEN, gedruckt bey Johann Thomas Edlen von Trattnern, kaiserl. kÃ¶nigl.

Hofbuchdruckern und BuchhÃ¤ndlern. MDCCLXV. 4 Bl. 4. (,0 welch ein Klag-

geschrey, mit bangem Stehnen').

3) Von dem Nutzen der Moral in der Beredsamkeit sowohl in Absehn auf

die Fertigkeit und Richtigkeit im Denken, als Genauigkeit im Ausdrucke. Eine

akademische Abhandlung von Carl Heinrich Seibt .... nebst der Einladung zu

seinen Vorlesungen. Altstadt Prag, Gedruckt bey Johann Joseph Clausern, KÃ¶nigl.

Hofbuchdruckern, 1767. 30 Bl., 30 S.

Bl. 2: Vorerinnerung. .Geschrieben den 20. Octob. 1767'.

Vgl. Neue Litteratur 1772. l, 68 bis 70.
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4) Von dem Unterschiede des zierlichen, des Hof- und Curialstyls. Eine Aka-

demische Abhandlung von Carl Heinrich Seibt nebst der Einladung zu

seinen Vorlesungen Ã¼ber die deutsche Schreibart. Altstadt Prag, Zu finden, bey

Anton Elsenwanger Buchbinder in Carolin, 1768. 8 81., 45 S. 4.

Vorerinnerung: Geschrieben Prag den 16ten des Weinmonaths 1768.

5) Schreiben an den unbekannten Uebersetzer der Abhandlungen von Tugenden

und Belohnungen. Prag 1769. 8.

Vgl. BÃ¶hm. Litt. 1779. l, 194: Prof. Trottmann (Joseph) Ã¼bersetzte aus dem

Italienischen des Hyacintho Dragonetti Abhandlung von Tugenden und Belohnungen,

und vermehrte sie mit Anmerkungen. Prag 1769. 8.

6) Akademische VorÃ¼bungen aus den von Karl Heinr. Seibt gehaltenen Vor-

lesungen Ã¼ber die deutsche Schreibart. Altstadt Prag 1769. zu finden bei Anton

Elsenwanger im Carolin. 3 Bl., XII, 176 S. und l Bl. Druckfehler. 8. â�� Prag

1771. â�� Widmung: . . . .Herrn Franz Karl Freyherrn KreÃ�l von Qualtenberg . ..'

Darin verÃ¶ffentlichten ihre SchÃ¼lerarbeiten: Johann BÃ¶hm aus Prag; Johann

Carl aus Saatz; Johann Debrois aus Prag; Christoph Fischer aus GraÃ�litz, Welt-

geistlicher; Franz Fischer aus Brunn in Mahren; P. Ferdinand Kindermann von

KÃ¶nigewalde, Weltgeistlicher; P. Franz Kulff aus Plan, Weltgeistlicher.

7) Mitarbeiter an den Zeitschriften: .Prager gelehrte Nachrichten* und .Neue

Litteratur' 1771.

Vgl. oben S. 698f.

8) Von dem EinflÃ¼sse der Erziehung auf die GlÃ¼ckseligkeit des Staats. Eine

Rede, von Karl Heinrich Seibt, zum Eingange seiner Vorlesungen Ã¼ber die Erzieh-

ungskunst gehalten. Prag, 1771 im Verlag der Mangoldischen Buchhandlung.

63 S. 8. Widmung: ,An den GubernialsekretÃ¤r von Koranda'.

9) Akademische Reden und Abhandlungen. Prag 1771. 8.

Vgl. Neue Litteratur 1772. l, 225 bis 230.

10) Ueber die Vortheile eines empfindsamen Herzens; eine Rede. Prag 1773.

11) Von den HÃ¼lfsmitteln einer guten deutschen Schreibart, eine Rede von

Karl Heinrich Seibt, zum Eingange seiner Ã¶ffentlichen Vorlesungen Ã¼ber die deutsche

Schreibart, gehalten. Nebst einigen dabin gehÃ¶rigen Ausarbeitungen. Prag, 1773.

In der Mangoldischen Buchhandlung. XIII, 342 S., l Bl. Verzeichnis der Verfasser

vorstehender Ausarbeitungen

Inhalt: a: Rede von den HÃ¼lfsmitteln einer guten deutschen Schreibart. â��

b: Vorerinnerung: ,Es folgen nunmehr die besten der Versuche, die meine aka-

demischen ZuhÃ¶rer in verschiedenen Gattungen der Schreibart verfertiget haben.

Die Wahl des Stoffs habe ich Ihnen iedesmal frey gelassen .... Der zweyte und

dritte Dialog sind die einzige Ausnahme von dieser Regel, als wozu ich zwar den

Stoff, aber auch nur summarisch, angegeben. â�� c: Dialogen. â�� d: Briefe. â�� e:

ErzÃ¤hlungen. â�� f: Schilderungen.â�� g: Charaktere. â�� h: Uebereetzungen. â�� i:

Schutzschrift fÃ¼r die Christen in Bithynien. â�� k: Homiletischer Versuch.

Die Verfasser dieser StilÃ¼bungen sind: Johann Debrois; Johann Karl; Franz

Ehemant; Johann Pulpan; Augustin Cippe, Weltgeistl.; Leonard R . . . r; Franz

Fischer; Johann Quirin Jahn; Christian Heinrich Spiefi; Joseph Pulpan; Johann

Gelb; Franz BrÃ¼ckner; B.*â��z; Ungenannter; Wenzel Kroch.

12) a. Katholisches Lehr- und Gebetbuch herausgegeben von K. H. S. Frag,

im Verlag der k. k. Normalschule 1779. 400 S. 8. â�� Bamberg 1780. 8. â�� Salz-

burg 1780. Mayr. 8.

Vgl. BÃ¶hm. Litt. 1779. l, 318.

b. Neues katholisches Lehr- und Gebetbuch. â�� 2. rechtmassige durchaus ver-

besserte und ansehnlich vermehrte Ausgabe. Prag und Dresden. 1783. 8. â�� 3. verb.

und verm. Aufl. Salzburg 1784. 8. â�� Nachdrucke zu Bamberg 1785 und zu MÃ¼nchen

1786. 8. â�� Neue Ausgabe Prag 1788. 8. â�� Katholisches Lehr- und Gebethbnch.

Herausgegehen von Karl Heinrich Seibt, k. k. Rath, Direktor des philosophischen

Studiums etc. und Professor der schÃ¶nen Wissenschaften, und der Moral an der

UniversitÃ¤t. Vierte, rechtmÃ¤Ã�ige und vermehrte Auf lÃ¤ge. Prag, verlegt und zu haben

bey der verwittweten Elsenwangerinn, in der Eisengasse, N. 31. 1794. 4 Bl., 400 S.

8. â�� 5. verb. und mit Kupfern verm. Ausg. Salzburg 1790. 8. Nachdruck: Bam-

berg 1791. 8. â�� MÃ¼nster, Aschendorff. 1799. 8. â�� Augsburg, Doll. 1802. â�� 6. Aufl.
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1805. - Neue Auflagen 1818, 1825, 1829, 1830. - VollstÃ¤ndiges Gebet- und Er-

baaungsbuch fÃ¼r kath. Christen. Neueste von G. H. v. HÃ¤user durchaus verb. Aufl.

Hit Anh. Wien 1828. Haas. 8.

13) a. Lehr- nnd Gebetbach fÃ¼r die unmÃ¼ndige Jagend, herausgegeben TOD

Karl Heinrich Seibt. Prag in der k. k. Normalschulbnchdmckerey. 1782. 214 S. 12.

b. Katholisches Gebet- and Erbauungsbuch fÃ¼r die Jagend, in der Sprache

des kindlichen Herzens. Augsburg, Bieger. 1791. Pragl807, Nenreutter. Neue

Aufl Wien 1819, GeÃ¼stinger. Wien 1830, Armbrnster. Wien 1831, HaaÃ¤.

14) Akademische Blnmenlese. Herausgegeben von Karl Heinrich Seibt. Prag

1784, in der k. k. Normalschnlbnchdruckerey durch Wenzel Piskacxek Faktorn.

verlegt von den EisenwangerÃ¼chen Erben. XIV, 408 S., 2 Bl. Inhalt und Ver-

beiserangen. 8.

SchÃ¼lerarbeiten in Versen und Prosa (Briefe, GesprÃ¤che, Beschreibungen.

Apologe, ErzÃ¤hlungen. Charakteristiken, Lieder, lÃ¤ndliche Scenen, Schilderungen

nnd Phantasien, philosophische Betrachtungen, Episteln, komische ErzÃ¤hlungen.

Fabeln), von: Johann Blau. Anton Breicha, Johann Goldamer, Jacko. Wenzel

Moritz, Franz Mosig, Franz Pompe, Josef PÃ¶schel, Franz Posselt, Franz Reichet.

Josef SchÃ¼fner, Johann Siebert, Anton Simmon (S. 177: Der Kreuzritter und der

Sarazen. Eine ErzÃ¤hlung aus dem zwÃ¶lften Jahrhundert. S. 255: Leichenkannen,

auf Herrn Hans von Prott. Eine freye Nachahmung des franzÃ¶sischen Lieds: Le

pauvre de Palis est mort etc.), Franz Spielmann (S. 276: Versuch einer Ã�ber-

setzung einer Stelle aus Seneca), Karl Spiller, Joseph Thim.

15) Klugheitslehre, praktisch abgehandelt, in akademischen Vorlesungen. Von

Karl Heinrich von Seibt. Impellimnr antem natura, vt prodesse velimna quam

plnrimis, in primisqne docendo. rationibusque prudentiae tradendis. Cicero de

Finibns. Pragl799. Zu haben im Ebenwangerschen VerlagsgewÃ¶lbe in der Eisengass^.

Nro. 81. II. 4 BL, 412 S.; 392 S. 8. â�� 2. Aufl. 1814. â�� 3. Anfl. 1824. Ebenda, Nen-

rentter. â�� Band l, Bl. 2: Geschichte dieses Boches (Prag den 26. Jnly 1798).

16) Die tÃ¤glichen Opfer eines wahren Christen. Augsburg 1808. 12. â��

13. Aufl. 1830. Ebenda. Doll.

2. Johann Ferdinand Opiz, geb. in Prag am 11. Oktober 1741, Sohn deÂ«

k. k. AppellationssekretÃ¤rs Johann Augustin Opiz, trat in den .Jesuitenorden, ver-

lieB ihn nach Ã¶jÃ¤hrigem Noviziat und vollendete die juristischen Studien in Wien

nnd Prag, 1767 Kanzellist bei dem FÃ¼rsten Karl Egon von FÃ¼rstenberg, spater

SekretÃ¤r nnd Bibliothekar, 1775 k. k. BankogefÃ¤lleninspektoratsadjnnkt, 1787 In-

spektor des Gefalles zn Tscbaslau, t dort am 11. Januar 1812.

a. Mensel 5, 518 bis 520. â�� b. Vaterland. BlÃ¤tter 1812. S. 127. â�� c. Isis

1814. 2. Band. 1. Heft â�� d. Wnrzbach 1870. 21, 67.

1) Ode auf den Tod der rÃ¶mischen Kaiserin Josepha. Wetzlar 1767. 4.

2) Der Held. Eine Ode auf das Nahmensfest des FÃ¼rsten Karl Egon xu

FÃ¼rstenberg. Wetzlar 1767. 4.

3) Der Philosoph ohne Zwang. Eine Wochenschrift. Wetzlar 1768 bis 1769. 4.

4) Der kleinere Pfiff. Eine Parallele des hÃ¶heren Rufs. Wetelar 1769. 24.

Ohne Vfn.

5) Die Menschenfreundin in Pupur. Zwo Oden auf die russische Kaiserin

Katharina die II. Wetzlar 1770. 8. Ohne Vfn.

6) Mein mittÃ¤glicher Spatziergang. Wetzlar 1770. 8.

7) BeitrÃ¤ge zu: Wetzlarische wÃ¶chentliche Anzeigen. Wetzlar 1772. 4.

8) Gab 1774 heraus: WÃ¶chentlich Etwas. Vgl. oben u. k. = S. 694.

9) Daphnis, am IVten Tage des Wintennonates, dem Namenstage Sr. fuirst-

lichen Durchlaucht, Herrn Karl Egon, FÃ¼rsten zn FÃ¼rstenberg. Prag, MDCCLXXIIL

8 Bl. Am SchluB: mit Johann Thomas HÃ¶chenbergers Schriften.

Des Daphnis Namenstag. Namque erit ille mihi semper Deus. Virg. den

IV. Nov. MDCCLXX. (Idylle in Prosa).

10) Fragmente eines Gebetes an Amor. Frankfurt und Leipzig 1774. 8. OhneVfn.

11; Le Triomphe d'Alexandre Ã¤ Susa. Ans dem Teutschen fibersetzt.

Pragne 1774. 8.
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12) Beschreibung der Hauptstadt Prag. Prag 1774. 8.

13) Verse zum neuen Jahre. Leipzig 1775. 12.

14) Etwas fÃ¼r das Fach der teutschen Staatskunst. Frankfurt und Leipzig

1775. 8. Ohne Vfn.

15) Jyny und As-snaun, eine wahre Geschichte. Leipzig 1775. 8. Ohne Vfn.

16) Ueber die Verschiedenheit unserer Kleidertrachten. Leipzig 1775.8. OhneVfn.

17) Verse zum neuen Jahr. Prag 1775.

18) Prager Ephemeriden. Prag 1775. 8. (Plan und erste Einrichtung).

Vgl. oben S. 694.

19) Louise Opitz Ã¼ber den Tod ihres Vaters. Wetzlar 1779. 8.

20) Philemon, oder der Becher der Liebe. Eine Idylle. Prag 1781. 8.

21) Die KÃ¶cher. Ein Recept fÃ¼r mein krankes Vaterland. Prag 1782. 8.

22) Schreiben eines vernÃ¼nftigen Katholiken Ã¼ber den Prediger in Krenzburg.

Prag 1782. 8.

28) Eine kurze Erinnerung fÃ¼r den 30. Okt. 1782. Prag 1782. 8.

24) Verse zum neuen Jahre. Prag 1783. 8.

25) Eine Staatsrede an dem 19ten MÃ¤rz im Jahre 1788 als dem Namenstage

nnsers weisestgÃ¼tigsten Erblandesherrn Kaiser Joseph des zweyten, in dem Rath-

hause der kÃ¶nigl. Stadt Techaslau in BÃ¶'heim gehalten von Johann Ferdinand Opitz,

ersten Adjunkten des daselbst befindlichen k. k. bÃ¶hmischen Bankogefafleu-

inspektorats. 1783 (Dresden). 51 S. 8.

26) Die BÃ¼cherfreiheit. Brunn 1784. 8.

27) Allgemeines Comptoir fÃ¼r Deutschlands Gelehrte und KÃ¼nstler. 1784.

28) Wer war und wie hieÃ� Melchisedecks Vater? Eine gelehrte Dorfgeschichte

in drey BÃ¼chern. Philadelphia (Triest) 1792. 8.

29) Handschriftlich hinterlieÃ� er eine litterarische Chronik von BÃ¶hmen in

20 Quartbanden (Im Besitze der kgl. bÃ¶hm. Gesellschaft der Wissenschaften in Prag).

3. Franz Anton Ton Meyer. Â§ 259, 29=- Band V. S. 315.

1) Lebensregeln in Versen und 6 Abschnitten . . . 1770. 8.

2) Kandace, ein aethiopisches Trauerspiel in drey Aufzflgen. Von Franz Anton

v. Meyer. Wien, gedruckt mit Schulzischen Schriften. 1772. 2 Bl. 163 S. 8.

8) Nuht die Gottheit von NebestÃ¤t ein SchÃ¤ferspiel in einem Aufzuge von

Franz Anton v. Meyer, aufgefÃ¼hrt auf der HochgrÃ¤flichen SchlofischaubÃ¼hne den

2ten des Heumonats im Jahre 1773. 16 S. 8. [o. 0.] Ein KinderstÃ¼ck.

4) Diana und Endymion Ballet. Brunn 1775. 8. â�� Eine lyrische Darstellung

in 2. Aufz. Prag 1781. â�� Diana und Endymion. Eine lyrische Vorstellung in

zween AufzÃ¼gen mit Pantomime und Ballet. Dritte verbesserte Auflage. Prag, 1801.

45 S. 8. Vorwort unterz.: F. A. v. M-y-r.

5) Die Pflanzschule des menschlichen Herzens, oder die Grundlage der Er-

ziehung. Brunn 1775. 8.

6) Sechs Reden, die sein ZÃ¶gling bey verschiedenen PrÃ¼fungen hielt.

7) Julchen, oder VÃ¤ter sehet nach euern Kindern! ein Schauspiel in einem

Aufzuge, von Franz A. v. Meyer. Prag, Wien und Leipzig, in den von SchÃ¶n-

feldischen Buchhandlungen. 1783. 66 S. 8.

8) Die Dichterinnen, oder: Wissenschaft ist schÃ¶n â�� Vernunft ist noch

schÃ¶ner! ein Lustspiel in einem Aufzuge. Von Franz Anton v. Meyer. (Sammlung

verschiedener Drammatiachen StÃ¼cke). Prag, gedruckt und verlegt bey Joseph

Emmanuel Diesbach, auf dem kleinen Ringl. No. 225. 1784. 44 S. 8. Vgl. Zs.

f. d. Ã¶sterr. Gymn. 1896. 47, S. 122f.

9) Morgengesang fÃ¼r alle vernÃ¼nftige Religionen, von F. A. v. Meyer. Com-

Position von N. Maschek. lohann Berka sc. Pragae 1796. l Bl. Querfolio.

10) Das Freudenfest guter Unterthanen zum Empfange ihrer wohlthÃ¤tigen

Herrschaft. 12 S. 4.
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Zweiter Titel: Beschreibung des freudenreichen und glÃ¼cklichen Empfangs

der Herrschaft Hohenelber Grundobrigkeit des . . . Herrn Rudolph .... Grafen von

M orzin, und seiner von Jedermann geehrt und geliebten Gemahlin der . .. Frau

Josepha . . . Grafin von Morzin, gebohrnen GrÃ¤fin von und zu Hohenwart, bei der

ersten Ankunft dieser liebenswÃ¼rdigen Dame in Hohenelbe am 23. Junius 1798.

Nachmittags, unter/.. F. Mâ��yâ��r.

EnthÃ¤lt auch Gedichte.

11) Ode an das Geld von Franz Anton v. Meyer. Nach der Melodie von

Friedrich Schillers Ode an die Freude. Prag, bei Kaspar Widtmann, 1802. 14 S. 8.

12) Die wandelnde Veredlung der Menschheit und ihrer KrÃ¤fte. Herausgegeben

von F. A. v. Mâ��yâ��r. Prag, gedruckt bei Gottlieb Haase, k. bÃ¶hm. stand. Buch-

drucker. 1805. 15 S. 8. [Prosa].

13) Der Ruhm des Bieres. Ein Gesang. 2 Bl. 8. Prag, mit Schriften der

k k. Normalschul-Buchdruckerey. unterz. F. A. v. M. ,Der Gerstensaft, geliebte

deutsche BrÃ¼der! Ist schon ein alter Trank'.

14) FÃ¼r Schauspieler und Theaterkritiker, ein Fragment ans Peter Clausens

Geschichte. Prag, gedruckt und verlegt bey Joseph Emanuel Diesbach, auf dem

kleinen Ringl, N. 225. 16 S. 8.

15) Der Tempel Aeskulaps, oder: Was ist des grÃ¶Ã�ten Opfers werth? Drama

in einem Aufzuge. Von Franz A. v. Meyer. Prag 1819, in den vorzÃ¼glichsten

Buchhandlungen 36 S. gr. 8. Alexandriner.

4. Franz Expeditus [Edler Ton SchÃ¶nfeld], geb. in Prag am 7. MÃ¤rz 1745,

Jesuit, Professor an dem Gymnasium zu Prag-Neustadt und in Brzeznitz, Professor

der Dichtkunst an der UniversitÃ¤t Prag, 1779 Dechant in Reichstadt, Ehrendomherr

des Stiftes zu Biben, geistl. Hofrat des regierenden Herzogs zu ZweibrÃ¼cken und

spÃ¤ter des Prinzen Christian von Waldeck, begleitete 1800 die bÃ¶hmischen Studenten-

legion ins Feld. Gestorben vermutlich 1807.

a. Pelzel, Jesuiten S. 285. â�� b. De Luca 1778. I, 2, S. 105. â�� c. Mensel 7,

279. â�� d. Kehrein, Kanzelbereds. l, Â§ 82. â�� e. Kehrein, Lex. 1871, 2, 120. â��

f. Wurzbach 1876. 31, 149.

1) De amore veritatis et veritate amoris seu peculiaribus S. .1 oannis Evangelistae

ornamentis. Pragae 1770.

2) De soliditate et sublimitate scriptorum S. Joannis Evangelistae senno.

Pragae 1771.

3) Auf die Reise Josephs des Zweyten, gesungen im Herbste, von F. E. SchÃ¶n-

feld, P. d. G. J. Prag 1771. Bey Edlen von Trattnern. 8.

Vgl. Prager gel. Nachrichten 1771. l, 94.

4) Der Tod Oskar's des Sohnes Karuths, aus dem Lateinischen des Herrn

Denis. Prag 1772. 8.

5) Laudatio dilecti Jesu digcipuli ad mores vitae Apostolicae Sectatorttm

applicata. Pragae 1772.

6) De S. Thomae Aquinatia fervore in discendo etin docendo ardore. Pragae 1772.

7) De sinceraSS. PetrietPanli Apostolorum imitatione sermo ... Pragae 1773.

8) De Gloria, quam S. Joannes Religioni procuravit, et quam Religio tnbuit

S. Joanni, orationem dixit Nobilis a Schoenfeld, pres. eccl. Philosophiae in celeberrima

Pragensi Universitate doctor, theologalis laureae Candidatus. Probante Caes. Reg.

Censura. Excudit Joannes Ferdinandus nobilis a Schoenfeld. Pragae. M.D.CC.LXXI V.

18 S. 8.

Widmung: Honori... principis... domini Caroli Egonis a FÃ¼rstenberg dicatum.

9) De ratione, atque auctoritate, quibus religiosa de sancto B. M. V. Ortn

eententia innititur, in Basilica RR. PP. Hybernorum eidem immaculatae conceptioni

dicata orationem dixit Nobilis a Schoenfeld, praesb. eccles. in celeberrima pragensi

nniversitate Professor poeseoa. R. P. 0. Probante Caes. Reg. Censura. Pragae, in

magna aula Carolina. M.DCC.LXXIV. 16 Bl. 8.

Widmung: Celsissimo Domino Domino 8. R. I. Principi a FÃ¼rstonberg valetu-

dine recuperata d. d. d. orator.

10) De catholico Sanctornm cultu oratio . . . Pragae 1775.
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11) Als Joseph seine Streiter bei Prag prÃ¼fte. Prag 1775. 8.

12) An den Oberdruiden BÃ¶hmens. Prag 1775. [An den Erzbisehof von Prag!]

13) Einige Uebersetzungen von Schulern der Dichtkunst an der Hohenschule

zu Prag. Herausgegeben als Sie zum erstenmal Ã¶ffentlich geprÃ¼fet wurden, im

Jahre 1775. Mit Bewilligung der k. k. Censur. PRAG, bey Johann Ferdinand Edlen

von SchÃ¶nfeld. k. k. UniversitÃ¤tsbuchdruckern. 36 S. gr. 8.

S. l: Begleitung des Lehrers, nnterz.: Franz edler von SchÃ¶nfeld, k. k. Lehrer

der Dichtkunst. â�� S. 13: Virgils Erste Ekloge ins Deutsche Ã¼bersetzt. Prosa,

Ã¼bers, von Franz Duchet. â�� S. 31: Ein HirtengesprÃ¤ch auf des Welterretters Geburt,

Ã¼bersetzt aus dem BÃ¶hmischen. (Hexameter). Anton Schwanda Edler von Schem-

schitz, Franz Wlach Edler von Negro, Joseph MeiÃ�ner. â�� EnthÃ¤lt auch Ã�bersetzungen

ins Lateinische und ins Tschechische.

Vgl. BÃ¶hm. Lit. 1779. l, 189.

14) Einige Uebersetzungen von SchÃ¼lern der Dichtkunst an der Hohenschule

zu Prag. Herausgegeben als Sie zum zweitenmal Ã¶ffentlich geprÃ¼fet wurden. Im

Jahre 1775. Mit Bewilligung der k. k. Censur. PRAG, bey Johann Ferdinand

Edlen von SchÃ¶nfeld, k. k. UniversitÃ¤tsbuchdruckern. 47 S. 8.

S. l: Begleitung des Lehrers (Widmung an Cornova) unterz.: Franz von SchÃ¶n-

feld k. k. Lehrer der Dichtkunst. â�� S. 12: Virgils Vierte Ekloge ins Deutsche Ã¼ber-

setzt. (Prosa). Von Joseph Schmidt. â�� S. 22: Virgils FÃ¼nfte Ekloge ins Deutsche

Ã¼bersetzt. (Prosa). Von Franz Duchet und Bernard Ulick. â�� S. 84: Virgils Sechste

Ekloge. (Prosa). Von Emamiel Zuebert und Anton Schwanda von Schemschitz. â��

S. 42: Ein Klaglied Tibulls ins Deutsche Ã¼bersetzt. (Verse). Von Franz Rudolph

von Ehrenwald und Franz Girzik.

15) Quantum pia sententia de Sancto B. V. M. ortu jurando juri praestet

argnmentum et quantum piaesententiae robur addat jusjurandum Pragae 1777.2.Aufl:

Quantum pia sententia de sancto B. M. V. Ortu jurando juri praestet argumentum,

& quantum piae sententiae robur addat jusjurandum. Coram sacris profanisque regni

Bohemiae proceribus sermone ostendit Expeditus a Schoenfeld. Quetn nunc honori,

ac venerationi .... Domini Francis. Xav. Twrdy D. G. Episcopi Hypponensis

&c. &c. dicatum. Sub solemnia inaugurati magistratus minoris coetus latini Recudi

Fecernnt Poetae, Pragae Veteris, apud Joannem Ferdinand Nobilis a Schoenfeld.

1779. 21 S., 6 Bl.

16) An den Lenker der Weisen Oesterreichs. Prag 1778. 8.

17) Oratio de consensione Universitatis Pragenae cnm Ecclesia Metropolitana

in ornando S Joanne Nepom. Prag. 1778.

18) An den JÃ¼ngern Freyherrn von SchÃ¶newitz, ein Gesang. Prag 1779. 8.

19) Rede von den Hauptabsichten der WohlthÃ¤ter, und von der Verbindlichkeit

der Pflegkinder des Hauses der armen Waisen zu St Johann den TÃ¤ufer. Gehalten

von Expedit Edlen von SchÃ¶nfeld. Prag, bey Joh. Ferd. Edlen von SchÃ¶nfeld 1779.

20 S. gr. 8.

20) Von dem EinflÃ¼sse der guten und bÃ¶sen Geister auf den Menschen. Prag

1779. Neue Aufl.: Rede von dem EinfluBe der guten, und bÃ¶sen Geister auf den

Menschen. Gehalten an der Schutzengelfeyer von Franz Expedit Edlen von SchÃ¶n-

feld, wirklichen Dechanten in Reichstadt Prag, bey J.F.Edlen von SchÃ¶nfeld. 1780. 8.

21) Zergliederungder epischen Gedichte Homer's, Virgil's, Klopstock's. Pragl779.

22) Katholische Gebeter und GesÃ¤nge zum Gebrauche der ReichstÃ¤dter Kirchen-

kinder. Prag 1780. 12.

23) De immacvlato Beatae Virginis Mariae conceptv. Sermp. Coram

nee non coram toto senatv popvloqve academico ante solennem ivrisivrandi pro sancto

B. V. Mariae ortv instavrationem habitvs ab Expedito de Schoenfeld .. . Adpro-

bante caesareo-regia censvra. Pragae, literis caesareo-regiae scholae normalis, per

loannem Adamvm Hagen. 1780. 40 S. 8.

24) Rede von den kaiserlichen Toleranzbefehlen in BÃ¶hmen. Gehalten am

Tage seiner feyerlichen EinfÃ¼hrung in die Kirche zu den heiligen Fabian und Se-

bastian in Reichstadt von Franz Expedit Edlen von SchÃ¶nfeld, der freyen KÃ¼nste

und Weltweisheit Doktor, einst an der hohen Schule zu Prag Ã¶ffentlichen und ordent-

lichen Lehrer der Esthetik; der k. k. BÃ¼chercensurkommission Beysitzer, des ver-

mischten Faches Censor; dermalen bey dem uralten Stifte zu Biben Domherrn, und
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deÂ« allzeitkatholischen Sprengel* in Reichstadt Deehaaten. Prag und WieÂ«, bey

Johann Ferdinand Edlen von SchÃ¶nfeld. 1782. 23 S. 8.

Widmung: Den sammtlicben (Titl.) Domherren de* alleseit getreueÂ« Stiftes

an der Metropol i tankirche zu Prag.

25) Die heilige Monika als eine Gattin and als eine gute Matter in einer Pre-

digt vorgestellt za BÃ¶hmischleipa bey den WW. VÃ¤tern Augustinern, von Franz

Expedit edlen von SchÃ¶nfeld. Dechant za Reichstadt- Prag and Wien, ber Job,

Ferd. edlen Ton SchÃ¶nfeld 1783. 21 S. 8.

26) Die sogenanntÂ« laaretanische Litaney. ErklÃ¤ret Ton Dechant SchÃ¶nfeld

za Reichstadt in BÃ¶hmen. 1783. Prag, bey J. F. Ed. von SchÃ¶nfeld. 27 SL 8.

27) Religio catholica ferventer est praedicanda,propvgnanda est prvdenter, veivt

illam praedicavit, et propugnavit Nepomvcenvs. Oratio: qvam Pragae in Skalka

dixit Franc. Expeditvs nob. de Schoenfeld, in Vniversitate Pragensi doctor. Cathe-

dralis Ecclesiae Petinensis Canonicus, et Reicbstadiensiom in Bohemia Decanc?.

Pragae et Viennae, Literis Joan. Ferd. nob. a SchÃ¶nfeld. 1783. 20 S. 8.

Widmung: .... Comiti a Wieschnik snpremo regni BohemiaÂ« prae-

fecto, tribanalis appellantium praesidi . . .

Auch deutsch: Die katholische Religion soll mit Eifer geprediget, and mit

Bescheidenheit vertheidiget werden, so wie sie Johann von Nepomuk predigte and

vertheidigte. Eine Rede, lateinisch gehalten za Prag in Skalka von Franz Exped:t

Edlen von SchÃ¶nfeld, vormaligen k. k. Lehrer an der hiesigen hoben Schule, jetzt

aber des uralten Stifts zu Biben Domherrn, und Dechanten zu Reichstadt. Ins

Deutsche frey Ã¼bersetzt von dem Verfasser selbst. Prag and Wien, in der von

SchÃ¶nfeldischen Buchhandlung. 1783. 22 S. 8.

Ihrer Excellenz der (Titl.) Frau .... GrÃ¤finn von Wieschnik zugeeignet

vom Uebersetzer. â�� Vgl. Litt. Magazin 1787. 3, 101 bis 126

a. Recension und kritische Anmerkungen Ã¼ber des Reichstfidter Hrn. Dechante

von SchSnfeld am 25. May in Skalka gehaltene lat Lobrede auf den heiL Johann

von Nepomnck. VerfaBt von M. D. Prag. 29 S. 8. Von Michael Dornik. Vgl.

GlÃ¼ckselig in Klar's Libnssa auf 1848. S. 338.

b. Kritische Betrachtungen Ã¼ber die Recension und gemachten kritischen An-

merkungen des H. M. D. Ã¼ber des ReichstÃ¤dter Herrn Dechants von SchÃ¶nfeld am

25. May in Skalka gehaltene lateinische Lobrede auf das Fest des heiL Johann

von Nepomuk. Prag, 1783. 19 8. 8.

c. R. von Steinbergs Briefe an Herrn Meeltiscb Ã¼ber verschiedene Gegen-

stÃ¤nde der Religion, dann Ã¼ber folgende zwo Fragen: 1. Ob der heilige Johann

von Nepomuk jemals gelebt? and 2. Ob Johanko von Pomuk an seine Statt als

heiliger MÃ¤rtyrer angenommen werden kÃ¶nne. Dem Pragerischen Domkapitel

gewidmet. Prag. 48 S. 8.

d. NÃ¤here ErklÃ¤rung Ã¼ber die Angelegenheiten des heil. Johann von Nepo-

muk. l Bogen.

e. P- Gelasii Dobner e Scholis piis Exprouincialis Vindiciae sigillo Confessionis

dini Joannis Nepomnceni Protomartyris Poenitentiae assertae. Pragae et Viennae

1784. 50 S. 8. Auch in deutscher Sprache erschienen.

f. Schreiben eines BÃ¶hmen an einen MÃ¤hrer Ã¼ber die Abhandlang des hochw.

hochgel. Hrn. Gelas Dobners Exprovincials des Ordens der Frommen Schalen

betitelt: Vindiciae etc. 1784 (Prag) l Bogen, a

g. Giebt es einen heiligen Johann de Nepomuk? An den irrenden Ritter

von Hteinsberg beantwortet von Matth. Johann Brada, Borger in Nepomuk.

Im Jahr 1784. ohne Druckort.

5. Der dichtende JÃ¼ngling. Prag bey Mangold. 1770. 230 S. 8.

Vgl. Prager gel. Nachrichten 1771. l, 372. â�� Neue Litteratur 1772. l, 124

bis 126. ,Aber wodurch verdient denn Prag das UnglÃ¼ck, bestÃ¤ndig fremde Werke,

die kein auswÃ¤rtiger Verleger umsonst annehmen wÃ¼rde, in seinen Mauren an das

Licht treten ru sehen?*

6. Franz Anton Steiusky, geb. in Leitmeritz am 16. Januar 1752, Professor

der SchÃ¶nschreibeknnst an der k. k. Normalschale in Prag, seit 1775 ebendaselbst

Lehrer der Naturwissenschaft, seit 1784 Professor der Alterthumstunde und der

historischen Hilfswissenschaften an der UniversitÃ¤t in Prag. 1811 Dekan der

philos. FakultÃ¤t. Todesjahr unbekannt.
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a. Wilflings Schulkalender f. 1796, S. 158; f. 1798, S. 179. â�� b. Meusel 7,

644f. 10, 709. â�� c. Nagler, Deutsches allgemeines KÃ¼nstlerlexicon 1839. 17, 306. â��

d. Wurzbach 1879. 38, 167.

1) Schriftmuster nach GrundsÃ¤tzen der PrÃ¤ger Normalschule. Teutsch und

Lateinisch (gestochen von Jos. Koch). 2 Hefte. Prag 17??.

2) Epigrammatische Verse auf Scherzkupferstiche, nach Art der englischen,

bey den GebrÃ¼dern Balzer zu Prag. Prag 1772 bis 1774.

3) Hatte Anteil an der Schrift von Amand Schindler (geb. in Wartha in

Schlesien am 17. Dezember 1742, gest. zu Prag am 5. August 1782): Der Hans-

lehrer oder BeitrÃ¤ge zum Privatunterricht in den nÃ¶thigsten LehrgegenstÃ¤nden.

Prag 1778. 8.

4) Anteil an folgenden Schulschriften des Abbts von Felbiger:

a: Anleitung zur richtigen Erkenntiiiss der merkwÃ¼rdigsten natÃ¼rlichen

Dinge. Wien 1778. 8. â�� b: Erdbeschreibung fÃ¼r Ã�sterreichische Schulen. Wien

1780. 8. â�� c: Katechetische GesÃ¤nge des P. Franz in Brealau, zum Gebrauch der

teutschen Schulen . .. Umgearbeitet Prag 17??. â�� d: Disciplinarvorschrift in den

Normalschulen. Ebenda 17??.

5) Danksagungsrede an das bey der Ã¶ffentlichen SchulprÃ¼fung versammelte

Publikum. Prag 1782. â�� Prag 1785.

6) Gab heraus: Monatliche Beytrage zur Bildung und Unterhaltung des

BÃ¼rgers und Landmanns. 12 StÃ¼ck oder II BÃ¤nde. Prag 1783 und 89. Gerle.

gr. 8. S. oben S. 697.

7) a. Lieder zur Ã¶ffentlichen und hÃ¤uslichen Andacht, mit Melodien grÃ¶Ã�ten-

teils von den besten vaterlÃ¤ndischen Meistern. Herausgegeben auf Veranlassung

der k. k. Normalschuldirektion. Prag, in der k. k. Normalschulbuchdruckerey,

1783. 16 Bogen. 8. - Ebenda 1784. - 4. verm. Auflage. Ebenda 1794. 8. â��

Litterar. Magazin 1787. 3, 93 f. ,Die Lieder .. . sind grÃ¶Ã�tenteils von Hrn. Prof.

Steinsky neu verfertigt, einige aus Ã¤ndern kathol. GesangbÃ¼chern entlehnet*.

b. Kleines Gesangbuch enthaltend die Lieder zum gewÃ¶hnlichen Gottesdienste.

8) Schreiben an den Hrn. Hofrath von Born Ã¼ber eine in Stein eingeschlossen

gefundene MÃ¼nze; nebst einigen Gedanken Ã¼ber die Entstehung der gegenwÃ¤rtigen

OberflÃ¤che der Erde. Prag 1784. gr. 8. Auch in: Abhandlungen einer Privat-

gesellschaft in BÃ¶hmen 6, 377 bis 394.

9) Auswahl der merkwÃ¼rdigsten AlterthÃ¼mer Aegyptens; zum Behuf aka-

demischer Vorlesungen Ã¼ber Alterthumskunde. Prag 1787. 8.

10) Gottesdienst gemÃ¤ss allgemeiner Pfarreinrichtung. Auf Verordnung der

k. k. Religionskommission in BÃ¶hmen. Nach EinverstÃ¤ndnis* des Hrn. FÃ¼rsterz-

bischoffs zu Prag und der Herren BischÃ¶ffe zu Leutmeritz und KÃ¶nigsgrÃ¤tz. Prag

1787. 8. â�� 2. Ausg. Ebenda 1796. 8.

11) Inauguratio Ferdinand! Equitis a Schulstein, Episcopi Litomericensis

celebrata X. Oct. 1790. Pragae 1791. fol.

12) Allgemeines katholisches Kirchenbuch; erschien wÃ¶chentlich seit Dec. 1797.

Den Abnehmern dieser Zeitschrift wird in Wilflings Schulkalender f. 1798, S. 179

eine Schrift: ,Uiber die Aecbtheit der Quellen des Christenthums' in Aussicht gestellt.

13) Der Heldentod des durchlauchtigen Herrn, Herrn Karl Joseph Aloys, des

H. R. R. FÃ¼rsten zu FÃ¼rstenberg, Sr. K. K. Apost. Maj. Feldmarschalllieutenants

etc. etc. in der Schlacht bey Stockach, am 25. MÃ¤rz 1799. Von einem Offizier

des K. K. Inf.-Regiments de Ligne. Der tief trauernden Wittwe, gebornen FÃ¼rstin

von Thurn und Taxis, dargereicht von einem Verehrer Ihres Hauses. Prag, in

der k. k. Normalschul-Buchdruckerey, 1799. 4 Bl. 4.

Widmungunterz.: Steinsky. Das Gedicht unterz.: Friedelberg. Â§294,3 = VI. 364.

14) Ein Lied in: AusfÃ¼hrliche Beschreibung der am 15ten November 1800

gehaltenen Jubelfeyer der k. k. prager Normalschule, nebst der kurzen 25jÃ¤hrigen

Geschichte dieser Schule. Von Alex. Parizek. Prag 1801. Vgl. S. 727.

15) Klaglieder des Propheten Jeremias. Nach der vulgaten lateinischen

Bibel, mit Vergleichung der Grundsprachen, in deutsche Verse Ã¼bersetzt. Prag,

in der k. k. Normalschul-Buchdruckerey. 1803. 23 S. 8.

Vgl. Annalen MÃ¤rz 1804. Nr. 29: ,Unter den Besorgern des Kirchenbuchs,

Goedoke, GrundriiB. VI. 2. Aufl.* 46
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eo viel uns bekannt, ist auch und TorzÃ¼glich der verdiente Hr. Professor Stexnskr.

der nun freylich noch keinen Beruf zu einem Uebertetzer eines hebrÃ¤ischen

Dichten hat*. â�� ,Alle diese Stellen hat Rosalino richtiger, kÃ¼rzer und besser Ã¼'oer-

setzt, als die Ã�berarbeiter der Biedel'schen metrischen Ã¼ebenetmng*.

16) BeitrÃ¤ge zu Iselina und Becken Ephemeriden der Menschheit; zn MetueU

Neuen Miscellaneen artistischen Inhalte.

7. Joseph Bitter TOB Mader, geb. in Wien am 8. September 1751, Sohn

des Bildhauers Johann Christoph Mader (geb. 1697 in Olersdorf in BÃ¶hmen .

studierte in Wien, SchÃ¼ler Martinis, 1779 Professor der deutschen Reichsgeschichte

und der Staatenkunde an der UniversitÃ¤t in Prag, 1815 in den Rittentand er-

hoben, starb am 25. Dezember 1815.

Biographie deÂ« Joseph Bitter von Mader, des kaiserlich Ã¶sterreichischen

Leopoldordens Bitter, n. i. w. VerfaÃ�t von Dr. Mathias Kali na von JÃ¤tenstein.

Prag 1818. Gedruckt bei Gottlieb Baase, bÃ¶hm. stand. Buchdrucker. 30 S- 8.

1) Uiber einige VorzÃ¼ge des Naturrechte des Hrn. Karl Anton von Martini.

Wien 1774. 8. Ohne Vfn.

2) Dissertatio inanguralis jnridica, dennitionem belli, item fandainentum im-

putationis illustrans. Viennae, apnd Trattner 1777.

3) Vermischte AufsÃ¤tze aus der Moral, Staatskunst, und Staatenkunde, zum

Versuch Lesen und Denken, besonders bey der studierenden Jugend zu befÃ¶rdern.

Utilia dicere vitae. Prag, bey Kaspar Widtmann. 1788. 8 Bl., 239 S. 8. Ohne Vfaamen.

Vorrede: .Einige meiner gewesenen ZuhÃ¶rer zeigten Lust, in ihren Neben-

standen Ã¼ber GegenstÃ¤nde ans der praktischen Philosophie und der Geschichte

Ausarbeitungen zn machen, wenn ich ihnen dabey an die Hand gehen wolle ....

Ich schlug meinen jungen Freunden allerley Materien vor, an denen sie ihre

KrÃ¤fte versuchen kÃ¶nnten: und wenn einer was ausgewÃ¤hlt hatte, hiet ich ihn

einen Plan entwerfen; liei die Ã¤ndern ihre Meinung darÃ¼ber sagen; zergliederte

ihn sofort selbst; verwarf, billigte, Ã¤nderte, ergÃ¤nzte und fÃ¼hrte meine GrÃ¼nde

an; zeigte ihm dann die HÃ¼lfsmittel, ihn auszuarbeiten, und wie diese am besten

zn gebrauchen seyen. Indessen empfahl ich ihnen, durch Uebersetzungen und Aus-

zÃ¼ge sich vorzubereiten Zum Uebersetzen schlug ich solche AufsÃ¤tze vor.

die mir vor Ã¤ndern geschickt schienen, einen Gegenstand unter verschiedenen

Gesichtepunkten betrachten zn lehren, AufsÃ¤tze, in denen noch manches zu

erlÃ¤utern, zn ergÃ¤nzen, zn berichtigen; die dem hinhalte nach erheblich und an-

ziehend, dabey in einem gedrÃ¤ngten, lebhaften, nachdrÃ¼cklichen Style abeefaft

wÃ¤ren .... Ich bin gegen meine jungen Frennde bey ihren Ausarbeitungen so

streng, als ich es ihrem eigenen Vortheile, und wenn selbe gedruckt werden sollen,

dem Publikum, und mir selbst schuldig bin'.

a: Ob die Aemter auf lebenslang ertheilet werden sollen? GrÃ¼nde dawider.

Uebersetzt ans: Des corps politiqnes, et de leurs gonvemements. Lyon 1764. tome

2 L 4 eh. 8â��10. Nr. â�� b: Von Projekten. Uebersetzt aus: Traites sur divers snjets

intÂ«ressans de Politique et de Morale. 1760. N. 3. Zk. [Ziak?]. (Vorrede: ,Erst vor

ein Paar Tagen las ich die schon [Lauban] 1778 herausgekommenen problematischen

BeytrÃ¤ge zur Staatskunst, und fand S. 83 bis 86. ein Paar Stellen ans den TratteÂ«

sur divers sujete de polit. & morale: ich glaube, daÃ� unsere Uebersetzung der nÃ¤hm-

lichen Stellen .. . bey der Vergleichung nichts verlieren wird'). â�� c: Von den Ur-

theilen Ã¼ber Regenten, und Staatesachen. Dr. â�� d: M. Pillers und L. Mitterbacber's

Reise durch die Poscheger Gespannschaft in Slavonien. im Jahre 1782. Ans dem

lateinischen auszugsweise, und mit Anmerkungen. Lr. (Vorrede: Die Beschreibung

der kleinen Reise durch die Poschegergespannschaft in Slavonien schien mir an sich

lehrreich nnd unterhaltend, dabey wenig bekannt zu seyn ... Von den jetzigen Zeit-

um stÃ¤nden erhÃ¤lt sie ein neues Interesse ... Ich rieth meinem jungen Frennde das

wichtigste in Bezug auf die Landwirtschaft, Industrie, und Handlung, auf den

Karakter der Einwohner, auf ihre hÃ¤usliche nnd politische Verfassung, mit einem

Worte das, was statistisch merkwÃ¼rdig, aufzuheben, in eine gute Ordnung zn bringen,

die hie nnd da zn weitschweifige, auch zn blÃ¼hende, und rednerische Schreibart

kÃ¼rzer und einfacher zn machen, ohne jedoch dem Sinne oder dem Nachdrucke etwas

zn vergeben, endlich einige der neuesten und zuverlÃ¤ssigsten Schriften Ã¼ber Slavonien

damit zn vergleichen). â�� e: Von Handel, Ackerbau, Zollwesen n- s. w. bey den

RÃ¶mern. Uebersetzt ans: Saggio sopra la politica. e la legislatione romana del Conte
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B** di C**. [Botton von Castellamonte] 1782. Cap.6. 1s. â��f: Von den SprÃ¼ch-

wÃ¶rtern. Dr. (Vorrede: ,Der Aufsatz Ã¼ber die SprÃ¼chwÃ¶rter war eben unter der

Presse, als ich von ungefÃ¤hr in den Provinzialnachrichten aus den k. k. Staaten von

diesem Jahre blÃ¤tterte, und mir im 13ten StÃ¼cke nicht ohne einem plÃ¶tzlichen

Schrecken die Autschrift: Ã¼ber deutsche SprÃ¼chwÃ¶rter, in die Augen fieL Ich fand

aber zn meinem TrÃ¶ste, daÃ� jener noch immer gedruckt werden kÃ¶nne'). â�� g: Kleinig-

keiten: 1. Haushaltungskunst. 2. Parlamentsakten aus der zwoten HÃ¤lfte des lÃ¶ten

Jahrhunderts. 3. Lieber seyn, als scheinen; lieber scheinen, als seyn; seyn, und

scheinen. 4. Weinkeller und Haberboden eines Erzherzogs von Oestreich, und eines

Abbts im J. 1594. 5. Ferdinand I. ein Erwecker Todter KlosterschÃ¤tze. 6. Die

deutsche Sprache. 7. Kann man auch seine SÃ¼nden giriren? 8. Der gelehrte Censor.

9. Die freye Aussicht. 10. Ein glÃ¼ckliches Anagramm. 11. Gerechtfertigte SchmÃ¤h-

ungen. 12. Nulla dies sine linea. 13. Man spricht selten viel von der Tugend; die

man besitzt. Lessing. 14. GesprÃ¤ch. Zwischen einem Kavalier, dem Grundherrn der

Gegend, und einem Bauernknecht, der ihn nicht kannte, und eben Abends mit dem

Pfluge nach Hause kehrte: in UnterÃ¶sterreich bey Seitenstatten. 1786. 15. Uiber einige

Beynahmen der Venus. 16. Die Nacht. 17. Patriotische Delikatesse eines Lexikons-

schreibers. 18. Die Nachahmer. 19. Preisaufgaben I. II. (Anmerkung: Wir haben

meines Wissens im Deutschen kein Wort, welches das Ardelio ganz ausdrÃ¼ckt). 20. Die

groÃ�en Herren. 21. Keine Regel ohne Ausnahme. Dr. (Vorrede: ,Die Leser werden

hoffentlich eher gerne sehen, als uns ansschelten, wenn wir mit unter scherzhafte

Einfalle anbringen â�� die dann noch immer ernsthaftes Denken veranlassen kÃ¶nnen,

und bey denen das verum atque decens nie aus den Augen gelassen werden wird, â��

oder wenn wir das nackte RÃ¤spnnement zuweilen mit ein biÃ�chen Witz karmusiren.

Aber freilich mÃ¼ssen sie ihn nicht von der allerfeinsten Sorte verlangen: anerwogen

unser Standort um so viele Grade dem ewigen Eise nÃ¤her liegt als Athen').

4) Empfindungen eines Ost. Patrioten an dem Tage, da BÃ¶hmen seinem

neuen Herrscher huldigte. Prag 1792. 4 Bl. 8. Verse.

5) Nach den Lieferungen von und fÃ¼r BÃ¶hmen 2, Miszellen S. l hat er Anteil

an: Betrachtungen Ã¼ber die RechtmÃ¤Ã�igkeit des gegenwÃ¤rtigen Kriegs gegen Frank-

reich, und die ZweckmÃ¤Ã�igkeit des in den Oest. LÃ¤ndern erÃ¶ffneten Gold- und

Silberdarlehens. 4 Bog. 8.

6) BeitrÃ¤ge zu Rieggers Materialien zur alten und neuen Statistik von

BÃ¶hmen, zum Apollo etc.

8. Ignaz CornoTÂ«. Â§ 218, 19. = Band IV. S. 111.

a. Meusel l, 6Ã¼Of. 9, 209. 11, 144. 13, 242f. 17, 349f. 22', 531. - b. PelzelÂ«

Jesuiten 28a. â�� c. Waitzenegger 1822. 3, 84. â�� d. Hormayrs Archiv 1823. Nr. 22

von Ritter von Ritternberg. â�� e. Nekrolog und Schriftenverzeichnis: Schriften der

kÃ¶nigl. Gesellsch. d. Wiss. 1824. (III. Folge). Band 8. â�� f. Kehrein, Kanzelberedsam-

keit l, Â§ 79. â�� g. Kehrein, Lei. 1868. 2, 60. â�� h. An Cornova. 2 Bl. 8. (.Bergen

wolltest Dich in eine HÃ¼tte'). â�� i. Ã�ber Cornovas Leidenschaft fÃ¼r die GrÃ¤fin Josefine

Pachta, die spÃ¤tere Freundin Meinerts: Varnhagen, Biographische PortrÃ¤ts 1871,

185; Varnhagen, AusgewÃ¤hlte Schriften 3, 18.

1) Gedichte von Ignaz Cornova. Prag, bey Wolfgang Gerle, 1775. 142 S.,

V Bl. Verzeichnis der Gedichte.

S. 3: Fabeln und Erzehlungen. (S. 8: Der Qnaeker, und das MÃ¤uschen

nach den Babioles literaires. â�� S. 12: Der bÃ¶se Knabe nach einer alten Fabel

Biederere. â�� S. 18: Der LÃ¶we beym GemÃ¤lde nach dem Lafontaine. â�� S. 14: Der

Esel, und die Iliade nach dem Desbillons). â�� S. 35: Idyllen. (S. 51: Apollo der

Sieger Pythons, eine allegorische Idylle auf S. M. den Kaiser). â�� S. 75: Oden, und

Lieder. (S. 78: Auf die Stiftung einer k. k. Akademie der Wissenschaften. â�� S. 81:

Auf den Hochgraf liehen Verfasser [Franz Joseph Graf von Kinsky] der Erinnerungen

flber einen wichtigen Gegenstand, von einem BÃ¶hmen. â�� S. 130: An Milon vom

Lande. Ein gressetsehes Briefchen).â��S. 133: Sinngedichte. (Nachdem Martial. â��

Nach dem Lateinischen eines Ungenannten).

2) Die Helden Oesterreichs, besungen in Kriegsliedern, von Ignatz Cornova.

Prag, 1777. mit Schriften der k. k. Normalschulbuchdruckerey, durch J. A. Hagen,

Faktor. 3 BL, 232 S. 8.

3) Or. funeb. quum alma sodalitaa latina major piis suorum manibus parentaret.

Prag 1778.

46*
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4) Die Untier schied. Von Ignaz Cornora. Prag, her Johann Ferdinand Edlen

TOD SchÃ¶nfeld. 1781. 8 E. 8 (,Zernea>t in ThrÃ¤nen.'Herzen voD Vaterland!-).

5) Bede bey der Einweihung des Warenhauses. Prag 1781. VgL Nr. 9).

6) AIÂ« die Hoffnung BÃ¶hmens verschwand, Vater Joseph zu sehen. Von

J. Cornova. Prag und Wien, her J. Ferd. von SchÃ¶nfeld. 1782. '/. Bogen. 8.

7) Anf den Besuch Pius VI. bey Joceph dem H; eine Ode. 1782.

8) An BÃ¶hmenÂ« junge BÃ¼rger. Ein Gedicht in vier GesÃ¤ngen Ton Ignatz Cormo'nu

Prag und Wien, bej Johann Ferdinand Edlen TOH SchÃ¶nfeld. 1783. 103 S. 8.

9) GeschiehtÂ« deÂ« Waiseninstitnt* znm heiligen Johann dem TÃ¤ufer in Prag,

ron Ignaz Cornova. Prag 1785, verlegt aof Kosten einer Gesellschaft von Menschen-

freonden; and wird znm Berten des WaisenfondÂ», am den erhÃ¶hten Preis TOB

einem Gulden verkauft 3 BU 118 8. 8.

Widmung: Der hochgebornen Frau Maria Term&hlten Grafinn VÂ«lÂ»hÂ»il* Caaal,

gebornen Beichsgrafmn Chotek von Chotkowa and Wognin.

8- 99 bis 118: Bede bey der Einweihongsfeyer des Ton unserer verklÃ¤rteÂ»

Lande Â»mutier dem Waiseninstitute zum heiL Johann dem TÃ¤ufer geschenkten Haages.

In der neustÃ¤dter Hauptkirche zum heiligen Heinrich am 8ten Henmonate 1781

vorgetragen von Ignaz Cornova.

10; Paul Stransky's Staat von BÃ¶hmen. Uebersetzt, berichtigt, and ergÃ¤nzt

Ton Ignaz Cornova. Prag, bej Johann Gottfried Calve. 1792 bis 1803. VII. 8.

VgL Nr. 16).

11) Kurze Cibersicht der merkwÃ¼rdigsten EmpÃ¶rungen in BÃ¶hmen und ihrer

Folgen. Ein Gegengift wider den Freyheitstaumel. Von Prof. Cornova. Prag,

1793. bei J. G. Calve. 41 S. 8.

12) Briefe an einen kleinen Liebhaber der VaterlÃ¤ndischen Geschichte. Von

Ignaz Cornora. Prag, bey Job. G. Calve. 1796 bis 1797. IV. 8.

'EnteÂ» Bandchen. G'eschichte BÃ¶hmenÂ« unter dem Przemislischen Herrscher-

Stamm. 1796. 5 BL, 286 8. 8. â�� Zweytes Bandchen. Geschichte BÃ¶hmens unter

den Lfitzelbnrgern. 1797. 310 S. 8. â�� Drittes BÃ¤ndchen. Geschichte BÃ¶hmens

unter KÃ¶nigen ans verschiedenen HÃ¤usern. 1797. 366 S. 8.

13) Der zweyte Panische Krieg nach Linus von J. Cornova. Prag, bey Johann

Gottfried Calve. 1798. XVI 8.: ,An meine literarischen ZÃ¶glinge', 587 S. 8.

14) Unterhaltungen mit jungen Freunden der Vaterlandsgeschichte. Von Ignaz

Cornova. Prag, 1799 bis 1803. bey Joh. Gottfried Calve. IV. 8.

14') Das Fest der Ffirstenliebe, bei der Errichtung der vaterlÃ¤ndischen Legion

im bÃ¶hmisch-stÃ¤ndischen Theater aufgefÃ¼hrt den 14. Christmonats 1800. Prag, in der

v. SchÃ¶nfeld'schen k. k. HofbuchdruckereL Vgl.Teuber,Gesch.d.PragerTheaters2,367.

15) De rebus Sneco Pragam obsidente gestis commentariolus. Prag 1801.

16) Leben Josephs des Zweyten. Von J. Cornova. Ans Stransky's Staat von

BÃ¶hmen. Prag, 1801. Bey J. G. Calve. 3 BL, 614 8, l BL Druckfehler.

17) Beschreibung des feyerlichen Einzugs Kaiser Ferdinands L in die Haupt-

stadt Prag den 8ten November 1558. Bey Kaiser Franzens II. Akademischer Ge-

bnrtsfeyer. Ans dem Lateinischen einer gleichzeitigen Feder Ã¼bersetzt und mit

Anmerkungen begleitet von Ignaz Cornova. Prag, 1802. gedruckt bey Haase and

Widtmann. 119 8. 8.

Auszug im BÃ¶hmischen Wandersmann von J. G. Meinert 1802. IL Bd. Nr. 7 bis 8.

18) Die Jesuiten als Gymnasiallehrer, in freundschaftlichen Briefen an den

k. k. KÃ¤mmerer und VizeprÃ¤sidenten in Gallizien Grafen von Lazansky, von Ignaz

Cornova. Prag, 1804. bey J. G. Calve. 8 BL, 159 S., l BL Verbesserungen. 8.

Vgl. Annalen 1804. August Nr. 85. 86. Sept Nr. 101. 102.

19) Die ErbverbrÃ¼derung der HÃ¤nser BÃ¶hmiechlÃ¤tzelburg und Oesterreichhabs-

burg. Ein Denkmal der vÃ¶lkerbeglÃ¼ckenden Weisheit Karls IV. Von J. Cornova.

FÃ¼r die Abhandlungen der k. bÃ¶hm. Gesellschaft der Wissenschaften. Prag, 1805

gedruckt bey Gottheb Haase, kÃ¶nigl. bÃ¶hm. stand. Buchdrucker. 40 8. 8.

20) Der groBe BÃ¶hme Bohnglaw vom Lobkowicz und zu Hassenstein nach seinen

eigenen Schriften geschildert von Ignaz Cornova. Prag 1808, in der Calveechen

Buchhandlung. XII und 482 8. 8.

Vgl. Annalen 1810. III, 50. 1811. II, 121.
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21) Jaroslaw von Sternberg der Sieger der Tartarn [go] von Ignaz Cornova.

Prag, 1813. Bey Johann Gottfried Calve. 2 Bl., 82 S. 8.

22) Das NÃ¶thigste aus der alten Geschichte fÃ¼r junge Leser, von Ignaz

Cornova. Prag 1814 bis 1815 in der Calveschen Buchhandlung. VI. 8.

23) Lebensgeschichte Johann Karls Grafen Krakowsky von Kolowrat, Freyherrn

von Ugezd, kommandirenden Generals im KÃ¶nigreich BÃ¶hmen, und Innhabers

eines Regiments zu FuÃ�. Von Ignaz Cornova. Gedruckt auf Kosten der Freunde

des VerklÃ¤rten zum Behuf der Erziehungsanstalt seines ehemaligen Regiments, itzt:

Palombini. Prag, 1818, bei Gottlieb Haase, k. stand. Buchdrucker. 75 S. 8.

24) a. Das Waiseninstitut der Italiener in Prag. Von Herrn Professor J.

Cornova: Hyllos 1819. Nr. 2, 3, 4, 5.

b. Gedichte im Hyllos 1819.

25) Ueber die Pflicht fÃ¼r die hinterlassenen Kinder der BrÃ¼der zu sorgen,

und Ã¼ber die Art und Mittel dieser Pflicht nachzukommen. Zum Gebrauch der

gerechten und vollkommenen Loge Wahrheit und Einigkeit zu 3 gekrÃ¶nten SÃ¤ulen

im Orient zu Prag. Ein Vorschlag des Bruders zweyten Aufsehers der Loge.

Als Manuscript fÃ¼r BrÃ¼der und Schwestern. 83 S.

S. 83: Unterschrift. Br. Ignaz Cornova 2ter Aufseher der Loge. Dieser Vor-

schlag des Bruders 2ten Aufsehers, ist von der Loge durchgÃ¤ngig genehmigt, und

in allen seinen Theilen zum Gesetz erhoben worden. Br. MÃ¼ller, SekretÃ¤r.

9. Anton Peter Pollinger, t am 28. Mai 1779 in Prag. Â§ 259, 215

= Band V. S. 348.

BÃ¶hmische Litteratur 1779. l, 338 f.

1) Ein Gedicht auf die Genesung des Erzbischofs zu Prag.

2) Cosmica, die Alltagswelt. Eine Wochenschrift. Prag 1776. Geriet gleich

bei Ausgabe der ersten Bogen ins Stocken. Vgl. oben S. 695.

3) Die Siebenkreuzerlaterne zur Beleuchtung der moralischen Betrachtungen

des Hrn. F. J. G. Baschand, Doktorn der Vignetten. Gedruckt auf Kosten des

Unsinns und zur Steuer der Wahrheit in der philanthropischen Druckerey, im

Jahr, da schlecht zu schreiben, und viel versprechen Mode war. 8.

10. Leopold Mois Hoffinann stammte aus BÃ¶hmen. Â§ 259, 57 = Band V.

S. 323.

1) Am Tage Josephs, Ode von L. A. Hoffinann. Prag, in der Sammischen

Buchhandlung. 1779. 4.

2) Der Triumph des Friedens, ein Melodram von L. A. Hoffinann. Prag, bey

GrÃ¶bein 1779. 30 S. 8.

3) An die Wahrische Gesellschaft beym SchluÃ� der BÃ¼hne, den 8. Hornungs

1780. von L. A. H. Prag, mit Schriften der k. k. Normalschule. 8.

11. Milo Johann Nepomuk GrÃ¼n, geb. zu FlÃ¶hau im Saazer Kreise am

11. November 1751, studierte in Saaz und Prag, trat 1769 in das PrÃ¤monstratenser-

stift Strahow, wurde 1776 zum Priester geweint, SekretÃ¤r des Stiftsabtes, Dechant

und Probst in Iglau, 1804 Abt in Strahow, Professor der Theologie, t am 20. Ja-

nuar 1816.

a. Meusel 11, 299. 22U, 472f. â�� b. Int.-Bl. der Annalen, April 1808 Sp. 155.

â�� c. Vaterl. BlÃ¤tter 1816. S. 117. â�� d. Waitzenegger 1822. 3, 184. â�� e. GrÃ¤ffer

und Czikann 1835. 2, 435. â�� f. Wurzbach 1859. 5, 392.

1) Positiones de universo systemate theologico. Pragae 1775. 4.

2) De laudibus angelici ecclesiae Doctoris Divi Thomae Aquinatis. Oratio

in basilica S. Aegidii Abbatis, sacerrimi, ordinis Pradicat. Pragae veteris dicta.

1779. Pragae. fol.

3) Annales domestici ab anno 1780 bis 1790. Tom I. fol. Handschrift.

4) KurzgefaSte pragmatische Geschichte BÃ¶hmens unter der glorreichsten

Regierung Josephs II., die Anstalten der Religion und die damit verknÃ¼pfte Geist-

lichkeit betreffend. Wien 1788. Trattner. 8.

5) Die Stimme des Hirtens an seine Heerde bey Gelegenheit des itzigen

Krieges. Von Johann Milo GrÃ¼n, Iglau, gedruckt bey Fabian August

Beinhauer, Buchdrucker und BuchhÃ¤ndler, 1794. 50 S. 8.
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6) Lanretaaisehe LjtaneT ram Nntaesi seiner Heerde iiiÂ»g>Ugl Igiaa 17%. Â§.

7> Rede bei der taasendjÃ¤hrÃ¼ren Jubelfeier TOB der Erbaoirte der

Krei*- nad Bergttadt Igiaa im Jtarkgrafthoine Mahren, lelaa 17S*.

64 & 8. - Trapp Nr. 3233.

8) Ein Wort n KUMT Heerde BÃ�* Gelegenheit da TOB Sr furstbeheÂ»

Herrn BUchoffen zu Brunn. Yinzenz Josef FÃ¼riten TOD ^chranecbach esc. er-

lassenen FleischdUpen^zirValarÂ«. vom 19. Wintermccde 1801. Igiaa 1Ã�OL Berc-

hmoer. 8. Trapp S- 144.

9) Opfer der tiefsten Ehrfurcht, dargebracht den HoeBgebonien Herr Joseph

TOB Groenmaan, k. k. Staaiarath, her seiner Durchreise. Igiaa 1801.

10Â« Bede bey Gelegenheit, als die Kranken aaÂ§ dem ehemalieen Â§oeeE&Bs;e&

Lazarethe in da* gerÃ¤umigere bÃ¼rgerliche Krankenhaai der k. Kreisstadt Igten

Ã¼bertragen, und dasselbe eingesegnet wurde. Iglan 1803. &.

11) Seknndizrede, gehalten, als der Herr Karl Filibro. Pfarrer ru Ranieraa

nÃ¤chst Iglao, am 6. Norember 1803 sein 50jÃ¤hrigeÂ£ PriesterthiLm fejerte. Iglaa li<<3.

12) MÃ¼oniÂ§ NepÃ¶muceni GrÃ¼n Praemonnratendum Caconieornm ia

8ion Pragae Abt-atis ad suos dorn stndiis Theologicis domertioii initium

Allocntio. Die 22. OctobriÂ» Anno 1S04. Literit FraaeÃ¼ei Genabek. 12 S. Â£.

13 These? ex nniversa Theologia. quaE canonici regulores PraeocjnftraterjÂ«Â»

Pragae ia monte Sion progngnarnnt Pragae 1S05. 1806. 1807.

14} Bede am Tage der fererlichen Wiederertfnnng des von Sr. k. k. MajectÃ¤t

Franz dem Ersten Erbkmiser TOB Oesterreich allergnÃ¤dig^t bewilligten GvmnasiEâ��Â«

in der k. Kreisstadt Saaz. Von Milo Johann Nepomnk GrÃ¼n, Ã�bten, und PrÃ¤laten

deÂ« k. PramonstratensÂ«rstifU Strahof ru Prag. Den 3 Norember 1807. Prag,

gedruckt bei Franz Gerzabeek im St Galliklocter. 22 S. 8.

15) Milo Joanne* Nepom. GrÃ¼n Abbas Sioneuc Ad Suoc, Cum die 5. Jnnii

Anni CIoD(XX3XI Sacra Din Norberti Lipcana ad majorem Eccleciae Aram trmns-

ferrentar. Pragae Bohemorum, trpÃ¼ Theophili Haaae. VIL 8.

12. AatOB Franz Angoit JL*tlg, geb. in Wartenberg am 17. Janaar 1757,

besuchte das Jesuitengrmnasium in Gitscbin and daÂ« Piaristengjmnasicm in Kos-

manos, studierte seit 1775 Philosophie und Theologie in Prag, 1780 zum Priester

geweiht, Kaplan und Katechet in seinem Geburtsort. Professor am GvmnasiÃ¼n

in Leitmeriti, 1798 Professor der Poetik am Gymnasium in Pilsen, 1807 Professor

der Moral- und Pastoral-Theologie an dem Ljzenm ru OlmÃ¼ti, starb dort am

28. NoTember 1813.

a. Mensel 14, 596. 18. 737. â�� b. Czikann 1812. S. 107. â�� c. Wurxbach

1868. 19, 159. - d Sieh unten S. 814.

1) Predigt Ton Nachahmung der MÃ¤rtyrer durch thatige Vaterlandsliebe, gehalten

Ton Anton Mosig, Weltgeistlichen. Prag, mit Schriften der Normalschale. 1779. 8.

2) BÃ¶hmische Huldigung, und KrÃ¶nungsfeier I. I. M. M. Franziskus II. Rcm

Kaisers, KÃ¶nigs in Ungarn und BÃ¶hmen, Erzherzogs in Oesterreich etc. and

Theresiens Sr. Durchlauchtigsten Gemahlinn etc. Im Angnst 1792. TOB Anton

Mosig. 7 Bl. 8. Am SchlÃ¼sse: Leitmeritz, bei Franz Karl Laube.

Bl. 2: Vorgesang. (,Heut erfreu sich. Wer der Freude sint im Schos, Heute

freu sich, wer der Freude nie genoÃ�'). BL 3b: 2. Weih- oder Hnldigungsgesane.

(.Sammlet Euch Ihr BÃ¶hmens VÃ¤ter"). â�� Auch in dem bei Albrecht in Prag er-

schienenen KrÃ¶nungsjonrnal abgedruckt. VgL oben S. 699.

3) Uebereinstimmnng des katholischen Christenthnms mit der Vernunft,

oder Entwurf einer allgemeinen pragmatischen christlichen Moral. Leipzig 1795. S.

4) Katholisches Volksgebethbnch nach dem ZeitbedÃ¼rfnisse- Prag 1805. 12.

13. Seladoniade, ein scherzhaftes Heldengedicht in 5 Gesangen. Prag,

bey Job. Ferd. TOU SchÃ¶nfeld. 1779. 86 S. 8. Â§ 225, 11 = Band IV. S. 233.

14. Alex Vinzenz Pariiek (Parzizek), geb. in Prag am 10. November 1748,

vollendete dort das Gymnasium, trat 1765 in den Dominikanerorden und wurde 1771

zum Priester geweiht, Bibliothekar des Klosters in Gabel, 1775 Lehrer an der Prager

Hauptnormalschule, 1783 Direktor der deutschen Haoptschnle zu Klattau, 1786 Welt-

priester, 1790 Direktor der deutschen Masterschule zu Prag, 1798 Ehrendomherr zu
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Leitmeritz, zur k. k. Studienhof kommission nach Wien berufen, 1800 Mitvorsteher und

Direktor des Erziehungsinstituts bei St. Johann in Prag, 1811 Dekan der theo-

logischen FakultÃ¤t, 1816 k. k. infulierter PrÃ¤lat, t in Prag am 15. April 1821. Ver-

dienter Schulmann; auch tschechischer Schriftsteller, Komponist, Zeichner und Maler,

a Wilflings Schulkalender 1796, S. 154; 1797, S. 165. â�� b. Mensel 6, 81f.

10, 397. 11, 601. 15, 9. 19, 62f. â�� c. Dlabacz 1815. 2, 426. â�� d. Vaterl. Bl. 1817,

Nr. 25. â�� e. Waitzenegger 1820. 2, 85.

f. Biographie des hochwÃ¼rdigen Herrn Alex Vinzenz PaHzek, Direktors der

k. k. prager Hauptmusterschule u. s. w. VerfaÃ�t von Anton Joseph Raaz, Direktor

der prager Israelitenhanptschule. Prag 1822. Gedruckt bei Anton Straschiripka

am Bergstein, Nr. 342. VI, 34 S., 2 Bl. Verzeiehnifl der von dem verewigten Alex

PaHzek verfaÃ�ten und herausgegebenen Schriften. â�� S. HI: Vorwort an die ge-

ehrten Leser. (Prag, geschrieben den 24sten May 1822).

g. Jan Stepanek, Zivot a smrt I. D. P. A. Parizka, eis. kral. reditele vzorni

skoly v Praze. Prag 1823. 8. - h. Hormayrs Archiv 1823, Nr. 35. â�� i. GrÃ¤ffer

& Czikann 1835. 4, 158. 6, 573. â�� k. Wurzbach 1870. 21, 314.

1) Religion der UnmÃ¼ndigen auf katholische Art eingerichtet und vermehrt

1780. 6. verm. Aufl. 1805. Tschechisch 1781.

2) a. Versuch einer Geschichte BÃ¶hmens fÃ¼r den BÃ¼rger. Nebst angehÃ¤ngter

Historischen Erdbeschreibung dieses Landes. Zum Gebrauche der Jugend verfasset

von P. Alexius PaHzek, Predigerordens. Mit Genehmhaltung der k. k. Censur. Prag,

im Verlag der kais. kÃ¶nigl. Normalschule. 1781. 247 S. 8. Vgl. BÃ¶hm. und mÃ¤hr.

Bibl. 3, 68 bis 70; Literar. Magazin 1786. l, 68 bis 70. â�� b. Zweyte verbesserte

und vermehrte Auflage. Prag 1782. 253 S. 8. Vgl. Lit. Magazin 1786. 2, 98.

3) Versuch einer kurzgefaÃ�ten Weltgeschichte fÃ¼r Kinder in Verbindung mit

der Erdbeschreibung von P. Alexius PaHzek. 1782. 108 S. 8.

4) Rede bey der feyerlichen Einweihung und ErÃ¶ffnung der Hanptschule in

der k. k. Kreisstadt Klattan. 1783.

5) KurzgefaÃ�te Naturgeschichte BÃ¶hmens, zum Gebrauche der Jugend, von

P. Alexius PaHzek. Prag, mit Schriften der k. k. Normalschulbuchdruckerey.

1784. 4 Bl., 150 S. 8.

Vorerinnernng: Klattau den 1. April 1784. â�� S. 144: Anhang. Von dem

Menschen. â�� S. 147: Einige Gesundheitsregeln.

6) ErklÃ¤rung der sonntÃ¤gigen Evangelien in Schulen, zum Gebrauche der

Katecheten. Von P. Alexins PaHzek. Prag 1786 bis 1788. III. 8. â�� 5. verm. Aufl.

m. 1808. - Tschechisch 1788f. III. 8.

7) a. Skizze eines rechtschaffenen Schulmanns fÃ¼r angehende Landschullehrer.

Prag 1791. 8.

b. Skizze eines rechtschaffenen Schullehrers, Katecheten und Schuldirektors.

Ein Beytrag zur Bildung angehender SchulmÃ¤nner; nebst einem Anhange von

hundert Aphorismen Ã¼ber das Lehramt und Volksschulwesen Ã¼berhaupt von Alex.

Parizek. Zweyte, umgearbeitete und stark vermehrte Auflage. Prag 1808, bey

Kaspar Widtmann. XII und 232 S. 8.

Annalen 1810. II, 46.

8) Katholisches Gebeth- und Erbannngsbuch fÃ¼r Frauenzimmer. 1791. â��

Katholisches Gebethbuch von einem BÃ¶hmen, verbessert und stark vermehrt. 1792.

9) Ã�ber Lehrmethode in Volksschulen fÃ¼r PrÃ¤paranden, Katecheten und

Lehrer. 1797. 2. Aufl. 1811. â�� Auch Tschechisch.

10) AusfÃ¼hrliche Beschreibung der am lÃ¶ten November 1800 gehaltenen Jubel-

feier der k. k. Normalschule in Prag; nebst einer kurzen fÃ¼nf und zwanzigjÃ¤hrigen

Geschichte dieser Schule. Von Alex. Parizek, Prag 1801, bey Caspar Widtmann. 79 S.

Darin ein Lied von Prof.Franz Steinsky (s. obenS. 721)und eine Cantate von Netolitzky.

Vgl. Annalen, August 1802, Nr. 62.

11) Exhorten fÃ¼r Kinder auf alle Sonn- und Festtage, wie auch besondere Schul-

feyerlichkeiten des ganzen Jahres; zum gottesdienstl ich en Gebrauche in Schulen; auch

fÃ¼r stndirende JÃ¼nglinge und das erwachsene Volk brauchbar. Von Alex PaHzek.

Prag 1803 bis 1804. III. 8.

12) Exhorten fÃ¼r JÃ¼nglinge auf besondere Kirchenzeiten und Ã¼ber Kirchen-

zeremonien, auch fÃ¼r das erwachsene Volk brauchbar; als Anhang zu den Exhorten
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fÃ¼r Kinder. Von Alex Parizek .... Prag, bei Caspar Widtmann. 1804. XIL

18 bis 426 S., 2 Bl. Inhalt, XV S. Materienregister. 8.

13) ErklÃ¤rung der sonntagigen Episteln in Schulen, zum Gebrauche der Kate-

cheten; von Alex Parizek. Prag 1806 und 1807. II. 8. Am SchlÃ¼sse jeder Er-

klÃ¤rung eine gereimte .GemÃ¼thserhebung zu Gott'. Vgl. Neue Annalen 1808. l, 4.

14) Kriegsgebete zur Erflehung des gÃ¶ttlichen Segens fÃ¼r die vereinigten k. k.

Armeen gegen den gemeinschaftlichen Feind. Zum Gebrauche frommer Christen

wÃ¤hrend des gegenwÃ¤rtig erneuerten Krieges. Prag, gedruckt bey Gottlieb Haase.

20 S. 8. Prosa.

15) Gebete um Segen fÃ¼r die k. k. Armeen, wÃ¤hrend des gegenwÃ¤rtigen Krieges.

Zum Gebrauche bei der zu demselben Zwecke in den Pfarrkirchen verordneten drey-

tÃ¤gigen Andacht und dem feyerlichen Bittgange. VerfaÃ�t von Alex Parizek. Prag,

gedruckt bei Gottlieb Haase. 1809. 20 S. 8. Tschechisch von Joseph Rauten-

kranz. Waitzenegger 1820. 2, 137.

16) Legende der Menschenliebe, oder Beispiele christlicher Liebe und Wohl-

thÃ¤tigkeit gegen die Mitmenschen, aus den Biographieen der Heiligen gezogen.

Ein Erbauungsbuch fÃ¼r Christen von Alex Parizek .... Prag, bei Kaspar Widt-

mann, 1809. X, 245 S., 2 Bl. Namensverzeichnis der Heiligen. 8.

Vgl. Annalen 1810. Nov., S. 248. Dec., 8. 419.

17) Christliche Tugendschule fÃ¼r Kinder, oder Anleitung, wie die Jugend schon

in ihrem ersten Alter tugendhaft zu werden sich bestreben soll. Ein neues PrÃ¼fungs-

geschenk fÃ¼r lehrbegierige und wohl verhaltene SchÃ¼ler, von Alex. Parizek ....

Prag 1810, bey Caspar Widtmann. 8.

Vgl. Annalen Dec. 1810. S. 423.

18) Kern der christlichen Andacht, zum tÃ¤glichen Gebrauche katholischer

Christen grÃ¶Ã�tentheils aus den besten GebethbÃ¼chern gezogen von Alex Parizek.

Prag 1812. â�� Dritte Auflage. Prag, bei Gottlieb Haase 1817. 156 S. 8. â��

4. Aufl. Prag 1822, bei Gottlieb Haase. 192 S., l Bl. 8. Auch tschechisch.

19) Denkmal der vaterlÃ¤ndischen Kunst aus der Vorzeit. Von Alex Parizek:

Volksfreund 27. Februar 1812. S. 253 bis 257.

20) Was ist vom Kindertheater zu halten; und welchen EinfluÃ� hat solches

auf die Sittlichkeit der Jugend? â�� PÃ¤dagogisch untersucht und beantwortet von

Alex Parizek: Der Volksfreund 14. und 21. May 1812.

21) Biblische Darstellung der gegenwÃ¤rtigen Zeitereignisse, nebst moralischen,

gleichfalls biblischen, Gedanken darÃ¼ber. Allen Religions- und Wahrheitsfreunden

zur Beherzigung gewidmet von Alex Parizek. Prag, 1814 gedruckt bei Gottlieb

Haase, bÃ¶'hm. stand. Buchdrucker. 31 S. â�� Auch tschechisch.

22) Zwey GesÃ¤nge zur Friedensfeyer an der k. k. prager Normalschnle,

summt den dazu gehÃ¶rigen Melodien. 1814.

23) Uiber Eigenliebe und Selbstsucht. Ein Wort zu seiner Zeit; zunÃ¤chst an

die reifere Jugend, dann auch an jeden erwachsenen Christen. Von Alex Parizek....

Prag, bei Kaspar Widtmann 1815. VIII, 208 S. 8.

24) Leitfaden der Vorlesungen Ã¼ber die Katecbetik, mit der PÃ¤dagogik und

Methodik verbunden. Nebst .einem Verzeichnisse der brauchbarsten katechetischen

und pÃ¤dagogischen BÃ¼cher; zum Behuf e der sich fÃ¼r das Katechetenamt an deutschen

Schulen bildenden Theologen. Von Alex Parizek. Prag 1816, bei Caspar Widtmann.

54 S. 8.

S. 45: Verzeichniss der vorzÃ¼glicheren katechetischen und pÃ¤dagogischen BÃ¼cher,

welche den Schulkatecheten theils zum grÃ¼ndlicheren Studium ihrer Amtswissenschaft,

tbeils auch zum praktischen Gebrauche bei ihren Amtshandlungen dienen kÃ¶nnen.

25) Der durch Ã¶ftere kurze Herzenserhebnngen zu Gott immerfort betende

Christ; oder Art, wie man durch inneres Gebet sein Herz bei jeder Gelegenheit mit

Gott vereinigen kann. Ein tÃ¤gliches, zur bestÃ¤ndigen GebetÃ¼bung fÃ¼r junge und

Ã¤ltere Christen branchbares HandbÃ¼cblein, von Alex Parizek .... Prag, 1817, bei

Gottlieb Haase, k. bÃ¶hm. stand. Buchdrucker. 91 S., 2 Bl. Inhalt. 8.

26) Aphorismen und Lebensregeln fÃ¼r die austretende reifere Schuljugend.

Prag 1821. 8.

27) Redigierte lÃ¤ngere Zeit die Zeitschrift: Der Schulfreund BÃ¶hmens.
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28) Johann Ignaz von Felbigers Methodenbuch. Mit einer geschichtlichen Ein-

leitung Ã¼ber das deutsche Volksschulwesen vor Felbiger und Ã¼ber das Leben und

Wirken Felbigera und seiner Zeitgenossen Ferdinand Kindermann und AI exius Vincenz

Parizek. Bearbeitet und mit ErlÃ¤uterungen versehen von J.Panho l zer (Bibliothek

der katholischen PÃ¤dagogik, Band V). Freiburg im Breisgau, Herder'sche Verlags-

handlung 1892. XII, 368 S. gr. 8.

15. Joseph Dominik PreiÃ�ler, geb. in Dux am 29. Januar 1748 von armen

Eltern, seit 1762 im Seminar zum h. Vitus zu Neuhaus von den Jesuiten erzogen,

trat 1767 in den Jesuitenorden, 1772 Lehrer der Grammatik in Eger, studierte von

1774 ab Theologie in Prag, 1779 Kaplan in Schwaz, 1781 Administrator der kaiser-

lichen Geaandtschaftskapelle in Dresden-Neustadt, Direktor der katholischen Haupt-

schule, 1789 Instruktor und Beichtvater der Prinzessin Maria Augusta. 1791 zugleich

Beichtvater der KurfÃ¼rstin, seit 1806 KÃ¶nigin Maria Amalia Augusta von Sachsen,

welche Stelle er noch 1813 innehatte. SpÃ¤ter Lehrer und Direktor an der Stadt-

schule zu Gabel.

a. Waitzenegger 1822. 3, 352. â�� b. Meusel 1823. 19, 201.

1) Predigt an der SÃ¤kularfeyer der Munizipalstadtgemeinde Dux im Jahre

1780 wegen erlangter bÃ¼rgerlicher Freyheit durch den Erzbischof Johann Friedrich

Grafen v. Waldstein gehalten.

2) Beschreibung des neu erbauten SchnlgebÃ¤udes als Einladung zur Ã¶ffent-

lichen PrÃ¼fung 1786.

3) Der ungleiche Fortgang der Bildung in Schulen. Programm 1789. Sieh

Hasches Magazin 1789. S. 636.

4) Sammlung christlicher Lieder zum Gebrauche der katholischen Schul-

jugend nebst Gebethen beym Schulgottesdienste. Dresden 1789. 8.

5) Anleitung das heil. Sakrament der Firmung wÃ¼rdig zu empfangen.

6) Historisch-kritische Abhandlung Ã¼ber die verschiedene Art, den rÃ¶mischen

Bischof als das allgemeine Oberhaupt der katholischen Kirche zu wÃ¤hlen, vom

ersten Jahrhundert bis auf unsere Zeiten.

7) Geschichte der katholischen Schulen in Dresden von 1719 bis auf unsere

Zeiten.

8) Ode in Zaupers .Die Poesie in ihren Formen'. Dresden 1804. Vgl. unten

Nr. 99.

9) Versuch eines Lesebuches fÃ¼r erwachsene Kinder der Landleute, als Seiten-

stÃ¼ck zu dem beliebten v. Rochow'schen Kinderfreunde. Enthaltend eine Sammlung

bewahrter Vortheile in der Feld- und Hauswirthschaft, wodurch Bauersleute ohne

groien Geldaufwand ihren Wohlstand merklich verbessern kÃ¶nnen. Zum Beuten des

Schullehrerwittwenfonds der leitmeritzer DiÃ¶zes. Herausgegeben von Joseph Dominik

PreiÃ�ler. Prag, 1822. In Kommission bei Joseph KrauB. XIV, 64 S. 8.

16. Augustin Zitte. Â§ 259, 252 â�� Band V. S. 352.

Meusel 8, 708.

1) GefÃ¼hle der bÃ¶hmischen Nation, am TrauergerÃ¼ste der groÃ�en Kaiserinn.

Von A. Zitte. Prag, bey Ferdinand Edlen von SchÃ¶nfeld. 1780. 8 S. 8.

2) Der HuÃ�ar im Schmerz. Von A. Zitte. Prag, bey Johann Ferdinand Edlen

von SchÃ¶nfeld. 1781. 2 S. 8.

3) Huldigung am erfreulichen JubilÃ¤umstage Anton Peters FÃ¼rsterzbischofs,

von A. Z. Prag, bey Job. F. Edlen von SchÃ¶nfeld, 1781. >/, Bogen. 8.

Vgl. Literarisches Magazin 1786. l, 84.

4) Die Zeitungsschreiber. Ein komisch-Farcikalischer Schwank in zwei wunder-

lichen ZusammenkÃ¼nften. Gezeichnet en Silhouette vom Verfasser, in diesem neuen

Jahre. [Prag in der v. SchÃ¶nfeldiscben Buchdruckerei 1782?]. 36 S. 8. OhneVfn.

5) Neun neue Exhorten oder Ermahnungen bey Gelegenheit einer alten Noven;

gehalten bey St. Salvator, am erzbischÃ¶flichen Pnesterhause in der Altstadt Prag

vom 23. bis 31. Juli im Jahre 1781, von Augnstin Zitte Weltpriester. Prag, bey

Johann Mangoldt 1783. 246 S. 8.

6) Peregrin Stillwassers geistliche Reisen durch BÃ¶hmen. Oder: Kapitel Ã¼bers

MÃ¶nchwesen, und Beytrage zur Geschichte des CÃ¤libats, der Taxa Stola, wie auch
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der nÃ¶thigen Seel und Leibessorge. Samt allerley Ã¤ndern curjosen und abentheuer-

liehen Pastoral und Liebsaffaren, item hie and da ein paar ZÃ¼ge der geistlichen

Leibeigenschaft. Crescit indnlgens sibi dirus hyJrop?. Horat. DeÂ« ersten Band-

ebene erster und zweyter Theil. Nimbnrg. Auf Kosten des VerfasserÂ» 1783.

IV Bl-, 127; 131 8. 8. Ohne Vfnamen.

7) Lebensbeschreibungen der drey ausgezeichnetsten VorlÃ¤ufer des berÃ¼hmten

M. Johannes HUBS von Hnssinecz, benannthch des Konrad Stickne, JohanneÂ« Milicz

und Matthias von Janpw; nebst einer kurzen Uebersicht der BÃ¶hmischen Religions-

geschichte bis auf seine Zeit. Prag 1786. 8.

8) Geschichte des englischen Reformators Johann Wiklef, als Einleitung rar

Lebensbeschreibung des M. J. Huss von Hussinecz. Prag 1786. 8.

7) Lebensbeschreibung des Magister Johannes Bus von Hussinecz. Von Aug.

Zitte, Weltpriester. Erste HÃ¤lfte. Prag bey Wolfgang Gerle, 178Â». 286 S. 8. â��

2. HÃ¤lfte 1790.

17. Joachim Anton < run, geb. am 29. Sept. 1751 in Podersam im Saazer

Kreis, studierte in Prag, trat 1776 zu Ossegg in den Zisterzienserorden, legte 1777

die OrdensgelÃ¼bde ab, erhielt 1782 die Priesterweihe, Lehrer in Saaz und Opsegg,

Gymnasialprofessor in Prag und Kpmmotau, 1795 Doktor der Theologie, Lektor rar

Dogmatik und Eirchengescbichte in seinem Stifte, Adjunkt der k. k. BÃ¼cherzensnr

in Prag, 1805 Professor der Dogmatik an der UniversitÃ¤t zu Prag, trat 1822 in

den Ruhestand, gestorben am 20. Januar 1826 in Ossegg. War auch Musiker.

a. Wilflings Schnlkalender 1796. S. 150. â�� b. Riegger, Statistik von BÃ¶hmen.

2. Heft. S. 415. â�� c. G. J. Dlabacz, Allgemeines historisches KÃ¼nstler-Lexikon fÃ¼r

BÃ¶hmen. Prag 1815. l, 297. â�� d. Felder-Waitzenegger 1817. 1,126. 1822.3,478.â��

e. Wiener Zeitung 1826. Nr. 30. â�� f. Mensel 221, 550. _ g. Neuer Nekrolog. 1828.

IV. Jahrgang 1826. 2, Nr. 78. S. 765. â�� h. Wurzbach 1858. 3, 30.

1) Eine Begeisterung in der Eremitenzelle auf M. Theresiens Tod gefÃ¼hlt,

oder der getrÃ¶stete LÃ¶we, eine Erscheinung von der einsiedlerischen Muse gesehn

und in einer Elegie nach rÃ¶mischen TonmaaÃ� besungen. Prag bey F. A. HÃ¶chen-

berger (1780). 5 Bl. 4.

2) Dringende Vorstellungen an Menschlichkeit und Vernunft, um Aufhebung

des ehelosen Standes der katholischen Geistlichkeit [ohne Ort] 1782. 17 BL,

478 S. gr. 8. Ohne Vfn.

Bl. 2: An die Machtigen der Kirche und des Staates. â�� Bl. 11: Vorbericht

fÃ¼r einige Leser.

3) Hat der Schulmeister Brod? oder: Ich bin Schulpatron! Ein Lustspiel in

3 AufzÃ¼gen. Prag, bey Kaapar Widtmann, 1787. 8.

4) Joachim Crons, Cisterc. Ord. Priestern, des Stiftes Ossek Mitglieds, an der

k. k. prager UniversitÃ¤t der Theologie Doktors Beitrag zur Methodik der Kirchen-

feschichte in seiner Inauguralabhandlung Ã¼ber einige Mittel, welche das Studium

er Kirchengeschichte erleichtern, und das Festbalten dieser Wissenschaft nach

dem Associationsgesetze der Ideen befÃ¶rdern kÃ¶nnten, nebst einer groÃ�en Tabelle,

welche auf 2 verbundenen RoyalbÃ¶gen das erste christliche Jahrhundert darstellt.

Prag, bei Kaspar Widtmann. 1795. 43 S. 8.

Widmung: Herrn Mauritius Elbel, des Cisterzienserordens in BÃ¶hmen

und in der Lausitz Generalviaitator, des Stiftes Ossek Abte .... danket hier

Ã¶ffentlich, beim SchlÃ¼sse des VI. Jahrhundertes, seit Osseks Stiftung durch den

Grafen Zlawko, unter dem ersten Abte Ruthardt, im J. 1196. mit dem GlÃ¼cks-

wÃ¼nsche zum Jubeljahre 1796. Der Verfasser.

5) Cassiodorus oder Die Schulen. Von D. Cron. Prag, 1800. Auf Kosten

des Verfassers. Am SchluÃ�: Prag, 1800. Mit Schriften der Wittwe Elsenwanger,

durch Anton Petzold, Faktor. 8 Bl., 214 S. 8.

Bl. 2: Widmung: .... Karl Ludwig Erzherzog von Oesterreich Dem Unsterb-

lichen Helden, BÃ¶hmens Retter â�� Bl. 6: Vorbericht. â�� Bl. 7: Uiber den

Titel der Schrift.

I. Uiber falsche AufklÃ¤rung. Die Fenster. Eine [satirische] Fabel. Verse. â��

II. Sittenlehre. Eine Abhandlung Ã¼ber die Mittel, wodurch Lehranstalten Ã¼berhaupt,

besonders Gymnasien der k. k. Staaten, auf die Sittlichkeit studirender JÃ¼nglinge

wirken kÃ¶nnen. â�� III. Schulzucht. Disciplinargesetze. Eine kaiserliche Verordnung
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in Schulsachen. Aus dem vierten christlichen Jahrhunderte, vom J. Chr. 370. â��

IY. Die Hofschule oder Schola Palatina. Ein Denkmal der Schulverbesserungen

Karls des GroÃ�en. â�� V. Klosterschulen. Eine Schulverordnung von Karl, dem

Groflen, um das J. C. 787. Als dieser weise KÃ¶nig der Franken den BischÃ¶fen

und Aebten das Schulwesen empfahl. â�� VI. PrÃ¼fung der SchÃ¼ler. Karl, der

Grolle, als Examinator. â�� VII. PrÃ¤mien und Schulbibliothek.

6) Methodik oder der leichteste nnd kÃ¼rzeste Weg eine todte Sprache zu

lernen, welche den Vorzug der Ã�bersetzungsmethode vor der unzeitigen Wort-

fÃ¼gung oder Zusammensetzung bei der Erlernung der lateinischen Sprache dar-

stellt. Von Joachim Cron, der Theologie Doktor, k. k. snbstit. Censor und Ver-

fasser des Cassiodorus. Prag, 1802. Bei Johann Buchler, BuchhÃ¤ndler. 50 S. 8.

Dem LÃ¶blichen k. k. Studienkonsesse an der UniversitÃ¤t zu Prag in BÃ¶hmen ...

zugeeignet . . .

7) Wahrheiten an der ersten Stuffe des Altars angehenden Priestern und

ihren Verehren in Primizpredigten zugesprochen von D. Joachim Cron

Erstes BÃ¤ndchen. Auf Kosten des Verfassers. Prag, gedruckt bei Johann Diesbach,

1806. 2 Bl. und 60 S, 8.

. . . den . . . Aebten nnd PrÃ¤laten und . . . Aebtissinen des Cisterzienser-

ordens in BÃ¶hmen, und in der Lausiz .... zugeeignet.

8) Lobrede der Arbeitsamkeit und ihrer BefÃ¶rderer, als in Oberleutensdorf

das hundertjÃ¤hrige Jubelfest der, durch Waldsteinische Weisheit errichteten Tuch-

fabrike gefeiert wurde, am 25ten September 1815, gesprochen von D. Joachim

Cron, Cisterzienserordens Priester, des Stiftes Oasegg Capitular, an der k. k. prager

UniversitÃ¤t der Theologie Doktor, k. k. Ã�ffentlichem und ordentlichem Professor,

und der theologischen FakultÃ¤t zum zweiten Mal Dekan, k. k. Zensor und erz-

bischOfliehen, beeideten Notar. Prag 1816, bei Caspar Widtmann. 28 S. gr. 8.

Allen Verehrern des groÃ�mÃ¼thigen, hohen Festgebers und den BefÃ¶rderern

der vaterlÃ¤ndischen Industrie gewidmet.

18. Der Soldat mit gebrochnem Herz auf der Gruft der Kaiserinn. Prag,

bey Johann Ferdinand Edlen von SchÃ¶nfeld. 1780. 8 S. 8.

19. Franz Xaver Huber. Â§ 259, 126 = Band V. S. 338.

Vaterland. BlÃ¤tter 1810. l, 293.

1) Der BÃ¶hme am Grabe Marien Theresiens. Von F. X. Huber. Prag, bey

Ferd. Edlen von SchÃ¶nfeld. 1781. 8 S. 8.

2) Dankopfer fÃ¼r die vÃ¤terliche Sorgfalt: gebracht von den deutschen musika-

lischen Mitgliedern des k. k. Hoftheaters an der Nahmens-Feyer des Hoch und

wohlgebohrnen Freyherrn Peter von Braun, k k. Raths und Vice-Direktes, der

k. k. Oberst-Hof-Theatral-Direkzion. Die Musik von Franz Xav. SieÃ�mayer

Kapellmeister in wirklichen Diensten der k. k. Hoftheatral-Direktion. Die Worte

von Franz Xaver Huber. Gedruckt mit v. Schmidtbauerischen Schriften. 4 Bl. 4.

20. Der Tod Theresiens. Von Kitter von Moreiibach. Prag, bey J. F.

Edlen v. SchÃ¶nfeld. 1781. 8 S. 8.

21. Empfindungen beym Hintritte Theresiens. Von J** Strâ��ky. Prag, bey

Johann Ferdinand Edlen von SchÃ¶nteld. 1781. 8 S. 8. [Vielleicht von dem Leit-

meritzer Professor Jacob Stransky, von dem in den VaterlÃ¤ndischen BlÃ¤ttern 1811,

S. 178 ein aus dem GedÃ¤chtnisse aufgezeichnetes Gedicht mitgeteilt wird. Ein

anderer Jacob Stransky starb als k. k. KreiskommissÃ¤r in Saaz am 26. Dezember 1820].

22. Stimme der Waisen und Vaterlosen im Prager Waiseninstitute Ã¼ber

Theresen. 1781. 8 S. 8.

23. Leidwesen des Orients Ã¼ber den Tod Theresiens im Occident, aus dem

TÃ¼rkischen. Prag bey SchÃ¶nfeld. 1781. 2 Bl. 8.

24. Philemon oder der Becher der Liebe. Eine Idylle. Prag bei Thoin.

HÃ¶chenberger. 1781. 28 S. 8.

Vgl. Literarisches Magazin 1786. l, 84.

25. Der freudige Soldat bey der Ankunft Josephs des Zweyten ins Exerzier-

lager bey Hlaupietin. Ein Lied gesungen von einem Soldaten. Gedruckt in der

Feldbuchdruckerey zu Wisotschan 1781. '/4 Bogen. 8.
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26. Johann Ferdinand Ritter Ton SchÃ¶nfeld, geb. in Prag 1750, Sohn

des Hof Buchdruckers Hanns von SchÃ¶nfeld, grÃ¼ndete eine deutsche und tschechische

Prager Zeitung, richtete ein ,Frag- und Kundschaftsamt' ein, erwarb den Anna-

hof, ein aufgehobenes Dominikanerinnen-Kloster fÃ¼r seine Druckerei und Zeitungs-

expedition und brachte als glÃ¼cklicher Sammler ein berÃ¼hmtes Museum zustande,

mit dem er 1799 nach Wien Ã¼bersiedelte, wo er gleichfalls eine Buchdruckerei

und Buchhandlung errichtet hatte; t in Wien am 15. oder 21. Oktober 1821.

a. Annalen 1810. 4, 319 bis 329. â�� b. Hormaryrs Archiv 1811, S. 637; 1812,

S. 381; 1815, Nr. 38f.; 1823, S. 37. 124. - c. Vaterl. Bl. 1817. Int.-Bl. Nr. 46. â��

d. BÃ¶ckh 1821. S. 215, 221. - e. GrÃ¤ffer und Czikann 1835. 4, 579. f. J. E. A.

Scheiger, Das von Ritter Ferd. v. SchÃ¶nfeld gegrÃ¼ndete technologische Museum

zu Wien. Prag 1824. â�� g. Wurzbach 1876. 31, 152. â�� h. Sieh unten S. 814.

1) Die Kunst, das unverbrennbare Steinpapier zum Dachdecken nachzuahmen;

durch Versuch des Hofr. v. Georgi geprÃ¼ft. Wien 1782. Wimmer. 8.

2) Gab heraus: (Ã¶konomische Arbeiten einiger Freunde des Guten und Ge-

meinnÃ¼tzigen in BÃ¶hmen. Prag 1792. 8.

3) Chronik und Geschichte der Landwirthschaft von BÃ¶hmen. Wien 1792. 8.

Ohne Vfnamen.

4) Oekonomisches A-B-C-Buch fÃ¼r junge Leute, welche die ganze Landwirt-

schaft erlernen wollen. Wien 1792. 8. Ohne Vfnamen.

5) Neues Lehrbuch der Industrie und Speculation fÃ¼r alle KÃ¼nstler und

Handwerker. Hg. von Herrn v. Trnova. Prag 1792. 8.

6) Ideen zur Anlegung einer Landwirthschafts-Colonie von 100 armen Familien.

Von Herrn v. SchÃ¶nfeld auf Trnova. Wien und Prag 1793. 8.

7) Schrieb die Vorrede zur 2. Auflage des Buches von Joseph Karl Schmidt:

Der praktische Landwirth in Beispielen und Berechnungen. Wien 1798. 8.

8) Gab 1796 bis 1799 heraus: Deutsche Zeitung der Industrie und Speculation.

Vgl. oben II. aif.. = S. 705.

9) Technologisches Museum, zur Vertheidigung des KÃ¼nstler- und Gewerbe-

standes erÃ¶ffnet in Wien. Prag 1798. 8.

10) Die Industrie an Hungarns Edle. Wien und Prag 1802. In der v. SchÃ¶n-

feldischen Niederlage. 23 S. 8. (Gedicht). Vgl. Petrik-Szilaghi 1891. 3, 329.

Dagegen wird ea von Kertbeny-Petrik 1886. l, 116 einem Prager Domherrn Johann

Friedrich v. SchÃ¶nfeld, f 1807, zugeschrieben.

11) Alte HÃ¼lfe der BÃ¶hmen und Mahrer. Prag 1808. 8.

12) Materialien zur diplomatischen Genealogie des Adels der Ã¶sterreichischen

Monarchie. Prag 1812.

13) Skizze des Catalogue raisonne' Ã¼ber das Technologische Museum in Wien.

Zum Vortheil der KÃ¼nste und Gewerbe errichtet von J. F. v. SchÃ¶nfeld, Ritter des

kÃ¶n. dÃ¤nischen Danebrogordens. 1817. 76 S. 8. â�� Ins FranzÃ¶sische Ã¼bersetzt 1817.

27. Andreas Wenzel Panzer, geb. zu Wanowitz am 26. September 1759,

studierte zu Kosmanos und Prag, trat 1778 in das PrÃ¤monstratenserstift Strahow,

Pfarrer zu Niklowitz in MÃ¤hren.

Waitzen egger 1820. 2, 34.

1) Ein Sapphisches Kannen zum neuen Jahre. Prag 1782. 8.

2) Ode Abbati Miloni, Equiti Leopoldini Caes. Regii Ordinis creato sacra.

Typis Znogmensibus in Moravia. 4.

28. Dankgebet, welches den 2. May 1782 bey der feyerlicben Einsegnung

der deutschen Schulen in der Judenstadt zu Prag von den besten jÃ¼dischen Schnl-

sÃ¤ngern unter Musik abgesungen ward. â�� Von Ezechiel Landau Oberrabiner in

Versen verfaÃ�t, und von einem Prager Juden aus dem HebrÃ¤ischen Ã¼bersetzt.

Prag, bey Job. Ferd. Edl. v. SchÃ¶nfeld, l Bogen.

29. Der Tag Josephs des Zweyten. Prag bey Joh. Thom. HÃ¶chenberger.

1782. l Bogen. 8. â�� Zweyte verbesserte Auflage. Ebendaselbst.

30. Der Tempel der Schande oder das schwarze Buch der Schreibsler, ein

Gedicht mit Anmerkungen. Prag, bey Joh. Thom. HÃ¶chenberger, 1782. 56 S. 8.
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31. Empfindungen rechtschaffener Unterthanen bey einigen neuen Staatsein-

richtungen, nebst Ã¤ndern AufsÃ¤tzen, ausgearbeitet von den SchÃ¼lern der obersten

Humamt&tsklasse am k. k. kleinseitner Gymnasium. Prag, bey J. Th. HÃ¶chen-

berger 1782. 32 S. 8.

32. Die Reformation der HÃ¶lle. Eine komische ErzÃ¤hlung von Hacker. â��

Prag und Wien, in der von SchÃ¶nfeld. Buchhandl. 1783. 16 S. 8.

33. August GÃ¶ttlich MeiÃ�ner. Â§ 224, 52 - Band IV. S. 219.

August Gottlieb MeiÃ�ner. Eine Darstellung seines Lebens und seiner Schriften

mit Quellenuntersuchungen von Dr. Rudolf FÃ¼rst. Stuttgart, G. J. GÃ¶schen'eche

Verlagshandlung. 1894. XV, 356 S. gr. 8.

1) Lob der Musik. Mit Musik von Capellmeister Schuster. Leipzig 1784.

2) Prolog am Namenstage des wÃ¼rdigsten Gemahls, des geliebtesten Vaters,

gesprochen den 3ten Juli 1786. Prag, bey Edlen von SchÃ¶nfeld. 4 Bl. 8.

3) Cantate Sr. MajestÃ¤t Leopold II. gewidmet. Musik von Kozeluch. Prag 1792.

4) a. BÃ¶hmens DankgefÃ¼hl dessen glorreichen Erretter, dem Erzherzog Karl

KÃ¶nigl. Hoheit am Namenstage gewidmet. Prag, gedruckt bei Franz Gerzabeck, Sohn.

1796. 30 S. 8. 0. V. (,Sei willkommen, sei willkommen'). Vgl. unten Nr. 34. 7).

b. BÃ¶hmens DankgefÃ¼hl Cantate Sr KÃ¶nigl. Hoheit dem Erzherzog Karl des

Vaterlandes glorreichem Erretter gewidmet, verfertigt von A. G. MeiÃ�ner, in Musik

gesezt von Vmc. Maschek. Prag. MDCCLXXXXVII. l Bl. [Verz. d. PrÃ¤numeranten],

119 S. Querfolio.

5) Empfindungen der Freude bei der frohen Wiederkehr desFriedens.Mozartischer

Tonsezzung untergelegt, von A. G. MeiÃ�ner, und gesungen bei Gelegenheit einer

groÃ�en, musikalischen Akademie der Witwe Mozart, zu Prag am 15ten November

1797. 2 Bl. 4. (.Friede! Friede! â�� endlich Friede!').

6) Hymne [Von A. G. MeiÃ�ner, in Musik gesetzt von Maachek]. 6 Bl. 8.

(,Singt dem Herrn!').

34. Andreas Chrysogon [nicht Gustav] Eichler, geb. in Leitmeritz am

24. November 1762, fÃ¼hrte vom Jahre 1781 an die Aufsicht Ã¼ber die Druckerei des

Ritters von SchÃ¶nfeld in Prag, ward 1789 Kanzlist bei der Steuerregulierungsober-

kommission daselbst, 1790 Kanzlist beim BÃ¶hmischen Gubernium, 1800 Oberpolizei-

kommissar, 1800 bis 1813 Kurinspektor in Teplitz, 1807 k. k. Rat und erster Polizei-

kommissÃ¤r, 1822 Zensor und interimistischer Vorsteher des BÃ¼cherrevisionsamtes,

1824 in den Ruhestand versetzt, lebte seitdem in Teplitz und starb dort am

18. September 1841. â�� Redakteur der Prager Ober-Postamtszeitung (1784 bis

1789) und der Prager kleinen Zeitung (1791 bis 1800).

Meusel 13, 317. 17, 487. 22", 29 bis 31.

1) Rede, gehalten bey der von Sr. Maj. dem Kaiser Joseph II. eingefÃ¼hrten

neuen Wahlart der BÃ¼rgermeister und RÃ¤the. Prag 1784. 8.

2) Der GeschÃ¤ftsleiter, oder praktischer Unterricht fÃ¼r jene, die sich den Ã¶ffent-

lichen GeschÃ¤ften bey verschiedenen Aemtern, z. B. bey Landesregierungen, Kreis-

Ã¤mtern, Magistraten, Ortsobrigkeiten u. s. w. widmen wollen, mit Einbegriff der

neuesten diesfÃ¤lsigen Vorschriften. Prag 1790. 8.; 2. verb. u. verm. Aufl. ebenda

1792. â�� 2. Abthetlung 1791, 3. Abtheilung 1795.

Anhang zum GeschÃ¤ftsleiter oder: praktischen Unterricht fÃ¼r jene die sich den

Ã¶ffentlichen GeschÃ¤ften bei verschiedenen Aemtern, z. B. bei Landesregierungen,

KreisÃ¤mtern, Magistraten, Ortsobrigkeiten u. s. w. widmen wollen. Mit Tabellen, von

A. C. Eichler. Prag 1792, bey Joseph Walenta, Kunst- und BuchhÃ¤ndler. 20 Bl.

3) Die neueste und leichteste Methode, gute Briefe schreiben zu lernen, sammt

Anweisung zu verschiedenen schriftlichen Auf SÃ¤tzen und derTitulatur, mit Beispielen

erlÃ¤utert Vom Verfasser des GeschÃ¤ftsleiters. Prag 1791, bei Joseph Walenta, Kunst-

und BuchhÃ¤ndler. 7 Bl., 289 S. 8. â�� 2. verm. und verb. Ausgabe. Prag 1804. 8.

Vorrede: Prag am Isten Oktober 1791. Der Verfasser.

4) Die Polizei praktisch. Oder Handbuch fÃ¼r Magistrate, WirthschaftsÃ¤mter,

Aerzte, WundÃ¤rzte, Apotheker, u. a. w. dann fÃ¼r alle, denen die Aufsicht auf die

PolizeigegenstÃ¤nde obliegt, oder die von ihr grÃ¼ndlich unterrichtet seyn wollen, mit

AnfÃ¼hrung der ergangenen Gesetze, dann der neuen Strafgesetze nach dem Patente
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vom 3. Septemb. 1803. Von A. C. Eichler, k. k. Polizei-OberkommissÃ¤r. Zweite

viel vermehrte Auflage. Prag, 1804. Bei Johann Herrl, BuchhÃ¤ndler. 323 S. 8.

Vorrede. Geschrieben Prag den 15. Dezemb. 1803.

Vierte verbesserte und vermehrte Auflage. Prag 1815. Bei Johann Herrl,

BuchhÃ¤ndler. 328 S. 8.

5) Kurze ErklÃ¤rung der Evangelien und Episteln. Prag 1796. 8. Ohne

Verfassernamen.

6) Gab 1796 heraus: Patriotisches Journal von in- und auslÃ¤ndischen Sachen.

Vgl. oben II. aÂ«. â�� S. 705.

7) Volkslied von A. C. Eichler, in Musik gesezt von Anton WittaÃ�eek. Ge-

sungen zum SchlÃ¼sse der zum Besten der Wittwen und Waisen jener MÃ¤nner, die

bei den Treffen an der GrÃ¤nze BÃ¶hmens geblieben sind, als ein Denkmal des Dankes

fÃ¼r den k. Helden Karl aufgefÃ¼hrten meiÃ�nerischen Kantate. Prag, gedruckt bei

Franz Gerzabek, Sohn. 1796. 4 Bl. 4. (,Gott sey mit unserm Kaiser Franz'). â��

Auch 2 Bl. 8.

S) Freudenlied der Freiwilligen des allgemeinen AufgebotÂ« bei der RÃ¼ckkehr

nach Wien am 3. Mai 1797. Von A. Eichler, k. k. Beamten, in Musik gesetzt von

A. "Witasek. Oehler. â�� Wiener Ztg. 1797. S. 1312.

9) Beschreibung von TÃ¶plitz und seinen malerischen Umgebungen nebst dem

Gebrauch der BÃ¤der. Ein Taschenbuch fÃ¼r BrunnengÃ¤ste und Reisende von E.

Prag. 1808. 12. â�� Nebst einem vollstÃ¤ndigen HÃ¤userverzeichniÃ�e, einem Plane der

Schlacht bei Kulm, und Benennung derjenigen Regimenter, welche sich darin

vorzÃ¼glich ausgezeichnet haben. Zweite verbesserte Ausgabe. Prag 1815. 8.

S. 68: Zwei Gedichte unterz.: D. Ludwig Aloys John. Nach der Schlacht bey

Kulm (,In die Teplitzer Fluthen an BÃ¶hmens blauen Gebirgen') und lieber NapoleonÂ«

weitere fruchtlose Versuche nach BÃ¶hmen zwischen den Schlachten von Kulm and

Leipzig. Zum Denkmal der Anwesenheit der allerhÃ¶chsten Aliirten in Teplitz vom

30. August bis 5. Oktober 1813 (.GlÃ¼hend vor Wuth im Verhaue der Ur zu zer-

brechen das Dickicht'). â�� Nebst dem Gebrauch der BÃ¤der, besonders der Garten-

â�¢quelle, einem vollstÃ¤ndigen HÃ¤userverzeichniÃ�e, einem Plane der Schlacht bei Kulm,

mit Benennung derjenigen Regimenter, welche sich darin vorzÃ¼glich ausgezeichnet

haben, und einer Abbildung nebst Beschreibung des im Jahre 1817 aufgestellten

PreuÃ�ischen Monuments. Dritte verbesserte und vermehrte Ausgabe. Pragl818. 8.â��

4. verb. und verm. Aufl. 1821. 8. â�� FÃ¼nfte, verbesserte und vermehrte Auflage.

Teplitz, 1823. 8. â�� Sechste ganz umgearbeitete Auflage. Teplitz 1830. 8. â�� AchtÂ«

Auflage. Teplitz 1834. 8.

10) Briefe an den Landmann Ã¼ber die gegenwÃ¤rtigen Begebenheiten, von E.

Prag 1814. 8. Erschien 1813 heftweise.

11) Kurzer und faÃ�licher Unterricht in der technischen Chemie, verbunden mit

Naturgeschichte; zum Gebrauche fÃ¼r die Landwirthschaft, Haushaltung, Fabriken,

Manufakturen und Gewerbe. In einer Reihe von Vorlesungen. Prag, 1819. Bei

â�¢Caspar Widtmann. IV. 8. 212 S.; 200 S.; 352 S.; 228 S.

Widmung: ,Meinem verehrten Freunde Herrn Karl Neumann, grÃ¤flich Clam-

Gallas'schen bevollmÃ¤chtigten Oekonomieinspektor â��'.â��Widmungsgedicht: .Nimm

â�¢dieses BlÃ¼mchen in den Kranz' unterz.: Eichler. â�� Vorrede unterz.: Eichler k. k. Rath.

12) BÃ¶hmen, vor Entdeckung Amerika's ein kleines Peru, als Aufmunterung

zum Bergbau, und mit einem besondern Blick auf das Niclasberger und Moldauer

Revier. Prag. 1820. 8.

13) Bemerkungen zu Ant. Vogt's BeitrÃ¤gen zur Geschichte von Kuttenberg

und seiner Umgebung. Prag 1825.

14) Das Hieronymus Graf Colloredo-Mannsfeld'sche Monument zu Arbesau auf

dem Schlachtfelde bei Kulm. Von A. C. Eichler, k. k. Rath. Mit der Abbildung

des Monuments. Teplitz, 1825. Bei Johann Nep. Gerzabek. Gedruckt bei Franz

Gerzabek in Prag. 32 S. 8.

15) Andachte-Uibungen zur heiligen Metten, oder dem Tage der Geburt

nnsers Herrn Jesn Christi. Von A. Chr. Eichler. Nebst einem Weihnachtslied von

Welleba, (Verfasser der GefÃ¼hle fÃ¼r jene Welt). Prag, 1826. Bey Franz Gerzabek,

auf der Altstadt, Michaelsgasse neben der eisernen ThÃ¼r im halb goldenen Rad. 16 S. 8.

S. 14: Weihnachtshed. (,Der Herr ward uns gebohren').
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16) Gebet- und Andachtsbuch fÃ¼r gebildete StÃ¤nde in gebundener Rede.

Prag. 1826. 8.

17) Wegweiser fÃ¼r Fremde, bei dem Besuche der Prager Metropolitankirche

St. Veit, der Lorettakirche und des dortigen Schatzes, dann der Stiftskirche und

Bibliothek am Strahof. Prag, 1828. Verlegt und zu haben bei Franz Zimmer,

KunsthÃ¤ndler in Prag, in der Jesuitten-Gasse, dem rothen Hause gegenÃ¼ber, im

rothen Adler Nro. 452. 45 S. 8.

Vorwort: unterz. Prag am 30. Janer 1826. Eichler.

18) Versuch einer medizinischen Topographie von Teplitz mit SchÃ¶nau. Von

A. Ch. Eichler, k. k. Rath, Ritter des r. A. Ordens etc. Teplitz, 1828. Bei Johann

Nep. Gerzabek und Vinzenz A. Fischer. VI, 46 S. 8.

S. III: Vorrede (Teplitz am 1. Dezember 1827).

19) Mitarbeiter an den UnterhaltungsblÃ¤ttern (der spÃ¤teren Bohemia) 1828 f.

20) HundertjÃ¤hrige Jubelfeyer der Heiligsprechung des heiligen Johann von

Nepomuk. Als Andachtsbuch bei dieser Feyerlichkeit. Von A. C. E., k. k. R.

Prag, 1829. Gedruckt und in Verlag bei Franz Gerzabek, Michaelsgasse, neben

der eisernen ThÃ¼re. 108 S. 16. EnthÃ¤lt auch Lieder.

21) Der DamenfÃ¼hrer in Teplitz, Karlsbad, Franzensbad und Marienbad. Als

Wegweiser fÃ¼r Alle, welche diese berÃ¼hmten KurÃ¶rter besuchen. Von A. C. Eichler,

k. k. Rath und Ritter des rothen Adler-Ordens. Teplitz bei Vincent Fischer, Joseph

Spengler und Anton Helm. 119 8. 8.

[Vorrede] unterz.: Der DamenfÃ¼hrer E Geschrieben zn Teplitz, Karls-

bad, Franzensbad und Marienbad vom 1. Juli 1830 bis 1. JÃ¤ner 1831.

22) a. Teplitz im Jahre 1830 oder: Almanach fÃ¼r die Teplitzer KurgÃ¤ste auf

das Jahr 1831. Von E. Prag, 1831, gedruckt bei Johann Nep. Gerzabek. 47 S. 8.

S. 14: Prolog von August v. Bannekow.

b. Teplitz . .. 1831 oder: 1832. Von E****Â». Prag 1832 gedruckt in

der Gerzabekschen Bnchdruckerey. 71 S. 8.

8. 30: Prolog (./um drittenmal betret' ich diese Stelle'), unterz. Eichler.

c. Teplitz ... 1832 oder: 1833. Vom k. k. Rath und R. Eichler. Prag

1833 .... 118 S. 8.

S. 9: Epilog (.WohlthÃ¤tig seyn! Wie herrlich tÃ¶ntsgleich sÃ¼Ã�en HarfenklÃ¤ngen'),

unterz.: Eichler. â�� S. 19: Das Lebewohl der Teplitzer SchÃ¼tzen an Se. Durchlaucht

den Herrn Anton FÃ¼rsten von Radziwill . . . (,Warum ertÃ¶nt so dumpf der Stutzen

Knall?'), unterz.: Teplitz, den 4. Juli 1832. Andreas Fischer, Andreas Junk, d. Z.

SchÃ¼tzenvorsteher. â�� S. 23: Der Genius von Teplitz an die NeuvermÃ¤hlten I. I.

D. D. Herrn Ludwig Bohuslaw FÃ¼rsten von Radziwill, und Frau Leontine FÃ¼rstin

von Radziwill, geb. GrÃ¤fin von Clary und Aldringen. (,An jenem Berg, wo Lieb'

und Ruhe traulich wohnen'). â�� S.28: Gedicht an die FÃ¼rstin Clary: ,Wenn auch

Durchlauchtigste! kein Blumenduft Dich labet', unterz.: Teplitz, den 29. JÃ¤ner 1832.

Eichler.â�� 8.31: Epilog. (,Heil euch ihr Thermen! Zeugen einer Wonne'). Eichler.â��

S. 85: [Prolog]. (.Der Tag, an dem o Herr! dein hohes Walten'). Teplitz, den

1. MÃ¤rz 1832. Eichler. â�� S. 45 bis 52: Vier Gedichte zur VermÃ¤hlungsfeyer Seiner

Durchlaucht des Herrn Friedrich Wilhelm FÃ¼rsten von Radziwill, kÃ¶nigl. preuÃ�ischen

Obersten und Kommandeur des 11. Infanterie-Regiments, eines unterz.: Fritsch. â��

8.55: Prolog. (,Wie oft erscheint des Himmels Walten'). Eichler. â�� 8.85: Todt

des k. k. Hofraths v. Gentz. (.Diese rÃ¼hmliche Zeilen rÃ¼ckt der Verfasser dieses

Almanachs zu einem kleinen Denkmal fÃ¼r den Verblichenen hier ein, mit dem er

seit mehr als 30 Jahren in FreundschaftsverhÃ¤ltnissen stand').

d. Teplitz . .. 1888 oder: 1834. Vom k. k. Rath und Ritter A. C. Eichler.

Teplitz, 1834. In der Kunsthandlung des J. H. Spengler, bei A. Helm und

V. Fischer. 68 S.

S. 26: Epilog. (,Mit heiÃ�em Dank, der Vorsehung geweiht'). Eichler, k. k.

Rath. â�� S. 29: Festgesang. (Nach dem 21. Psalm Davids). â�� 8. 82: (Melodie:

Heil Dir im Siegerkranz). .UmkrÃ¤nzt von FelsenhÃ¶h'n'. â�� S. 34: Prolog. (,Es

eilen in dem Strome aller Zeiten'). Eichler.

e. Teplitzer Almanach fÃ¼r das Jahr 1841. GegrÃ¼ndet von A.C. Eichler, k. k. Rath,

Ritter des rothen Adler-Ordens etc. etc., fortgesetzt von Vincenz Maria Hoffmann.

X. Jahrgang . . In Commission der Teplitzer Buch- und Kunsthandlungen. 191 S.

S. 90: Ein Gedicht. â�� S. 63: Novellen. â�� S. 145: R&thael, Charaden, Epi-

gramme etc. â�� S. 150: Gedichte ernsten and scherzhaften InhaltÂ«.
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f. ... 1842. XI. Jahrg. 223 S.

Widmung]: Dank dem Teplitzer Bade! Mich hielt ein finst'rer Geist um-

fangen'). J. Jeitteles. M. D. aas Prag.

S. 16: Kaigerlied von Eichler. Nach Becken Rheinlied gedichtet. (,Wir

wollen Ihn nur haben, den Kaiser Ferdinand'). â�� S. 29f.: Gelegenheitsgedichte

von Otto Leopold Freiherrn von Ende und Dr. August BÃ¶hringer, Privatgelehrten

ans Wittenberg. â�� S. 73: Novellen. â�� S, 133: Gedichte ernsten und scherzhaften

Inhaltes. Von E. V. Dietrich, 0 t., KÃ¶nig Ludwig von Baiern, n. Unge-

nannten. â�� S. 159: Knallerbsen, Gold- und PfefferkÃ¶rner. Charaden und Rathsel.

23) Ober einen neuen Text zur Ã¶sterreichischen Volkshymne im Jahre 1835

vgl. Sauer: Mittheilungen des Vereins fÃ¼r Geschichte der Deutschen in BÃ¶hmen 33,358.

24) Teplitz vor 300 Jahren, oder der bÃ¶hmische Dichter Thomas Mitis und

seine Idylle Ã¼ber Teplitz: als das Ã¤lteste historische Document und erste Stack

der Literatur aber diese Badestadt; mitgetheilt von einem dortigen KurgÃ¤ste und

herausgegeben von Andreas Chrys. Eichler. Prag, 1836. 8. Vorrede unterzeichnet;

M. M. (= Maximilian Millauer).

35. Alton Simon ans Reichenberg, t 1809, Miterzieher Kaiser Ferdinands L,

verfaÃ�te nicht bloi Erziehungsschriften, sondern auch dichterische Arbeiten.

d'Elvert 26, 672 nach Schlesinger, GeschiehtÂ« BÃ¶hmens.

Beitrage zu Seibts Akademischer Blamenlese 1784.

36. Kran/ SpielBUUin, 1812 Dechant in Reichenberg.

1) Beitrage zu Seibts Akademischer Blumenlese 1784.

2) Gab 1788 und 1789 mit Ritschel heraus: Prager Kinderzeitnng. VgL oben,

1L aC. = S. 698.

3) Aehren gesammelt auf dem Felde der gesunden Vernunft. Erstes BÃ¼ndel.

[ReimsprÃ¼che]: Der Volksfreund. 15. Oktober 1812. S. 1159 bis 1169. unten.:

Spielmann. .Der Verfasser dieser Kleinigkeiten ist gesonnen, noch einige BÃ¼ndel

in den Volksfreund zur Probe einzusenden, und sodann, wenn sie nicht leer an

gesundem Korn befunden werden sollten, die ganze Sammlung als ein Hans- und

HandbÃ¼chlein fÃ¼r den BÃ¼rger und Landmann herauszugeben'. S. *... â�� Zweites

BÃ¼ndel: 15. Dez. 1812. S. 1335 bis 1340.

37. IIrieh Petrak, geb. in KÃ¶nigseck am 12. September 1753, trat 1771 in

das Benediktinerstift Melk. 1773 zum Priester geweiht, widmete sich in Wien in

Verbindung mit Ferd. Engelb. Gregor Mayer der orientalischen Litteratnr, Pro-

fessor am Stiftsgymnasinm, 1783 Professor an den theologischen Lehranstalten des

Stiftes, 1786 Prior, 1789 Administrator der Stiftsherrschaft zu Ravelsbach in

NiederÃ¶sterreich, starb dort am 9. Juli 1814. Eine von ihm zum Druck vorbe-

reitete Auswahl ans seinen Gedichten ist nicht erschienen.

a. VaterlÃ¤ndische BlÃ¤tter 1814. S. 376. â�� b. Wurzbach 1870. 22. 99 f. â��

c. Scriptores ordinis S. Benedicti qni 1750â��1880 fuernnt in Imperio Anstriaco-

Hungarico. Vindobonae 1881. 3. 339f.

1) Gedichte in den Wiener Musenalmanachen Â§ 231, 8 = Band IV. S. 366,

im Apollonion.

2) Cantate zur Feier des fÃ¼nfzigjÃ¤hrigen Priesterthums des PrÃ¤laten Urban

von Melk. St. Polten, 1785. 8.

3) a. Praktischer Unterricht, den niederoesterreichischen Safran zu bauen.

Wien und Prag, SchÃ¶nfeld. 1797. 8.

b. Ã�ber den Safranbau in NiederÃ¶sterreich und Anleitung zu demselben:

VaterlÃ¤ndische BlÃ¤tter. Jahrgang 1808.

4) Danklied fÃ¼r das Landvolk nach geendigtem Kriege. Wien, Baden, Triest,

1806. 8.

5) An Wien, als Franz II. seinen grÃ¶len Oheim auf dem Josephsplatz ein

Denkmal setzen Hei. Wien 1806. 4.

6) Eine Vision. Auf die Reise Ã¼ber Melk nach dem Sonntagsberge. 1807.

(Handschrift).

7) Geistliche Lieder. Wien o. J. Gerold. 8.
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8) a. Petrak's vierzehn GesÃ¤nge, bey verschiedenen LeichenbegÃ¤ngnissen,

vierstimmig mit oder ohne Begleitung der Orgel zu singen, in Musik gesetzt von

Maxtn. Stadier. Wien, Joa. Geistinger. 8.

b. Vierstimmige TrauergesÃ¤nge mit willkÃ¼rlicher Orgelbegleitung, zum Ge-

brauche bei Beerdigungen in Musik gesetzt von M. Stadier. Wien 1815, Geistinger. 4.

Neue Annalen July 1807. Int.-Bl. Sp. 46.

9) Petraks neue geistliche Lieder bey verschiedenen Gelegenheiten zu singen.

Wien, Geistinger. 8. â�� Vgl. Int.-Bl. d. Annalen. July 1807.

10) Drei Kirchenlieder fÃ¼r meine Pfarrgemeinde, bei besonderen Andachten

zu singen. Wien o. J. Gerold. 8.

11) Lieder der Liebe. Mit Orgelbegleitung. Wien. o. J. Gerold. 4.

38. Karl Agnell Schneider, geb. am 14. Dez. 1766 in KÃ¶niggrÃ¤tz als Sohn

des dortigen BÃ¼rgermeisters, studierte in Prag, Leipzig, Halle und GÃ¶ttingen, be-

gann seine juristische Laufbahn beim Magistrat und Konsistorium in KÃ¶niggrÃ¤tz

und setzte sie als Justitiar mehrerer Aristokraten im Leitmeritzer Kreise, Beit

1796 in Gitschin, seit 1803 in Prag fort. Nach MeiBners Abgang von Prag war

er von 1805 bis 1806 Supplent der Ã�sthetik und klassischen Litteratur an der

dortigen UniversitÃ¤t. Spater war er Ã�konomie-Direktor des FÃ¼rsten Joseph

Colloredo, als welcher er 1834 in den Ruhestand trat. Er starb zu Smidarz

17. Mai 1835. Aus zwei Ehen waren ihm 19 Kinder geboren worden. Zweimal,

in Smidarz und in KÃ¶niggratz, bÃ¼Ã�te er seine sÃ¤mtlichen BÃ¼cher und Manuskripte

durch Feuersbrunst â�� ein. Er dichtete seit 1820 auch in tschechischer Sprache

als Karel Sudemir Snaidr.

a. Mensel 10, 618. 20, 231. â�� b. (Hormayr's) Archiv 1827, S. 597. â�� c. Oester-

reich im Jahre 1840. Von einem Ã¶sterreichischen Staatsmann. Leipzig 1840. 2,

325. â�� d. Vgl L. Scheyrer 325. â�� e. Kehrein, Lex. 1871. 2, 110. â�� f. Wurzbach

1876. 31, 81 bis 34. - g. Murko 1897. S. 57f.

1) Gedichte in den Wiener Musenalmanachen Â§ 231, 8 = Band IV. S. 866,

in der Libussa, im Hesperus, in der Aurora 1812, in der Isis 1814, im Hylloa 1819,

1820, im Kranz 1822, 1828.

2) a. Gedichte von K. A. Schneider. Prag bey Caspar Widtmann. 1800. 13 Bl.

u. 328 S. 8. (Auch unter dem Titel: Gedichte . . . Erstes Bandchen. Prag 1799).

Meinem biedern Schwiegervater Herrn Joaeph Franz Klingner in Reichen-

berg gewidmet.

Nach dem Subscribentenverzeichnis hat Klingner, J. F., k. k. Ã¶ffentl. Notar u.

Graf Clam. Ger. Verw. 10 Ex. unterzeichnet.

Nach der Widmung hatte Klingner den Verf. die schlÃ¼pferigen Stufen des

Themis-Tempela hinangefÃ¼hrt, unter seiner Aufsicht bildeten sich seine Anlagen,

Klingners sorgsame belehrende Freundschaft machte ihn zum nicht ganz unnÃ¼zzen

StaatsbÃ¼rger, seine Liebe zum glÃ¼cklichen Gatten.

Geschrieben zu Gitschinowes in BÃ¶hmen am 19. Julius 1799, unterz.:

Schneider. Exzell. Graf Schlickischer Ger. Ver.

Das Vorw. ist aus Gitschinowes am 20. MÃ¤rz 1799 datirt.

Viel Epigramme nach Martial. â�� Sonette nach Tasso nnd eigene. â�� Ro-

manzen. â�� Tnolette. â�� Humoristische Gedichte.

S. 66: Die Erscheinung. Den Manen BÃ¼rgers. 1798. â�� 8. 70: Elegie gesungen

am Beerdigungstage unsers allgeliebten Bischofs Johann Leopold von Hay am 4. Juni

1794. - S. 96: Colmar und Colma. 1786. [Distichen]. â�� S. 101: An meine Freunde

S** J**. 1789. Motto aus Tasso. â�� S. 108: An meinen HÃ¼hnerhund. Nur fÃ¼r

Jagdliebhaber. 1785. â�� S. 115: An B** B** 1786. â�� S. 125: An Gellerts Grabe.

1795. â�� S. 132: Gesundheitslied, gesungen auf der Landpfarre zu Wostruschno der

Exzell. Graf v. Schlikischen Herrschaft. Gitschinowes am Einweihungstage der dortigen

Kirche. 1797. â�� S. 200: Mutter-Sorgfalt, den Manen der unglÃ¼klichen KÃ¶nigin

von Frankreich gewidmet. â�� S. 204: An's Publikum, Ã¼ber die Geistergeschichten. â��

S. 208: Eingang dea VII. Gesangs des MÃ¤dchens von Orleans. 1798. â�� 8. 209:

Fantasie. Nach HÃ¶lty 1786. â�� S. 221: Hasean und Idalu. Negerromance. (,In

der gelbstgeflochtnen HÃ¼tte litt Mohrin Idain'). â�� Daa Ã¤lteste Gedicht von 1785.

b. Poetische Versuche von Carl Agnell Schneider. Iter Band. Prag bey

Widtmann. Wien bey Anton Doll. 1817. Zweiter Titel: Prag 1817, gedruckt bei

Gottlieb Haase. 6 Bl., 312 S., 2 Bl. Inh. 8.

Ooedeke, Grandmz. VI. 2. Aufl.* 47
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Widmung: Den Manen meines theuern, mir ewig unvergeÃ�lichen Herrn

Joseph Grafen von Colloredo.

Vorrede zur ersten Auegabe T. J. 1799. Gicrioowes am 20. Man 1799. â��

Vorrede zur gegenwartigen Ausgabe. Smidar am 19. MÃ¤rz 1817. K. A. Schneider.

hochgrÃ¤fl. RoBina T. ColToredoscher Jostizdirektor.

S. 149: Cartouche. Zweytes Bach. (.Als ProbÂ« einer komischen PadelepopÃ¶je,

die bis jetzt nar bis zum Ã¶ten Bach gedieh'). â�� S. 198: Jeremiade einer Bade-

?wellschaft Ã¼ber den Besuch der Schneekoppe. August 1798. Fr. Lenk [Prof. der

oesie und praktizirender Advokat]. â�� S 202: RÃ¼bezahls Antwort auf Lenk*

Jeremiade. Vom 28. August 1798. â�� S. 209: An A. G. Mâ��i-r [Meiiner; XadÂ»

von ihm aufgegebenen Endreimen. â�� S. 295: Wilhelm Teil. Nach eben gelesenen

Trauerspiele Schillers gleichen Namens. Dezember 1816. Iâ��V.

3) Die Entzauberung. Dramolet von E. A. Schneider, begleitet von einem

Hymnus an die MildthÃ¤tigkeit. Zum Besten der abgebranten Libaner. Prag, 1900.

10 BL, 70 S. 8.

Joseph Grafen von Schlick gewidmet. (Gitschinowes den 31. Julius 1800).

PrÃ¤numeranten-Verzeichnis, Nachtrag dazu.

Vorrade: .GegenwÃ¤rtiges Dramolet verdankt seine Entstehung dem Vorschlag

meines FreundeÂ» au n z in Prag, der mich im FrÃ¼hjahr des verwichenen Jahres auf-

forderte, den mir mit einigen Worten angegebenen Stof, zu einer Kantate fÃ¼r Ihn CD

bearbeiten. Stattder Kantate entstand im Niederschreiben dieserdramatischeVersach'.

4) Der Erinnerung eines schÃ¶nen Abends, der in der musikalischen Akademie

beim Herrn K. K. Rath und Kanonikus v. Ungar den 25. Jenner 1804. zugebracht

ward, gewidmet. Prag, 1804. Gedruckt bei Gottlieb Haase. 2 BL 8.

5i Abschieds-Kantate dem Herrn Professor August Gottlieb Meilner, als er

die Prager UnversitÃ¤t verliei, von Seinen Freunden und Verehrern gegeben, am

4ten JÃ¤nner, 1805. VerfaÃ�t von K. A. Schneider. In Musik gesetzt von J. Wittasek.

Prag, gedruckt bei Gottlieb Haase, kÃ¶nigl. bÃ¶hm. standischem Buchdrucker 5 Bl.

4. (.VerhÃ¼llt in Trauerflor die schmerzgelÃ¶iten Haare').

6) Marienbad. (Gedichte). Prag, Haase. 1819. 8.

39. Johann Dlonys John, geb. in Teplitz 1764, in Dresden erzogen, studierte

in Prag, Arzt in Teplitz, wo er am 14 MÃ¤rz 1814 starb.

a. Abhandlungen der kein, bÃ¶hmischen Gesellschaft der Wissenschaften 1814,

5. 57. â�� b. Meusel 3, 551. 10. 35f. 23, 51. - c. Wurzbach 1863 10, 244f.

1) Uiber die unverbesserlichen Gebrechen der AusÃ¼bung in der ArzneykÃ¼nde.

Aa Herrn Tissot, als ein Anhang zu dessen Werkchen von der Verbesserung der

Arzney lehre Prag 1786. 64 S. 8.

2) Blumen, BlÃ¼mchen und Blatter statt eines Prager Musenalmanachs. Prag

und Wien 1787. SchÃ¶nfeld. 8. Â§ 231, 28 und oben S. 712.

3) Lexikon der K. K. Medizinalgesetze bearbeitet von Johann Dionis John

mit einer Vorrede von E. G. Baidinger ... Erster Tb eil Prag bei Johann Gott-

fried Calve. 1790. Zweiter und dritter Theil 1790. Vierter Theil 1791. FÃ¼nfter

Theil. Erste Fortsezung 1796. Sechster Theil 1798 gr. 8.

4) Die BÃ¤der zu TÃ¶plitz in BÃ¶hmen. Dresden 1792. Walther, gr. 8. Ohne

Vfnamen.

5) Gesundheitskatechismns fÃ¼r die Schuljugend, Prag 1794. 66 S. 8.

6) Die medizinische Polizei und gerichtliche Arzneiwissenschaft in den K. K.

ErblÃ¤ndern. Ein unentbehrliches Handbuch fÃ¼r Kreis- Magistratnal-Polizei- und

Wirthschaftsbeamte, wie auch fÃ¼r Advokaten, Phisiker, Aerzte, WundÃ¤rzte, Heb-

Ã¤rzte, und Hebammen, Apotheker, und alle, die das allgemeine Gesundheitswohl

der Menschen und des Viehes, eine gesezmÃ¤Bige Volksarzneikunde, und die Pflichten

und Rechten des Arzneipersonals interessirt, bearbeitet von Johann Dionis John

Erster Theil. Mit AllerhÃ¶chster K. K. Hof bewillignng. Prag, bei Joh. Gottfried

Calve 1796. 486 8. 8. Zweyter Theil. 1798. 724 S. 8.

7) Ã¼iber den EinfluB der Ehe auf die allgemeine Gesundheit und BevÃ¶lkerung.

Von D.Johann Dionys John. Prag, bey Johann Gottfried Calve. 1797. 4 Bl., 52 8. 8.

Widmung: Teplitz, am 1. Oktober 1796.

8) A rxney wissenschaftliche AufsÃ¤tze BÃ¶hmischer Gelehrten. Gesammlet and
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herausgegeben von Johann Dionys John, der freyen KÃ¼nste, Weltweisheit und

Arzneywisseiischaft Doktor, ausÃ¼bendem Arzte zu Teplitz. Prag und Dresden,

1798. In der Waltherischen Hof buchhandlung.

Widmung: Herrn Job. Christian Friedrich Scherf.

Anhang: VerzeichniÃ� der lebenden bÃ¶hmisch-medizinischen Schriftsteller [mit

genauem Schriftenverzeichnis].

9) Allgemeine Beschreibung von TÃ¶plitz in BÃ¶hmen. 1. BÃ¤ndchen. TÃ¶plitz

1813. 8.

40. Prolog zu WeiÃ�ens Freundschaft auf der Probe als sie am Namenstage

der besten Mutter von den hoffnungsvollsten Kindern aufgefÃ¼hrt ward. Prag,

1786. mit von SchÃ¶nfeldschen Schriften. 4 Bl. 4.

41. Des Dorfschulmeisters Balthasar hinterlassene AufsÃ¤tze und Manuskripte.

Prag und Leipzig, bei Kaspar Widttnann. 1788. 8 Bl., 110 S., l Bl. Verbesserungen. 8.

a: Vorrede, unterz. B f. den 24ten Oktober 1787. Balthasars eingesetzte

Universalerbin. â�� b: Der wÃ¼rdige Regent. Eine Skizze. â�� c: Balthasar ist auch

Fabeldichter: Die acht Fabeln seyen dir groÃ�er Denis! geweiht. (Prosa).â��d: Be-

weiÃ�. DaÃ� das BÃ¼cherlesen zum gelehrt werden gar nicht nothwendig sey. â�� e:

FlÃ¼chtige Bemerkungen ohne Zusammenhang. Ã�ber allerley GegenstÃ¤nde. Dem ge-

lehrtenuustos der wienerischen UniversitÃ¤tsbibliothek HerrnCarl Michaeler in Freund-

schaft zugeeignet. â�� f: Der Schneider. Eine Skizze. â�� g: Auszug aus einem funkel-

neuen Seelenbeschreibungsprotokoll der k. k. Residenzstadt Wien. â�� h: Traum von

einer Zueignungsschrift an einen Bischof. â�� i: FÃ¼nf und zwanzig kuriose Fragen.

Aus der gÃ¶ttlichen Schrift. Dem Herrn Patriz Fast erzbischÃ¶flich wienerischen Knr-

und Chormeister, und gewesenen Dekan der philosophischen FakultÃ¤t von der wiener

UniversitÃ¤t in Freundschaft zugeeignet. Samt den auflÃ¶senden Antworten. â�� k:

Sieben KÃ¼sse. Aus einem berÃ¼hmten Dichter Ã¼bersetzt. â�� 1: Balthasars flÃ¼chtige

Bemerkung Ã¼ber den Ehestand. Allen Hagestolzen gewidmet. â�� m: Einige Ge-

dichtchen nicht nach schulmeisterischem Geschmacke Herrn Zensor Blumauer in

Wien zugeeignet (S. 98: Lied eines alten Deutschen an die deutschen MÃ¤dchen vom

neuem Schlag. â�� S. 100: An Klopfstock). â�� n: Was wÃ¤re zu thun? wenn der Papst

einen frommen, weisen Regenten vielleicht wegen einiger Reformazionen im geist-

lichen Fache exkommunizirte? â�� o: Wie kann man das Alter der Fische er-

kennen. â�� p: Gar besondere Anekdoten.

42. Gottfried Immaunel Wenzel. Â§ 259, 237 - Band V. S. 351.

1) Gab 1789 heraus: BlÃ¤tter fÃ¼r Denker u. s. w. oben II. a.Â». = S. 699.

2) Gab 1792 heraus: Blikke in die Natur, oben II. ao. = S. 699.

3) Der Weise in den wichtigsten VerhÃ¤ltnissen des Lebens. Aufgestellt von

Gottfried Immanuel Wenzel, der freyen KÃ¼nste und Weltweisheit Magister und

Professor der Philosophie in Linz. Wien 1801. bey Franz loseph RÃ¶tzeL 209 S. 8.

(Verse). â�� Vgl. Annalen, Jenner 1802, Nr. 4.

43. Ignaz Liebel, geb. in Falkenau 1754, studierte seit 1773 in Wien, 1784

Repetitor an der Theresianischen .Ritterakademie, seit 1790 provisorischer und

Â«eit 1792 wirklicher Professor der Ã�sthetik und Philologie an der UniversitÃ¤t in

Wien, starb daselbst am 7. September 1820.

a. Meusel 14, 435. 18, 531. 23, 411. â�� b. Erneuerte vaterlÃ¤ndische BlÃ¤tter

fÃ¼r den Ã¶sterreichischen Kaiaerstaat 1820. Intelligenzblatt Nr. 80. S. 320: Nekrolog. â��

c. Oesterreich. Zuschauer 1837. 3, 1092. â�� d. RaÃ�mann 197. â�� e. Wurzbach 1866.

15, 95. â�� f. Kehrein 1868. 2, 232.

1) BeitrÃ¤ge zur Blumenlese der Musen Â§ 231, 32 -= Band IV. S. 369, /.um

Wiener Musenalmanach 1802 u. s. w.

2) a. Gedichte von Ignaz Liebel Korrep. der schÃ¶nen Wissenschaften im k. k.

Theresianum. Wien, gedruckt in der k. k. priv. v. Baumeisterischen Buchdruckerey.

1787. 3 Bl. .VerzeichniÃ� der Herren Prftnumeranten', 238 S., l Bl. .VerzeichniÃ�'. 8.

b. Gedichte von Ignaz Liebel k. k. Ã¶ffentl. u. ord. Professor der Ã�sthetik

und der Geschichte der seh. K. und Wiss. an der UniversitÃ¤t in Wien. Zweyte

verbesserte und vermehrte Auflage. Wien, bey Anton Pichler. 1814. 392 S., 4 Bl.

Inhalt, l Bl. Errata. 8. (Erster Theil: Lieder; Zweiter Theil: Oden nebst einigen

Ã¤ndern Gedichten; Dritter Theil: Episteln).

47*
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3) Bei der ZurÃ¼ckkauft de* Kauen. Ein Gedicht in neben Oden. Wien.

1814. 8. â�� Trapp 8. 225.

4) Friedrich VL in Wien. Eine Ode von Ignaz Liebel, k. k. Ã¶ffentl. nnd

ordentl. Professor der Theorie und Geschichte der schÃ¶nen KÃ¼nste nnd Wissen-

schaften, Doctor der Philosophie nnd der frejen KÃ¼nste. Wien, 1816. In der

Rehm'schen Buchhandlnng. 88.4. (,leh sah den edlen Fanten und Menschenfreund").

5) Ã¼eber Dichter und Dichtkunst unserer Zeit Wien 1817. Bauer 8.

6) Epistel Ã¼ber poetische StÃ¼mper nnd StÃ¼mpereien. Wien 1817. Kaulroi. &

7) Archilochi jambographornm principis reliquiae, quas accuratius collegit,

adnotationibns virorum doctorum suisque animadversionibusillustravitetc.praemissa

de vita et scriptis poetae commemoratione. Nunc seorsum ed. Ign. Liebel. Leipzig

1812. Neue Tit. 1818. 8. Editio II. Wien 1819. Heubner. 8.

44. Johann Marian Mika, geb. am 9. Februar 1754 in Prag, trat nach Voll-

endung der vorbereitenden Studien 1776 im Stift Strahow zu Prag in den Praemon-

stratenserorden,legte 1778 die OrdensgelÃ¼bde ab, wurde daselbst in der Philosophie

und Theologie unterrichtet. 1779 zum Priester geweiht, 1782 bis 1786 Seelsorger

in Iglan, 1786 bis 1804 Professor der Pastoraltheologie nnd praktischen Homiletik

in Prag, 1804 Pfarrer u. Dechant bei 8t Jacob in Iglan, t am 8. MÃ¤rz 1816 in

Iglau. War auch Musiker.

a. Mensel 10, 305. 18, 705 f. - b. Crikann 1812. S. 102 bis 104. - c. Dlabacz

1815. 2, 318. â�� d. Wurzbach 1868. 18, 262.

1) Positiones ex Theologia universa. Pragae 1790. 8.

2) Programma. in welchem die auÃ�erordentlichen Vorlesungen Ã¼ber die prak-

tische Homiletik angekÃ¼ndet werden. Prag 1793. FoL

3) Warnung vor Fehlern, welche UnglÃ¼ck und Verderben Ã¼ber das ganze Land

wie Ã¼ber Frankreich verbreiten konnten. In Form einer Predigt verfaÃ�t. Pragl794. 8.

4) Lobrede auf den heil. Bernard als Friedensstifter, gehalten in der Kirche

des Cistercienser-Stifts Ossek den 20. August 1795. Prag 1795. 8.

5) Lobrede auf den heil. Johann von Nepomuk. Prag 1795. 8.

6) Die franzÃ¶sische Revolution in ihren moralischen Quellen betrachtet.

Prag 1797. 8.

7) Dankgeffihl bey der weisen und gÃ¼tigen Leitung Gottes in der Wahl der

Ehegattin, als Herr Wenzel Kracziner, Besitzer des landtaf liehen Gutes Oberdrey-

hÃ¶fen, mit Frau Maria Anna gebornen Mika, verwittweten Suchy von ihrem

Bruder Johann Marian Mika den 6. November 1799 getraut wurde. Prag 1799. 8.

8) Sionis luctus ex mprte R. D. Wenceslai Josephi Mayer, Strahoviensis et

Melovicensis Abbatis, inscriptionnm renunciatns a Pnore cum nniverso Capitnlo

Sioneo. Pragae 1800. 4.

9) Anweisung zur kÃ¶rperlichen Beredsamkeit. Prag 1802. 8.

45. Ignaz Blttmel.

1) Das VersÃ¶hnungswerk oder Einfache Beleuchtung des Planes der SchÃ¶pfung

des Menschen im Zusammenhange mit dessen vollbrachter ErlÃ¶sung, belegt Mit

buchstÃ¤blichen Zeugnifien der heiligen Schrift, der VÃ¤ter, Ã¤ltesten Liturgie, u. s. w.

als Eine Betrachtung in der Charwoche In einer Anzahl kunstloser Verse Seinen

GÃ¶nnern und allen Teilnehmenden gewidmet von Ign* Bl**l. Mit Genehmhaltung

der KÃ¶nigl.BÃ¶hmisch. Censur. Prag mit Johann Thomas HÃ¶chenbergischen Schriften,

durch seinen Faktor Anton Joseph Zyma 1790. 35 8. 8.

2) Die VersÃ¶hnung Gottes mit dem Menschen. Eine Kantate in 4 Theilen als

GegenstÃ¼ck der SchÃ¶pfung, nach jener vorletzten Strophe: p glÃ¼cklich Paar! etc.

In Musik gesetzt von Karl Czesnowsky M. D. k. Kreisphysikus im KÃ¶niggratzer

Kreise, der Tonkunst Virtuosen geschrieben, von Jg. BlÃ¼mel k. K. Mit nnge-

theilter Genehmigung der k. k. Censnr. KÃ¶niggratz 1801, gedruckt mit Tybellischen

Schriften, durch Franz Baucek. 31 S. 8.

46. Dank fÃ¼r Josephs Abschied, von einem alten Soldaten gewidmet dem

Militair- und auch dem Civil-Stande. o. 0. u. J. (Prag 1790). 8 S. 4. Szechenyi,

Suppl. l, 132.
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47. Johann Herbst, 1791 Kanzlist bei der k. StaatsgÃ¼teradministration, nicht

identisch mit dem Schauspieler Joseph Herbst, Â§ 268, 16 = Band V. S. 401,

wie Meusel (3, 281) und Kayser (8, 109) annehmen.

1) Grab heraus: Erstlinge unserer einsamen Stunden 1791. 1792. Vgl. oben

HI. d. â�� S. 712.

2) Beitrage zur Aurora 1812, zum Hyllos 1819, zum Kranz 1822.

3) An Johann Bapt. Polledro. Am 15. November 1811. 2 Bl. 8. (,Kehrat

Du aus dem Reich' der Ideale').

4l Der Verein fÃ¼r die UnabhÃ¤ngigkeit Europens. Zum BehÃ¼te der durch

feindlichen Einfall verunglÃ¼ckten Kulmer Bewohner. Prag, 1814. Enders. 4.

5) Prolog zur Feyer des Sieges bei Leipzig, am 18. Oktober 1813. Gesprochen

im prager stÃ¤ndischen Nazionaltheater von Mad. Sonntag. 1819. Prag, bei Franz

Gerzabek. 2 Bl. 8. unterz.: Herbst.

6) Am Tage der feyerlichen Exequien. (,Schweig! gemeine Klage! Mensch-

heit strebe'), Herbst: Denkmal Dem groÃ�en Helden unsrer Zeit. Oder Zusammen-

stellung aller durch das Hinscheiden Seiner Durchlaucht des Herrn Karl Philipp

FÃ¼rsten zu Schwarzenberg, K. K. Ã¶sterreichischen Feldmarschalls, .... sowohl

in Prag, Leipzig etc. veranstalteten Trauerfeyerlichkeiten, als der bei dieser

Gelegenheit erschienenen Trauergedichte, nebst einer kurzen biographischen An-

deutung. Prag, 1820. Gedruckt bei Franz Gerabek. 29 8. 4. S. 26.

7) Bey Gelegenheit der Installirung des k. k. Apellazionsratha Joseph Kirpal

als BÃ¼rgermeister der k. Hauptstadt Prag den 24. Juny 1820: Hyllos 29. Juli 1820.

8) Als die beseligende Kunde von der Wiedergenesung unseres allgeliebten

Landesvaters und Kaisers in Prag einlangte: BÃ¤uerle, Gott erhalte Franz den

Kaiser. Wien 1827. 8. 154.

9) Die Heirathslustige. (Zur Deklamation). Von J. Herbst: Carnevals-Al-

manach auf das Jahr 1830. Herausgegeben von S. W. SchieBler. 1. Jahrgang.

Prag, bei C. W. Enders. S. 232 bis 234.

48. Joseph Kirpal, Kriminalrat zu Prag, starb im Jahre 1823. Â§ 259, 247

= Band V. S. 352.

Mensel 4, 102. 10, 83. 23, 137.

1) Gab heraus: Erstlinge 1791. 1792. Vgl. oben III. d. = S. 712.

2) Die EhrenerklÃ¤rung, ein Schauspiel in 2 AufzÃ¼gen; fÃ¼r das kurfÃ¼rstl.

SÃ¤chsische Hoftheater. Prag und Leipzig, 1794 (eigentlich 1793). 8. Neue Auf-

lage. Prag 1807. 8.

3) Die Jugendfreunde, ein Schauspiel in 4 AufzÃ¼gen. Prag und Leipzig 1795. 8.

49. Michael Schuster, geb. in Prag 1775, Professor des Privatrechte an der

UniversitÃ¤t in Prag, gest. in Prag 1834. Juristischer Schriftsteller.

Wurzbach 1876. 32, 255.

Beitrage zu den Erstlingen 1791. 1792.

50. Bernhard Ambros Ehrlich, Gnbernial- und BÃ¼cherrevisions - Beamter

in Prag.

Vgl. Hesperus 1812. Nr. 15.

1) BeitrÃ¤ge zu den Erstlingen 1791. 1792, zum Neuen Wiener Musen-

Almanach 1798.

2) Friedenslied. Verfallt von Bernhard Ehrlich. 2 Bl. 4. (,Du holder Friede!

sei gegrÃ¼it').

3) Volkslied. VerfaSt vom Bernhard Ehrlich, l Bl. 8. (,Wie schnell zur

hohen Wolkenbahn').

4) GesÃ¤nge bei Seelenmessen, verfaSt von Bernhard Ehrlich 1798. Prag,

bei Polt. 4 Bl. 8.

5) Neujahrswunsch eines treuen Unterthans an seinen geliebten Monarchen

Franz den Zweiten, von Bernhard Ehrlich. Prag, gedruckt bei Fr. Gerzabek,

1799. 8 S. 4.

6) Willkommen der BÃ¶hmen bey der frohen Ankunft Sr. MajestÃ¤t Alezander I.
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Kaysers von RuÃ�land in Prag. Den 11. November 1805. Prag, gedruckt bey

Gottlieb Baase, kÃ¶n. bÃ¶hm. stand. Buchdrucker. 2 Bl. 4.

Alexander kam damals nicht bis nach Prag.

7) Nationallied. Meinen patriotischen MitbÃ¼rgern, der Legion des Erzherzog

Carl, der Landwehr und den bÃ¼rgerlichen ChÃ¶ren als Zeichen der Hochachtung

gewidmet. Von Bernhard Ambros Ehrlich. Ueber die Melodie des Floreat und

Pereat 1809. 2 Bl. 8. (.Vaterland! Vaterland! Wir hÃ¶ren deine Stimme!').

8) Volkslied zur Feyer des am 30. May 1814 in Paris abgeschlossenen Weit-

friedens, Verfallt von B. A. Ehrlich. 2 Bl. 8. (.LaÃ�t die Herzen Ã¼berstrÃ¶men').

Am SchluÃ�: Abgesungen am Friedensfeste den 7ten July 1814 durch die priviL

drey BÃ¼rgerchÃ¶re der kÃ¶nigl. Hauptstadt Prag.

9) Herzensfeyer des vier und vierzigsten Wiegenfestes Seiner Hoch- und

Wohlgeboren des Herrn Herrn Christian Grafen Clam von Gallas, k. k. wirklichen

KÃ¤mmerers, des k. k. Leopolds- und grofiherzoglich Toskanischen St. Stephans-

ordens Ritters, ehrfurchtsvoll gewidmet zum ersten September 1815 von den drey

BrÃ¼dern Ignaz, Mathias, und Bernhard Ambros und Ehrlich. Prag. Gedruckt

bei Franz Gerzabeck, in der eisernen ThÃ¼r. 2 Bl. 4.

10) Das Gebnrtsfest des Hoch- und Wohlgebornen Herrn Herrn Friedrich

Grafen von Clam Gallas, k. k. wirklichen KÃ¤mmerers und Oberstlieutenants, Maltheser-

ordensritters, Herrn der Herrschaften Brodetz und Luschtienitz; gefeyert von den

drey BrÃ¼dern Ignaz, Mathias, und Bernhard Ambros Ehrlich am 25ten Oktober

1815. Prag, gedruckt bey Franz Gerzabeek, in der eisernen ThÃ¼r. 4 Bl. 4.

11) Der Dienst des Herrn oder die fromme Jungfrau. Ein Gebetbuch fÃ¼r

Frauenzimmer. Prag 1820. Calve. 8.

12) Die Feyer des Sylvesterabends. Von B. A. Ehrlich. Abgesungen in

dem Posthause zu Jungbunzlan am 31. Dezember 1825. Prag: gedruckt in der

Sommerschen Buchdruckerei im ehemaligen Annakloster Nro. 948. 2 Bl. 4.

51. J. K. Wietz. Lebensdaten unbekannt.

Kehrein (Lei. 1871. 2, 258) und Wurzbach (1888. 56, 98) vermengen seine

Werke mit denen eines F. K. Wietz und eines Karl Johann Wietz.

Mensel 21, 562.

Sicher scheint ihm nur zuzngehÃ¶ren:

1) Fabeln, Gedichte, ErzÃ¤hlungen und Lieder. Erster Theil. Prag 1791,

Dietbach. 8.

2) StreifzÃ¼ge im Gebiete der LÃ¤nder- und VÃ¶lkerkunde. Nach den besten

neuesten Werken, fÃ¼r die reifere Jugend, bearbeitet von J. K. Wietz. Prag 1826

bis 1833 bei Peter Bohmanns Erben. XVIII 12.

S) Sitten, Gebrauche und Trachten der Bewohner des osmanischen oder

tÃ¼rkischen Reiches. Von J. K. Wietz. Prag, 1828. Bei P. Bohmanns Erben.

181 S., l Bl. Register. 8.

4) Moralische ErzÃ¤hlungen und SittensprÃ¼che zur Bildung des Geistes und

Herzens der weiblichen Jugend. Prag 1828. H. 8. 3. Aufl. 1887. 8.

5) Moralische ErzÃ¤hlungen und SittensprÃ¼che zur Bildung des Geistes und

Herzens der mÃ¤nnlichen Jugend. Von J. K. Wietz. Prag. Verlag von P. Boh-

manns Erben. 1831. II. 8.

6) Alfred's merkwÃ¼rdige Reisen und Abenteuer. Zur Unterhaltung fÃ¼r Jung

und Alt. Von J. K. Wietz. Leitmeritz, J. C. Medan'sche Buchhandlung. 1831.

7) Die Ovtergeschenke. Ein .Schauspiel fÃ¼r die Jugend in einem Aafznge

von J. K. Wietz. Leitmeritz, C. W. Medau'sche Buchhandlung. 1834. 31 S. 8.

8) Tugendlohn. GemÃ¼thliche und unterhaltliche ErzÃ¤hlungen fÃ¼r Jung und

Alt. Leitmeritz 1834. 8.

52. Franz Reif, Lehrer in Leitmeritz.

1) Dankrede gewidmet dem lÃ¶bl. kÃ¶nigl. Stadtrathe und allen edeln fÃ¼r das

Wohl ihrer Kinder wachenden BÃ¼rgern verfallt vom Lehrer Herrn Franz Reif,

vorgetragen an der dritten Ã¶ffentlichen PrÃ¼fung in der k. k. Kreisstadt Leitmeritz

von Johann Trenkler, SchÃ¼ler der 3ten Hauptschnlklasse. Den 26. JÃ¤ner 1791.

Leitmeritz, gedruckt bei Franz Karl Laube. 8 Bl. 8.
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2) An- und Dankrede gewidmet, allen Jugendfreunden und Aeltern. deren

Herzen der Wohlthatigkeitstrieb fÃ¼r die GlÃ¼ckesbefÃ¶rderung ihrer Kinder belebet,

verfaÃ�t vom Ã�ffentlichen Lehrer Herrn Franz Reif, vorgetragen im Heomonate

1791. an der vierten Ã¶ffentlichen PrÃ¼fung in der k. Kreisstadt Leitmeritz von

SchÃ¼lern der 3 ten Hauptschulklasse. Zum Drucke von Kinderfreunden befÃ¶rdert.

Leitmeritz, gedruckt bei Franz Karl Laube. 14 S. 8.

3) An- und Dank-Rede, gewidmet allen Jugendfreunden und Aeltern zum

Beweise der herzlichsten Erkenntlichkeit fÃ¼r die treue UnterstÃ¼tzung, deren die

SchÃ¼ler der Hauptschulklaase in der kÃ¶n. Kreisstadt Leitmeritz genieÃ�en. Ver-

fallt vom Ã¶ffentlichen Lehrer H. Franz Reif, vorgetragen an der fÃ¼nften Ã¶ffentlichen

PrÃ¼fung im Hornung 1792. Leitmeritz bei Franz Karl Laube. 14 S. 8.

4) PrÃ¼fungslied gesungen an der ein und zwanzigsten Ã¶ffentlichen PrÃ¼fung der

Hauptschule der kÃ¶n. Kreisstadt Leitmeritz, Bearbeitet von Herrn Franz Reif, Ã�ffent-

lichem Lehrer, Den 3. April 1800. 2 Bl. 8. (.Allvater! hÃ¶re uns, du bast's gesagt').

5) Danklied, gesungen an der 22sten Ã¶ffentlichen PrÃ¼fung der Hauptschule

der kGnigl. Kreisstadt Leitmeritz. Bearbeitet vom Herrn Franz Reif, Ã¶ffentl. Lehrer.

Den 30. August 1800. 2 Bl. 8. (.Vernimm, o Gott! mit Wohlgefallen').

6) Rede zur Einzugsfeyer Seiner bischÃ¶flichen Gnaden des Hoch- und Wohl-

gebornen Ritters, Herrn Herrn Leopold Wenzel Chlumczansky von Chlumczan und

Prestawlk. Bearbeitet von Franz Reif, Ã�ffentlichem Lehrer der dritten Haupt-

schulklasse in Leitmeritz, und vorgetragen von Franz Mayer von Mayerfels, SchÃ¼ler

eben dieser Klasse, den 30. Juny 1802. Prag, gedruckt bei Haase und Widtmann

1802. 4 Bl. 8.

7) Gesang der Inatallazionsfeyer des Hoch-wÃ¼rdigsten Schulenoberaufsehers

der leitmeritzer DiÃ¶zes Herrn, Herrn Anton Hirnle, des bischÃ¶fl. leitmeritzer

theologischen Studiums und Seminarismus Direktors, von Lehrern und SchÃ¤lern

der leitmeritzer Hauptschule mit ungeheucheltem GefÃ¼hle nnbegrÃ¤nzter Hoch-

achtung gewidmet. Bearbeitet von Franz Reif, Ã¶ffentlichem Lehrer der dritten

Hanptschulklasse. 4 Bl. 8. Am SchlÃ¼sse: Leitmeritz bei Franz Karl Laube, 1806.

(,Kommt, versammelt euch in ChÃ¶ren').

53. Wenzel Johann Roth, Justitiar der k. k. Staatsherrschaften Chotieschau,

Kladrau und Prestiz, t in Chotieschau am 2. August 1805.

a. Mensel 6, 458f. 10, 515. 15, 219. 221 f. 19, 448. â�� b. Int-Bl. d. Annalen,

August 1805. - c. Wurzbach 1874. 27, 103.

AuÃ�er seinen vielbÃ¤ndigen Sammlungen der bÃ¶hmischen Gesetze:

1) AuflÃ¶sung der Preisfrage: Was ist Wucher? und wie ist demselben ohne

Strafgesetze Einhalt zu thun? Wien 1791. Wucherer. 8.

2) PrÃ¼fung einiger Grundsatze zur Strafgerechtigkeit. Wien 1792. 8.

3) Gottes Daseyn und Willens-Wesen. Wien 1793. 8.

4) a. Alles, und das HÃ¶chste, was sich von Gott und Ã¼ber Unsterblichkeit

denken lÃ¤Ã�t, dann Lider und Gedichte zur EnthÃ¼llung jener Wahrheiten, di stete

Zufridenheit bei frohen Mute und Ã¤chter GÃ¼te begrÃ¼nden, von Dr. Johann Roth.

Prag bei Widtmann. 1802. 2 Bl., 188 S. 8. Nur WeisheitsfreÃ¼nden gewidmet.

Inhalt. ,Die mit * bezeichneten Gedichte sind abgeÃ¤nderte GesÃ¤nge der Vor-

zeit. Die vorzÃ¼glich schÃ¶nen Arien oder Melodien, nach welchen di meisten diser

Lider gedichtet wurden, sind bei jedem unten angemerket'.

S. l bis 16: Vorrede. â�� S. 17 bis 154: Gedichte (S. 96: Die Rose. Nach

Sappho). â�� S. 155 bis 174: Denkmale fÃ¼r WeisheitsfreÃ¼nde. [Aphorismen]. â��

S. 175: Gebet des gÃ¶ttlichen Wahrheitslehrers. [Prosa]. â�� S. 179: GebethesgrÃ¤nze

im Vernunftsgesetze.

b. Seligkeitsgrund von Wenzel Johann Roth. Prag hei Widtmann. 1802.

l Bl. Inhalt, 188 S. 8. Gleichlautend mit a. Nur die Widmung auf der RÃ¼ck-

seite des Titels fehlt.

Vgl. Annalen Jan. 1803. Nr. 7. 8.

Zugeschrieben wird ihm auch: Gebetbuch fÃ¼r denkende Christen. Prag,

1802. in der Herrlischen Buchhandlung, in der Jesuitengasse, N. 849. l Bl. In-

halt, 75 S. 8. EnthÃ¤lt auch Lieder.

54. GlÃ¼ckwunsch an die BÃ¶hmische Nation von einem Wiener. Prag, bey

Calve. 1791. 2 Bl. 8. (.BeglÃ¼ckte Nation, die auf das Haupt').
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55. KrÃ¶nungslied and Gebet h. welche* am hÃ¶chstbeglÃ¼ckten KrÃ¶nnngstage

ansers allerdurchlauchtigsten Monarchen Kaiser Leopold des EL auf Veranlassung

deÂ« Joachim Edlen von Popper, als Primator der Landesjudenschaft, in allen

Landessynagogen und BethhÃ¤nsern abgesungen and fÃ¼r eine allerhÃ¶chste und glor-

reiche Regierung gebethet worden. Prag am 6. September 1791. Hebr. Original

and Ã�bersetzung. 16 S. 4.

Vgl. Annalen. Int.-Bl. April 1805.

56. Cantate ST. K. E. Maje*taet Leopold. II. gewidmet Bei dem den XII. .Sep-

tember 1791. von den Staenden des KÃ¶nigreichs BÃ¶hmen gegebenen Volks-Feste.

Prag, in der Kaiser!. KÃ¶nigl. Hofbncbdruckerei. 21 S. 4.

.">:. Joluuu Christian Mikan, geb. in Teplitz am 5. Dezember 1769, Sohn

deÂ« spÃ¤teren ProfessorÂ« der Chemie und Botanik an der Prager UniversitÃ¤t Joseph

Gottfried Mikan geb. zu BÃ¶hmisch-Leipa am 4 Dezember 1742, gest. ca Prag

am 7. August 1814), studierte in Prag. 1796 Professor der Botanik in Prag, 1798

seinem Vater adjungiert, 1800 Professor der allgemeinen Naturgeschichte, 1812

Professor der Botanik, nahm 1817 and 1818 an der naturwissenschaftlichen

Expedition nach Brasilien teil, wurde 1831 in den Rahestand versetzt, starb am

28. Dezember 1844. Seine wissenschaftlichen Werke bleiben hier bei Seite.

a. Vierteljahrsschr. fÃ¼r die prakt. Heilkunde. 2. Jahrg. Prag 1845. 7. Band,

Analekten S. 174f. - b W. B. Weitenweber: Lotos 1852. Marx. â�� c. Warz-

bach 1868. 18, 263 bis 265.

1) Beitrage zu den Erstlingen 1792 (J. Mâ��kâ��n), zum Hesperns,'zum Jokos

1812 (Mkn.\ zum Hyllos 1819.

2) Prager Universitatafeyer im grÃ¶len Karolinsaale am 12. Februar 1799,

dem Geburtstage Seiner MajestÃ¤t Franz II. RÃ¶mischen Kaisers, wobey die Bild-

nisse Josephs IL, Leopolds IL und Franz II. aufgestellt wurden. Prag, mit Schriften

der k. k Normalschul-Buchdruckerev, 1799. XLV, 22 S. und 4 Bl. 4.

Darin: Oratio losephi Godefridi Mikan Rectoris magnifici ad senatom.

popnlumqne academicnm quum Francisci II. natalis dies ageretar pridie Id. Febr.

IrnrvYprY

BU/lA/AvrlA.

Rede an die versammelten Akademischen Borger, am 12. Februar 1799 dem

Geburtsfeste Sr. Maj. unsers allergnÃ¤digsten Kaisers Franz des IL gehalten von

Joseph Gottfried Mikan der Chemie und Botanik Ã¶ffentl. ord. Professor

Prag, mit Schriften der k. k. Normalschnl-Buchdrnckerey.

Gesang der Prager Akademiker am Geburtsfeste Sr. MajestÃ¤t des Kaisers

den 12. Februar 1799. bey der feyerlichen Aufstellung der Bildnisse Josephs II.,

Leopolds II. und Franz II. im grÃ¶len Karolinsaale. Verfall von Johann Christian

Mikan, .... der Chymie und Botanik adj ungutem Professor.

3) Empfindungen der BÃ¶hmen. Ein Lied zur Feyer der Anwesenheit Ihrer

kaiserl. kÃ¶nigl. MajestÃ¤ten Franz and Lonise von Oesterreich und Maria Louise

Kaiserin von Frankreich, auf der Insel des k. k. privilegirten ScharfschÃ¼tzenkorps

zu Prag am 27ten Junina 1812. Text: vom Professor J. C. Mikan. Musik: von

Anton Woytischek. Gedruckt bei Franz Gerzabeck, im St. Gallikloster. 2 Bl. 4.

3) Die Befreyer Europa's in Paris. Am 15ten April, als am Tage der hohen

Gebnrtsfeyer Sr. Durchlaucht des FeldmarachalU Fanten Karl von SchwarMnberg,

Oberbefehlshabers der verbÃ¼ndeten Armeen, gesprochen von der Schauspielerin

Sophie SchrÃ¶der, im stand. Theater. Zweyte Auflage. Prag, 1814, gedruckt bey

Gottlieb Haase, bÃ¶hmisch-stÃ¤ndischem Buchdrucker. 2 B!. 4. unten.: J. C. Mikan.

Doktor and Professor an der UniversitÃ¤t zu Prag.

5) Volkslied, gesungen zur Feyer des Friedens in Prag bey voller Stadt-

beleuchtung vor dem stÃ¤ndischen Landhause den 7 ten July 1814. Verfall von Johann

Christian Mikan ..., in Musik gesetzt von Johann Wittassek, Kapellmeister am Dom.

Prag, gedruckt bey Gottlieb Haase, bÃ¶hmisch-stÃ¤ndischem Buchdrucker. 4 Bl. 4.

6) An Leitmeritz. Bey der EinfÃ¼hrung des hochwÃ¼rdigsten Bischoffs Joseph

Franz Hurdalek in seine Kathedral-Kirche am 19. MÃ¤rz 1816. Prag, gedruckt bei

Gottlieb Haase. 2 Bl. 4. Sonett, unterz.: Job. Christ. Mikan.

7) Des Kaisers Genesung. Cantate von Johann Christian Mikan. In Musik

gesetzt von Adalbert Gyrowetz, Capellmeister der k k. Hof theater. Der durch den

Verkauf dieser Cantate eingehende Ertrag ist zur GrÃ¼ndung einer Stiftung fÃ¼r einen
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die Heilkunde studierenden BÃ¶hmen bestimmt. Wien. Gedruckt bey Anton StrauÃ�.

1826. 8 S. 4. (,Wir athmen frey; sie ist verschwunden'). â�� In Musik gesetzt

von A. Gyrowetz: BÃ¤uerle, Gott erhalte Franz den Kaiser. Wien 1827. S. 119.

8) Kinder meiner Laune. Prag 1833. II. 8. â�� Kinder meiner Laune, altere

und jÃ¼ngere, ernste und scherzhafte. Zur fernem UnterstÃ¼tzung der Witwen und

Waisen der in BÃ¶hmen an der Cholera Verstorbenen ausgesendet. Zweiter, Ã¤ndern

wohlthÃ¤tigen Zwecken gewidmeter, unverÃ¤nderter Abdruck der 1. Auflage. Prag

1833, Borrosch und Andre, gr. 8. Ein Anhang enthÃ¤lt: Authentische Nachricht

vom leibhaften Daseyn der Cholera-Thierchen.

9) Willkommen und Lebewohl Ihren Kaiserlichen KÃ¶niglich MajestÃ¤ten Franz

und Caroline bei Allerhoechst Ihrer Anwesenheit in Prag im Jahre 1838. Dar-

gebracht von den Studierenden der K. K. Karl-Ferdinands-UniversitÃ¤t. Prag,

Druck und Papier von Gottlieb Haase SÃ¶hne. 4 Bl. 4.

a: Festgesang. VerfaÃ�t von Dr. J. C. Mikan, k. k. jubil. Professor. â�� b: Die

WahlsprÃ¼che der Studierenden. VerfaÃ�t von Carl Egon Ebert, fÃ¼rstl. FÃ¼rsten-

bergischen Rath und Bibliothekar. â�� c: Der Vorsatz. Ebert. â�� d: Trennung und

Wiedersehen. VerfaÃ�t von W. A. Swoboda, k. k. Gymnasial-Professor. â�� e: Lebe

wohl. VerfaÃ�t von J. Tandler k. k. Kamerad-Coneepts-Practicanten.

10) An Ferdinand I. Kaiser von Oesterreich, KÃ¶nig von BÃ¶hmen, als er im

ersten Jahre Seiner Regierung BÃ¶hmen und die Prager Universitaet mit Seiner

Gegenwart beglÃ¼ckte. Von der k. k. Karl-Ferdinands-UniversitÃ¤t in tiefster Ehr-

furcht dargebracht. VerfaÃ�t von Dr. J. C. Mikan, k. k. jubil. Professor. Prag,

1835. Druck und Papier von Gottlieb Haase SÃ¶hne. 3 Bl. 4.

11) Atys. Als ErklÃ¤rung des zum Vortheile des Prager Taubstummen-In-

stitutes im kÃ¶niglich standischen Theater am 12. April 1835 in drei Abtheilungen

dargestellten Tableau's. Gesprochen von Dem. Friederike Herbst. 2 Bl. 8. unterz.:

J. C. Mikan. â�� Druck bei M. I. Landau. (,Ã�ber Lydiens weite Marken').

12) Prag an die Deutschen Naturforscher und Aerzte. Im Jahre 1887. 2 Bl.

â�¢4. Unterz.: Dr. J. C. Mikan emeritirter Professor an der Prager UniversitÃ¤t.

58. Joseph Georg Meinert, geb. 1775 zu Leitmeritz, studierte in Prag, wurde

durch Vermittlung der GrÃ¤fin Josephine Pachta Professor am Gymnasium der

Prager Altstadt,, supplierte nach MeiÃ�ners Abgang im Jahre 1806 einige Zeit die

Lehrkanzel der Ã�sthetik an der UniversitÃ¤t in Prag, trat 1811 in den Ruhestand,

lebte seitdem auf dem ihm von der GrÃ¤fin geschenkten Gute Partschendorf im

KnhlÃ¤ndchen MÃ¤hrens, trennte sich aber von der GrÃ¤fin und vermÃ¤hlte sich mit

einer jungen Schweizerin. | am 17. Mai 1844.

a. Meusel 14, 533. 18, 661. â�� b. J. J. H. Czikann, Moravia 1815. Nr. 41 f.

S. 160. â�� c. AI Klars Libnssa 1851, S. 463. â�� d. Anselm Ritter von Feuerbachs

Biographischer NachlaÃ� 1853. l, 41 bis 44; 2, 295. â�� c. Scheyrer 1858, S. 343. â��

f. Wurzbach 1867. 17, 281f. â�� g. Kehrein, Lei. 1868. l, 66. â�� h. Varnhagen,

Biographische Portraits 1871. 8. 186 bis 208; dort auch Meinerts Charakteristik

durch Brentano S. 205 f.

<*. Etwas Ã¼ber Tibull und Horaz. In einem Briefe an J. G. Meinert von Dr.

Niki. Titze: Oesterreichische BlÃ¤tter fÃ¼r Literatur und Kunst 1846. 3. Jahrgang.

Nr. 28. 29. â�� f Briefe von Josef Georg Meinert an Franz Niklas Titze von 1838

bis 1844. Mitgetheilt vom k. k. Rath Dr. F. N. Titze: Ebenda Nr. 51. 52. 53.

1) Gedichte in den Erstlingen unserer einsamen Stunden. (Unter anderen:

1792. 2, S. l bis 6: An die BÃ¶nmen .Rollt schon wieder ein lang Jahrhundert

vorÃ¼ber, und BÃ¶hme! Immer noch schlÃ¤fst du?'. Ohne Unterschrift. Im Register:

Meinerth, HÃ¶rer der Rechte), in MeiÃ�ners Apollo 1793 bis 1794, in Stampeels

Aglaja, 1803, in Beckers TaschenbÃ¼chern und Erholungen, in Castellis Selam 1814,

in Erichsons Thalia, Aurora 1812, Hyllos 1819 u. s. w.

2) Franz Petrarka. Biografie. Prag und Leipzig, bei Albrecht und Compagnie.

1794. VIII, 279 S. 8.

3) Franz der Zweyte. 2 Bl. 8. (,Gott erhalt' uns nnsern KÃ¶nig! Gott erhalt'

uns Vater Franz!'). â�� Auch 1796. 4. â�� Ferner: Der Geburtstag Seiner Kais. KÃ¶nigl.

MajestÃ¤t Franz des Zweiten unsers allergnÃ¤digsten Landesvaters. Gefeyert von der

Karl Ferdinandischen UniversitÃ¤t. Prag, gedruckt bei Johann Diesbach, 1797. 4.

S. XXI bis XXIV: Franz der Zweite. Nationallied der BÃ¶hmen. Besonders ab-
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gedruckt fÃ¼r eine Gesellschaft patriotisch denkender Freunde und TOB derselben

gesungen am 22. Hornnng 1797 im Eoppmannischen Banse. Prag, gedruckt bey

Franz Gerzabeck, Sohn. 4 Bl. 8. Ins Tschech. Ã¼bersetzt von Joseph Rautenkranx- â��

Vgl. Waitzenegger 1820. 2, 137.

,Haat du von den vielen Kantaten gehÃ¶rt, die hier zn Ehren des KaiserÂ« ab-

gesungen wurden? Wenn ihr euren KÃ¶nig zu lieben verstehet, so verstehen wir

den unsrigen feierlich zn loben*. Josefine GrÃ¤fin Pacht* an BÃ¤he l. Prag den 2. Man

1796: Varnhagen, Galerie von Bildnissen, l, 177.

4) BÃ¶hmenÂ« Errettung. Cantate. 24 S. 4. â�� Vgl. Nr. 5).

5) Danksagung der von den Bewohnern PrÃ¤gt groBmÃ¼thig unterÂ» tu Uten Inva-

liden. Verfatt von J. G. Meinert, gesprochen von J. V. Pecher am lOten Man 1797

bey der zweyten AnfiÃ¼hning der Cantate: BÃ¶hmens Errettung. 2 Bl. 4. (.Ein

BÃ¶hm', und was der Stelzenfol des Lahmen').

6) Hymne an den Frieden. Verfall von Herrn Professor J. G Meinert, in

Musik gesetzt von Herrn F. D Weber. Abgesungen im Konviktsaale in der philo-

sophisch-musikalischen Akademie den 2 Februar 1798. Prag, gedruckt bei Johann

Diesbacb. l BL Text, 4 S. Noten. Querfolio.

7) Das Gebet des Herrn. Metrisch bearbeitet von J. G. Meinert. Doktor der

Philosophie und Professor am K. akademischen Gymnasium, in Musik gesetzt von

F. A. Hoffmeister, Kapellmeister. Prag 1799 6 Bl. 4 [Gedruckt bei F. Gerzabeck,

im St. Gallikloster].

8) Karl. Erzherzog von Oesterreicb. Arie und Gebet von J. G. Meinert, in

Musik gesezt und herausgegeben von K. D. Weber. Prag 1799, in Kommission

bei Karl Barth, BuchhÃ¤ndler. 10 S. Noten. Qnerfolio.

9) a. Karl FÃ¼rst von FÃ¤rstenberg [Vignette: Bey Stockach fiel Er fÃ¼r Thron

und Vaterland]. Prag 1799, in CommiÂ«ion bey Carl Barth, BuchhÃ¤ndler. 2 BL

Text, 2 Bl. Noten Qnerfolio.

Darin: Rede an die ZÃ¶glinge des Waisenhauses zum heil. Johann von Karl

Ungar. â�� Elegie von J. G. Meinert, in Musik gesetzt und herausgegeben von

F. D. Weber. (,Wir stehn um eine Bahre'). Vgl. Nr. 11) II. b.

b Rede an die ZÃ¶glinge des Waisenhauses bei den Exequien fÃ¼r Se. Durchlaucht

den FÃ¼rsten von FÃ¼rstenberg, gebalten von Karl Ungar, k. k. Ratb und Bibliothekar,

Domherrn zn Bunz!au. Prag, gedruckt bei Johann Diesbach. 1799. 16 S. 8.

S. 9: Karl FÃ¼rst von FÃ¼rstenberg. Elegie von J. G. Meinert, in Musik ge-

setzt von D. Weber. â�� S. 15: Gebet. [Verse].

10) Feldgesang fÃ¼r die BÃ¶hmische Legion. Im Jahre 1800. Verfaul von

J. G. Meinert. Professor der Prinzipien am KÃ¶nigl. akadem. Gymnasium. In Musik

gesetzt von Dionys Weber. Prag, gedruckt bey Franz Gerzabeck im St Galli-

geb&ude, 3 Bl. 4. â�� Vgl. Nr. 11) I. a.

11) NationalgeoÃ¤nge der BÃ¶hmen. Von J. G. Meinert und F. D. Weber.

Heft I. Prag, in Kommission bei Job. Ferd. Edlen v. SchÃ¶nfeld, und Franz Gerza-

beck im St. GalligebÃ¤nde. [Umschlag: Sammlung vaterlÃ¤ndischer GesÃ¤nge, die

bey Ã¶ffentlichen Feierlichkeiten gesungen wurden. Auf allgemeines Verlangen

herausgegeben von F. D. Weber. Heft I. Prag, und in Wien in Kommission bei

Job. Ferd. Edlen v. SchÃ¶nfeld, und bey Franz Geraabeck im St GalligebÃ¤nde, bey

Wolla und Comp.] 2 BL Noten, 4 Bl. Text Querfolio, a: Feldgesang der bÃ¶hmischen

Legion. i.Auf. BÃ¶hmen, auf!'), b: Nationallied der BÃ¶hmen. (,Gott erhalte unsern

KÃ¶nig'). â�� Heft IL 1800. 5 Bl. Qnerfolio. a: GÃ¼rtet euch mit HeldenstÃ¤rke,

b: Elegie. .Wir stehn um eine Bahre', c: Gebet ,GenB o Herr! ans voller

Schaale*. Texte deutsch und tschechisch.

12) Elegie [am Grabe des Joseph Speer, Syntaxist am k. akad. Gymnasium,

t 14. JnniDB 1800, von seinen MitschÃ¼lern gesungen]. 2 Bl. 8. (./Wir haben Dich

verloren, Du guter sanfter Speer!')

13) Kriedensfeyer von J. G. Meinert. In Musik gesetzt von F. D. Weber.

Prag, gedruckt bey Franz Gerzabek im St-Gallikloster. [1801]. 11 S. 4.

14) Gab heraus die Zeitschrift .Der bÃ¶hmische Wandersmann* deutsch und

tschechisch 1801 und 1802. Vgl. oben U. bÂ«. - S. 705.

15) Gab die Zeitschrift Libnssa heraus. 2 Bande. 1802 und 1804. Vgl. oben

H. bf. = S. 705.
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16) Franz der Zweite, Erbkaiser von Gestenreich. Eine Kantate, von J. G.

Meinert â�¢ . . Vorgetragen in der Musikalischen Akademie der Juristen am 13. De-

zember 1804. Prag, gedruckt bei Franz Gerzabeck. 5 Bl. 4.

17) Rede Ã¼ber das Interesse der Aesthetik, PÃ¤dagogik, Geschichte der Gelahr-

heit [so] und Filosofie fÃ¼r Gebildete Menschen, bei seiner Ã�ffentlichen EinfÃ¼hrung

am 10 ten December 1806. vorgetragen von J. G. Heinert . . . Prag, bei Caspar

Widtman. 1807. 55 S. 8.

18) Franz und Beatrix. Kantate zur allerhÃ¶chsten VermÃ¤hlung Ihrer E. K.

MajestÃ¤ten. VerfaÃ�t von J. G. Meinert ... In Musik gesetzt vom Kapellmeister

Vincenz Maschek. Vorgetragen von den HÃ¶rern der Medicin am 10. Febr. 1808.

Prag, gedruckt bei Gottlieb Haase, kÃ¶nigl. bÃ¶hrn. stand. Buchdrucker. 4 Bl. 4.

19) Morgengebeth. Unter der heiligen Messe zu singen von den HÃ¶rern der

Philosophie zu Prag. Vor der heiligen Wandlung. 2 Bl. 8. (,Die Nacht zerrann

im Dufte gold'ner Strahlen'). â�� Vaterl. Bl. f. d. Ã¶. K. 1811. Nr. 99.

20) Weihnachtsgesang von J. G. Meinert, mit Musik von F. W. Tomaschek,

grÃ¤fl. Bouquoischen Tonsetzer. ZumBesten der Kaadner und Preanitzer Abgebrannten.

Prag, 1811 zu finden in der Widtmannschen Buchhandlung. 8 8. 8. ,Ein Kind,

gebohren gar wunderschÃ¶n'.

21) a. Volkslieder aus dem Kuhlandchen in MÃ¤hren. Gesammelt von Meinert.

1. Belohnte Unschuld. II. Verabredung. III. Die Erprobte. IV. Der Prahler. V. Die

Verliebte. VI. Wettgesang. VII. Die Mitgift: Enchsons Musen-Almanach fÃ¼r das

Jahr 1814. 8. 213 bis 128. â�� b. Alte teutsche Volkslieder in der Mundart des

Kuhlandchens. Herausgegeben und erlÃ¤utert von Joseph George Meinert. Erster

Band. Wien und Hamburg 1817. in Commission bey Perthes und Beter. XVI,

462 3., l Bl. Berichtigungen. Gestochener Titel: Der Fylgie von Joseph George

Meinert. Erster Band. Wien 1817.

22) Ã�ber die KÃ¶niginhofer Handschrift: Hormayrs Archiv. 10. Jahrg. 1819.

Januar, S. l bis 4. 7 bis 8.

23) Joannia von Marignola, mindern Bruders und pÃ¤pstlichen Legaten, Reise

in das Morgenland vom Jahre 1339 bis 1353. Aus dem Lateinischen fibersetzt,

geordnet und erlÃ¤utert: Abhandlungen der kÃ¶n. bÃ¶hmischen Gesellschaft der

Wissenschaften. Band 7, (1820). Auch selbstÃ¤ndig. Prag 1820. Haase. 8.

24) Stimmen deutscher Vorzeit. Nach Handschriften der k. k. Hofbibliothek

bearbeitet von J. G. Meinert: Minnespiegel: Der Kranz. 1824. III. Nr. 23.

25) Beitrage zur Kritik der bÃ¶hmischen MÃ¼nzkunde; nebst Gegenbemerkungen

von Stâ��.: Monatschrift der Gesellschaft des vaterlÃ¤ndischen Museums in BÃ¶hmen.

2. Jahrgang 1827. September. S. 205.

26) Meinert starb Ober der nach Dobrowskys Tod Ã¼bernommenen kritischen

Ausgabe des Jordanes fÃ¼r die Monumenta Germaniae.

27) Zahlreiche historische, literar-historische und antiquarische Abhandlungen

in den Schriften des Vereins fÃ¤r Ã¤ltere deutsche Geschichtskunde zu Frankfurt a. M.,

in den Wiener JahrbÃ¼chern der Literatur, in der Monatsschrift des kÃ¶n. bÃ¶hmischen

Museums, in Hormayrs Archiv fÃ¼r Geschichte u. a.

50. Sulammit.il und Eusebe. Ein Trauergedicht Ã¼ber den Tod unsere viel-

geliebten Landesvaters Leopold des H. Von Joseph Enphrat. Aus dem HebrÃ¤-

ischen Originale von dem Verfasser selbst Ã¼bersetzt. Auf Kosten des Hrn. LÃ¶w

Frankel. Prag 1792. 4.

Vgl. Int.-Bl. d. Annalen. April 1805.

60. Trost des Dichters bei der Trauerfeyer Leopolds d. II. o. 0. u. J. (Prag).

2 Bl. 8.

61. Todt ist Er, der Allgeliebte! Wer fÃ¼hlet nicht, da> es Leopold der

Zweite sey? Prag, 1792. 4 Bl. 4. (Poetische Prosa).

62. Auf die Erhebung des Weisen des Edlen. Von einem BÃ¶hmen. 1792. 8B1. 4.

62a. Sieh unten S. 814.

63. Beschreibung des Aemdte- und Rosenfestes, welches in Gegenwart I. I.

M. M. Franz II. und Marien Theresiens KÃ¶nigs und KÃ¶niginn von BÃ¶hmen durch
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die LandesstÃ¤nde veranstaltet von dem im Parke Bubenetseh bei Prag versammel-

ten bÃ¶hmischen Landvolke den 12ten August 1792 gefeyert worden. Prag, bei

Johann Gottfried Calve. 46 S. 4.

Darin 8. 38 bis 43: Das RosenmÃ¤dchen der Dorfgemeinde Bubenetach beim

Aerntefeste an I. I. M. M. Franz und Marie Thereoie KÃ¶nig, und KÃ¶niginn von

BÃ¶hmen, den 12. Angnst 1792. (,Die Aerndte hat dem FleiÃ� nun seinen Lohn ge-

spendet'). Auch Einzeldruck: Prag, bey'rn BuchhÃ¤ndler J. G. Calve. 4 BL 4.

8. 44 bis 46: Gesang des bei dem Aerndtefeste im Babenetsch versammelten

bÃ¶hmischen Landvolkes in Gegenwart 1.1. M. M. des KÃ¶nigs und der KÃ¶niginn von

BÃ¶hmen den 12ten August 1792. (.Wen braucht der Landmann zn beneiden?*). Auch

Einzeldruck: Prag, bey Johann Gottfried Calve. 3 Bl. 4.

64. Alols Klar, geb. in Auscba am 25. April 1763, besuchte das Gymnasium

in Leitmeritz, studierte in Prag Philologie und Theologie, 1786 Professor am Gymna-

sium in Leitmeritz, 1806 Professor der griechischen Philologie und klassischen

Litteratur an der UniversitÃ¤t in Prag, 1807 MitgrÃ¼nder des PragerBlinden-Erziehunga-

Institutes, 1825 Direktor dieses Institutes, 1832 Stifter der Blinden-Versorgungs-

Â«nstalt, t am 25. MÃ¤rz 1833. GroÃ�en EinfluÃ� hatte er durch seine deklamatorischen

Ã�bungen an der UniversitÃ¤t 1811 bis 1830. Sein Sohn Paul Aloys Klar setzte

seine menschenfreundlichen Bestrebungen fort.

a. Benkert: Religionsfreund. April 1833. Nr. lÂ«.des Kirchenhistorischen Be-

merkers, 8. 224; Nr. 19, a 260 bis 267. â�� b. Fr. L. Celakowaky, KrÃ¤tka sprawÃ¤

o ziwotn a blahocinnem pusobeni Aloysia Klara, Doktora a Professora etc. W. Praze

1834, Tisk a papjr synÃ¶. Bohumila Haze. 8. â�� c. DenkwÃ¼rdigkeiten ans dem Leben

Alpis Klar's .... Von Franz Weinplt... Der Ertrag ist zur BegrÃ¼ndung eines

Stiftungsplatzes fÃ¼r einen armen Blinden in der Versorgungs- und Ã�eschÃ¤ftigungs-

anstalt fÃ¼r erwachsene Blinde in BÃ¶hmen bestimmt. Prag und Leitmeritz. 1835.

VIII, 178 S. gr. 8. (Darin auch Briefe von ihm und an ihn). â�� d Dr. Legis

GlÃ¼ckselig, Aloys Klar. Lebens- und Charakterbild eines Professors der Jubilar-

Hochschule zu Prag: Libassa fÃ¼r 1848. 7, 323 bis 427 (mit Briefen an seine Mutter

und an seine Frau). â�� e. Wurzbach 1864. 12, 11.

1) Ã�ber das Gebeth in pÃ¤dagogischer Hinsicht: Wilflings Schulkalender.

Prag 1793.

2) FÃ¼r und Ã¼ber Heiterkeit, Frohsinn und hergehend gute Laune: Ebenda

1795 bis 1798.

3) Wichtigkeit der Griechischen Sprache fÃ¼r vollendetere Bildung und grÃ¼nd-

liche Gelehrsamkeit, selbst noch in unseren Tagen, mit einem Blicke auf das alte

classische Studium Ã¼berhaupt. Eine Rede, gehalten im Jahr 1806 am 9. December,

von Aloys Klar. Prag, bey Caspar Widtmann. [1808]. 38 S. 8.

4) Die heiligen Apostel Jesu Christi, oder: die gÃ¶ttliche Kraft und Wirksamkeit

des ChriÂ«tenthuma zum Segen der VÃ¶lker, wie des einzelnen Menschen bis auf uns

herab und die noch kÃ¼nftigen Zeiten, dargethan und entwickelt aus der WÃ¼rde der

Apostel Jesu Christi und ihrer fort daurenden Wichtigkeit fÃ¼r das Menschengeschlecht,

im Allgemeinen; nebst Nachrichten und Bemerkungen Ã¼berjeden Einzelnen derselben

insbesondere, mit beherzenswerther RÃ¼cksicht auf die BedÃ¼rfnisse unserer Zeit. Ein

Buch fÃ¼r das Volk im edleren Sinne des Worts, lesbar allen Christen ohne Unter-

schied ihres besonderen kirchlichen Bekenntnisses. Von Aloys Klar .. . Prag, 1813.

Auf Kosten des Verfassers. 643 S., l Bl. Berichtigung erheblicherer Druckfehler. 8.

â�� Zweite gedrÃ¤ngtere Aufl. Prag 1846. XXIV, 344 S. 8.

Rez. in Frints theolog. Zeitschrift Jahrg. 8. Heft 2. S. 354 bis 383.

5) Kaiser Franz, Europens Retter und Beruhiger. Prag 1814. (,Hoch lebe

Unser Kaiser Franz'): Weinolt S. 129.

6) RÃ¼ckblicke auf das vorige Jahrhundert in pÃ¤dagogischer Hinsicht zur

FÃ¶rderung des Erziehungswesens der Gegenwart: Der Schulfreund BÃ¶hmens 1818

bis 1819. Band 2, Heft 3 bis Band 8, Heft 2.

7) Nekrolog des k. k. Gubernialrathes und infulirten Probstes der Kollegial-

kirche zu Allerheiligen an der Schlotstiege Kaspar Royko: Der Aufmerksame.

30. December 1819, Nr. 156.

8) Uiber Deklamation und declamatorische Uibungen, ein Vorwort bey ErÃ¶ff-

nung der akademischen declamatorischen Uibungen am 7. Mai 1820 fÃ¼r sÃ¤mmtliche
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HÃ¶rer der Philosophie an der Karl-Ferdinandischen hohen Schule von Aloys Klar ....

Zum Besten der hierorts bestehenden UnterstÃ¼tzungs-Anstalt fÃ¼r Nothleidende

HÃ¶rer der Philosophie. Prag 1820, in Kommission bey Joseph KrauÃ�. 34 S. 8. â��

Zweyte Aufl. Ebenda 1820. 32 S. 8.

Der hoffnungsvollen akademischen Jugend Unseres Vaterlandes wohlmeinend

mit Liebe gewidmet von Ihrem Freunde und Lehrer.

9) Du sollst; betrachtet als Grundlage einer beseligenden SelbststÃ¤ndigkeit

und wahrhaft weisen Erziehung. 'PÂ»C<u#f*TE? ix &sov xai qpueVrf? rijs avriov piCijs

Â«/tujue*Â«. Demoph. Vom Verfasser d. h. A. J. Ch. Prag 1820. In Kommission

bey Joseph KrauÂ«. VI, 116 S. gr. 8.

Vorrede unterzeichnet: Prag den 19. April 1820. Aloys Klar, Professor.

10) Aloysii Klar . . . inclytaeque philosophicae facultatis decani Philosophiae

in hac Carolo-Ferdinandea Auditorum Academica civitate donandorum Inauguratio

ad diem pridie Calendas Februarias, anno post Christum Natum MDCCCXXI.

Pragae Bohemorum. In Libraria Josephi KrauÃ�. MDCCCXXI. 22 S. 8.

11) Aloisii Klar etc. Decani, juvenum in Caesareis Regiis Pragenae urbis

gymnasiis Humanitati studontium civitate Academica donandorum inauguratis. Ad

diem pridie Calendas Februarias, anno post Christum natum 1821. Pragae 1821. 128. 8.

12) Die Schale zu Budecz in BÃ¶hmen: Der Schulfreund BÃ¶hmens 1821. Band 5,

Heft 2 bis 4.

13) Auswahl von Gedichten fÃ¼r declamatorische Uibungen. Herausgegeben von

Aloys Klar .... Zum Besten der hierorts bestehenden UnterstÃ¼tzungs-Anstalt fÃ¼r

nothleidende HÃ¶rer der Philosophie. Prag 1822, in der Joseph KrauÃ�'schen Buch-

handlung. XX, 266 S. und 7 Bl alphabetisches NamenverzeichniÃ� der (Titel) Herrn

Herrn PrÃ¤numeranten. 8. â�� Neue Auflage. Ebenda 1829. XLIV, 872 S. gr. 8.

Widmung: Der hoffnungsvollen akademischen Jugend. (Prag im JÃ¤nner 1822).

Vgl. BÃ¶ttiger, Dresdener Artistisches Notizenblatt. Jahrg. 1822. Nr. 7.

14) Empfindungen bei der AllerhÃ¶chsten Ankunft Ihrer K. K. MajestÃ¤ten von

Oesterreich: Franz und Caroline in die Hauptstadt BÃ¶hmens am 13ten May 1824;

von Aloys Klaar, Doctor der Philosophie, k. k. Ã¶ffentlichen ordentlichen Professor

des hÃ¶hern praktischen Studiums der lateinischen Klassiker, der griechisch enPhilologie

und der griechischen Sprache an der Karl-Ferdinand's UniversitÃ¤t etc. etc. 4 Bl. 4.

[Am SchluÃ�: Prag 1824, gedruckt in der Sommerschen Buchdruckerey, im ehe-

maligen Annakloster. Nro. 948J.

15) Vorwort bei ErÃ¶ffnung der Ã¶ffentlichen PrÃ¼fung des Privat-Erziehungs-

Institutes fÃ¼r arme unmÃ¼ndige Blinde etc. am 5ten October 1825. Gesprochen

von Johann Lischka ZÃ¶gling des Inetitutes .... Prag, gedruckt in der Sommerschen

Buchdruckerey, im ehemaligen Annakloster. Nro. 948. 2 Bl. 4. (,Es waltetâ��ja;

Ihn preise frommer Dank!') â�� unterz.: Klar.

16) Nekrolog des Prokop Ritters von Platzer und Wohnsiedl, k. k. Gubernial-

rathg und Berauner Kreishauptmanns, SubarrendirungskommissÃ¤rs fÃ¼r das KÃ¶nig-

reich BÃ¶hmen, Directors des Gymnasium zu Beneschau .... Mit dessen Bildnisse in

Steindruck. Von Aloys Klar .... Zum Besten der hierortigen Privat-Erziehungs-

anstalt fÃ¼r arme unmÃ¼ndige Blinde etc Prag, 1826. Gedruckt in der Sommerschen

Buchdruckerey, im ehemaligen Anna-Kloster Nro. 948. 16 S. gr. 8.

17) Zum siebenten Ã¶ffentlichen Declamatorium der HÃ¶rer der Philosophie an

der Prager Hochschule unter der Leitung des Herrn Aloys Klar .... Am 29. Juli

1827. Prag, 1827. Gedruckt in der Scholl'schen Buchdruckerey, unter der Leitung

des Johann H. Pospischil. 3 Bl. 4.

Prolog: Johann Nowak HÃ¶rer der Philosophie im zweyten Jahr. â�� Epilog:

Emil Heine, HÃ¶rer der Philosophie im ersten Jahr.

â�� 18) MeÃ�gesang 1828. â�� In tschechischer Ã�bersetzung von Chmeleneky:

Casopis pro katolicke duchowenstwo 1828. 2, 289.

19) Zum achten Ã¶ffentlichen Declamatorium der HÃ¶rer der Philosophie an der

Prager Hochschule unter der Leitung des Herrn Aloys Klar .. . Am 27. July 1828.

Prag, 1828. Gedruckt unter der Leitung des Johann H. Pospischil in der SchoH'schen

Buchdruckerei, Liliengasse Nro. 946. 4 Bl. 4.

Prolog: Joseph Schwarz, HÃ¶rer der Philosophie im zweiten Jahre. â�� Epilog:

Emil Heine, HÃ¶rer der Philosophie im zweiten Jahr.
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20) Friedrich von Schlegel, k. k. Ã¶sterreichischer Legationsrath; Beitrage zu

seiner Lebensgeschichte: Monatsschrift der Gesellschaft des vaterlÃ¤ndischen Mu-

seums in BÃ¶hmen. 3. Jahrgang. Mai 1829. S. 451 bis 460.

21) Zum neunten feierlichen Declamatoriom der HÃ¶rer der Philosophie an

der Prager Hochschale unter der Leitung des Herrn Aloys Klar, .... Am 26.

Juli 1829. Prag, 1829. Gedruckt bei Johann Bist. Pospjssil, wirkendem Mitgliede

des bÃ¶hm. National-Mus-jums und Buchdrucker. 3 Bl. 4.

Prolog: Wenzel Klapper. â�� Epilog: JohannKinzel,HÃ¶rer derPhilos. im 2. Jahre.

22) UeberdieHeiligen, zuerst tschechisch im Casopis pro katolicke dnchowenstwo

1830; dann deutsch: Benkerts Religionsfreund 1830. December. S. 1533 bis 1608.

23) Vorrede und Dedication zu dem von der philosophischen FakultÃ¤t heraus-

gegebenen Urkundenbnch: Liber Decanorum Facult. philos. Univers. Pragensia.

Pragae. 1830. 8.

24) Reverendisgimo a Celsissimo Principi Domino Domino Aloysio Josephp Kra-

kowsky e. 8. B. J. Comitibug a Eplowrat L. B. ab Ugezd, Dei Gratia Archiepiscopo

PrÃ¤gens! etc. Ipsis Inaagnrationis Solemnibns die 17. Apr. A. D. 1831, FranciscoÂ«

Caroli S. M. Eccl. Prop. gratnlatnr. Litomericii, 1. 1831.

25) Gebet 1831. Deutsch und tschechisch.

26) DenkwÃ¼rdigkeiten des Prager Privat-lnstitntes fÃ¼r arme blinde Kinder

und Augenkranke. Nebst Ideen zu einer Versorgungs- und BeachÃ¤ftigungs-Anstalt

fÃ¼r Blinde. Von Aloys Klar . . . Der Ertrag ist zur BegrÃ¼ndung einer Versorgungs-

und BeschÃ¤ftignngs-Anstalt fÃ¼r arme Blinde in BÃ¶hmen bestimmt Prag, 1831. In

der Joseph KrauB'schen Buchhandlung. XVI, 84 8. (2 Auflagen).

Widmung: Ihre K. K. Ap. Maj. Carolina Augusta, Kaiserin von Oesterreich . ..

(Prag, den 17. MÃ¤rz 1831).

2. Auflage: Nebst Ideen zur Errichtung einer Vergorgnngs- und BeschÃ¤ftigungs-

angtalt fÃ¼r erwachsene Blinde. Ebenda 1831.

27) Statuten der Versorgungs- und BeschÃ¤ftigungs-Anstalt fÃ¼r erwachsene

Blinde in BÃ¶hmen. VerfaÃ�t und herausgegeben von Aloys Klar .... Der Ertrag

ist der Vergorgnngg- und BeschÃ¤ftigungsanstalt fÃ¼r erwachsene Blinde gewidmet

Prag, 1833. 54 S. gr. 8. - 3. Aufl. Prag, 1858. 52 S. 8.

Widmung: . .. dem . . Herrn Karl Chotek, Grafen von Chotkowa und Wognin

{Prag den 25. April 1833).

28) Religion; igt sie blog Mittel zur GlÃ¼ckseligkeit oder der Zweck und die

Bestimmung des Menschen.selbst, oder vielmehr beides zugleich? Nur in tschechischer

Ã�bersetzung abgedruckt: Casopis pro katolicke duchowenstwo.

29) Ã�ber die WÃ¼rde und Kraft des Christenthums: Benkerts Religionsfreund.

30) AufsÃ¤tze in Wilflings Kalender 1793f., in Parzizeks Schulfreund 1818f.,

im Gratzer Aufmerksamen 1819, in der bÃ¶hmisch-theologischen Zeitschrift 1828, in

der Monatsschrift des bÃ¶hmischen Museums 1829, in Benkert's Religionsfrennd

und in Benkert's Athanasia, in Jaksch' Schullehrer-Kalender 1834.

85. Franz Xaver Memetschek (Niemtschek, Nemetschek), geb. zu Sazka

am 27. Juli 1766, Professor am Gymnasium zu Pilsen, spater an der Kleinseite in

Prag, 1803 Professor der Philosophie und PÃ¤dagogik an der dortigen Unisersit&t,

zugleich BÃ¼cherzensor und Direktor des Taubstummeninstituts, 1820 nach Wien be-

rufen, bald darauf gestorben. Freund Mozarts und Erzieher von dessen SÃ¶hnen.

a. Int-Bl. der Annalen. April 1802. Dec. 1803. Nr. 34.â��b. Wurzbach 1869 20,850.

1) BeitrÃ¤ge zu den Lieferungen von und fÃ¼r BÃ¶hmen 1793.

2) Volkslied Cannen precationis in Bezug auf die Rede des UniversitÃ¤tÂ»-Rekton

verfaÃ�t von Franz Niemetschek (,Sieh herab auf deine Kinder'): Prager UniversitÃ¤te-

feyer in der Theynkirche am Geburtstage Seiner MajestÃ¤t des Kaisers Franz H.,

nnsers allgeliebten Friedensgebers In Anwesenheit Seiner kÃ¶niglichen Hoheit -!â�¢â�¢-

Erzherzogs Karl, Gouverneurs und General-KapitÃ¤ns in BÃ¶hmen. Prag, mit Schriften

der k. k. Normalschnl-Bnchdrnckerey, 1798. XXXV S. und 2 Bl.

3) Leben des k. k. Capellmeisters Wolfgang Gottlieb Mozart, nach Original-

quellen beschrieben. Prag 1798. â�� Lebensbeschreibung des K. K. Kapellmeisters

Wolfgang Amadeus Mozart, aus Originalquellen, von Franz Xav. Nemetschek. Zweite

vermehrte Auflage. Prag 1808, in der Herrlischen Buchhandlung. 118 S. 8.
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4) Elementa logica in commodum studiosae juventutis. 2. Auflage 1813.

66. An Seine Exzellenz, den Reichsgrafen von Lazanzky, Obristburggrafen

in BÃ¶hmen. Von der juristisch-musikalischen Gesellschaft. 1793. 3 Bl. 4.

67. Dem Grafen Lazansky. Als er Prags Vater wurde. 2 Bl. 4.

68. An dem hÃ¶chsterfreulichen Namensfeste Sr. Excellenz des Hochgebohrnen

Grafen und des Heil. RÃ¶mischen Reichsgrafen Herrn Herrn Prokop von Lu/ansky

Obristburggrafen zu Prag von der deutschen Schauspielergesellschaft des Franz

Seconda zu Bezeugung ihrer Hochachtung und Ergebenheit gewidmet. Prag den

4ten Juli 1793. 2 Bl. 4.

69. Denkmal dem Hoch und wohlgebornen Grafen Ferdinand Klebelsberg,

errichtet von seinem ehemaligen Erzieher und Freunde Johann Veith von

Schittlersberg. nach seinem erfolgten Heldentode in der Schlacht bey Meaubeuge

am 16ten Oktober 1793. aus dessen lateinischen frei Ã¼bersetzt. Prag, bey Johann

JOB. Diesbach 1794. 10 S 8.

70. Ludwig des XVI. KÃ¶nigs von Frankreich Urtheil und Tod, oder das Denk-

mal der Ungerechtigkeit. Aus Ã¶ffentlichen Nachrichten, und Originalbriefen. Von

E**. FÃ¼r die (Titl) Hrn. PrÃ¤numeranten der Prager Neuen Zeitung als ein An-

hang zu Nro. 11. 1793. 36 S. 8 [Von Eichler?].

S. 36: Auf Ludwig des XVI. Todt. (.GekrÃ¶nter Martirer! Du wirst').

71. Trauerode dem Andenken Mozarts geweiht von der musicalischen Academie

der Juristen]. Den 7. Februar. 1794. 2 Bl. 4.

72. Lied der BÃ¶hmen, gesungen, als die Prager Karl-FerdinandÃ¤ische hohe

Schule das Geburtsfest Seiner MajestÃ¤t unsers allergnÃ¤digsten Kaisers und Erb-

KÃ¶nigs Franz IL in dem UniversitÃ¤tssaale feyerte. Den 12. Februar 1794. Prag,

gedruckt bey Johann Diesbach. 4 Bl. 8. (,Tag der Wonne, Tag des Jubels').

73. Johann Peter Hofinaun, geb. 1764 in Bamberg, kam als Knabe in das

Baron von Auffseesische Seminarium zu Bamberg, Professor der Poesie und Rhetorik

am Juliusspital in WÃ¼rzburg, Lehrer an der Hauptschule zu Pardubitz, Direktor der

Hauptschule zu Kolin, Professor am Gymnasium zu Kommotau, Pisek, Nenhaus und

Leitmeritz, gestorben zu Prag am 14. Oktober 1817. Geistlicher und Jugendschrift-

steller. Gab mit Phil. v. BÃ¼ttner und F. A. Pabst den Prager Volksfreund heraus.

a. Wilflings Schulkalender 1796. S. 152; 1798. S. 177. â�� b. Meusel 3, 396.

9, 615. 22U, 814. â�� c. Schriftenverzeichnis in Nr. 14). â�� d. Kurze Biographie in

Nr. 15). - e. Wurzbach 1863. 9, 173f. - f. Kehrein 1868. l, 157.

1) Ode auf den 23sten Geburtstag I. k. k. Maj. Marien Theresiens [6. Juni 1795].

2) Versuch in ernsthaften Gedichten, nebst einem Fragmente einer Abhandlung

Ã¼ber die Verbesserung der geistlichen Dichtkunst. Von Johann Peter Hofmann ...

Prag und Leipzig 1795, bey Johann Buchler BuchhÃ¤ndler. 96 S., l Bl. Inhalt. 8.

Vorrede: ,Sie [die wahren Kritiker] sollen entscheiden, ob ich mit Beruf und

Herzensglut geistliche Lieder singe â�� ob ich nicht wenigstens Anlage zum geist-

lichen Dichter habe'. Geschrieben auf der k. k. Hauptschule zu Pardubitz in

BÃ¶hmen, am 16. May's 1795.

S. 9: Fragment einer Abhandlung Ã¼ber die Verbesserung der geistlichen

Dichtkunst. Auszug aus einer ,vor etlichen Jahren' geschriebenen Abhandlung. â��

S. 45: Der AllgegenwÃ¤rtige. Nach David. â�� S. 58: Gott der SchÃ¶pfer aller Dinge.

Zwo Stimmen. .Dieses Gedicht wurde schon vor mehrern Jahren abgedruckt,

und â�� so viel ich erfahren habe, gut aufgenommen. Ich habe die Winke, die

mir damals ein Recensent gab, hier dankbar benutzet'. â�� S. 64 bis 67: Lied bei

dem BegrÃ¤bniÃ� eines MÃ¤rtyrers aus dem ersten Jahrhunderte des Christenthums. â��

S. 72 bis 75: Trauerlied auf Sauls und Jonathans Tod; nach David. â�� S. 76 big

78: Das Donnerwetter. Nach der lateinischen Paraphrasis des . . . Englanders

Robert Lowth's. â�� S. 84 bis 87: Ein Paar Schullieder. I. Lied vor der Schule.

n. Nach der Schule. .Beide Lieder sind in dem siebenten Jahrgange des .. Schul-

kalendes des ... k. k. Herrn Kreiskommissairs Wilfling abgedruckt, und schon

zu verschiedenen Mahlen in Muaik" gesetzt'.

3) Neue Schullieder von Joh. Peter Hofmann. Aus einigen Zeitschriften zu-

sammengetragen. Gedruckt in Pardubitz, 1795. 4 Bl. 8.
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I. Lied vor der Schule. â�� II. Lied fleiÃ�iger MÃ¤dchen. â�� III. Aufmunterung-

zu FleiB und Ordnung. â�� IV. Wenn die Kinder muthlos im Lernen werden. â��

V. Wozu biet du gekommen. â�� VI. Erwecknng des Muthea bey einem Donner-

wetter. â�� VII. Lied nach der Schule.

4) Kurze Anweisung, wie man die Jugend zum Briefschreiben anfÃ¼hren soll;

fÃ¼r angehende Lehrer. Prag 1796. Widtmann. 8.

5) FeuerbÃ¼chlein fÃ¼r die liebe Schuljugend, auch fÃ¼r Erwachsene brauchbar;

worinn sie durch verschiedene merkwÃ¼rdige Kxempel vor Unachtsamkeit mit dem

Feuer gewarnt, und zur Behutsamkeit bei dem Gebrauche desselben ermahnet wird;

von Johann Peter Hofmann. Gebt Acht auf Feu'r, gebt Acht aufs Licht, Denkt

nicht, ein Funke schadet nicht! Ein Funke Feu'r, auch noch so klein, Der Ã¤schert

groÃ�e StÃ¤dte ein. Prag hey Kaspar Widtmann BuchhÃ¤ndler 1796. VIII, 64 S. &

Vorrede: Pardubitz in BÃ¶hmen, den 20. Nov. 1795. â�� S. 59: NachtwÃ¤chterlied.

6) a. Einladung zur Ã¶ffentlichen PrÃ¼fung und Klassenverlesung der SchÃ¼ler

an der Koliner Hauptschule am 6. und 7. April 1797. Prag in der k. Normal-

schnlbuchdruckerey. â�� b. Einladung .... am 30. und 31. August 1797 . . .

7) Feuerkatechismus fÃ¼r das gute Landvolk; oder: Kurze Anweisung in Ge-

sprÃ¤chen, Reden und Beispielen, um dadurch die Landleute zum behutsamem Ge-

brauche des Feuers und Lichts anzuleiten, wie auch ihnen beizubringen, was sie

bei und nach einem FeuerunglÃ¼cke zu beobachten haben. Prag bei Widtmann.

1798 (eigentlich 1797). 8.

Vgl. Wilflings Schnlkalender 1798. S. 177.

8) Kriegslieder der kaiserlichen kÃ¶nigl. Armee, gewidmet von Johann Peter

Hofmann . . . Prag, 1800. Bei Martin Neureutter BuchhÃ¤ndler in der Jesuiten-

gasse Nro. 491. 40 S.

Vorrede: 1. Mai 1799.

S. 7: EntschluÃ� fÃ¼r nnsern allerhÃ¶chsten und allergnÃ¤digsten Monarchen Franz

den Zweiten entweder zu siegen, oder zu sterben. â�� S. 12: Werblied oder Aufruf

zu den k. k. Fahnen. â�� S. 18: Schlachtlied oder Aufruf an alle Tapfere Krieger,

mit des durchlauchtigsten Erzherzogs Karls KÃ¶niglicher Hoheit in die Schlacht voll

frÃ¶hlichen und mnthigen Herzens zu ziehen. â�� S. 19: Ein anderes Schlachtlied. â��

S. 25: Neues jÃ¼disches Kriegslied oder Aufruf eines Juden an seine MitbrÃ¼der, in

den k. k. Staaten, willig und mnthig den k. k. Fahnen auf das Feld der Ehre m

folgen. â�� S. 30: Loblied auf den Tod des k. k. Feldmarschalls Freyherrn von Bender. â��

S. 33: Der Vater an seinen Sohn, als er ihm ein Kriegsschwert Ã¼berreichte. (,Sohn!

gÃ¼rte dieses blanke K eu t erschwert'). â�� S. 34: Die Schlacht bei Kolin besungen

von einem alten Grenadier. (.Ich bin ein alter Grenadier. In zwanzig Schlachten,

glaubet mir, Bewies ich Martin StÃ¼rmer gut Mein feuriges Soldatenblut').

9) Neuer Blumenkranz fÃ¼r Kinder beiderlei Geschlechts, bestehend ans Fabeln,

Gedichten, GesprÃ¤chen, kleinen ErzÃ¤hlungen etc. aus den Jugendjahren vortreff-

licher MÃ¤nner, Sitten- und Klugheitslehren. Prag 1803, Krammer. 8.

10) Ganz neues Geschenk fÃ¼r artige und fleiÃ�ige Kinder, bestehend aus Fabeln,

Briefen und GesprÃ¤chen, Liedern, kleineren und grÃ¶Ã�eren ErzÃ¤hlungen. Nebst

einem Anhange, der 30 Gesundheits- und 126 Sittenregeln und DenksprÃ¼che ans

der heiligen Schrift enthÃ¤lt. VerfaÃ�t von Johann Peter Hofmann. Prag, 1804.

bey Johann Buchler, BuchhÃ¤ndler. XU, 156 S., 3 Bl. Inhalt.

Widmung an den Prager Domherrn Karl Berger, E'rodirector des Gymnasiums

zn Kommotan. [datirt: Kommotau am Iten MÃ¤rz 1803].

Vorrede: . . . .Uibrigens habe ich mich bestrebt, auch schon den zartesten

Knaben einen hohen Begriff vom Kriegsstande einzuflÃ¶Ã�en. In unserer Monarchie,

wo die Krieger eine so zahlreiche und glÃ¤nzende Klasse bilden, ist diel dermalen

eine unerlÃ¤Ã�liche Pflicht des PÃ¤dagogen'.

S. 59 bis 64: Ein k. k. Offizier schlÃ¤ft ruhig in einem Zimmer, worinn schon

lange kein Mensch mehr, eines lÃ¤rmenden Gespensts halber, Ã¼bernachten wollte. â��

S. 96 bis 134: HÃ¶chst merkwÃ¼rdige Jngendgeschichte des Herrn Generals von

KÃ¶nigstreu; von ihm selbst erzÃ¤hlt.

11) Zweites neues Geschenk fÃ¼r artige 'und Heilige Kinder, bestehend in

Fabeln, ErzÃ¤hlungen, wie auch in einer praktischen Anweisung zum Briefschreiben.

Prag 1811, Bnchler. 8.
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12) Der Stern von Nepomuk; oder Gesang und Gebethe zur Ehre unsers heiligen

LandespatronsJohannsvonNepomuk. VerfaÃ�t von Peter Hofmann. (Die Anmerkungen,

welche dem GesÃ¤nge beigefÃ¼gt sind, kÃ¶nnen statt einer zwar kleinen, jedoch

grÃ¼ndlichen Lebensbeschreibung dienen). Prag 1816, bei C. W. Enders. 105 S. 12.

Vorrede: In dem k. k. Forsthause zu Altbunzlau am 14. April 1816.

13) Die gebildete Jungfrau im GesprÃ¤ch mit Gott, ein christkatholisches

Gebetbuch. Prag 1816. Enders.

14) Geistliches Gesangbuch fÃ¼r katholische Christen. Prag 1817. 12. Darin

soll ein Verzeichnis seiner Schriften stehen.

15) Lebensgeschichte der heiligen Ludmila, Herzogin der BÃ¶hmen. Nebst

vierfacher chronologischer Tabelle Ã¼ber die Ã¤lteste Kirchengeschichte BÃ¶hmens.

Von Johann Peter Hofmann. Auf eigene Kosten des sei. Verfassers Wittwe. Prag

1819. Gedruckt in der erzbischÃ¶flichen Buchdruckerey im Seminarium Nro. 190.

4 Bl., 71 S. 8. - Pilsen 1838, Reiner und Schmid. 12. â�� Widmung: Gabriele

GrÃ¤fin von Buquoy, gebornen GrÃ¤fin v. Rottenhann.

16) Beitrage zn der Zeitschrift ,Der Kranz' 1828, z. B.: Liebesklage. (Nach

dem BÃ¶hmischen). Nr. 4.

74. AuszÃ¼ge aus den besten Dichtern Deutschlands zum Gebrauche der

Jugend herausgegeben von Plazidns Lenert Priester der frommen Schulen, und

Lehrer der Dichtkunst am k. Gymnasium zu BrÃ¼x. Prag, gedruckt bey Franz

Gerzabeck im St Galli-Kloster 1795. Erster Band. VIII, 326 S., l Bl. Inhalt. â��

Zweiter Band. 372 3., 2 Bl. Inhalt.

75. Rede, gesprochen von Madam Spengler im k. altstÃ¤dter Nationaltheater

den Iten Jenner 1795. 2 Bl. 8. (,Ein gutes Wort findt eine gute Statt').

76. Lied der Freude gesungen am Tage der fÃ¼nfzigjÃ¤hrigen Jubelfeyer des

Eintrittes in die k. k. Staatsdienste Seiner Excellenz des hoch- und wohlgebornen

Herrn Johann Wenzel des h. r. Reiches Grafen von Spprk .... Prag, bei Johann

Diesbach. 3 Bl. 8. [18. November]. (,Wie schÃ¶n iteigt aus dem Zeitenmeere').

77. Xaver Stark, k. KreiskommissÃ¤r in Schulsachen zu Pisek.

Wilflings Schulkalender f. 1796. 8 157: ,Vf. eines Schauspiels fÃ¼r Kinder,

unter dem Titel: Aeltern, lernet eure Kinder kennen! dann einiger deutschen

und bÃ¶hmischen Lieder, und etlicher anderer AufsÃ¤tze'.

78. Mathlas Karl Ehrlieh, geb. zu BÃ¤rnsdorf am 22. Februar 1762, studierte

in Prag, wurde 1783 in das Stift Strahow aufgenommen, erhielt 1788 die Priester-

weihe, Katechet an der Klosterpfarrschule und 1805 am Gymnasium auf der Klein-

seite, lebte noch 1835.

a. Wilflings Schulkalender 1796. S. 151. â�� b. Meusel 22", S. 23f. â�� c. Waitzen-

egger 1822. 3, 112. - d. Wurzbach 1858. 4, 10.

1) Von der physischen Erziehung der Kinder. 179?.

2) Geschichte der Stift Strahower Pfarrschule, nebst einigen bey Ã¶ffentl.

PrÃ¼fungen Ã¼blichen An- und Dankreden, GesprÃ¤chen, Kinderbriefchen und GlÃ¼ck-

wÃ¼nschen verschiedenen Inhalts. Prag 1802. 8. 2. Aufl.: Anreden und Dank-

reden bei Ã¶ffentlichen PrÃ¼fungen; GesprÃ¤che zwischen Kindern Ã¼ber verschiedene

nÃ¼tzliche GegenstÃ¤nde; GlÃ¼ckwÃ¼nsche an Eltern, WohlthÃ¤ter und Lehrer, nebst

Kinderbriefen und SittensprÃ¼chen, theils verfaÃ�t, theils gesammelt, und heraus-

gegeben von Mathias Karl Ehrlich. Prag 1816. Auf Kosten des Verfassers und

in Kommission bei Kaspar Widtmann. 8 Bl., 343 S.

3) Cantate. Am Hohen Namensfeste des HochwÃ¼rdigen GnÃ¤digen Herrn Milo

GrÃ¼n, Ã�bten zu Strahof etc. etc. etc. gewidmet von seinen BrÃ¼dern den 16. Julius

1807. Gedruckt bey Franz Gerzabeck, im St. Gallikloster. 4 Bl. 8. AmSchluÃ¼e:

E. (,Voll Wonne tief gefÃ¼hlt und rein').

4) Rede an die SchÃ¼ler des k. kleinseitner Gymnasiums, bei Gelegenheit, als

dieses Gymnasium ein feierliches Todtenamt fÃ¼r den verblichenen Provinzial-

direktor Prochaska [t 2. Dezember 1809] hielt. Am 1. Hornung 1810 gehalten

von Mathias Karl Ehrlich. Prag, gedruckt bei Gottlieb Haase, k. bÃ¶hm. stand.

Buchdrucker. 20 S. 8.

5) Vgl. Nr. 50. 9) und 10) - oben S. 742.

Ootdeke, OrundriÂ«. VI. Â». Aufl.* 48
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6) Am hohen Geburtstage nnaers allgeliebten Landesraten Franz I. Kaisers

von Oesterreich, am 12ten Februar 1*25, am k. k. kleinseitner Gymnasio gesungen

von der studirenden Jugend. Verfait von Mathias Karl Ehrlich. Prag 1825.

Gedruckt in der Sommerschen Buchdrnckerey, im ehemaligen Annakloster

Nro. 948. 2 Bl. 4. (,LaSt uns feyerlich erheben').

7) Betrachtungen Ã¼ber das Leiden Jesu in den drei letzten Tagen der Char-

woche. Von Mathias Karl Ehrlich. Prag, 1826. Gedruckt bei M. J. Landau.

Altstadt, groBer King, Nro. 933. 48 8. 8.

8) SittensprÃ¼che und Lebensregeln zu Vorschriften und zum Diktandoschreiben

fÃ¼r Ã�ffentliche und Privatlehrer. Zweite vermehrte Auflage herausgegeben von

Karl Mathias Ehrlich und mit einer Vorrede begleitet von Anton MÃ¼ller, k. t.

Professor der Aesthetik an der Karl-Ferdinandischen UniversitÃ¤t zu Prag. Prag.

Gedruckt bei M. J. Landau. 1829. XVII, 140 S. 8.

Gewidmet: Herrn Benedikt Johann Nepomuk Pfeiffer, Abt des kein, kano-

nischen PrÃ¤monstratenser-Stiftes Strahof.

9) Mehrere Gelegenheitsgedichte: auf den kaiserl. Prinzen Anton von Oester-

reich, bei der Jahresfeier des Wahltages seines sei. PrÃ¤laten Wenzel Mayer.

79. Seraplon Hain, geb. in Brannau am 14. August 1748, trat in den Orden

der unbeschuhten Karmeliter, und legte 1767 das OrdensgelÃ¼bde ab, starb als

Pfarr-Kooperator in der Leopoldstadt zu Wien am 23. April 1801.

a. Annalen, Int.-Bl. Oct 1803. Nr. 29. F. C. Alter. â�� b. Wurzbach 1861.

7, 219.

1) Rede bey der am 28ten May 1797 in der St. Johannes-Kapelle am Schanzel

gehaltenen Feyerlicbkeit wegen des Friedens. Wien bey Gerold 1797. 4

2) Christliche CharfreytagsbeschÃ¤ftigung, d. i. der Christ bey dem Tode,

BegrÃ¤bnisse und dem Grabe sammt der Osterfeyer. Wien bey Gerold 1800. gr. 8.

80. Adolf Joseph Richter. Ratsprotokollist bei dem bÃ¶hmischen Appellations-

gericht, trat dann mit einem Handelsmann in Verbindung, starb in Katharinaberg

im Saazer Kreis am 30. Dezember 1805 im 29. Jahre an der Auszehrung.

a. Int.-Bl. d Annalen. Jan. 1807. â�� b. Hyllos 1819. Nr. 6. ,Ans dem

poetischen Nachlasse Adolph Joseph Richters' mit einer biographischen Notiz

von J. H. Dambeck.

1) Gedichte in MeÃ¼tners Apollo 1797 und 1798, in Stampeels Aglaja 1801

und 1803.

2) Vermutlich rÃ¼hrt auch von ihm her: Lied der BÃ¶hmen bei der erfreulichen

Ankunft Seiner kÃ¶nigl. Hoheit des Erzherzogs Karl unseres gnÃ¤digsten Gouverneurs

und KapitÃ¤n-General etc. etc. Abgesungen in der musikalischen Akademie der

Juristen am 29. Dezember 1797, von J. R. 2 Bl. 4 [Prag, gedruckt bei Franz

Gerzabek, Vater, im halben gold. Rad].

81. Prolog bei WiedererÃ¶ffnung des grÃ¤fl. dÃ¤nischen Liebhabertheaters mit

der Darstellung von Ifflands Dienstpflicht am 20ten Februar 1797 gesprochen.

Gedruckt mit Gerzabekschen Schriften im St. Gallikloster. 2 Bl. 4.

82. Mozarts GedÃ¤chtniBfeyer. VerfaÃ�t und in Musik gesetzt von Carl

Cannabich. AufgefÃ¼hrt im Prager Nationaltheater am 17. MÃ¤rz 1797. Gedruckt

bei Franz Gerzabeck. 4 Bl. 8.

83. An Therese Strinasacchi [geb. 1767 oder 1768 in Rom, gefeierte SÃ¤ngerin,

t 1830 in London], Sonnett vertheilt bey Ihrer Benefizvorstellung im altstÃ¤dter

Nationaltheater am 31. MÃ¤rz 1797. 2 Bl. 4.

84. Gesinnungen der BÃ¶hmen bei der Abreise ihrer kÃ¶niglichen Hoheiten

der durchlauchtigsten Erzherzoginnen und Erzherzoge. Prag am 15. Juny 1797.

Gedruckt bei Franz Gerzabek, Sohn. 4 Bl. 8. Nach der Melodie: Tag der Wonne,

Tag des Jubels u. s. w. (,Seel'ge Tage! ach, ihr Holet').

85. Theatralisches Fest aufgefÃ¼hret in dem kÃ¶niglichen Theater EU Prag den

4ten Oktober 1797. Zur Feierung des glorreichen Namensfestes Sr. k. k. MajestÃ¤t

Franz des II. 2 Bl. 4.

Dasselbe: Fes t i vi tu Teatrale da eseguirsi nel regio teatro di PragÂ« Li

XII. Febbraio MDCCLXXXXVIII. per solennizare il giorno natalizio della Maesta di
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Francesco II. imperatore de' Romani Re d'Ungheria e di Boemia Arciduca d'Auatria

&c. &c. &c. 2 Bl. 4.

86. Ali die Mademoiselle Therese Dolliani ihre Benefizvorstellung gab von ihr

abgesungen verfallt von Karl Defranceschl. Prag, gedruckt bei Franz Gerzabeck,

Sohn. 1797. 2 Bl. 8.

87. Zachariag Heizer, geb. in BÃ¶hmisch-Leipa am 24. August 1767, studierte

in Prag, war 1788 und 1789 als Manipulant bei der Grundsteuer-Rektifikation ange-

stellt, nach deren Aufhebung 1790 blieb er bei der Ã�konomie als Amtschreiber auf

dem Staatsgute Blaziowitz, Oktober 1797 wurde er Ingrossist in der stÃ¤ndischen

Buchhandlung in Brunn. Er gab sich mit ombrometrischen Beobachtungen ab, deren

Resultate er dem Publikum jÃ¤hrlich in einer gedruckten Anzeige vorlegte, t 1UU 'â�¢â�¢

a. Czikann 1812. S. 101 f. - b. Wurzbach 1867. 17, 335.

1) Aufruf zur Freude an die Bewohner Brunns am Tage der Ankunft Sr.

MajestÃ¤t des Kaisers Franz den 27. Dezember 1798. Brunn. 4.

2) Der Banernfreund, oder Wetter- und Wirthschaftskalender fÃ¼r das ge-

meine Jahr 1811. Erster Jahrgang. Brunn. 1810. 8.

3) AufsÃ¤tze im patriotischen Tageblatt.

88. Franz Anton Theodor Pabst. Â§ 279, 82. â�� Band V. S. 584. Von

Cprnova und MeiÃ�ner angeregt, beschÃ¤ftigte er sich frÃ¼h mit litterarischen und

historischen Arbeiten. Nach beendeten Studien trat er zu Prag in den Staats-

dienst und war in den Jahren 1814 bis 1824 Magistratsrat zu Hohenmauth im

Chrndimer Kreise. Redakteur der Zeitschrift ,Der Volksfreund'. Vgl. S. 708f.

a. Meusel 10, 394. 19, 50. â�� b. Wurzbach 1870. 21, 159f.

1) Der NachtwÃ¤chter oder Das Nachtlager der Geister bei Saatz in BÃ¶heim.

Eine fÃ¼rchterliche Sage aus den Zeiten des grauen Zauberalters, von ** Pabst.

Prag. 1798. bei Johann StiaBny, und in Comission bei Karl Barth. 3 Bl., 240 S. 8.

[Roman].

2) Der patriotische Genius BÃ¶hmens und der Karlferdinand'schen UniversitÃ¤t

zu Prag. Eine historische Uibersicht der altern und neuern Geschichte BÃ¶hmens,

besonders in kriegerischer und gesetzlicher Hinsicht, mit Inbegriff der Legions-

Landwehrs-BÃ¼rgerkorpsanstalten und anderer merkwÃ¼rdigen Ereignisse, bis zur

gegenwÃ¤rtigen Epoche, nebst einer kurzen moralischen Abhandlung von der

WÃ¼rde eines Ã¤chten BÃ¼rgers. Von Franz Anton Pabst. Erster Theil. Prag, 1809.

Gedruckt mit Hrabischen Erben Schriften. 4 BL, X und 414 S., VIII Bl.

S. 409f.: Feldgesang fÃ¼r die BÃ¶hmische Legion im Jahre 1800. (,Auf BÃ¶hmen,

auf! Ins Waffenfeld').

3) Schrieb eine Chronik BÃ¶hmens in deutscher Sprache, welche seine beiden

Freunde Hybl und Rulik ins Tschechische Ã¼bersetzten und welche nur in dieser

Ã�bersetzung erschien: Nejnovejsi kronika a verna poselkyne Htareh o i noveho

narodu Ã¶eske'ho. 1. bis 3. Theil. Prag 1809 bis 1812. 4. Theil 1827.

4) Historisch-kritischer Wahrheitsspiegel und HÃ¶llenfahrt gemeinschftdlicher

und ausgearteter Menschenklassen. Nebst einer kurzen Abhandlung vom Wucher.

Ein Beitrag zur Menschenkenntnis, Belehrung, Warnung und Veredlung des

Herzens in lehrreichen ErzÃ¤hlungen und Geschichten. Mit vier Kupfern. Prag

1810. In Kommisaion beim Karl W. Enders BuchhÃ¤ndler. 300 S.

Inhalt: I. Einleitung Ã¼ber die GemeinschÃ¤dlichkeit des Wuchers aus dem

Reiche der Wahrheit am Pauli Bekehrungstage im J. 1810. Der Verfasser ohne

Hau und Furcht. â�� II. FÃ¼rchterliche Uiberfahrt des Charon mit Betrachtungen

auf die Wohlthaten der Natur. â�� III. Lebenswandel des Hieronymus FÃ¼chsel eines

berÃ¼hmten Wucherers, nebst einem anpassenden Gedichte. â�� IV. Benesch von

Wildenhorst Vertretter des jÃ¼dischen UrgroBmÃ¼tterchens in Begleitung der MÃ¤ckler-

zunft. â�� V. Fanfaron und Huschhusch der bÃ¶se alte BetrÃ¼ger und VerlÃ¤umder,

und der unglÃ¼ckliche William. â�� VI. Kollin und Weif von Deutenhof in Gesell-

schaft des Magister Mops, der Frau Elise, Joel und Konsorten.

5) BeitrÃ¤ge zum Jokus 1812 (**bst).

6) Rede Ã¼ber den Ursprung der ersten Gesetze in BÃ¶hmen, Ã¼ber die Wohlthaten

einer weisen Justizpflege, und Ã¼ber den Werth und die Pflichten des BÃ¼rgerstandes.

Am Tage der Installation des Franz Anton Pabst geprÃ¼ften Magistratsraths in der

48*
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k. Leibgedingetadt Hohenmauth. Im Monate MÃ¤rz 1814. VerfaÃ�t von Ebendem-

selben. Auf Kosten des Verfassers, zum Besten der, durch den Krieg verun-

glÃ¼ckten Gemeinden Kulm, Arbesau, etc. ohne der Wohlthatigkeit Schranken z a

setzen, um 80 kr. ein Exemplar. 6 Bl. 4.

7) Kriegsposaune oder interessante Ã�bersicht der, seit der franzÃ¶sischen

Revolution bis jetzt zwischen Ã�sterreich und Frankreich vorgefallenen Kriege;

sammt einer statistischen Ansicht des Anwachses des rnBischen Reichs bis zur

gegenwartigen Epoche. Ein historisch-statistisches Werk fÃ¼r alle Staende. Heraus-

gegeben von Franz Anton Pabst. Prag 1814. Bei C. W. Enden Buchhaendler.

11 BL 349 8., l Bl. Anmerkung, 6 S. statistische Tabellen.

Gewidmet den hoch erhabenen Vertheidigern der deutschen SelbststÃ¤ndigkeit

und den ewig unvergeÃ�lichen Rettern der bedrÃ¤ngten Menschheit vom Verfasser.

8) WÃ¼nsche und GefÃ¼hle der Bewohner des Ã¶sterr. Kauerstaates zum Neuen

Jahre 1824 zu dem Throne. In Musik gesetzt von Aloys Feichtinger. Linz, Feich-

tinger, 1824. 8. Bancalari 5561.

88. An Franz den Zweiten bei Wiederherstellung des Frieden und bei der

Feier seines Geburtstages am zwÃ¶lften Hornung 1798. Prag, gedruckt bei Franz

Gerzabeck, Sohn. 4 Bl. 4. (.Der Jubel, der so laut und voll').

90. Dankopfer zum Nameusfeste des hochwÃ¼rdigen Herrn Gregorin* Roller

k. k. Priifekt am Neustadter Gymnasium geweiht von den ZÃ¶glingen des PiaristeB-

hanses. 1798. gedruckt bei Franz Gerzabek. 4 Bl. 4. (,Tief durchdrangen TOD

dem Reitze').

91. Der zÃ¤rtlichsten Gattinn und besten Mutter Frau Franziska Ebenberger

an Ihrem 42sten Namensfeste gesungen von Ihrem durch Sie in's 27stÂ« Jahr be-

glÃ¼ckten Mann und Ihren gehorsamsten Kindern: Josepha, Wilhelm, Friedrich.

Henrika und Barbara. Prag, gedruckt bei Johann Diesbach. 1798. 2 Bl. 4. (.FÃ¼nf

Lustern schon in GlÃ¼ck und Frieden').

92. II.'r man n Joseph Kindel, geb. in Prag am 30. Oktober 1772, studierte

daselbst und trat 1791 im Stifte Strahow in den Pramonstratenserorden. Am

25. MÃ¤rz 1797 feierte er seine Primiz, spÃ¤ter Professor der Dicht- and Redekvnct

an dem Saazer Gymnasium.

.Mehrere deutsche Gedichte kamen von ihm in den Druck, aber ihre Titel

wurden nicht angegeben'. Waitzenegger 1820. 2, 165.

93. Johanm Josepk Polt, geb. in Prag 1774 oder 1775, widmetÂ« Â«ich sack

Beendigung der philosophischen Studien dem Buchhandel und leitete 1798 bis

1811 eine eigene Buch- und Musikalienhandlung in Prag, die er wegen KraakÃ¼efc-

keit seinem Vetter A. W. Griesel (Â§ 334, 472j Ã¼bergab. Er lebte in Prag ad

Privatgelehrter, starb daselbst am 3. Juni 1861. War auch Komponist.

a. Annalen 1811. 4, 346. â�� b. Meueel 19, 177 f. - c. Moravia 1815. S. 4

5. Heft. â�� d. Prager Zeitung 1861. Nr. 131. â�� e. Wiener Zeitung 1861. Kr. IS. â��

f. Kehrein, Lei. lÃ¶'l. 2, 17. â�� g. Warzbach 1872. 23, 90.

1) Herbert und Aline, oder die wunderbare Lampe. Leipzig 1799. Joachim, i.

Ohne Vfn.

2i Graf Heinrich v. Riesenstein und sein Sohn, eine Familienge*ekiefete aa

dem Archiv der Liebe und des Leichtsinns. Prag 1800. Polt 8. (Leipzig. Joackm t

Ohne Vfn.

8) Martin Engelbrechts Abenthener und Reisen. Prag 1800. Polt. & tJc*cÃ¼Â»

in Leipzig). Ohne Vfn.

4) Albertine Mandalinsky oder das Madchen aus Polen. Prag ud LesasÃ¤r

1801. Joachim. 8. Ohne Vfn.

5) William Gordon, der Korsarenkapitain. London (Leipzig. Joachim). 19M_ 4.

Ohne Vfn ; Neue Auflage. Leipzig 1817. Centr.-Compt. & Ohne Vfk.

6.1 Saint-Alme und Hyle oder die glÃ¼ckliche Insel im Lybiacbem '''â�¢.

(Prag) 1M)2. 8. Ohne Vfn. (Ins FranzÃ¶sische Ã¼bersetzt von BoÃ¼vilÃ¼en

Touquez. Paris 1803 bei der Witwe de Vaux).

7) Gab mit Czapek heraus 1802: Journal fÃ¼r Liebende. TgL oben EL V i.

= S. 706.



Hermann Joseph Rindel. Johann Joseph Polt n. a. 757

8) Schwanke, ErzÃ¤hlungen und Anekdoten. Leipzig 1803. Joachim. 8. OhneVfh.

9) Die SeerÃ¤uberin von Tunis. Leipzig 1803. Joachim. 8. Ohne Vfn.

10) Vetter Michels Launen. Leipzig 1803. Joachim. 8. Ohne Vfn.

11) FantasiegemÃ¤lde, oder Sagen aus der Geister- und Zauberwelt. Prag 1805.

(Joachim in Leipzig). 8. Ohne Vfn.

12) Der Christ im Geiste der Andacht mit Gott vereinigt. Ein Gebethbuch

fÃ¼r katholische Christen. Prag 1805. Polt. 8.; Sechste verbesserte Auflage. Prag.

1817. bey C. W. Enders. VIII, 224 S. 8.

S. III: Vorbericht (unterz.: Prag, den 1. Mai 1816. Johann Joseph Polt):

,Wer bey der ersten Auflage diese Sammlung der Gebete veranstaltet hat, ist mir

unbekannt, denn erst bey der dritten habe ich neue Gebete und Lieder hinzu-

gefÃ¼gt, und dem Geiste unserer erhabenen Religion gemÃ¤Ã�, bearbeitet ... In

den Oesterreichischen Staaten und dem sÃ¼dlichen Deutschland ist dies Gebetbuch

vorzÃ¼glich sehr vielen katholischen Christen zum BedÃ¼rfniÃ� geworden, und des-

halb ist auch jetzt in seiner innern Einrichtung nichts geÃ¤ndert worden, da man

einmal die gewohnte Form ungern vermiÃ�t haben wÃ¼rde'.

13) Um 1806: Rudolph von Werdenberg, romantisches Schauspiel in 4 A.

N ach LafontaineÂ« Roman gleichen Namens. Prag, Polt. 8. (Leipzig, Centr.-Comtoir).

14) Die Annalen 1811. 4, 346 schreiben ihm ferner zu die Romane: Karolo

Karolini; das FelsenschloÃ� von Sommerau und die Ã�bersetzungen: Die Abtey von

Grasville, Polidor und Charite, Das vermauerte Haus, SchloÃ� Blendfort. Dagegen

rÃ¼hrt die ihm dort gleichfalls zugeschriebene Ã�bersetzung: ,Die Glocke vor Mitter-

nacht, aus dem Englischen. Leipzig 1801. Joachim. 8.' von Marie Cl. SpieÃ� her.

15) Beitrage zum Volksfreund 1811, zum Jokus 1812, zum Hesperus, zum

Kranz 1822, zum Hyllos u. s. w.

16) Handbuch der Geographie von BÃ¶hmen. Von Johann Joseph Polt. Prag

1813. Im Verlage der Calveschen Buchhandlung. 4 Bl., 178 S., 4 Bl.

17) Noradin oder Feen-, Helden-, Ritter- und Romanspiegel. Neue Auflage.

Wien 1814. v. MÃ¶sle. 8. Ohne Vfn. Vgl. dagegen oben S. 554, 38. 5).

18) a. Der Veilchenstraus. Eine Sammlung schÃ¶ner Geschichten. MÃ¤rchen und

ErzÃ¤hlungen. Herausgegeben von Johann Joseph Polt. Ein PrÃ¤mienbuch. Zur

BefÃ¶rderung einer angenehmen und nÃ¼tzlichen LectÃ¼re fÃ¼r die Jugend. Prag 1814.

Bei C. W. Enders. 8 Bl., 108 S 8. â�� b. Der Veilchen-StrauÃ�. Eine Sammlung

schÃ¶ner Geschichten. MÃ¤rchen und ErzÃ¤hlungen von Johann Joseph Polt. Ein

PrÃ¤mienbuch fÃ¼r die Jugend zur BefÃ¶rderung einer angenehmen und nÃ¼tzlichen

LectÃ¼re. Zweite Auflage. Prag. 1844. Druck und Verlag des artistisch-typogra-

phischen Instituts von C. W. Medau und Comp. IV, 111 S., l Bl. Inhalt. 8.

19) SÃ¤tze der Weisheit und Klugheit in DenksprÃ¼chen aus dem Gebiete der

Moral-, Welt- und MenschenkenntniÃ� fÃ¼r Kinder. Prag 1815. Buchler. 18.

20) Die Entdeckung von Amerika Ein Unterhaltungsbuch fÃ¼r Kinder und

junge Leute. Von Joachim Heinrich Campe. Vierter Theil, fortgesetzt von Joh.

JOB. Polt. Mit einem Kupfer und einer Karte. Prag 1815. Bei C. W. Enders.

Spezialtitel: Ferdinand von Soto, oder Erster Kriegszug der Spanier durch

Florida. Ein Unterhaltungsbuch fÃ¼r Kinder und junge Leute. Von Joh. Jos. Polt.

Prag 1815. Bei C. W. Enders. 178 S. 8. Auch unter d. T.: SÃ¤mmtliche Kinder-

ond Jugendscbriften von Joachim Heinrich Campe. 31. Bftndchen.

21) Neue Fabellese, ein Pr&mienbuch fÃ¼r die fleiÃ�ige Jngend. Prag 1815,

Enders. 12. Vgl. Nr. 38).

22) Kriegslisten der Krieger aller Zeiten, ein Spiegel zur Nachahmung. Prag.

1815, Calve. 8.

23) Sieben leichte und angenehme Lieder fÃ¼r eine Singstimme mit Begleitung

des Pianoforte. Prag. 1815.

24) Die Perlenschnur, eine Reihe der ausgewÃ¤hltesten moralischen ErzÃ¤h-

lungen, der Jngend bestimmt. Brunn und OlmÃ¼tz 1816, Gaiitl. 8.

25) Die Biene. MerkwÃ¼rdigkeiten aus der LÃ¤nder- und VÃ¶lkerkunde. Ein sehr

unterhaltendes und belehrendes Lesebuch fÃ¼r alle Klassen von Lesern, welches, wegen

seines mannigfaltigen und pikanten Inhalts, den angenehmsten Zeitvertreib gewÃ¤hrt;

Stoff in gesellschaftlichen Kreisen zu GesprÃ¤chen liefert, und insbesondere fÃ¼r Reisende,
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einsame SpaziergÃ¤nger, leichte Kranken. B. w., zur Aufheiterung geeignet ist Heraus-

gegeben von Job. Jos. Polt. Prag, 1824. Bei C. W. EndeÂ«. 2 Bl., 132 S. 8.

26) Der frÃ¶hliche SÃ¤nger, eine Sammlung ergÃ¶tzlicher Lieder mit Melodien.

1. und 2. Heft. Wien 1826, Kaulfufi und Erammer. II. gr. 8.

27) MÃ¤rchen und ErzÃ¤hlungen fÃ¼r Jung und Alt Ein Geschenk fÃ¼r alle

Jene, welche sich in freien Stunden belehren lassen und angenehm unterhalten

wollen. Herausgegeben von J. J. Polt. Leitmeritz, 1835. In der C. W. Medau'schen

Buchhandlung. 117 S. 8.

28) Sagen und Geschichten aus der Vorzeit BÃ¶hmens. Ein unterhaltendeÂ«

Lesebuch fÃ¼r Jung und Alt. Gesammelt und herausgegeben von J. J. Polt. Prag,

Leitmeritz und Teplitz, 1839. Bei C. W. .VertÃ¤u. Erstes BÃ¤ndchen. 112 & â��

a: Der MÃ¤dchenkrieg. â�� b: Udalrich und Bozena. â�� c. Johannesbad. â�� d: Der

Wrssowecen Rache. â�� e: KÃ¶nig Artus und seine Genossen in BÃ¶hmen. â�� f: Die

Kraft des HÃ¶chsten (Ballade). â�� g: Die Retter in der Noth. â�� h: Die drei Kreuze

auf dem Hradeker Felsen. â�� i: Das Grab auf dem Millischow. â�� j: Die weile Hand.

Zweites BÃ¤ndchen. 218 S., 1.B1. Inhalt 12. â�� k: Isolani's Geist. - 1: Die

Burg Worlik. â�� m: Nathan. â�� n: Zizkas Beute. â�� o: Die Franzosen in Prag im

Jahre 1742. â�� p: Meister Ruprecht. â�� q: Der alte JÃ¼ngling. â�� r: Die HÃ¶hle TU

Tumayn. â�� s: Katharina, das FrÃ¤ulein von der Rosenbnrg. - t: Tiburtius and

Apollonia. â�� n: Die Frauenburg. â�� T: Die FÃ¼nfhundert vom Blanik. â�� w: Der

Schatz von Opatowitz.

29) VaterlÃ¤ndische Bilder in unterhaltenden ErzÃ¤hlungen fÃ¼r die reifere

Jugend von J. J. Polt, K. M. Schnabel und A. Klima. Mit vier illnminirten

Kupfern. Prag. Verlag von Joseph Sokoll, Kunst- und MusikalienhÃ¤ndler, Eisen-

gasse, rÃ¼ckwÃ¤rtÂ« dem KarolingebÃ¤ude, Nr. C. 544 -1. VI, 101 S. 12.

Vorrede: Prag, im Juni 1839: Joseph Sokoll.

30) Romantische Tugendschule in gemÃ¼thlichen ErzÃ¤hlungen fÃ¼r Jung und

Alt. Bearbeitet und zusammengestellt von J. J. Polt. Prag, Leitmeritz and

Teplitz 1840. Druck und Verlag von C. W. Medau. IV, 168 Â§., l Bl. Inhalt. 8,

Vorwort. â�� a: Geschwisterliebe. â�� b: Das wandernde Bein. â�� c: Der Ecken-

steher. â�� d: Der schwarze Bock. â�� e: Der Nagel. â�� f: Der listige Dieb. â�� g:

Paul LÃ¼cke. â�� h: Die Perle von Brabant. â�� i: Lord Schirley und der Scharf-

richter. â�� j: Das furchtbare Gastmahl. â�� k: Die Sparkasse. â�� 1: Der Schilling.

â�� m: Die KartenschlÃ¤gerin.

31) Der angenehme Zeitvertreiber. EnthÃ¤lt kleine Geschichten und Er-

zÃ¤hlungen, Anekdoten, Witzspiele und komische Albernheiten, sowie Stoffe zum

WiedererzÃ¤hlen in freundlichen Gesellschaften, um Erheiterung, LÃ¤cheln und

Lachen zu erregen. Gesammelt und mitgetheilt von J. J. Polt. Prag, Leitmeritz

und Teplitz. 1848. Druck und Verlag von Carl Wilhelm Medan. IV, 120 S. 8.

Vorwort: ,Seit langen Jahren selbst an kÃ¶rperlichen chronischen Ã�beln

leidend'. Prag, 1848.

32) GoldkÃ¶rner. Parabeln und ErzÃ¤hlungen, SprichwÃ¶rter, moralische Sentenzen,

Fabeln, Witzspiele und RÃ¤thselfragen. Auch zum Gebrauche beim Vorlesen, zn Vor-

schriften und Dictandoschreiben von J. J. Polt. Ein PrÃ¤mienbnch fÃ¼r die fleiÃ�ige

Jugend. Prag und Leitmeritz, 1848. Druck und Verlag von C. W. Medan. 112 S. 12.

33) Die Moral des Lebens ans der Fabelwelt, mit ErlÃ¤uterungen derselben

zum Wohle der gesammten Jugend, nebst einem Anhang moralischer Satze zur

Verwendung auf Vorschriften und beim Diktandoschreiben. Ein PrÃ¤mien-BÃ¼chlein

fÃ¼r fleiBige SchÃ¼ler und SchÃ¼lerinnen von J. J. Polt Leitmeritz, 1849. Druck

und Verlag von C. W. Medau. 102 S. 12.

Vorrede: ,Ich habe schon im Jahre 1815 bei dem BuchhÃ¤ndler C. W. Enders

in Prag eine Fabellese [Nr. 21] mit der nÃ¤mlichen Tendenz herausgegeben...'.

Nachwort: .Liehe Jugend! Dieses BÃ¼chlein liefert euch ein Mann, der das

73. Jahr erreicht, und nicht aufgehÃ¶rt hat, seine in der Jugend erworbenen Kennt-

nime und spÃ¤tere Erfahrungen, vom Mannesalter bis zur Greieenzeit, seinen

NÃ¤chsten in vielfachen AufsÃ¤tzen mitzutheilen. Ihn hat kein gewÃ¶hnlicher Eigen-

nutz zur Herausgabe bewogen, sondern bloB die Absicht, Nutzen tu stiften.'

34) Goldperlen. ErzÃ¤hlungen, Fabeln, Lebensregeln und Rathschlage, RÃ¤thsel-

fragen, RÃ¤thsel und Charaden. Auch zum Gebrauche des Vorlesens, zu Vorschriften

und Dictandoschreiben. Mitgetheilt von J. J. Polt, Heransgeber der GoldkÃ¶rner. Ein
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PrÃ¤mienbuch fÃ¼r die fleiÃ�ige Jagend. Prag und Leitmeritz, 1850. Druck und Ver-

lag von C. W. Medau. 135 S. 12.

35) GoldblÃ¤tter. ErzÃ¤hlungen, edler Sinn und edle Thaten, Bilder aus dem

Lehen guter Menschen, Parabeln und Fabeln, SprÃ¼che und Lehren zur Beherzigung,

RÃ¤thsel und Anekdoten Ã¤ug den Jugend-Jahren. Auch zum Gebrauche beim Vor-

lesen, zu Vorschriften und Diktandoschreiben von J. J. Polt, Herausgeber der

GoldkÃ¶rner und Goldperlen. Ein PrÃ¤mienbuch fÃ¼r die fleiÃ�ige Jugend. Prag und

Leitmeritz. Druck und Verlag von C. W. Medau. 132 S. 12.

36) Der willkommen* ErzÃ¤hler und Anekdotenfreund. EnthÃ¤lt kleine Ge-

schichten und ErzÃ¤hlungen, Anekdoten, Witzspiele, komische Albernheiten u d. gl.

Mitgetheilt von J. J. Polt. Ein Beitrag zur Erheiterung der Gegenwart. Prag und

Leitmeritz. 1850. Druck und Verlag von Carl Wilhelm Medau. Hl S., l Bl. Inhalt.

8. 139: Sinngedichte.

37) Der frohsinnige Plauderer. Eine Zusammenstellung kleiner Geschichten

und ErzÃ¤hlungen, Anekdoten und Witzspiele. Zur Erheiterung u. s. w.

38) HÃ¶rt! HÃ¶rt! Wer mich kauft, der liest auch mich; wer mich liest, er-

heitert sich. â�� EnthÃ¤lt kleine Geschichten und ErzÃ¤hlungen, Anekdoten, Witz-

spiele, komische Albernheiten, Wespen und Stechfliegen. Zur angenehmen Unter-

haltung u. s. w. Auch als Namenstags- und Neujahrsgeschenk.

39) Was beliebt? Kleine Geschichten und ErzÃ¤hlungen, Anekdoten, Witz-

spiele, komische Albernheiten, Possen und Stechfliegen. Zur ErgÃ¶tzung in der

SelbstlektÃ¼re, wie auch zum Vorlesen in gesellschaftlichen Vereinen und Kreisen.

Auch als Neujahrs- und Namenstagsgeschenk. Mitgetheilt von J. J. Polt. Heraus-

geber des angenehmen Zeitvertreibers, des willkommenen ErzÃ¤hlers, des froh-

sinnigen Plauderers und des HÃ¶rt! HÃ¶rt! Anekdotenbuches etc. Auch in Scherzen

und mit Witzen, kann die Wahrheit leuchtend blitzen. Prag 1851. Druck und

Verlag von Johann Spurny, Karlsgasse Nro. 184. 94 S.

40) _ Spitzbuben- G all erie. Eine Reihe der pfiffigsten Gaunerstreiche in anek-

dotenartigem Vortrag. Zugleich belehrend und unterhaltend. Gesammelt von

Krachowill Leopold 1851.

41) BlÃ¼then und Blumen aus den Garten der Jugend. Enthaltend: Kleine

ErzÃ¤hlungen und Geschichten, edler Sinn und edle Thaten, Fabeln, RÃ¤thseln, Lebens-

regeln und Anekdoten aus der Jugendzeit. Ein WeihnachtÂ«-, Neujahrs-, Namens-

tags- und PrÃ¼fungs-Geschenk fÃ¼r die Jugend. Mitgetheilt von J. J. Polt, Heraus-

geber der .... Prag und Leitmeritz, 1852. Druck und Verlag von C. W. Medau.

155 S. 12.

42) Der unterhaltende Lese-Lieferant EnthÃ¤lt kleine Geschichten und Er-

zÃ¤hlungen, Skizzen aus der Natur-, LÃ¤nder- und VÃ¶lkerkunde, Anekdoten und

Witzspiele. Zur eigenen und gesellschaftlichen Unterhaltung und auch auf Eisen-

bahnreisen, EilwÃ¤gen n. d. gl. ein angenehmer Zeitvertreiber. Mitgetheilt von

J. J. Polt. Leitmeritz 1854. Druck und Verlag von C. W. Medau. 121 S. 8.

Vorrede: Prag, 1848.

43) Die fleitige Biene. Bringt das Neueste und Interessanteste aus der Natur-,

LÃ¤nder- und VÃ¶lkerkunde. Ein unterhaltend-belehrendes Lesebuch fÃ¼r Jung und

Alt. Mitgetheilt von J. J. Polt, Herausgeber .... Zweites BÃ¤ndchen. (FÃ¼r die

Jugend auch ein lehrreiches Neujahrs-, Namenstags- und PrÃ¼fungsgeschenk). Prag

und Leitmeritz. 1855. Druck und Verlag von Carl Wilhelm Medau. 122 S. 12.

Vorbericht: Prag, 1852.

44) Eliezer und Nephtaly das edle BrÃ¼derpaar. Romantische Dichtung aua

der Vorzeit. Ein moralisches Lesebuch fÃ¼r die reifere Jugend und das Alter. Aus

dem FranzÃ¶sischen des Herrn von Florian frei Ã¼bersetzt von J. J. Polt, Heraus-

geber der Jugendschriften .... (Ein PrÃ¤mienbuch und Namenstagsgescbenk). Prag

und Leitmentz. 1855. Druck und Verlag von Carl Wilhelm Medau. 83 S. 12.

Vorbericht: Prag, 1852.

45) Silber-Pappeln. ErzÃ¤hlungen und Geschichten fÃ¼r Geist und Herz. Zur

Beherzigung und Nachahmung der lehr- und lernbegierigen Jugend in belehrenden

und unterhaltenden VortrÃ¤gen. Mitgetheilt von J. J. Polt, Herausgeber der Gold-

kÃ¶rner, Goldperlen, GoldblÃ¤tter, der Moral des Lebens aus der Fabelwelt, der Tugend-

schule, des VeilchenstrauÃ�es, der BlÃ¼then und Blumen aus den JugendgÃ¤rten, der
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MÃ¤rchen und ErzÃ¤hlungen fÃ¼r Jung und Alt und der Perlenschnur. Ein WeihnachtÂ«-,

Neujahrs-, Namenstags- und SchulprÃ¼fungs-Gesehenk. (Mit zwei Lithographien).

Prag und Leitmeritz. 1855. Druck und Verlag von Carl Wilhelm Medau. 97 8â��

l Bl. Jnhalt. 12.

Vorrede: Prag 1853.

46) Silberblumen. ErzÃ¤hlungen edlen Sinnes und edler Thaten, Fabeln, Klug

heitslehren ans der Jugendzeit u. s. w. fÃ¼r die liebe Jugend, ein Neujahrs-, Namens-

tags- und PrÃ¼fungsgeschenk, und zugleich ein entsprechendes Lesebuch in allen

Ã¶ffentlichen und Privatschulen. Mitgetheilt von J. J. Polt. Herausgeber der ....

Leitmeritz und Prag. 1856. Druck und Verlag von C. W. Medau. 143 8. 12.

47) Das goldene Buch. Zur Belehrung und angenehmen Unterhaltung fÃ¼r

die erwachsene Jugend. EnthÃ¤lt moralische ErzÃ¤hlungen, Fabeln, Sagen, MÃ¤hrchen

und Weltansichten. Mitgetheilt von J. J. Polt, Herausgeber der Jugendschriften:

GpldkÃ¶rner, GoldblÃ¤tter, Goldperlen, BlÃ¼tben und Blumen, Silberpappeln a. a. m.

Ein Neujahrs-, Namentags-, PrÃ¼fungsgeschenk und entsprechendes Lesebach in

Ã¶ffentlichen und Privatscbulen. Leitmeritz und Prag. 1856. Druck und Verlag

von C. W. Medau. 214 S., l Bl. 12.

48) Silber-Rosen. ErzÃ¤hlungen fÃ¼r Geist und Herz nebst Gedichten. Scenen

aus dem Jugendleben und ErzÃ¤hlungen edlen Sinnes und edler Tbaten u. s. w.

Ein PrÃ¼fungs-, Namenstags-, Neujahrsgeschenk und entsprechendes Lesebuch in

allen Schulen fÃ¼r die erwachsene Jugend. Mitgetheilt von J. J. Polt, Herausgeber

der GoldkÃ¶rner, GoldblÃ¤tter, Goldperlen, Silberpappeln, Silberblumen, des goldenen

Buches u. s. w. Leitmeritz bei C. W. Medau. 1859. 138 S. 8.

49) Numa Pompilius, KÃ¶nig von Rom. Operette in zwei Akten von JOB. Joh.

Polt, wirkendem Mitgliede des kÃ¶nigl. bÃ¶hmischen Museums. Musik von JOB. Joh.

Soukup. Prag 1861. In Kommission bei Franz Rziwnatz, BuchhÃ¤ndler im Museum-

gebÃ¤ude. 35 S. 8.

50) Zu Anfang des Jahrhunderts scheint er eine Allgemeine Zeitschrift* in

Prag herausgegeben zu haben. Vgl. oben S. 711.

94. Johann Michael Konrad. Â§ 279, 88. â�� Band V. S. 535.

a. F. L. Rieger, Slovm'k naucny 1859. 4, 796. â�� b. Wurzbach 1864. 12, 415 f.

1) Mitarbeiter an Hormayrs Archiv, Andres Hesperus, an dem Volksfrennd,

an der Carinthia.

2) GrundriB einer systematischen Debersicht des Polizeiwesens im weitesten

VerstÃ¤nde. NÃ¼rnberg 1818. Daraus ein Auszug:

3) Die Polizeiverfassung oder Theorie, Geschichte und Praxis der Polizei in

ihrer allgemeinen Bedeutung mit vorzÃ¼glicher RÃ¼cksicht auf den Ã¶sterreichischen

Kaiserstaat. Prag 1817.

4) Uebersicht einer Urgeschichte der Welt und der Menschen. In Bezug

auf die ersten Ansiedlungen und Wanderungen des menschlichen Urstamms. Mit

4 Weltkarten. Prag und Wien 1818, Haas. gr. 8.

5) Vielleicht gehÃ¶rt ihm zu:

a. Gesang beym Cotillon. l Bl. 8. [1811?]. (,Anf! â�� schlinget Reihent&nze').

Auf dem Exemplar des bÃ¶hmischen Museums in Prag steht handschriftlich: J. Con-

rad. Musik v. J. J. Polt. Tanzfiguren v. V. Spitzer.

b. Gesang zur Angloise. 2 Bl. Die ersten 2 Strophen gleich a., das folgende

verÃ¤ndert; untere.: Jâ�� K.

95. Deutschland! Nazionalkraft, eine Kantate. Die Musik ist von Herrn Kapell-

meister Franz Anton Hofmeister. Abgesungen in der musikalischen Akademie der

Juristen. Prag den 3ten MÃ¤rz 1799. Prag, gedruckt bei Johann Diesbach. 4 Bl. 4.

Es traten darin u. a. auf: Herrmann-Arminius; Childerich, ein deutscher FÃ¼rst;

Der Schatten Teuts.

96. GefÃ¼hle der Erinnerung an den Heldentod des durchlauchtigen FÃ¼rsten

Karl zu FÃ¼rstenberg Seiner k. k. MajestÃ¤t Feldmarschallieutenant und Innhaber

eines Regiments zu Fusz, &c. &c. Er blieb in der Schlacht bey Stockach in

Schwaben durch drey KartÃ¤tschenkugeln am 25. MÃ¤rz 1799. Gedruckt bey Franz

A. Gerzabeck. 7 S. 8. (.Umzieh mit Flor die Schwerter und die Fahnen').
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97. Lied, von den SchÃ¼lern der Dichtkunst gesungen zum SchlÃ¼sse des Schul-

jahres 1800 an dem kÃ¶nigingrÃ¤tzer Gymnasium. KÃ¶nigingrÃ¤tz, 1800. Bauczek. 8.

Trapp S. 226. " â�¢

98. Wale6ny Pisefi Czeskych Wlastencuw. W Hradcy KrÃ¤lowe", 1800. V

Alzbery Tvhely. 4 Ml. 8. Deutsch und tschechisch. (,Auf, auf, auf, auf. Uns

ruft das Vaterland').

99. Anton Ferdinand Drexler, geb. 1774 in BÃ¶hmen, war um 1822 Adjunkt

an der Forstlehranstalt zu Mariabrunn bei Wien.

a. Meusel 22, 675. â�� b. Scheyrer S. 583,

1) Beitrage zum Neuen Wiener Musenalmanach 1801 und 1802, Â§ 231, 8 a.

- Band IV. S. 367; zu Liebels Almanach 1802; zum Oesterreichischen Taschen-

buch 1804 bis 1806; zum Apollonion 1808 bis 1811.

2) Cantate auf das fÃ¼nfzigjÃ¤hrige Dienstes-Jubelfest des Herrn Paul edlen von

Rpther, k. k. wirklichen Regierungarathes und ersten Kammeral-Lotto-GefÃ¤llen

Director. Im Nahmen seiner Amtsuntergebenen. Den 15. August. 1803. Einzeldruck.

3) Auf eben denselben. Auf eben dieselbe Gelegenheit. Im Namen des

Herrn J. W. Den 15 August 1803. Einzeldruck.

4) An Herrn Raymund Zobel, k. k. Hofprediger und PrÃ¤fecten des k. k. Wiener

Hauptgymnasiums. Zur Nabmensfeyer. Den 31. August. 1805. Einzeldruck.

5) Ein VergiBmeinnicht fÃ¼r Menschenfreunde. Zum Besten eines unglÃ¼ck-

lichen MÃ¤dchens. 1807. 2. Auflage 1808.

6) An die Taube der Venus. Bey der VermÃ¤hlungsfeyer Seiner k. k. MajestÃ¤t

Franz des Ersten mit ihrer kÃ¶n. Hoheit der Erzherzogin Maria Ludovica Beatrix

von pesterreich, den 6. Januar 1808. Von Anton Ferdinand Drexler. Wien in der

Geistingerschen Buchhandlung. 7 S. Folio.

Vgl. Neue Annalen 1808. II. S. 237.

7) Louise, die Braut Napoleons. Einzeldruck 1810. Auch: Neuer deutscher

Merkur 1810. Band 2, St. 5. (Mai). S. 8.

8) An Seine HochwÃ¼rden und Gnaden, den Herrn Ignaz FrÃ¶hlich von FrÃ¶hlichs-

bnrg, Titular-Canonicus zu St. Stephan, emerit. Dechant, inful. Probst und Stadt-

pfarrer zu Wiener Neustadt etc. Zum Feste seines fÃ¼nfzigjÃ¤hrigen Priesterthums.

Im Nahmen der sÃ¤mmtlichen BÃ¼rger der Stadt Baden. Den 25. MÃ¤rz 1811.

Einzeldruck.

9) Auf die VermÃ¤hlung des Herrn Carl Freyherrn van Swieten, k. k. KÃ¤mmerers

und Hauptmannes bey'm Infanterie-Regimente Seiner kais. Hoheit des Erzherzogs

Carl, mit dem FrÃ¤ulein Johanna Freyinn von Fahnenberg auf Burgheim. Den

20. Juny 1811. Einzeldruck.

10) Versuche in einigen Dichtungsarten. Von Anton Ferdinand Drexler. Auf

Kosten des Verfassers. Wien, gedruckt bey Anton Straui. 1812. 4 Bl., 261 S.,

3 S. Inhalt.

S. 13 bis 15: Klage eines amerikanischen Sclaven. â�� Giebt in den An-

merkungen S. 254 bis 261 Beispiele, wie er bei der Feilnng seiner Gedichte ver-

fuhr und fÃ¼hrt im Inhalt die ersten Drucke an.

Vgl. Annalen 1812. III. S. 822.

11) Poetisches HÃ¼lfsbuch. Eine Sammlung von poetischen und prosaischen

AufsÃ¤tzen fÃ¼r alle FÃ¤lle im reiferen Lebensalter. Von Anton Ferdinand Drexler.

Wien, 1816 Bey Anton Doll. IV, 160 8. 8.

S. III: Vorrede. ,Aus meinen Versuchen in einigen Dichtungsarten habe ich

in diese Sammlung jene Gedichte Ã¼bertragen, welche mir als Gelegenheitsgedichte

fÃ¼r dieselbe geeignet schienen1. Burkersdorf. Am 18ten October 1815.

12) Die kleinen Gratulanten; eine Sammlung von poetischen und prosaischen

AufsÃ¤tzen fÃ¼r alle FÃ¤lle im jugendlichen Leben von Anton Ferdinand Drexler.

Wien, A. Doll, 1816. 8. Neue unver&nd. Ausg. Prag und KÃ¶niggratz 1832. 8.

13) Gedichte im reifern Lebensalter. Wien 1816. 8.

14) Das deutsche Hauptwort mit allen seinen biegsamen BestimmungswÃ¶rtern

im VerhÃ¤ltnisse fu den Ã¼brigen Redetbeilen. Tabellarisch dargestellt. Wien 1823.

HÃ¤rter, gr. Fol.
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IM. JÂ«Mph Stanislaus Ziner, geb. in Du Ã¤sÂ» 18. Min 1784.

in BrÃ¤x and Prag, tnt 1804 in das PrÃ¤monstratenMntift TepL Mit 1809 Lehrer.

Â«dt 1832 PrÃ¤fekt am Gymnasium za Pilsen, starb daselbst am 30. Dezember 18&Q.

Einer der herrorragendrten Schalminner des Tormirxlichco Ã�sterreichs. Darci

Â«einen Verkehr mit Goethe bekannt.

a. Mensel 21, 759. â�� b. Honnayr-MnhlfekTi Archiv ffir Geschichte 1829.

Nr. 6. â�� e. Oesterreichischer Zuschauer. Heraasgegebea TOM Ebenben. WieÂ«

1838. l, 33Â«. â�� d- Nekrolog 28, 1857f. â�� e. Kehrein, Lex. 1871. 2, 277. â��

f. Wnnbach 1890. 59, 8. 210 bis 212.

Goethe* Briefe an Zanper TgL Nr 8) c. 9 234, B. L 35. â�� Band IT. 8. 57L

H Lambel, Za Goethe* Briefwechsel mit Zaaper Berichtigungen und Saci-

trage: Mitteilungen deÂ« VereinÂ« fÃ¼r Geschichte der Deutschen m BÃ¶hmen, 18S1.

19, 8. 178. â�� A. Saoer. ebenda 1S95. 33, S. 294. 378.

Zanper an Klar, ebenda 33, S. 377f. â�� Aas Briefen Eckennann* a> 7Â«*nÂ»i

ebenda 19, 180. F. W. Riemer ann Zaaper: ebenda 19, 182t

1) Reise TonDox nach PillniU im Herbstmonde 1811. Eine Poetische Erzihlimg

ron Joseph Zaaper. Dresden, bey Heinrich Gerlach. 1801. 30 8. 8. T>LÂ«ticcen;

8. 4: Der durchlauchtigen ChurfÃ¼ntlichen Prinzessin Maria Angnsta Herzogin

TOB Sachsen Ehrfurchtsvoll gewidmet von Joseph Zaaper. Zaeignang. Di*tieken_

2) Vota ad divum Janom CalendiÂ« Janoarii A. D. MDCCCIl. A Josephe Zaaper

philosophiae in annam !â�¢Â«â�¢ aaditore. Pragae-Bohemorum. Fridericostadii. apod

Dresdam, prelo vidnae Gerlach et Soc. (.0 Jane bifrons! tergeminae SÃ¤te'). 2 BL 8.

3) Dem Darchlaachti?Â§tÂ«n Fanten and Herrn. Herrn Anton Herzoge

and Hochstdesselben Darchlaachtigsten FrÂ»n Gemahlinn KÃ¶nigl. Hoheit der

sten FÃ¤rrtinn and Frau Frauen Marien Theresien, Erzherzo^inn ron Oestreich oÂ»i

Herzoginc za Sachsen, bei HÃ¶chstderselben Abreise von Prag den 27. October 18O2.

ehrfarchUroll gewidmet von Joseph Zaaper. Friedrichstadt, gedruckt bei derWittwe

Gerlach and Comp. 2 Bl. 4. (.DÃ¼strer hebt sich herauf heute de* Tage* lÃ¤cbf V.

4) Der Durchlauchtigsten ChurfÃ¼rstl. Prinzessinn. Maria Augurta, Heiroginn

von Sachsen, am Tage Ihrer Gebart ehrfurchtsvoll gewidmet von Joseph Zaaper. der

Philosophie Beflissenen. Den 21. JunÃ¼. 1803. Prag, bey Caspar Widtmann. 2 Bl. 4.

5) Grati animi Â«ignificationes et vota pro die nominis reverendissimi

tiÃ¼imi D D. IOANNI8 Baptistae Schneider, ricarii ac protonotarii apostolici

nissimi electoris Sazoniae Friderici Aogasti conscientiae arbitri, sub schemate

pastoritio fert JosephvÂ« Zavper, philosophiae in annum U stTdiosvÂ«. VHL Oal.

Jolii, MDCCCm. Pragae. literis Widtmanniani? 2 Bl. 4

6) Beitrage za Meinerts Libussa 1804, rar Isi* 1814, zum Hyllos 1820 n. s. w.

7) Die Poesie in ihren Formen. Ein didaktischer Versach von Joseph Zaaper.

Kandidaten des preitwÃ¤rdigen Norbertiner Chor-Heim-Stiftes Topel in BÃ¶hmen.

Geschrieben in Dax, den 12. October 1804. Dresden, mit GerlaehÂ«chen Schriften.

8 BL 8. [Gedicht]. Zueignung in Distichen mit Anmerkungen, darunter eine TOB

Zanpers Oheim J. Preisler. Vergl. oben 8. 729.

Vgl. Annalen 1805. l, 312.

Wiederholt: Isi* 1814. 2. Band. 2. Heft S. 148 bis 153.

8) a. GrnndzÃ¼ge zu einer deutschen theoretisch-praktischen Poetik, ans GÃ¶the'i

Werken entwickelt von J. St Zanper. Wien. Im Verlag der Geistinger'schen Buch-

handlung. 1821. 134 S. 8.

b. Stadien Aber Goethe. Als Nachtrag zar deutschen Poetik. Wien 1822.

c. Stadien Ober Goethe. Von J. St Zauper. Wien. Druck und Verlag TOB

Carl Gerald. 1840. H. 8.

Erstes BÃ¤ndchen: Grnndzfige zu einer deutschen theoretisch-praktischen

Poetik anÂ« Goethe's Werken entwickelt Neue durchgesehene and vermehrte

Auflage. X, 250 8.: a: Vorwort. Pilsen, im Juli 1839. â�� b: Vorbegriffe. â�� e:

Lvrik. â�� d: Epik. â�� e: Dramatik. â�� f: Unterschied, Veranlassung und Ent-

schuldigung. â�� g: Allgemeines Ã¼ber Poesie und Kunst. â�� h: Allgemeine! Ã¼ber

Goethe. â�� i: Besonderes Ober Goethe. â�� k: Allgemeines Ã¼bers Leben.

Zweite* BÃ¤ndchen: Aphorismen moralischen und Ã¤sthetischen Inhalts, meist

in Bezug auf Goethe. Aus meinem Tagebnche. Nebst Briefen Goethe's an den Verfasser.

3 BL, 232 8. a: Sittliches. â�� b: ReligiÃ¶ses. â�� c: Literatur, Kunst und Wissenschaft. â��

d: Zar Beurt heil ung Goethe's. â�� e: Anhang. Briefe Goethes an den Verfasser, l bis 9.



Joseph Zauper. 763

9) Aphorismen Ã¼ber Litteratur und Leben, veranlaÃ�t, durch Giitiios Werke

und in Beziehung darauf (vom Professor Zauper): Der Eranz, herausgegeben von

Karoline von Woltmann. Prag 1824. Band I. Nr. 23. 24. 25. â�� Xenien. (Vom

Professor Zauper): Ebenda 1824. I Nr. 31; 1824. II. Nr. 11. 13. â�� Litterarische

Ansichten, Tiecks Genovefa. Professor Zauper: Ebenda 1824. u. Nr. 83.

10) Homer's Werke. Prosaisch Ã¼bersetzt von Professor J. St. Zauper. Prag

J. G. Calve'sche Buchhandlung. 1826 bis 1827. IV. 8. Zweite, verbesserte Auflage

1840 bis 1841. IV. 8. Dritte verbesserte Auflage 1852 bis 1858. IV. 8. Dritte

verbesserte Auflage, zweiter Abdruck 1854 bis 1856. IV. 8. Dritte verbesserte

Auf lÃ¤ge, dritter Abdruck 1859. IV. 8. Sondertitel: Homers Iliae. Prosaisch Ã¼ber-

setzt von Professor J. St. Zauper. Erstes Bandchen. Prag . . . 1826. 388 S. 8.

Goethe (Hempel) 29, 556 f. â�� Ilias. Zweites Bandchen. 1826. 422 S. â�� Odyssee...

Erstes Bandchen. 1827. 328 S. â�� Odyssee ... Zweites Bandchen. 1827. 808 S., 7 Bl.,

11) Aphorismen: Monatsschrift der Gesellschaft des vaterlandischen Museums

in Â«Ohmen. 1. Jahrgang 1827. Juli. S. 15.

12) Praktische Anleitung zur Redekunst mit sorgfÃ¤ltig gewÃ¤hlten Beispielen

fÃ¼r Schulen und zum Privatunterricht. Nebst einem Vorwort von K. A. BÃ¶ttiger.

Dresden 1829. Walther. Ohne Vfn. â�� 2. vermehrte Auflage. Stuttgart 1850.

13) a. Praktische Anleitung zur Dichtkunst, mit sorgfÃ¤ltig gewÃ¤hlten Beispielen

fÃ¼r Schulen und zum Privatunterricht. Nebst einem Vorwort von K. A. BÃ¶ttiger.

Dresden 1829. Walther. Ohne Vfn.

b. Anleitung zur Dichtkunst mit sorgfÃ¤ltig gewÃ¤hlten Beispielen fÃ¼r Schulen

und zum Privatunterricht. Von J. St. Zauper. Nebst einem Vorwort von C. A.

BÃ¶ttiger. Zweite, vermehrte Auflage. Stuttgart. Verlag von Scheitlin & Krais.

1851. XII, 196 S. 8.

S. III: Vorrede des Verfassers zur zweiten Auf lÃ¤ge. Pilsen, im August 1850.

Zauper. â�� S. V: Vorwort zur ersten Auflage. Von C. A. BÃ¶ttiger. â�� S. VIII:

Vorrede des Verfassers zur ersten Auflage.

14) TrauergesÃ¤nge am Grabe des Philanthropen H. H. Franz de Paula Gf.

Deym, Freiherr von Stritez etc. Prag, 1832. Haase. 4. â�� Trapp Nr. 9002.

15) Christkatholisches Gesangbuch. Landshut 1833. 12. Ohne N.

16) Gedicht zur ErÃ¶ffnung der Versorgungs- und BeschÃ¤ftigungsanstalt fÃ¼r

erwachsene Blinde in BÃ¶hmen: Die GrÃ¼ndung und ersten Begegnisse der Ver-

sorgungs- und BeschÃ¤ftignngsanstalt fÃ¼r erwachsene Blinde in BÃ¶hmen. Erster

Bericht vom Beginne der Anstalt bis zum SchlÃ¼sse des Jahres 1833. Prag 1834.

17) Pilsens alte Chronik. Pilsen 1835.

Randbemerkungen zu J. St. Zaupers ,Alter Chronik von Pilsen'. Von Archivar

M. Hruschka: Pilsener Reform 1870. Nr. 10.

18) Christkatholisches Gebet- und Erbauungsbuch fÃ¼r Gebildete. Pilsen 1836.

19) Der Graf. (Gedicht): Janus 1836. S. 73 bin 74.

20) Job. Aloys Schneider, kurze Betrachtungen Ã¼ber die Leidensgeschichte

Jesu, auf alle Tage in der Fasten. Berichtigte und vermehrte Aufl. Herausg. von

J. St. Zauper. Prag 1837. Haase SÃ¶hne, gr. 12.

1. Aufl. Leipzig 1808; 2. Aufl. 1810; Neue Aufl. Wien 1830. Doll. â��

Johann Alois Schneider, bedeutender Kanzelredner, geb. in Brunn am 12. April

1752, gest. in Dresden am 22. Dez. 1818.

21) Ins Gebethbuch Ihrer MajestÃ¤t der Eaiserinn. (Sonett): Witthauers

Album zum Besten der VerunglÃ¼ckten in Pesth und Ofen. 1838. S. 312.

22) Der Morgenstern. (Gedicht): Camellien. Almanach fÃ¼r das Jahr 1840.

Herausgegeben von Ferdinand Grafen Schirnding und C. A. F. Hennig. Erster

Jahrgang. Prag und Berlin. In C. Hennig's Steindruckerei und Kunstverlag.

Leipzig. Bei Friedrich Fleischer. S. 382 f.

23) BeitrÃ¤ge zu Klar's Libussa, z. B. fÃ¼r 1843, S. 279 bis 307: Carl Egon

Ebert, geboren m Prag am 5. Juni 1801, von Stanislaus Zauper; fÃ¼r 1848, S. 119

bis 121: Gedichte von J. St. Z ; S. 211 bis 229: Aus dem Leben. Aphorismen.

Von J. St. Zauper; fÃ¼r 1850, S. 90 bis 100: Aus dem Leben. [Aphorismen]. Von

Stanislaus Zauper.

24) Chronik des Pilaener Gymnasiums: Schmidts Oesterreichische BlÃ¤tter

fÃ¼r Literatur und Kunst 1845. S. 417 und 429.
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101. Ifrnaz Jaksch, Ebrendomherr an der Kathedralkirche zu Leittneritz,

Schaldirektor der Herrschaft Gabel und Pfarrer zu Zwickau, 1808 Pfarrer in Poliiz.

Vizedirektor des Gymnasiums zu BÃ¶hmisch-Leipa.

1) Schulschriften fÃ¼r die Lehrer und Jugend deÂ« Gabler und Zwickaner

SprengelÂ« gesammelt and gewidmet von Isrnaz Jaksch. Prag 1801. gedruckt bev

Franz Job. Scholl. 1. Theil 144 S., 2. Theil 173 8., 3. Theil 158 S. 8. Abschnitt

VTI: Sitten und Tugendlebren in Versen.

Vgl. Annalen, April 1803. Nr. 29. 30.

2) Neue Schalschriften zum nÃ¼tzlichen Gebrauche fÃ¼r Katecheten. Lehrer und

die Jugend an den Normal- nnd Trivialnchalen. VerfaÃ�t nnd gesammelt von lenaz

Jakscb. Prag. 1819. Gedruckt bei Gottlieb Haane, bÃ¶hm stand/Buchdrucker. IL 8.

Erster Band. 4 Bl., 118 S.

Vorerinnerung, anterz.: Prag den 12. Jnly 1818. Peter Karl Jaksch, k. k.

Gn bernial regi Â«trÃ¤nt.

I: Belehrungsschrift fÃ¼r daÂ« s&mmtliche Schnlpersonale deÂ« gabier DistrikteÂ«.

Vorbemerkung: Zwickan den 21. Februar 1808. Nacberinnernnir: (Leitmeritx 22. Dec.

1808). â�� II: Von der Rinderzucht anÂ« einer alten Schulordnung. â�� III: Denk-

nnd LebrÂ«>pruche zum Gebrauche deÂ« LehrerÂ« bei Wiederholung der Katechesen nnd

Kintiefung des wesentlichen Inhalts derselben ins GedÃ¤chtniÃ� der Jugend. [Verse].

S. 70: Erinnerung. Diese mitgetheilten Denk- und LehrsprÃ¼che Â«ind theils verfertigt,

tbeils gesammelt von P. Karl Stadelbauer. Priester des ritterlichen Malthecerordens.

und Kaplan in Langenau. â�� IV: Erweckungen religiÃ¶ser GefÃ¼hle in der Jugend

bei christlichen Festen nnd Anlassen zum -weisen Gebrauche der Lehrer. [Verse]. â��

V: Weise Lebren zur BeherzigungfÃ¼r die Jugend and auch fÃ¼r die Erwachsenen. [Prosa].

Zweiter Band. 4 Bl., 111 S.

Vorbericht: Politz den 1. Oktober 1817.

I: Leitfaden fÃ¼r Katecheten, die Religionslehren mit Erfolg und Wirkung cu

verbinden. An die Herren Seelsorger und Katecheten deÂ« bÃ¶hmischleiper Schul-

distriktÂ«. [1811]. â�� II: Vorbereitung und Danksagung der Jugend zur und nach

der ersten heiligen Beichte. â�� III: Ein Wort Ober den Verscbub der Relieiona-

lehre im Privatunterrichte. â�� IV: Rede bei der Einweihe der Trivialschule Kottc-

witz bÃ¼rgsteiner Herrschaft am 24. November 1817.

8; Schullehrerkalender fÃ¼r das Jahr 1834. Von Ignaz Jaksch. Leitmeritxl8S4. 8.

102. Johann Nepomuk H'ankÂ». Sohn von Johann Nepomnk Kanka (geb. zu

Prag 1744, gest. 1798). Daten unbekannt. Juristischer Fachschriftsteller nnd

Komponist.

Wnrzbach 1863. 10, 438.

1) Hymne zur Friedensfeyer. Bearbeitet nnd in Musik gesezt von Doctor

Kanka. Prag, gedruckt bei Franz Gerzabek im St. Gallikloster. 1801. 2 Bl. 4.

(,Wie das Toben der Orkane').

2) Zur Vermahlnngsfeyer des Hochgebornen FrÃ¤uleinÂ« Christiane GrÃ¤fin

Clam-Gallas mit dem Hochgebornen Herrn Franz Grafen Colloredo-Manngfeld

k. k. Kammerer und Hauptmann, am 25. September 1825. Von Dr. Johann Kanka.

Prag, 1825. Gedruckt bei Scholl & Landau. 4 Bl. 8.

3) HeimathntÃ¶ne nach der erfreulichen Vermahlnngsfeyer Seiner Durchlaucht des

regierenden Herrn Herrn Ferdinand FÃ¼rsten zu Lobkowitz Herzogs von Randnitx etc.;

mit der durchlauchtigsten Prinzessin Marie von Lichtenstein: von Jâ��. Kâ��. Prag.

Druck bei M. I. Landau, am altstadter groÃ�en Ringe, N. 933. 1826. 4 Bl. 8.

4) Mutuum ReligioniÂ« et Justitiar in Civitate Foedns. Illustratum dum alma

ac antiqnissima Carolo Ferdinandea Universitatis Pragensis sociam se adjnngeret

laetabundae Bohemiae de saecnlari memoria celebritatis, qna Joannes Nepomucenns,

S. Metropolitane Ecclesiae Pragensis Canonicus, protomartyr poenitentiae, Vindex et

Tutor de famapericlitantium Sanctornm FastiÂ« adacriptnÂ« est. A Joanne Nepomnceno

Kanka .... Die 15. Jnnii 1829. Pragae 1829. Typis M. I. Landau, in foro

magno veteropragensi Nro. 933. 24 S. gr. Folio.

5) Unter seinen Kompositionen ist hervorzuheben: Lieder Ã¶sterreichischer

Wehrmanner von H. J. v. Ollin. 1. Abtheilung. Prag 1809.
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103. Feter Franz Miller.

1) a. Warnungen fÃ¼r die unerfahrne Jugend, oder Sammlung von 212 UnglÃ¼cks-

geschichten aus dem Buche der Krl'ahrung, von Peter Franz Miller, erstem Knaben-

Bchullehrer an der Stadtschule zu ScbJuckenau. Prag 1801,bev Job. Buchler. 127 S. 8.

Vgl. Annalen September 1802 Nr. 65.

b. Warnungen fÃ¼r die unerfahrene Jugend, oder Sammlung von 257 UnglÃ¼cks-

geschichten aus dem Buche der Erfahrung; von Peter Franz Miller. Zwote ver-

besserte und viel vermehrte Auflage. Prag, 1804. bey Johann Buchler, Buch-

hÃ¤ndler. 153 S. 8.

Vorrede zur 2 Auflage: Schluckenau am 1. Oktob. 1803. â�� S. 152f.: Gebet

eines guten Kindes. (Verse!).

c. 3. Aufl. Ebenda 1811.

2) Ruf zur Nachahmung guter Kinder, oder 100 CharakterzÃ¼ge kindlicher

Tugend. Ein GegenstÃ¼ck zu den Warnungen fÃ¼r die unerfahrne Jugend. Allen

Jenen gewidmet, denen das Wohl der Kinder am Herzen liegt; von Peter Franz

Miller. Prag, 1803. Bey Johann Buchler, BuchhÃ¤ndler. 96 S. 8.

,Vorerinnerung an meine Herren AmtsbrÃ¼der': Schluckenau, am 9ten Eis-

mond, 1802. â�� 2. Aufl. Ebenda 1808. - 3. Aufl. Ebenda 1811.

104. Den edlen MusensÃ¶hnen BÃ¶hmens gewidmet von der Anton Gramsschen

Scbauspielergesellschaft. Verfallt von J. M. Kuuli, Mitglied der Gesellschaft. Ab-

gesungen bei Ihrer glÃ¼cklichen Wiederkunft. Prag, 1801. Gedruckt mit Kokosschen

Schriften. 2 Bl. 8.

105. Dem verdienstvollen Herrn Wilhelm August Iffland, Direktor des berliner

k. Nazionalhoftheaters, als er wÃ¤hrend seines Aufenthalts in Prag auf dem k. land-

stÃ¤ndischen Theater einige Gastrollen spielte. Prag, gedruckt bey Haase und

Widtmann. 1801. 2 Bl. 4.

106. DankgefÃ¼hle am Namensfeste unsers wÃ¼rdigsten Vorstehers Gregorius

Roller Demselben in pflichtschuldigster Ehrfurcht gewidmet von seinen ZÃ¶glingen.

In Musik gesetst von Xaver Partsch. Prag.am 12. MÃ¤rz 1801. 2 Bl. 8. unterz.: T. U.

107. HerzensergieÃ�ung bei der ersten Ã�ffentlichen verlÃ¤Blichen Friedens-

nachricht; von einem Freunde des Friedens, Franz Horaczek, Pfarrer zu Grot-

popowitz in BÃ¶hmen, allen mitfÃ¼hlenden Gleichgesinnten, zum besten eines durch

den Krieg vaterberaubten Waisen, gewidmet. Prag, im April 1801. bei Franz

Gerzabek im St. Galli-Kloster. 4 Bl. 8. Prosa.

108. Am Vorabende der Namensfeyer der Hoch- und Wohlgebornen Frau

Sophia GrÃ¤fin von Chorinsky gebomen von Mertens. Am fÃ¼nfzehnten May 1801.

2 Bl. ,Von allen, welche dich verehren', unterz.: Die Gesellschaft.

109. Herrn Karl Ungar k. k. Rath und Bibliothekar zum siebenundfunfzigsten

Geburtstage im freundschaftlichen Kreise gesungen. Prag, gedruckt bei Fr. Gerza-

bek. 1801. 2 Bl. 4. (.LÃ¤chelnd, unter BlÃ¼thenregen').

110. Kc Klopsstokowe Zpewacce Ã¶d Czeskeho prekladatele Messydsse. An

die Klopstocks SÃ¤ngerinn von einem bÃ¶hmischen Uibersetzer des Messias. 1801.

6 Bl. 4. Tschechisch nnd deutsch.

111. Die vier Jahrgzeiten. Kantate von A. P. Kuttenberg, bei Franz Vincenz

Koretz. 1801. 8 Bl. 8. (.Jubelt, BrÃ¼der, voll EntzÃ¼cken').

112. Michael Kajetan Hermann, geb. in Michelsdprf im Saazer Kreise am

27. September 1756, studierte in Prag, trat in den Dominikanerorden, den er, 1788

zum Priester geweiht, wieder verlieB, Seelsorger in Ockenau, einem zur Herrschaft

KlÃ¶sterle gehÃ¶rigen Dorfe, 1797 Pfarrer in KnÃ¶schitz, 1802 in Dehlau, lebte noch 1835.

a. Annalen 1810. 4, 143 bis 149. â�� b. Grftffer und Czikann 1835. 6, 480. -

c. Wurzbach 1862. 8, 388.

1) a. Unterhaltungen eines Christen mit Gott und seinen Heiligen. Prag 1802,

Widtmann. â�� 8. Auflage 1820. Von Parizek ins Tschechische Ã¼bersetzt.

b. Unterhaltungen eines Christen mit Gott, besonders in der Charwoche.

Prag 1803. Widtmann. 8. â�� 2. Aufl. 1817.

2) Gebetbuch fÃ¼r Kinder von etwas reiferm Verstande. Prag 1802. Widt-

mann. 12. - 2. Aufl. Prag 1806. â�� 4. Aufl. Prag 1813. Haase.
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3) KÃ¼rzere KanzelvortrÃ¤ge. 1. und 2. Jahrgang a 2 Theile. Prag. 1802 bis

1804. Widtmann. 8. â�� 2. Aid. 1807. â�� 8. Aufl. 1817. â�� 4. Jahrgang a 2 TheÃ¼e.

Prag 1806 bis 1807. Widtmann. 8.

4) Sittenlehren in Beispielen auf alle Tage des JahreÂ«. Prag 1803 bis 1804.

Widtmann. II. 8.

5) Fest- nnd Gelegenheitspredigten. 3 JahrgÃ¤nge Ã¤ 2 BÃ¤nde. Prag, Widt-

mann. 1803 bis 1808. gr. 8. â�� 2. Aufl. 1808 and 1814. - 3. Aue. 1817.

6) Gebet- nnd Erbaunngibach fÃ¼r junge Leate nach den BedÃ¼rfnissen untrer

Zeit Prag. 12. - 2. Aufl. 1804. Widtmann. â�� 3. Aufl. 1806. â�� 4. Aufl. 1812.

G. Haase.

7) Christus unter den Menschen, Gebetbnch. Prag 1804, Widtmann. Taschen-

format.

8) Einige der gangbarsten SprÃ¼chwÃ¶rter nÃ¤her erlÃ¤utert nnd zu Predigten

anwendbar gemacht, all Anbang in den Volkspredigten. Prag 1805. Widtmann.

IIL gr. 8.

9) Heiligenlegende zum Ã¶ffentl. Gebrauche in der Kirche. Prag, Krani. H.

-2. Anfl. Prag 1808. Haase SÃ¶hne. IL gr. 8.

10) Biographien verklÃ¤rter Freunde Gottes. Mit angehÃ¤ngten Sittenlehren

auf alle Tage des Jahres. Prag 1808. Widtmann. H. gr. 8.

11) GesprÃ¤che zur Minderung des Aberglaubens und der gewÃ¶hnlichsten

VolksirrthÃ¼mer; ein sehr nÃ¼tzliches Volksbuch von Michael Kajetan Hermann.

Prag, bey Caspar Widtmann. 1809. VI, 192 8. 8.

Vgl. Annalen 1810. III. 255.

12) Kurze Volkspredigten auf alle Sonn- und Festtage des ganzen Jahres.

4 Jahrgange, jeder in 2 Theilen. Prag 1809 bis 1815. Widtmann. gr 8. â�� 2. Aus-

gabe. Mainz. Kirchheim, Schott nnd Thielmann. 1833.

13) Fastenreden von Michael Kajetan Hermann. Prag, bey Caspar Widtmann,

1810. 202 8. gr. 8. â�� 2. verb. Aufl. Mainz 1838. Kirchheim, Schott nnd Thiel-

mann, gr. 8.

Vgl. Annalen 1810. H. 8. 391.

14) Schnl- und Erziehungsreden, von Michael Kajetan Hermann. Prag, bÂ«y

Caspar Widtmann. 1810. 818 8. 8. â�� 2. Ausg. Mainz 1833. MÃ¼ller. 8.

Vgl. Annalen 1810. III. 8. 262.

15) Interessante Wahrheiten nach den BedÃ¼rfnissen unserer Zeit, in Briefen.

Prag 1812. Widtmann. II. 12.

16) a. Die dankbare, ihren ErlÃ¶ser auf dem Wege seiner Leiden begleitende

Seele, oder der sogenannte Kreuzweg. Prag 1812. Widtmann. 8. - 2. Anfl. 1819.

b. Schmerzhafter Kreuzweg unseres Heilandes Jesu Christi. Augsburg, Kranz-

felder. 8.

17) Briefe flber wichtige GegenstÃ¤nde. Prag 1813. Widtmann. 8.

18) Der betende Christ in verschiedenen Lagen, UmstÃ¤nden nnd Zeiten seines

Lebens. Ein Gebetbach fÃ¼r aufgeklÃ¤rte Christen. Prag 1813. Widtmann. 12.

19) Der Seelsorger in seinen wichtigsten AmtsgeschÃ¤ften. Ein Buch, auch

von Laien mit Nutzen zu lesen. Prag 1814. Widtmann. â�� N. A. Ebenda 1831. 8.

20) Briefe eines Vaters an seinen Sohn, zur Bildung des Verstandes nnd

Herzens. Prag 1815. Widtmann. 8.

21) Briefe eines Vaters an seine Tochter, zur Bildung des Verstandes und

Herzens. Prag 1815. Widtmann. 8.

22) Gebet- nnd Erbauungsbuch fÃ¼r junge und unverbeyrathete Frauenzimmer

von Michael Kajetan Hermann. Prag, bei Caspar Widtmann. 1815. EnthÃ¤lt auch

Lieder.

23) Gebet- und Erbauungsbuch fÃ¼r Gattinnen und MÃ¼tter. Prag 1815. Widt-

mann. 12.

24) Homiletisches Handbuch Ã¼ber die sonntÃ¤glichen Evangelien des ganzen

Jahres, zum Gebrauch fÃ¼r Prediger, Katecheten und zur hÃ¤uslichen Erbauung.

Prag 1816. Widtmann. gr. 8.
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25) Der Christ in der Einsamkeit, oder heilsame Betrachtangen Ã¼ber wichtige

Gegenstande. Prag 1817. KrauÃ�. 8.

26) NÃ¼tzliches Allerlei in Briefen. Prag 1817. Widtmann. 8.

27) Interessante Geschichten nnd ErzÃ¤hlungen. Prag 1817. KranÃ�. 8.

28) Volkspredigten auf alle Festtage des ganzen Jahrs Ã¼ber die epistoliachen Texte

und Lektionen; nehat einem Anhange von Gelegenheitsreden, von Michael Kajetan

Hermann. Prag 1817, bey Caspar Widtmann. 2 Kl., 250 S., l Bl. Inhalt gr. 8.

29) FreimÃ¼thige GesprÃ¤che Ã¼ber interessante GegenstÃ¤nde. Prag 1818. Widt-

mann. 8.

80) ReligionsgesprÃ¤che Ã¼ber Gott und seine Eigenschaften, in sokratischer

Lehrform. Prag 1818. Widtmann. 8.

31) Charakteristische Briefe von Michael Kajetan Hermann. Prag, 1819.

Gedruckt bey Gottlieb Haase, bÃ¶hm. stand. Buchdrucker. 2 Bl., 234 Â§., l Bl.

Register. 8.

32) Auserlesene Gedichte, ErzÃ¤hlungen, Anekdoten und Gedichte. Prag, Widt-

mann. 1819. 8.

33) Sammlung von Musterpredigten auf alle Sonntage des ganzen Jahres.

Pesth 1819, Hartleben, gr. 8.

34) Sophron, der erfahrne Rathgeber in den wichtigsten Angelegenheiten

des menschlichen Lebens. Von Michael Kajetan Hermann. Prag, 1819. Gedruckt

bey Gottlieb Haase, bÃ¶hm. stand. Buchdrucker. 3 BL, 211 3. 8.

35) Sprache des Herzens eines aufgeklÃ¤rten Christen mit Gott und seinen

Heiligen. Pesth 1820. gr. 12. - UnverÃ¤nd. Aufl. 1822. Hartleben.

36) Beschreibung mannigfaltiger Religionen in der Welt, sammt einem

chronologischen Verzeichnisse der merkwÃ¼rdigsten Glaubensstreitigkeiten. Peath

1821. Hartleben, gr. 8.

37) Sammlung musterhafter KanzelvortrÃ¤ge auf alle Sonntage des Jahres.

Pesth 1821. Hartleben. II. gr. 8.

38) Gebet- nnd Erbauungsbuch fÃ¼r Leidende und TrostbedÃ¼rftige. Pesth 1821.

Hartleben. 8.

39) FrÃ¼hpredigten auf alle Sonntage des ganzen Jahres. Prag 1822. Widt-

mann. gr. 8.

40) Auserlesene Sammlung nÃ¼tzlicher und unterhaltender Gedichte und

Aphorismen. Prag 1823. Calve. 12. â�� Wohlf. Ausg. Ebenda 1827 (Leipzig,

Centr.-Compt). 12.

41) AndachtÂ«- und Erbauungsbuch nach den BedÃ¼rfnissen unserer Zeiten.

2. Aufl. Prag 1829. Haase SÃ¶hne, gr. 12. â�� 3. Aufl. 1833. â�� 4. Aufl. 1835. â��

5. Aufl. Prag 1841.

113. Wenzel Franz Welleba, geb. in Prag am 5. September 1785, studierte

zu Kuttenberg, wendete eich der Malerei zu und bildete sich unter Hawle, Bergler

nnd Kohl zum Landschaftsmaler aus, besuchte daneben die Vorlesungen von Seiht

und Meilner, lebte als Privatmann in Prag, t am 4. Juni 1856. BegrÃ¼nder eines

geistlichen FrÃ¼hlingsfestes 1807 und des Maifestes auf dem kleinaeitner Friedhof

in Prag 1817, das 1826 auf die anderen Prager FriedhÃ¶fe ausgedehnt wurde. Ein

verspÃ¤teter Barde und Klopstockianer.

a. Annalen 1811. 4, 351. â�� b. Meusel 21, 461. â�� c. GrÃ¤ffer und Czikann 1835.

6, 68. â�� d. Kirchhof und FrÃ¼hling. Ein Maifest in Prag: Frankls SonntagsblÃ¤tter

1843. 2, 625. - e Nagler, KÃ¼nstler-Lexikon 21, 272. â�� f. Wurzbach 1886. 54, 226.

1) Gedichte in folgenden Zeitschriften und Almanachen: Helikoniaden 1802,

Andrees patriotisches Tagblatt, Journal fÃ¼r Liebende, Diotima, Prager Allegoriker,

Jokns,Erste Lese der JugendblÃ¼ten, Zweite Lese der JugendblÃ¼ten, Beckers Erholungen,

Aurora 1812, Hyllos 1819 bis 1821, Der Kranz 1821 bis 1823, UnterhaltungsblÃ¤tter

(Hohen i ia) 1828 f.

2) Hymens Feyer, eine Cantate. Abgesungen am VermÃ¤hlungstage unserer

geliebten Freunde Ernest und Vinzenzie Proch, geborne Maschek. Dargebracht von

Welleba den 7ten Juni 1803. Prag, mit Johann Diesbachschen Schriften. 6 Bl. 8.

(.Festlicher Hochgesang1).
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3) a. Der Gottesacker. Eine stille Betrachtung im Geiste fÃ¼r Freunde von

Religion und GefÃ¼hl. Dem heil. Felde geweihet. 2 Bl. 8. Am Schlni: Prag,

gedruckt bei Johann Diesbach, 1807.

b. Das hohe Lied von der Auferstehung. Allen Ruhenden ehrfurchtsvoll

geweyht. Nach der Melodie: Alles schlÃ¤ft den Todesschlummer. Vom Verfasser

des Gottesackers. Prag 1808, gedruckt und zu haben bei Franz Gerzabeck im

St. Gallikloster. 2 Bl. 4.

c. Die Auferstehungsfeyer oder der Triumph der Christenheit. Dem erbar-

menden ErlÃ¶ser voll christlicher Liebe ehrfurchtsvoll geweiht. Ein jÃ¤hrliches

Mayfest auf dem kleinseitner heiligen Felde. Prag, 1809. Gedruckt bei Franz

Gerzabeck, im St. Gallikloster. 16 S. 8.

Der Gottesacker. Zweite Betrachtung. [Prosa]. AmSchluÃ�: VerfaÃ�t von Welleba.

d. Die Auferstehungsfeyer. Prag, gedruckt bei Josepha Diesbach 1810. 168. 8.

Der Gottesacker. Dritte religiÃ¶se Betrachtung. 4tes Jahr. S 15: Das hohe

Lied von der Auferstehung. Nach der Melodie: Alles schlÃ¤ft im Todesschlummer.

(,Alle, die im Herrn entschliefen'). Am Schlull: VerfaÃ�t von Welleba.

e. Die Auferstehungsfeyer oder der Triumph der Christenheit. Ein jahr-

liches Mayfest auf dem kleinseitner heiligen Felde, gefeyert den Sonntag nach

dem heil. Johann von Nepomuck um die 9te Vormittagsstunde. Prag, 1811. Ge-

druckt bey Franz Sommer. 8 Bl. 8.

Der Gottesacker. Vierte religiÃ¶se Betrachtung. FÃ¼nftes Jahr. â�� Bl. 6b:

Blumenetreue. Melodie: Kinder sammeln sich zu Greisen (,Blumen streut auf

deinen HÃ¼gel'). Am SchluÃ�: VerfaÃ�t von Welleba.

f. Die Auferstehungsfeyer, oder der Triumph der Christenheit. Ein jahr-

liches Mayfest auf dem kleinseitner heiligen Felde. VerfaÃ�t von Welleba. Prag,

1813. Gedruckt bei Josepha Dieabach, Wittwe. 12 S., 2 Bl. 8.

8. 3: Die Stunde der Andacht gefeyert auf GrÃ¤bern. Sechste religiÃ¶se Be-

trachtung. Siebentes Jahr. (Prosa). â�� Bl. 1: Das hohe Lied von der Auferstehung.

NachderMelodieiAllessehlÃ¤ftden Todesschlummer. (,Alle,dieim Herrn entschliefen').

g. Zeit und Ewigkeit. Siebente religiÃ¶se Betrachtung. Achtes Jahr. Die Auf-

erstehungsfeyer, ein jÃ¤hrliches Mayfest auf dem kleinseitner heiligen Felde. VerfaÃ�t

von Welleba. Prag, 1814. Gedruckt bei Josepha Diesbach, Wittwe. 12 S. u. 2 Bl. 8.

Prosa. Bl. 1: Das hohe Lied von der Auferstehung. Nach der Melodie:

Alles schlaft den Todesschlnmmer. (,Alle, die im Herrn entschliefen').

h. Die Vollendung Achte religiÃ¶se Betrachtung. Neuntes Jahr. Ein jÃ¤hr-

liches Maifest, begangen auf dem kleinseitner heiligen Felde. VerfaBt von Welleba.

Prag, 1815. Gedruckt bei Josepha Diesbach. Wittwe. 16 S. 8.

S. 14: Das groBe Halleluja, auf Grabern gesungen. Melodie: SchÃ¶pfer aller

Kreaturen etc. (,Von den GrÃ¤bern unsrer BrÃ¼der')

i. Trost und Beruhigung. Allen BedrÃ¤ngten gewidmet. Zehnte religiÃ¶se Be-

trachtung. Eilftes Jahr. 2B1. 8. Am SchluB: Vom Verfasser der Auferstehungsfeyer.

k. VergÃ¤nglichkeit Eilfte religiÃ¶se Betrachtung. ZwÃ¶lftes Jahr. 1818. Ver-

theilt bei dem jÃ¤hrlichen Mayfeste auf dem kleinseitner Gottesacker. 4 Bl. 8.

Am SchluÃ�: VerfaÃ�t von W. F. Welleba.

1. ErgieÃ�nngen des Dankes. Beim SchluBe des Auferstehungsfestes auf dem

kleinseitner heil. Felde gesprochen von der 9jÃ¤hrigen Theresia Echerer. Prag

1827, gedruckt in der Sommerachen Bachdruckerei, im ehemaligen Annakloster

Nro. 948. 4 Bl. 4. Bl. 4: Verfertigt von W. F. Welleba.

in. Begeisterung und Dankbarkeit an Se. Gnaden den HochwÃ¼rdigsten Herrn

Herrn Joseph Anton KÃ¶hler, General-GroÃ�meister des ritterlichen Ordens der

Kreuzherrn etc. etc. an dem Freudenfeste der Hoffnung der kÃ¼nftigen Aufer-

stehung auf dem alt- und neustadter Gottesacker den 15. Juni 1828. Vorgetragen

beim SchluBe im geschlossenen Kreise der Garden von der 10jÃ¤hrigen Theresia

Echerer, und verfaÃ�t von W. F. Welleba. Prag 1828. Gedruckt in der Sommer-

schen Buchdruckerei im ehemaligen Annakloster Nr. 948. 4 Bl. 4.

n. Die Jubilarfeyer, begangen auf GrÃ¤bern. Vierundzwanzitrste religiÃ¶se

Betrachtung. 15 te Liederlieferung 25tesJahr. Zum Beliufe des jÃ¤hrlichen Festes:

Die Auferstehungsfeyer, oder: der Triumph der Christenheit, geleyert auf dem

kleinseitner Gottesacker im Freien, and verfaÃ�t von W. F. Welleba. Prag 1831,

gedruckt in der Sommer'schen Bucbdruckerei, im ehemaligen Annakloster Nro.

948. 8 S. und 2 Bl. 8.

o. Die Feyer der Grundsteinlegung zu der neu zu erbauenden Kirche auf dem
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kleinseitner Gottesacker, begangen den 20. Juni 1831. Sr. Durchlaucht dem ....

Herrn Rudolph FÃ¼rstenKinsky, als dem erhabnenGrundsteinleger, vorgetragen

im Kreise der Garden von Katharina Graf, und verfaÃ�t von W. F. Welleba. Ge-

druckt bei Johann Nep. Gerzabek. [Prosa]. 2 Bl. 4.

q. JubelklÃ¤nge. Beim SchluÃ�e des ersten JubilÃ¤umsfestes auf dem kleinseitner

heiligen Felde, gesprochen von Theresia Echerer, und gedichtet von W. F. Welleba.

Der Ertrag dem neuorganisirten Armeningtitut gewidmet. Prag, gedruckt in der

Sommerschen Buchdruckerei, im ehemaligen Annakloster Nr. 948. 1831. 2 Bl. 4.

q. Die Weihe. Sr Gnaden, dem HochwÃ¼rdigen Herrn Herrn Joseph Anton

KÃ¶hler, General-GroÃ�meister des ritterlichen Ordens der Kreuzherm etc. etc. an dem

Freudenfeste der Hoffnung der kÃ¼nftigen Auferstehung, auf dem alt- und neustÃ¤dter

Gottesacker den 22. Juni 1834, im Kreise der bÃ¼rgerlichen Grenadier-Garde, beim

SchluÃ�e vorgetragen von Anna Malik, und gedichtet von W. F. Welleba. Achte

Lieferung. Prag, gedruckt bei Thomas Thabor, Firma: Sommersehe Buchdruckerei.

r. Trost auf GrÃ¤bern . . . den 26. Juni 1836 vorgetragen von Maria Beutel

von Lattenberg, und gedichtet von W. F. Welleba. Prag, gedruckt bei Thomas

Thabor, ehemaliges Annakloster, Nr. 948. 2 Bl. 4.

a. Zypressen-Zweige . . . den 24. Juni 1838 vorgetragen von Mathilde Freiin

Wodniansky von Wildenfeld, und Magdalena Bambaa. Gedichtet von W. F. Welleba.

Druck bei K. Gerzabek, Brenntegasse. 2 Bl. 4.

4) Bundesgesang der bÃ¶hmi sehen Landwehr. Am Altar des Vaterlandes patriotisch

allen Patrioten geweiht von Welleba. Prag, 1809, bei Josepha Diesbach. 4 Bl. 8.

(,Hoch wehet, hoch flattert ihr BrÃ¼der! die bÃ¶hmische Fahne im Land').

5) KurzgefaÃ�te Lebensgeschichte des verewigten Virtuosen auf der FlÃ¶te Anton

Paladius, von F. Heindl. Nebst einer Elegie als Blume auf sein frÃ¼hes Grab, von

Welleba. Mit demPortrait des Verblichenen. Den Freunden der Tonkunst gewidmet.

Wird zum Besten der durch den Krieg verunglÃ¼ckten Kulmer um 24 kr. verkauft

Prag, 1814. Gedruckt bei Franz Johann Scholl, auf dem altstÃ¤dter groÃ�en Hinge,

Nr. 933. 31 S. 8.

S. 26 bis 31: Elegie Ã¼ber des JÃ¼nglings Tod. (.Auch das Edle wird ein Raub

der GrÃ¼fte').

6) Christus im Leiden. Zehn Momente. Prag 1817.

7) Letzte Ehre und ThrÃ¤nen der Dankbarkeit auf das Grab des Vaters der

Armen FÃ¼rsten von Lobkowitz, Vorsteher des Privatvereins zur UnterstÃ¼tzung der

Hausannen Prags. Von den sÃ¤mmtlichen Mitgliedern desselben Vereins. Verfasst

von W. F. Welleba, Mitglied des Vereins. Prag 1819, gedruckt in der Sommer'schen

Buchdruckerey. 4 Bl. 8.

8) GefÃ¼hle fÃ¼r jene Welt, zur Erbauung fÃ¼r Christen dargestellt in religiÃ¶sen

Betrachtungen, Gebeten und GesÃ¤ngen von W. F. Welleba. Prag, 1820. Bei

Friedrich Tempgky. Firma: J. G. Calve. II, 178 S. 8.

9) Trost und Beruhigung in GesÃ¤ngen. Prag 1820. Calve. 8.

10) Ode auf den Tod Ludwig Kohls 1821: Wilflinga Nekrolog auf Ludwig

Kohl. Prag 1821. S. 28f. â�� oben S. 632.

11) Mein Vertrauen und meine Zuflucht. Ein christkatolisches Gebet Buch

fÃ¼r Frauen von W. F. Welleba, Verfasser der GefÃ¼hle fÃ¼r jene Welt. Prag 1825.

gedruckt bei Franz Gerzabek, neben der eisernen Thfir im halb goldenen Rade.

198 S., 3 Bl. Inhalt.

12) Cypreasenkranz. An der RuhestÃ¤tte des Hochwfirdigsten Herrn Herrn Leopold,

des heiligen rÃ¶mischen Reichs FÃ¼rsten und exemten Bischofs von Passau, Grafen

von Thun und HÃ¶llenstein etc. etc. etc., gewunden von W. F. Welleba, Mitvor-

steher des Kleinseitner heiligen Feldes. Prag 1826. Gedruckt in der Sommerschen

Buchdruckerey im ehemaligen Annakloater Nr. 948. 8 S. 4.

13) Weihnachtglied (,Der Herr ward uns gebohren'): Andachtg-Uibungen zur

heiligen Metten von A. Chr. Eichler. Prag 1826. S. 14. Oben Nr. 34. 15) = 8. 784.

14) Vollkommene Darstellung der MerkwÃ¼rdigkeiten von Jerusalem, den

heiligen Orten und dem heil. Grabe. Nach den neuesten Reisebeschreibungen

geschildert, Prag 1827. 16.

15) Abbildung, Schilderung und Beschreibung der Statue des heiligen Wenzel

auf dem RoÃ�markte zu Prag, Von W. F. Welleba. Aufgelegt von Roseph [so] Job,

OoÂ«aeiÂ«, Grundruz. VT. 2. Anfl.* 49



* '. '.

?fejnpÂ«ainf entt FÂ«Â«Ur tw* WJÃ�iga: "W<oae. Herzuf vai. BSnm-j. Am ..Â«

JtÂ« Â«rcikrentita. AmÃ¶ercrmrÂ»a. KtiutLit VIHQS: en^L -31 r

Â«it. Â£na: Â«nfcocna. pÂ»s*niijrÂ«i um*r Trtinveiex nnt r

fter ^'Â«netEiuqr iotÂ» iKVat &nnÂ« imc h^u'.^ircur seiner SULOH RIT D-E.

Â«s f'mr â�¢!=â�¢ JÂ»uÂ» 1%T7. 1"Â«r!u>t Â»OB "W. J. Veiten*. ?ap yBÃ¤imÃ¼.; n.

tBeuom'itirtrT aÂ» Â«utanka^tKi AnnÃ¼aume- fct. W*. * Â£ â�¢

17; I/M: t*rUunÃ¶* Pn&f Ã�rÃ¼Â«i* nnfi inÂ« Buauet ir Z7 Eupfcx

Â»*(;u'Â»!iouiijna. UBC L*srÂ«i{i*Â» Â«tÂ«L TT. f. "WrieiÂ». l_mpeiÂ« "

>Â»driiÂ«is it der bonnencbeB BucuEmctara, HL ettsmuorÃ¶.

r.Â«nÂ«r JStt, W> iTJ. !Â«.Â£*.

V,; H*nptnÂ»viiÂ«Â»srt* MM litar Lrt** det oeLupen JobBm T JS^ionni. zr Ã�BK

'

Â«.. I>i* G'.vri* fter uÂ«lirtnu. .Â»aideu Â»feenot Ã¶Â« '

deÂ» ^vfÃ¤ifn^rtffx }\>\jiis3.*** tvut/er BeLi&fmcaaBt

witr^jjKij LÂ»*Â»utitiÂ»..*Â»; der VÂ«nÂ«it nno <yÂ«^Â«Dvart Â«emet rw

fix lAÃ¼tp&j&sn VÂ«fÂ«um^<aL vxrfi lii InÂ«kÂ«Ktâ�� r*^ geviÃ¶atet uns

Â». ^Â» *wi** VÂ«n:iirerÂ» und Veg^renxatea, mwi cmn Opfer rMrdggfcieri aar

Â«*Â« ui-;^iyÂ»Â» JVÃ�MHB T'^B KÂ«jÂ»yoiiÃ¼t Â»on W. F. Weitet*. PrtÂ« IS2fr. Sei C. ~

n Â»., l KL 9. - t. A.dL l'fyj.

nun FÂ«Â«t* deÂ« beT-igta Jc^aaa TOB KepamaJ[l*9E. â�� S.

QOI t*..^MÂ» Joniuui Â»<Â« KÂ«fxÂ«rnk. â�� S.

â�¢JD ix;.'- u*** Â«rixtv ^./aw .Festtage 'T* b*ami.

ki. fuJmHttrÂ»Â«?:/Â«:. jf eWcKiiiÂ«Â» ccr Etr* dei rteÃ¼ JoiiaÂ«B TCÂ» KeponnÃ¼c. Pn>f Z J

5W> Oj^fenptt*: Aa dem fftr di* neu orjEmaiart* Are Â«s-ABBtkh n Prvr

BudMtÂ«.!Â« am 5SO Jiuwr 3%; rerJUÂ«U. w-t>Â« BkAecom Tortieile denelbec r

'J>er Pre;*. </i.nÂ« di* W',-. â�¢.'jitiÂ«kÂ«t tu UaeiirfnkeÂ». iÂ« 2 kr. C. JLÂ» Gec-nii:

k>Â«i 'iÂ«rz*l>ek, am Â».* der e,eiiÂ»en Jet-;tÂ«ii- und lKJ>miiiikiÂ»a--<jÂ»we- 2 BL 4. AÂ»

fcc.-^vÂ»Â»*: Ofcdi'.-ijVist Â»OB W. F. WeiitÃ¼*.

21; Iica.c/rt*.'>D awf di* Gruft der sai 9. Korember 1"31 tÃ¤ageaÃ¼Ã¤eAfÂ»rm TBT-

ewi^tec H.'x.-ij- oud Wo.-. Ijr *>x;rnei) Frao FreriB Mari* TOB WamirtJx gÂ«boxTi<er Fre^tt

Â»OB Mlad'XÂ». VerfiJt Â»->n Herrn W. F. Weileba. SctrifUMller und Dicrwr. iirf

Verae*ta UiÃ�tf det Freybemi T<JU WaÂ»moti- k k. HofraÃ¼ PrÂ»e. eâ�¬-irÂ«Ã�t rÂ» Ã¶cr

fc'/miaerÂ»';fjeii Ko'.-'-druckereJ, im e^emali^en Anaakiorter Nro. 9Â». 1*92. 2 Bi. -L

^'^; iMr ftjf.rer and KrkiÃ¤irer der Merkvfirdi^keiteo der MetropolitÂ»Â»- oder

zu iy,-t. Veit in Prag. Verfait Â»on W. F. Weileba, Danteller der be-

frager BrftckÂ«. Mit zwei Anrichten in Knpfer eertochen. Prag. Veriag

Â»on P. r>>bajaonÂ« Krben. 67 S. %. 'Vorwort: Prap, Mai 1832). â�� Dritte TÂ«T-

bewertÂ« AuTI^e. Mit zwei Awrictitea in Kapfer geetocben. Prap. Verlair roÂ«

P, Ã�obmannÂ« Krben, AlUtidt, ZeitnergaÂ«Â« Nr. 5Â«1. 67 8. 8. (Torwort: Prag,

Juni 18S1) - ViertÂ« verbeMerte Anfinge. Mit drei Anrichten. Prag, 1842. P.Boh-

m*nn'i Krbeo. 72 8. 8.

28) Dai erhabene Paar. Bei der bsduterfrealichen Ankunft Seiner Majert&t

Franz I Kauer ron Oe*tÂ«rreich etc. etc. etc. mit Ihrer MajestÃ¤t der Kaiserin

Caroline etc. etc. etc. den 16. Aogut 1833 ru Prag. Gedichtet TOU W. F. WellebÂ».

Gedruckt in der Ã�ommerschen BachdruckereL 2 Bl. gr. 8. (.Mit dem schÃ¶nsten

aller KranzÂ«').

24) DaÂ« hochbeglÃ¼ckte MÃ¶nfhengrÃ¤z im Jahre 1833. Ode. Mit Beziehung

auf eindurch Mi twirkungdesGrÃ¤flichChriirtianWaldstein'iichenWirthjchaftÂ»- SekretÃ¤rÂ«

Herrn JobannGoppold erschieneneÂ», von K Hennig litbographirtea allegorisches Kunst-

blatt, die Uibergabe deÂ» lijMichen k. k. Georg Freiherr ^Vieland'schen 9. Hosaren-

regimentÂ« am 19 September 1833 vorÃ¼tellend. Gedichtet Â»on W.F. Weileba. Gedruckt

in der SommerÂ«ohen Buchdrnckerei, ehemaliges Annakloster Nro. 948. l Bl. gr. Folio.

25) Gedichte von W. F. Weileba. Mit Anmerkungen. Prag, gedruckt bei

Thomao Thabor, im ehemaligen Annakloster Nro. 948. 1845. XVI, 206 S. 8.
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26) Immortellen, geschlungen um die RuhestÃ¤tten der Entschlafenen. ReligiÃ¶se

Betrachtungen und GesÃ¤nge von W. F. Welleba. Prag. 1847. Druck von C. W.

Medau und Comp. XII, 367 S., 2 Bl. 8.

114. J. A. Pitschmann.

1) Gab heraus: Helikoniaden. Prag 1802. Vgl. oben III. f. = S. 712.

2) Opfer der Freundschaft. Cantate zum Namensfeste des Herrn Wenzel

Edlen von Bauer und Adelsbach der Arzneikunde Doktors aus innigster Hoch-

achtung und Verehrung geweiht von Wilhelmine Eriner am 28. Sept' 1808. In

Musik gesetzt von J. Kucharz. Prag, gedruckt bei Gottlieb Haase, k. bÃ¶hm. stand.

Buchdrucker. 4 Bl. 4. (,Aus heil'gen Hallen nahet sich die Stunde').

3) Das Bild der WohlthÃ¤tigkeit. Ein groÃ�es Hapansymphonon Psalma ver-

faÃ�t von J. A. Pitschmann in Musik gesetzt von Anton Wolanek dem neuen prager

ArmenhauBe von dem k. k. priviligirten musikalischen Instrumenten-Fabrikanten

Michael WeiÃ� gewidmet am 23ten MÃ¤rz 1809. Prag, gedruckt bei Johanna Gerzabek.

â�¢S Bl. 4. (,Im sanften GlÃ¤nze stiller Feier').

115. F. S. Kandelflnger, Professor der Neukoliner Hauptschule.

1) BeitrÃ¤ge zu den Helikoniaden 1802 u. s. w.

2) Mnemosynon, der Nahmensfeyer am 31. July. Dem Herrn Ignaz Richard

Wilfling, k. k. KreiskommissÃ¤r dea Kaurzimer Kreises, der Philosophie Doctor,

der churmainzischen Akademie, und der oberlansizischen Gesellschaft der Wissen-

schaften Mitgliede, dargebracht: im Nahmen des sÃ¤mmtlichen LehrkÃ¶rpers der

Neukoliner Hauptschule ob der Elbe, von F. S. Kandelfinger. 1808. "/Â« Bogen.

Vgl. oben S. 631. - Neue Annalen 1809. I. S. 188.

3) Libation der Namensfeyer des HochwÃ¼rdigen Herrn Herrn Alex Parzizek

in Seinem, und einiger PÃ¤dagogen Prags Namen, gedichtet von F. S. Kandelfinger.

In Musik gesetzt von J. Oh. A. Prochaska, des ritterlichen Kreuzherrnordena

Priester, d. Z. Militair Kaplan. Am 17ten July 1812: Der Volksfreund. 16. Jnly

1812. S. 887 bis 890.

4) Einsiedler-Lied, l Bl. 8. unterz. F. S. Kandelfinger. (,Ha wie glÃ¼cklich,

einsam und verborgen').

116. Ignaz Hnbeney, Lehrer an der Stadtschule in Braunau.

1) Neue Unterhaltungen fÃ¼r Kinder und Kinderfreuude. Von Ignaz Hubeney.

Prag, bei Caspar Widtmann. 1802. XII, 164 S.

Vorbericht: Schazlar, den 16. September 1801.

S. 73f.: Ein Lied. An den Kippenberg in Schazlar. â�� S. 98f.: Zum Namens-

tage des kleinen Franz Bothe. â�� S. 153f.: Lied nach der Schule. Nach der be-

kannten Melodie: Die PrÃ¼fung ist vorbei. â�� Vgl. Annalen, May 1804. Nr. 50.

2) Moralisches Lesebuch fÃ¼r Kinder und Kinderfreunde. Von Ignaz Hubeney.

Prag, bei Caspar Widtmann 1803. XVI, 174 S. 8. â�� Vgl. Annalen, May 1804. Nr. 50.

3) Ignaz Hubeney s Lehre, Weisheit und Klugheit zu einem glÃ¼ckseligen

Leben. Prag 1806. Herausgegeben von Wilfling, der eine Vorrede dazu schrieb:

Ueber die Tendenz und den Doppelzweck: zum Beeten des Taubstummeninstituts

und Waisenhauses in Prag beizusteuern. Vgl. oben S. 632.

Int.-Bl. der Annalen. Jan. 1807 und Nov. 1807.

117. Moralische Lieder zum Nutzen und VergnÃ¼gen des lieben Landvolks.

Theils vorlaÃ�t, theils gesammelt von Christoph Holm, Lehrer an der Hauptschule

der Stadt KÃ¶niginnhof in BÃ¶hmen. Prag 1802. Bey Johann Buchler, BuchhÃ¤ndler.

84 S. und 2 Bl. Inhalt. 8.

S. 5: Vorrede. . .. Daher habe ich fÃ¼r euch einige Lieder aufgesetzt und eine

Anzahl von Ã¤ndern guten MÃ¤nnern, die euren Stand achten und euch herzlich lieben,

dazu gesammelt und fÃ¼r BÃ¶hmens deutsche Landleute eingerichtet.... Man hat

den mÃ¶glichst wohlfeilsten Preis gemacht, damit sich dieses LiederbÃ¼chlein auch

unbemittelte Leute kaufen kÃ¶nnen. . . . Ich wollte Melodien dazu abdrucken lassen;

aber da wÃ¤ren aie theuer und den Aermern dadurch der Ankauf erschwert worden;

auch verstehen Viele von euch die Noten nicht. Es lassen sich aber sehr leicht

Melodien, die ihr auf andere Lieder wiBt, dazu anwenden. Versucht es nur. Giengs

49*
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aber nicht, so gebt eurem Lehrer ein gutes Wort, der euch ohne Zweifel zn

Melodien verhelfen wird ....'. KÃ¶niginnhof am 21ten JÃ¤ner 1802.

34 Lieder in folgenden Gruppen: I. Morgenlieder eines Bauers. â�� II. Lieder

Ã¼ber die Beschaffenheit eines wahren Bauers. â�� III. Einladung aufs Land. â��

IV. Ursachen, â�¢warum ein Landmann froh seyn kÃ¶nne. â�� V. Lieder fÃ¼r BÃ¤uerinnen. â��

VI. Lieder fÃ¼r junge Bauernbursche. â�� VII. Lieder fÃ¼r LandmÃ¤dchen. â�� VIII.

Lieder verschiedenen Inhalts. â�� IX. Sommerlieder. â�� X. Winterlieder (ErzÃ¤hlungen

in der Rockenstube). â�� XI. Lied fÃ¼r TaglÃ¶hner. â�� XII. Abendlied eines Armen.

Vgl. Annalen 1805. 2, 116.

118. Lenk, Professor der Dichtkunst am Gymnasium in KÃ¶niggrÃ¤tz.

Ode gewidmet Seiner KÃ¶niglichen Hoheit dem Erzherzog Karl am Tage

seiner Ankunft in KÃ¶niginngr&z 1802. KÃ¶niginngrÃ¤z gedruckt mit Tybelliachen

Schriften, durch Franz Bauczek Faktorn. 3 Bl. 4. (,Er kÃ¶mmt umstrahlt vom

GlÃ¤nze seiner Siege'). Wiederholt: BÃ¶hmischer Wandersmann 1802. Band 2.

StÃ¼ck 16. 27. October. S. 296 bis 298.

119. Johann Emannel Velth, geb. in Kuttenplan im nordwestlichen BÃ¶hmen

am 10. Juli 1787 von jÃ¼dischen Eltern, machte die vier ersten Gymnasialklassen

als PrivatschÃ¼ler in Klattau durch, kam 1801 an das Gymnasium in Prag, studierte

Philosophie (seit 1803) und Medizin (seit 1807) in Prag und (seit 1808) in Wien,

absolvierte 1809 auch den tierÃ¤rztlichen Kursus; 1813 Korrepetitor, 1816 provi-

sorischer, 1819 wirklicher Leiter an dem Tierarznei-Institut in Wien, trat 1816 zur

katholischen Kirche Ã¼ber, studierte Theologie, erhielt 1820 die erbetene Entlassung;

1821 zum Priester geweiht trat er wenige Tage darauf in den Redemptoristen-

orden ein, den er 1838 verlieB, Weltpriester, Kooperator an der Pfarrkirche am

Hof, 1831 zweiter Domprediger bei St. Stephan, legte diese Stelle 1845 nieder,

t am 6. November 1876. Von Hoffbauer angeregt, mit dem Philosophen GÃ¼nther

nahe befreundet, war Veith eine HauptstÃ¼tze der ultramontanen Partei in Ã�ster-

reich. Zahlreiche medizinische Schriften, die hier bei Seite bleiben.

a. Anton Passy, Das Amt der Engel und das Amt der Priester. Predigt zur

Primizfeier des hochw. P. Veith. Wien 1821. Vgl. Â§ 298, A. 109.15) = oben S. 584. â��

b. Meusel 21, 198. â�� c. GrÃ¤ffer und Czikann 1837. 5, 516. â�� d. Sebastian Brunr.tr.

Kanzel und Politik. Wien 1850. â�� e. E. V. Franke, Der groBe Homilet. Augsburg

1851. â�� f. Dr. Johann Emanuel Veith: Anzeiger ans dem sÃ¼dlichen BÃ¶hmen, Bnd-

weis 1854. Beilage Nr. 36. â�� g. Rosenthal 144. â�� h. Kehrein, Kanzelb. l, Â§ 144.

â�� L BrÃ¼hl S. 388. â�� k. Scheyrer S. 502. â�� 1. Castelli, Memoiren meines Lebens

1861. l, 287. 289. â�� m. F.(riedrich) S.(chlÃ¶gl). Kleine Culturbilder. Neue Folge.

VII. Fastenpredigten und ihr Publikum: Neues Wiener Tageblatt 1869. Nr. 67;

Wienerisches. Wien und Teschen 1883. S. 395. â�� n. Kehrein, Lei. 1871, 2, 217.

â�� o. Bruno Waiden, Dr. Johann Emanuel Veith: Neue Freie Presse. 4. September

1871. Nr. 2524. â�� p. Autobiographie fÃ¼r das biographische Register Heinrich Zimmers

in Frankfurt. â�� q. Job. Ritter von Hoffinger. Dr. Johann Emanuel Veith: Wiener

Zeitung 1876. Nr. 50 (auch selbstÃ¤ndig. 10 S. 8.). â�� r. S. Brunner, J. E. Veith,

ein Lebens- und Charakterbild: Deutscher Hansschatz Regensburg 1877. S. 298.

â�� s. Johann Emanuel Veith Eine Biographie von Johann Heinrich Loewe. Wien

1879. Wilhelm BraumÃ¼ller. XXI, 360 S. Mit Benutzung von Veiths Briefwechsel -

t. Wurzbach 1884. 50, 81. â�� u: Allg. dtsch. Biogr. 1895. 39, 553f. (Reusch).

Brief an Robert Hamerling: Roseggers Heimgarten. April 1897. Band 21, Heft 7.

1) 1803 feierte er in einem gedruckten Gedichte den Berliner Hofschauspieler

Mattausch, als dieser am 25. Mai in Ifflands .Der Spieler' auf der Prager BÃ¼hne

auftrat.

2) Beitrage zu Meinerts Libussa 1804, zn Castellis Thalia 1810/1811, inm

Selam, in der Aglaja, im Sammler u. s. w.

3) Eine Cantate, zur Hildebrandfeier 1809.

4) Ein Festgedicht zu Ehren des Freiherrn Bernhard v. Eskeles, als dieser

1810 nach einer glÃ¼cklich ausgefÃ¼hrten finanziellen Negociation aus Holland und

Frankreich zurÃ¼ckgekehrt war.

5) Der Augenarzt. Singsp. in 2 A. nach dem Franz. Zw. Ausg. Wien 1812. 8.

Darin die Cavatine: ,Mir leuchtet die Hoffnung, sie tauschet mich nicht', Musik

von Gyrowetz. (Berlin 14. Aug. 1815).
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6) Die RÃ¼ckfahrt dea Kaisers. Schauspiel in l A. Wien, 1814. Wallishauser. 8.

7) Eine Cantate auf Metternich und eine auf Schwarzenberg. 1814.

Loewe, Veith S. 85f. 30. April 1814: .Einen ganzen Karren voll Arbeiten,

alle fÃ¼r die RÃ¼ckkehr des Monarchen bestimmt, berechnet, bestellt und dgl.,

worunter sogar ein Hymnus fÃ¼r die hiesige Synagoge'.

8) BeitrÃ¤ge zum Selam, z. B.: Schicksale eines verliebten Tabakrauchen.

[ErzÃ¤hlung. Prosa]: Dritter Jahrgang 1814. S. 89 bis 186. Dr. E. Veith.

Felix Entenschnabels, HÃ¶rers der Philosophie, mÃ¼hseliger Liebeshandel sammt

poetischen und algebraischen Bedenklichkeiten: Vierter Jahrgang. 1815. S. 111

bis 160. Dr. Eman. Veith.

Der ThÃ¼rmer. Eine ErzÃ¤hlung in sechs GesÃ¤ngen, von Dr. Eman. Veith.

(Verse]: 1816. S. 245 bis 290.

9) Die Feldflasche. .Helft, Leutchen, mir vom Wagen doch' (DD. 2,

367f.; Dichtungen fÃ¼r Kunstredner, hrsg. v. Deinhardstein. Wien und Triest 1815.

S. 469t ; Melodie von K. Keller, geb. zu Dessau 1784, t 1855 zu Schaffhansen).

10) Hatte groBen Antheil an Georg Passys Zeitschrift: Oelzweige. Wien

1819 bis 1823.

11) Balsaminen. Ein Taschenbuch fÃ¼r das Jahr 1828 von E. J. Veith mit

BeitrÃ¤gen von F. L. Z. Werner. [Vgl. Senflerts Vjschr. 1892. 5, 312 bis 315].

Wien 1823, Volke. 12. Zweite Aufl. Regensburg 1837, Manz. 8.

12) DenkbÃ¼chlein vom Leiden Christi fÃ¼r die Tage der sieben Fastenwochen.

Wien 1823, Volke; 2. Aufl. Wien, 1826, Wallishauser. 8.

13) Beherzigung des WissenswÃ¼rdigsten in einer Folgereihe katholischer Dar-

stellungen. Wien, 1826, Armbruster, gr. 12. Zweite Aufl. Wien 1852, BraumÃ¼ller. 8.

14) Die Leidenswerkzeuge Christi. Wien 1827; 2. Auflage 1828, Armbrusten

3. Aufl. 1833; 4. Aufl. 1851, BraumÃ¼ller. 8.; 5. Aufl. Wien 1886. Mayer u. Co. 8.

Von Theodor NÃ¶then in Albany ins Englische Ã¼bersetzt.

15) Johannes der geliebte JÃ¼nger. Ein Vorbild des Priesters. Predigt zur

Primizfeier des hochw. Frz. X. Krammer. Wien 1828, Wimmer. 8.

16) Das Friedensopfer in einer Folgenreihe kath. Darstellungen. Wien 1828.

2. Aufl. 1852.

17) Gab mit J. P. Silbert heraus: Der Bote von Jericho. 1. BÃ¤ndchen. Wien

1828, Armbruster, gr. 12.

18) Wenceslaus Hollar von J. E. Veith: Monatschrift der Gesellschaft dea

vaterlÃ¤ndischen Museums in BÃ¶hmen. 3. Jahrgang 1829. Januar. S. 52.

19) Die Worte der Feinde Christi. Wien 1829, Armbrnater. gr. 12.; 2. Aufl.

1836; 3. Aufl. 1851, BraumÃ¼ller. 8.; neueste Auflage ebenda 1861.

20) Jesus meine Liebe 2. Aufl. Wien 1829 [Liebeskind in Leipzig].

gr. 12.; 4 Aufl. Wien, Riedls Witwe. 8.; 5. Aufl. ebenda 1849.

21) Lebensbilder aus der Passionsgeachichte. Wien 1830, Armbruster, gr. 12.;

2. Aufl. Wien 1836, Mayer; 3. Aufl. 1855. BraumÃ¼ller. 8.

22) ErzÃ¤hlungen und kleine Schriften. Wien 1880 bis 1831. II. 12. â�� Er-

zÃ¤hlungen und Humoresken. 2. vermehrte, durchaus umgearb. Aufl. Wien 1842,

BraumÃ¼ller. III. Neue Ausgabe 1848. gr. 12.

28) Anatrias Trauer. Drei Reden, gehalten bei den feierlichen Ezequien fÃ¼r

Kaiser Franz L, 9., 10. und 11. April 1835 in der Metropolitankirche zu St. Stephan

in Wien. Wien 1835, Mayer und Comp. gr. 8.

24) Homiletiache Vortrage fÃ¼r Sonn- und Festtage. Wien 1880 bis 1854.

VII. - 1. bis 8. Band. 3. Auflage 1846 bis 1848. 4. Aufl. 1852.

25) Die Cholera im Lichte der Vorsehung. Ein Kanzelvortrag, gehalten am

SchlÃ¼sse der Ã¶ffentlichen BittgÃ¤nge in der Metropolitankirche zu St. Stephan am

9. September 1831 von Job. Em. Veith, Weltpriester und Cooperator an der Pfarr-

kirche am Hof. Wien 1831, Mechit.-Congr.-Buchhandlung. gr. 8.

26) Etwas Ã¼ber die Mystik der Kirchenmusik, dargestellt in einer Homilie, am

Pfingstmontage 1831, in der Kirche zur heil. Anna in Wien; zur Jahreafeyer der

Gesellschaft fÃ¼r BefÃ¶rderung der Kirchenmusik und des Choral-Geaanges. Von
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J. E. Veith, Domprediger an der Metroplitan-Kirche(so) zum heiL Stephan. Wien,

1831. Im Verlage bei Franz Wimmer. 16 S. 8.

27) Leid und Mitleid. Ein Kanzel vortrag am Allerseelentage. Wien 1831,

Mechit.-Congr.-Buehhandlung. gr. 8.

28) Das Vater-unser. Fastenpredigten. Wien 1831; 2. Aufl. 1833, Sollineer.

gr. 12.; 3. Aufl. 1835; 4. Aufl. 1852, Braumfiller. 8.

29) Predigt zur Primizfeier deÂ« FÃ¼rsten von Schwarzenberg. Wien 1831.

30) Gab mit J. W. Ridler, die Fortsetzung des Hormayr'schen Archirg heranÂ«:

Oenterreichischea Archiv rar Geschiebte. Erdbeschreibung. Staatenkunde, Kamt

und Litteratur. Wien 1831 f.

31) ErkenntniC und Liebe. Ein Gebetbuch fÃ¼r Katholiken. Wien 1832;

2. Aufl. 1834, Riedls Witwe. 8.; neue Aufl. 1851, Lienhart; neueste gÃ¤nzlich um-

gearbeitete und verbesserte Aufl. ebenda 1861.

32) Die heiligen Berge. 1. Theil. Wien 1833, Sollinger. 8; 2. unverÃ¤nderter

Abdruck ebenda 1840. gr. 12; 2. Theil ebenda 1835. gr. 12.

33) Znr Feier der Grundsteinlegung des Hauses der barmherzigen Schwestern.

Wien 1834.

34) Das Fest des heil. Leopold Markgrafen von Oesterreich im StiftÂ« der

regulÃ¤r, later. Chorherren zu Klosterneuburg am 15. November 1833. Wien 1834.

Wimmer, gr. 8.

35) Klosterfrau und Meisterin. Predigt. Wien 1837.

36) Homilienkranz fÃ¼r das katholische Kirchenjahr. Wien 1837 bis 1839,

Mayer und Comp. V. gr. 12. â�� Zweite durchaus vermehrte Auflage. Wien 1842

bis 1844. 8.

37) Der verlorene Sohn. Wien 1838, Mayer und Comp. gr. 12. Vgl. Nr. 59) XVL

38) Fest- und Feiertagspredigten. Wien 1838, Mayer und Comp. gr. 12.

39) Die Samaritin. Fastenreden. Wien 1840. Mayer und Comp. gr. 12.

40) Die Erweckung des Lazarus. Wien 1842, BraumÃ¼ller, gr. 12.

41) Mater dolorosa. ZwÃ¶lf Fastenvortrage. Wien 1843. Mayer und Comp. 8.

42) Der Liebe Gesetz und MaÃ�. dargestellt an den Statuten des Kranken-

institutes fÃ¼r Handlungscommis und vorgetragen am 27. Mai 1844 als dem jÃ¤hrlichen

Patronats- und Dankfeste dieses Institutes. Wien 1845, Mayer nnd Comp. gr. 8.

43) Die geistige Rose. Enthaltend die fÃ¼nfzehn Mysterien des Rosenkranzes in

ebenso vielen Federzeichnungen von JOB. FÃ¼hrich, lit h. von JOB. Binder, begleitet mit

einem erklÃ¤renden Texte von J. E. Veith. Wien 1844, Mayer nnd Comp. gr. Q. 4.

44) Festpredigten zumeist in einer Doppelreihe. Wien 1844 bis 1845, Brau-

mfiller. U. Neue Ausgabe 1849. H. 12.

45) Die Heilung der Blindgeborenen in 12 Vortragen. Wien 1846, Brao-

mflller. gr. 12.

46) Eucharistia. ZwÃ¶lf Vortrage Ober das heilige MeBopfer. Wien 1847.

BraumÃ¼ller. 8. Zweite vermehrte und verb. Aufl. 1852. gr. 12.

47) Gab 1848 mit Dr. M. A. Becker und von Nr. 27 mit Dr. J. P. KaltenbÃ¤ck

heraus: AufwÃ¤rts. Ein Volksblatt fÃ¼r Glauben, Freiheit und Gesittung. Henna-

gegeben vom Katholikenverein, 30 Nummern vom 5. Juli bis 14 October; ferner mit

KaltenbÃ¤ck das Wochenblatt: .Oesterreichischer Volksfreund', von dem nur l Nummer

erschien.

48) Die SÃ¤ulen der Kirche. ZwÃ¶lf Vortrage Ã¼ber die Apostelgeschichte.

Wien 1849, BraumÃ¼ller, gr. 12.

49) Das Werk der SÃ¼hnnng. Rede vor dem Seelenamte fÃ¼r weil. Se. Ex-

cellenz des k. k. Kriegsministers nnd Feldzeugmeisters Th. Grafen Baillet de Latour.

Gehalten am 28. MÃ¤rz 1849. Wien 1849, DirnbÃ¶ck. hoch 4. (Zuerst im ,0ester-

reichiachen Volksfreund').

50) Politische Passionspredigten nebst der Rede zum Seelenamte weil, des

k. k. Feldzeugmeisters Grafen Baillet de Latour. Wien 1849, BranmÃ¼ller 12.

Vgl. Dr. Seb. Brnnner, Kanzel nnd Politik. FÃ¼r Dr. Veith's Freunde und

Feinde. Wien 1850.
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51) Gab heraus mit Anton GÃ¼nther: Lydia. Philosophisches Taschenbuch als

SeitenstÃ¼ck zu A. RÃ¼ge's .Akademie'. Wien. 1849 bis 1852. 8.

52) Weltleben und Christenthum. Sechs VortrÃ¤ge, gehalten in den Fasten

des Jahres 1850. Nebst einigen Zugaben. Wien 1851, BraumÃ¼ller, gr. 12.

58) VorwÃ¤rts oder RÃ¼ckwÃ¤rts? Vortrag am Sylvesterabende des Jahres 1850

gehalten in der Kirche der E. E. F. F. Ureulinerinnen zu Prag. (Der Reinertrag

ist fÃ¼r den Kirchenbau im Karolinenthal bestimmt). Prag, 1851. Verlag von

Wenzel Hefi, Â«r. Karlsgasse Nr. 186.

54) Charitas. Neun Kanzelvortrage, gehalten wahrend der Fasten des Jahres

1851 mehrentheils in Prag. Wien 1851, BraumÃ¼ller, gr. 12.

55) Das ewige VersÃ¶hnungsopfer. Gebetbuch fÃ¼r katholische Christen. Aus

den vorzÃ¼glichsten Schriften gesammelt. 2. verb. und verm. Aufl. WÃ¼rzburg 1851.

Etlinger. 32.

56) Misericordia. ZwÃ¶lf VortrÃ¤ge Ã¼ber den 50. Psalm, gehalten in der Minoriten-

kirche in Prag wahrend der Fasten 1852, 1853. Wien 1853. BraumÃ¼ller. 8.

57) Der Dom der Heiligen. WÃ¼rzburg 1853. Etlinger. 8.

58) Der Weg, die Wahrheit und das Leben. ZwÃ¶lf VortrÃ¤ge, gehalten wÃ¤hrend

der Fasten des Jahres 1854 zu Wien. Wien 1854, BraumÃ¼ller. 8.

59) Homiletische Werke. Wien 1855 bis 1877. XVI. 8.

I: Lebensbilder aus der Passionsgeschichte. â�� II: Der Weg, die Wahrheit und

das Leben. â�� III: Die Samaritin. â�� IV: Dodecathon. ZwÃ¶lf VortrÃ¤ge, gehalten

wÃ¤hrend der Fastenzeit zu den neun ChÃ¶ren der Engel in Wien. â�� V: Dodecathon.

Zweiter Theil. (Die MÃ¤chte des Unheils). Sechs FastenvortrÃ¤ge vom Jahre 1859.

nebst einer gleichzÃ¤hligen Reihe von VortrÃ¤gen an Festen U. L. F. â�� VI: Die

Heilung der Blindgeborenen. In zwÃ¶lf VortrÃ¤gen. Zweite durchaus umgearbeitete

und vermehrte Auflage â�� VII: Homiletische Aehrenlese. Auswahl von Predigten

und Gelegenheitsreden, meist aus den Jahren 1850 bis 1861. â�� VIII: ZwÃ¶lf Stufen-

psalmen. In ebenso vielen VortrÃ¤gen gehalten in der Capucinerkirche in Wien in

der Quadragesima des Jahres 1862. â�� IX: Die Anfange der Menschenwelt. Apo-

logetische VortrÃ¤ge Ã¼ber Geneais l bis 11, gehalten in der Capucinerkirche in

Wien im FrÃ¼hjahre 1863 und sachgemÃ¤Ã� erweitert. â�� X: Von Advent bis Pfingsten.

Vortrage Ã¼ber die sonntÃ¤glichen Perikopen. â�� XI: Prophetie und Glaube. Nach

VortrÃ¤gen Ã¼ber die zwÃ¶lf Prophetien in der Charwoche, gehalten in der Stadtpfarr-

kirche zu St. Peter in Wien. â�� XII: Meditationen Ã¼ber den 118. Psalm, nebst einer

Reihe von Fest- und Gelegenheitsreden. â�� XIII: Hundert Psalmen: Uebersetzt

und mit ErklÃ¤rungen begleitet. â�� XIV: Der Leidensweg des Herrn. 46 Meditationen

fÃ¼r alle Tage der Fastenzeit. â�� XV: Dikaiosyne. Die Epistelreihe des Kirchenjahres

in ihrem VerhÃ¤ltnisse zu den Evangelien. â�� XVI: Die Parabel vom verlorenen Sohne.

2. durchaus verb. Aufl. â�� Band VIII. IX. XI bis XV auch besonders erschienen.

60) SÃ¤mmtliche Fastenpredigten. Wien 1856, BraumÃ¼ller. XVHI. 8.

61) Reisen in und um Wien; Bauern Weisheit; Leben und Liebe; Es ist nicht

mehr auszuhalten: Humoristische Pillen herausgeg. von Bruno SchÃ¶n. Wien, Prandl.

1857. Zweites BÃ¤ndchen.

62) Stechpalmen. ErzÃ¤hlungen, Novellen und vermischte AufsÃ¤tze. 1. und

2. Band. Wien 1871. 1873. BraumÃ¼ller. II. 8.

63) WintergrÃ¼n. Gedichte, Geschichten und Reime. Wien 1874, BraumÃ¼ller. 8.

64) Christus, gestern, heute, ewig. Gebet- und Erbauungsbuch fÃ¼r Gebildete.

Wien 1876, BraumÃ¼ller, gr. 16.

65) Koheleth und Hohenlied. Uebersetzt von Johann Emanuel Veith. Aus

dessen Unterlassenen Handschriften herausgegeben. Wien 1878, BraumÃ¼ller. 8.

(Herausgegeben von Domherrn Dr. Gruscha und Prof. Dr. Zschokke).

66) Ohne weitere Angaben finden sich noch verzeichnet:

a. Ein paar Gedichte an Freiin Fanny von Arnstein.

b. Eine Cantate zu Ehren der beiden Naturforscher Freiherrn von Jacquet

Vater und Sohn.

120. Bei der neunzehnten Erinnerungsfeier der ehelichen Verbindung unserer

lieben Eltern. [PragJ. Am 30. JÃ¤nner 1803. 4 Bl. 8. ,Wo â�� das Herz voll

Glutempfindung'.
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121. Opfer der Trene. Sr. KÃ¶nigl. Hoheit dem Erzherzoge Karl von Oester-

reich zu Dessen Namensfeste gewidmet von A. E. SchmÃ¼ck. Prag, gedruckt bey

Gottlieb Haase. 1803. 2 61. 4. (.BegrÃ¼Bt vom Jubelchor der Lieder').

122. 1'niir am 25. Februar 1803. Auf die gewÃ¼nschte Wiedergenesung des

H. ThaddÃ¤us Edlen von Bayer .... ist folgendes Gedicht von J. Steiner, Seh u'.-r

der Poetik in Prag verfaÃ�t worden, l Bl. 4. (,Sei uns wieder gegrÃ¼Ã�t, Du Vater

der Armen und Waisen')..

123. Dankrede der vom k. stÃ¤ndischen Nazionaltheater abgetretenen Schau-

spielerin Therese Glaser bei ihrem Abgang am 2. April 1803. 4 BL 8. ,Znm

letzten Mal, verehrte GÃ¶nner, tret".

124. Lied der Jugend, gesungen bei Gelegenheit der am 30ten May 1803 ge-

haltenen 25jahrigen Jnbelfeyer der k. k. Hauptschule in Kuttenberg von J. S. 2 Bl.

125. Den Herren Herren Direktoren der philosophischen FakultÃ¤t Stanislaus

Wydra und Joseph Mader zu Ihrer Wahl. Von den HÃ¶rern der philosophischen

Wissenschaften. Prag, 1803. Gedruckt bei Franz Gerzabeck. 19 S. 4. Cantate.

(.Hebt sich hoher der Stolz').

126. Den Freunden der Musik. Abgesungen in der letzten musikalischen

Akademie der Juristen 1803. Prag, gedruckt bei Franz Gerzabeck. 2 Bl. 4.

Cantate. (.AusgeschmÃ¼ckt zum Fest Euterpens').

127. SeelenergieSung auf den Tod des berÃ¼hmten Weisen, des ausgezeichneten

Arztes und seligen Herrn Abraham Eisch. Gesungen zur Ehre des Verstorbenen

und der Lebendigen von R. Schalpm, Sohn des R. J. ... K hon aus Berlin. Nebst

einer deutschen Uebersetzung (mit jÃ¼disch-deutschen Lettern gedruckt). Prag am

10. Junius 1803. 9 S. 8.

Vgl. Annalen 1804. Febr. Nr. 14: Vf. nennt sich: Saloznon Ehon aus Wolstein

in Fohlen, Lehrer der hebr.-deutschen Sprache an der Freyschnle zu Berlin.

128. Ignaz JeitteleB, geb. am 6. oder 13. Sept. 1783 zu Prag, studierte in

Prag die Rechte, wandte sich unter A. G. MeiBner der Dichtkunst und Ã�sthetik

zu, trat zn Wien als Gesellschafter in ein GroÃ�handlungshaus ein und war da-

neben journalistisch tÃ¤tig, t ilm 19. Juni 1843.

a'. Grfiffer und Czikann 1835. 3, 30. â�� b. Wiener Zeitung 1843. Nr. 178. â��

c. Frankls Sonntagsblatter 1843. 2, S. 628. 741. 796. Todesnachricht, Nekrolog

von Euranda, Berichtigung von Castelli. â�� d. Nekrolog 21, 604. â�� e. A. Lewald,

Biographische Skizze in Nr. 11). â�� f. Wiener Mittheilungen. Zeitschrift fÃ¼r israe-

litische Cultur-XustÃ¤nde. Herausgegeben von Dr. M. Letteris. Wien. Jahrgang 1853.

Nr. 7. 8. â�� g. Wurzbach 1863. 10, 122. â�� h. Sieh unten S. 814.

1) Gedanken an der Wiege eines Kindes jÃ¼discher Eltern.

2) Seiner MajestÃ¤t Franz dem Zwerten. Bei Gelegenheit der Annahme der

erblichen Kaiserwfirde v. Oesterreich. Von Ig. Jeitteles, der Rechte Beflissenen.

Prag gedruckt bei Gottlieb Baase. 1804. 4 Bl. 4. â�� Vgl. Annalen. Jan. 1805. S. 64.

3) Die Kuhpocken-Impfung. Prag 1804. Mit seinem Vater Benedict, unter

Leitung seines GroBvaters Jonas.

4) Jonas Jeiteles, der Heilkunde Dpctor, der Weltweiesheit Baccalanreus, dei

gewesenen bÃ¶hmisch-israelitisch-chirnrgischen Gremiums immerwÃ¤hrender PrÃ¤sea,

k. beeideter Pbysikns der Prager Israelitengemeinde und bestÃ¤ndiger Arzt am

aasigen Krankenhanse. Eine biographische Skizze von seinem Enkel Jg. JeiteleÂ«,

der Rechtsgelehrsamkeit Besessenen. Mit dem Bildnisse des Verblichenen. Prag,

1806. Bey Gottlieb Hasse. 64 8. 8. â�� Vgl. Neue Annalen 1808. IL S. 285.

5) Analecten, Arabesken und Allegorien. Prag 1807.

6) Das MÃ¤hrchen vom Pudel und der Katze [Prosa]: SchieBleri Aurora 1812,

S. 3 bis 36.

7) Gab mit seinem Vetter Alois Jeitteles 1819 das encyklopÃ¤dische Wochenblatt

fÃ¼r Israeliten ,Siona' heraus, das aber bereite nach einem halben Jahre einging.

8) Clio, eine Reihe welthistorischer Scsnen. Wien 1884.
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9) a. Aesthetisches Lexikon. Alphabetisches Handbuch zur Theorie der Philo-

sophie dca SchÃ¶nen und der schÃ¶nen KÃ¼nste nebst ErklÃ¤rung der EunstausdrÃ¼cke

aller Ã¤sthetischen Zweige. II. Wien 1836 und 1837.

b. Aesthetisches Lexikon, enthaltend: Kunstphilosophie. Poesie. Poetik. Rhetorik.

Musik. Plastik. Graphik. Architektur. Malerei. Theater. Von Ignaz Jeitteles. Wien,

1839. Bei J. G. Ritter v. MÃ¶sle's Witwe und BraurnÃ¼ller, Graben 1144. II. 8.

436 S.; 540 S., l Bl. Druckfehler.

10) Eine Reise nach Rom, von Dr. Ignaz Jeitteles. Nebst einer biographischen

Skizze desselben von August Lewald. Siegen und Wiesbaden 1844.

Rez. JahrbÃ¼cher der Literatur 1845. 112, S. l f.

U i AufsÃ¤tze in den Annalen, im Wiener Lit. Anzeiger; im Morgenblatt 1816

bis 1820; in der Zeitung f. d. elegante Welt 1809 bis 1812, in der Dresdner Abend-

zeitung 1817, in der Dessauer ,Sulamith' 1806 bis 1818; in Hormayrs Archiv 1812

und 1813. in der Wiener Zeitschrift fÃ¼r Kunst und Literatur 1817 bis 1820; in

Beckers .Deutschem Anzeiger', in Andres Patriotischem Tageblatt, in Lewaids Europa.

Gedichte in Oastellis Huldigung den Frauen, in der Ceres, Philomele u. 8. w.

129. Blumen auf Thaliens Gebiete entsprossen. Ein NachlaÃ� den Freunden

seiner glÃ¼cklicheren Jugend gewidmet von Job. Ign. Tanslg edlen von Hanenthal.

Carmina jam moriens â�� canit exequialia Cygnus. Originalauflage. Pilsen, bei

Jos. Job. Morgensauler, 1804. 104 S. 8.

Balladen (S. 58: Elfriede). Romanzen, Idyllen. Lieder (S. 62: Eine Lotte beim

Grabe ihres Werthers). â�� S. 104: ,Erinnerung an den Leser! DaÃ� sich bei einem

jeden Werke Druckfehler, und unter dem Auge des Authors dieselben am Ã¶ftersten

einschleichen, rÃ¼hrt daher, weil der Verfasser nicht das ihm vorgelegte Exemplar

beurtheilt, sondern nur das gedrÃ¼ckt zu seyn [sehn?] glaubt, und es im Geiste liest,

was seine Einbildungskraft im Feuer der Dichtkunst schuf. Diesem Vordersatze

zu Folge bittet der Verfasser daher, weder ihm noch dem Verleger die bemerkten

Druckfehler anzurechnen, und zeichnet folgende aus'.

Vgl. Annalen 1805. 2, 175.

130. Zur BeWillkommung der Carrousel-Ritter und SchÃ¤rpen-Damen, an dem

nach der dritten Vorstellung der ritterlichen Uebungen am 8ten Hornung 1804 bei

â�¢dem Oberstburggrafen gehaltenen Balle. Prag, gedruckt bei Franz Gerzabek. 2 Bl. 4.

131. An die edlen Carroussel- Ritter. Bei der letzten Vorstellung des Carroussels,

am 16. Februar 1804. Prag, gedruckt bei Gottlieb Haase. 2 Bl. (,Die Rosse zu

tummeln, die Lanzen zu schwingen').

132. Bey der VermÃ¤hlungsfeyer der Hochgebohrnen Frau Frau Karoline Freyin

von Dubsky, gebohrnen Reichsfrey m von Wenz, mit dem Hochgebohrnen Herrn Joseph

Ritter von Jordan am 15ten July 1804. 4 Bl. 4. (.Lullt, der angestaunten GrÃ¶Ã�e').

133. Kantate aus Dankbarkeit gewidmet dem Herrn Norbert Karoli, Professor

der kleinseitner Poetik, von seinen SchÃ¼lern bei ihrem Austritte im Jahre 1804.

Prag, gedruckt bei Johann Diesbach. 6 Bl. 4. (,Woher die stille WehmuthsthrÃ¤ne').

134. Empfindungen eines israelitischen StaatsbÃ¼rgersOesterreichs bey der hÃ¶chst

â�¢erfreulichen Anwesenheit Ihr. beyden k k. apostol. MajestÃ¤ten Franz II. und Maria

Theresia im KÃ¶nigreiche BÃ¶hmen, im Septemb. 1804. Von Joseph Kinderfreund,

gewesenem Lehrer und Vorsteher der Liebner Israelitengemeinde dermahlen Privat-

lehrer zu Prag. Prag bey Fz. Gerzabek im St. GalligebÃ¤ude. l Bogen. 4.

Vgl. Annalen 1805. Jan. S. 64.

135. Kantate, Herrn Professor A. G. MeiÃ�ner zur Abschiedsfeyer gegeben. Von

den HÃ¶rern der Philosophie am 23. Dezember 1804. Prag, bei Franz Gerzabeck, im

8t. GalligebÃ¤ude. 4 Bl. 4. (,Mit des Dankes heiÃ�er ThrÃ¤ne1).

130. Johann Gottfried Sommer (Volte), geb. 1783 in Leuben bei Dresden,

Sohn des Schuhmachers Volte, im Dresdner Schullehrerseminar gebildet, seit 1804

Lehrer an der Garnisonschule in Dresden, verheiratete sich, lieÃ� sich scheiden,

nannte sich Sommer, ging 1809 nach BÃ¶hmen, Schauspieler, Souffleur, dann Privat-

lehrer, Lehrer am Konservatorium der Musik, seit 1831 mit topographischen Arbeiten

fÃ¼r das Museum in Prag beschÃ¤ftigt, t am 12. November 1848.



778 Buch Vn. Phantastische Dichtung. Â§ 298, J. 136â��142.

a. Hermann, DresdenÂ« Schriftsteller 180Â». S. 50; 116; 195 und 449 f. â��

b. Mensel 20, 517 big 519. â�� c. Graffer und Crikann 1837. 5, 72. â�� d. NekroL

1849. 27. l, 43 f. - e. Wurzbach 1877 35, 286.

1) (Volte) Abendunterhaltnngen einet Vaters mit seinen Kindern aber die

Technologie. Ein Lesebuch fÃ¼r Kinder gebildeter Stande. Leipzig 1805. W. Vogel EL 8,

2) (Volte) Beschreibung der menschlichen Nahrungsmittel in naturhistorischer.

Ã¶konomischer, technologischer and diÃ¤tetischer Hinsicht Ein Lesebuch etc. Leipzig

1806, Weidmann. III. 8.

3) (Volte) Erholungen fÃ¼r Kinder. Ein Sammlung kurzer ErzÃ¤hlungen und

GesprÃ¤che zur Belehrung Ã¼ber mancherlei GegenstÃ¤nde deÂ« gemeinen Leben*.

Leipzig 1806. Leo. 8.

4) Beitrage zum Jokui 1812.

5) a. Neuestes wort- und sacherklÃ¤rendes Verteutschnngs WÃ¶rterbuch aller jener

aus fremden Sprachen entlehnten WÃ¶rter, AusdrÃ¼cke und Redensarten, welche die

Tentachen bis jetzt, in Schriften und BÃ¼chern sowohl all in der Umgangssprache,

noch immer fÃ¼r unentbehrlich und unersetzlich gehalten haben; verbunden mit einer

ErklÃ¤rung auch der weniger bekannten Kunstworter und Ã¤ndern AusdrÃ¼cke der

teutschen Sprache. Ein hÃ¶chstnÃ¼tzliches Handbuch fÃ¼r GeschÃ¤ftsmÃ¤nner. Zeitungs-

leser, und rar alle gebildete Menschen Ã¼berhaupt, von Johann Gottfried Sommer.

Erzieher zu Prag. Prag, 1814 bei Johann Gottfried Calve. XIV S., l Bl., 518 S.,

l BL 8. â�� b. Zweite durchaus umgearbeitete, verbesserte, und sehr vermehrte

Ausgabe. Prag, 1819. bei Friedrich Tempsky, Firma: Johann Gottfried Calve ....

533 S. 8. â�� c. Dritte verbesserte und vermehrte Auflage. Prag. J. G. Calve'sche

Buchhandlung. 1825. V, 570 S., l Bl. - d. Vierte verbesserte und vermehrte Auf-

lage 1833. 3 BL, 510 S., l Bl. 8. â�� e. FÃ¼nfte verbesserte und vermehrte Auflage.

Prag, J. G. Calve'sche Buchhandlung. 1839. 3 BL, 448 S, l Bl. 8.

6) Neueste Jugendbibliothek oder die vorzÃ¼glichsten Gegenstande des Jugend-

nnterrichts, von der Elementarbildung an bis zum reifern Alter. Prag bei Carl

Wilhelm Enders. 1816. FÃ¼nf Bandchen.

7) VollstÃ¤ndige und deutliche Anleitung zur teuUchen Briefschreibeknnst.

Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Zwei Abtheilungen und ein *"^ttBg

Prag 1817, bei Johann Gottfried Calve. 5 BL, 113 S. und 148 S. 8. Dazu noch

eine Beilage 1817 und ein Anhang. Prag, 1817. 75 8. 8.

8) GemÃ¤lde der physischen Welt oder unterhaltende Darstellung der Himmels-

und Erdkunde. Nach den besten Quellen und mit bestÃ¤ndiger RÃ¼cksicht auf die

neuesten Entdeckungen bearbeitet von Johann Gottfried Sommer. Prag bei Fr.

Tempsky, Firma: J. G. Calve 8. 2. verb. n. verm. Auflage. Prag, J. G. Calve'sche

Buchhandlung. 1. Bd. 1819 (schon 1818 in Lieferungen). 2. Aufl. 1827. 2. Bd. 1821.

2. Aufl. 1828. 3 Bd. 1822. 2. Aufl. 1829. 4. Bd. 1823. 2. verbesserte und ver-

mehrte Aufl. 1830. 5. Bd. 1825. 2. Aufl. 1831. 6. Bd. 1826. 2. Aufl. 1831. â��

3. Aufl. Bd. l bis 3. 1834 bis 1843.

9) J. G. Sommers Kleines VertentachungswOrterbnch, oder Anleitung, die im

Teutschen am hÃ¤ufigsten vorkommenden WÃ¶rter aas fremden Sprachen richtig ana-

sprechen, verstehen und schreiben zu lernen. Ein Auszug aas des nÃ¤mlichen Ver-

fassers grÃ¶sserm VerteutschungswÃ¶rterbuche. Prag, 1822. in der J. G. Calveschen

Buchhandlung. 2 BL, 242 S. 8.

10) Taschenbuch zur Verbreitung Geographischer Kenntnisse. Eine Uebermicht

des Neuesten und WissenswÃ¼rdigsten im Gebiete der gesammten LÃ¤nder- und VÃ¶lker-

kunde. Zugleich als fortlaufende ErgÃ¤nzung zu Zimmermanns Taschenbach der

Reisen. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. 1. bis 25. Jahrgang 1823

bis 1847. Prag 1822 bis 1846. J. G. Calve'sche Buchhandlung, gr. 12. Neue Folge.

1. Jahrgang (fÃ¼r 1848). Prag. 8.

11) Tabellarische Ã�bersicht aller jetzt lebenden Glieder der europÃ¤ischen

Regenten-Familien. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Prag, 1827.

J. G. Calve'sche Buchhandlung. Gedruckt bey Anton StrauB in Wien. IV, 58 S.

Quer 8.

12) a. Neuestes GemÃ¤lde von Asien und den dazu gehÃ¶rigen Inseln. Wien

1829 und 1830. Anton Doll. IV. 8. (Allgemeine Erdkunde oder Beschreibung aller

LÃ¤nder der fÃ¼nf Welttheile, herausgegeben von J. B. SchÃ¼tz. 3. bis 6. Band). â��
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b. Neueste BeitrÃ¤ge zu dem GemÃ¤lde von Asien (S. Supplementband desselben

Werkes herausgegeben von Wimmer). â�� c. Neuestes GemÃ¤lde von Amerika.

Wien 1831. Doll. II. 8. (Allgemeine Erdkunde 7. nnd 8. Band).

13) Das KÃ¶nigreich BÃ¶hmen; statistisch-topographisch dargestellt von Johann

Gottfried Sommer. Prag, in der J. G. Calve'schen Buchhandlung. 1833 bis 1849. XVI.

8. Vom 9. Band (1841) ab: Verlag der Buchhandlung von Friedrich Ehrlich.

14) Lehrbuch der Erd- und Staatenkunde. Von Johann Gottfried Sommer.

Prag, J. G. Calve'sche Buchhandlung. 1. Band 1835. IV, 428 S. 8. Vorrede: Prag,

am 28. November 1834. â�� Zweiter Band 1837 bis 1839. 2 Bl., 756 S. Vorwort:

Prag, am 25. Jan. 1839. â�� 3. Band 1842.

15) Red. jahrelang den ,Hesperus' und die .Oekonomischen Neuigkeiten'.

137. Anton Isidor Lutzinger, geb. in Prag am 17. April 1788, gest. ebenda

Juni 1807 als HÃ¶rer der Rechtswissenschaften im 1. Jahrgange.

1) Denkmal inniger Verehrung dem Herrn Professor A. G. MeiBner gewidmet

von A. I. L. HÃ¶rer der Philosophie im zweiten Jahrgange. Kei Seinem Abgange

von der UniversitÃ¤t. Im Dezember 1804. Prag, bei Franz Gerzabeck, im St. Galli-

gebÃ¤ude. 2 Bl. 4. ,Ha, verzeih! wenn bei der schÃ¶nen Thrftne'.

2) Gedichte in der Isis 1814.

138. Lied, von A. G. MeiÃ¼ner'e Freunden gesungen, am 8ten JÃ¤nner 1805.

2 Bl. 8. (,Sey uns gegrÃ¼Ã�t, zum letztenmale').

139. Dankopfer. Dem Hoch- nnd Wohlgebornen Herrn Herrn Joseph, des

heil. rÃ¶m. Reichs Grafen Mallabaila von Canaf, .... PrÃ¤ses der Ã�konom, patriot.

Gesellschaft im KÃ¶nigreiche BÃ¶heini. Dargebracht von den HÃ¶rern der philo-

sophischen Botanik. 1805. Prag, gedruckt bei Johann Diesbach. 4 Bl. 4. (.Edler

Graf, erhabne Thaten').

140. Dem Hochwohlgebornen Herrn Herrn Ferdinand Edlen von Leber, . ..

Leibchirnrgus und Ã¶ffentlichen Professor der Wundarzney an der hohen Schule

zu Wien, etc. etc. bey Gelegenheit der festlichen Uiberreichung der Ehrenmedaille

summt einer goldenen Kette, gewidmet mit tiefster Achtung und Dankbarkeit von

A. Ig. Wawruch im Namen aller Mediziner. Wien den 3. April 1805. 4 Bl. 8.

141. Lieder zur Ã¶ffentlichen und hÃ¤uslichen Andacht, mit Melodien von den

besten grÃ¶fltentheils vaterlÃ¤ndischen Meistern; nebst einem Anhang von Gebethen.

Herausgegeben am k. k. Normalschulinstitut. FÃ¼nfte, vermehrte Auflage. Mit

Bewilligung der k. k. Censur. Prag, in der k. k. NormalRchnlbnchdruckerey. 1805.

LX, 332 S. und 26 S. Gebethe. 8.

[Vorrede]: Vorstellung der NÃ¼tzlichkeit des geistlichen Volksgesangs. .Diese

Vorrede zur ersten Auflage, wurde in den drej nachgefolgten . . . weggelassen . . .

hier abermal, und wo es nÃ¶thig schien, etwas erweitert eingerÃ¼ckt*.

142. Franz Anton Ender, geboren zu Altlomnitz in BÃ¶hmen am 2. Februar

1774, Sohn eines Bauern, besuchte das Gymnasium in Glatz, studierte in Breslau

seit 1792 Philosophie, spÃ¤ter Theologie und trat 1797 in das katholische Schulen-

institut, 1800 Prediger in Sagan, 1. Januar 1801 Lehrer am katholischen Gymnasium

daselbst, Ostern 1801 Professor am katholischen Gymnasium zu Glogau, 1820

interimistischer, 1821 definitiver Gymnasialdirektor daselbst, 1839 in den Ruhestand

versetzt, t am 18. Februar 1841.

a. Nowack 1838. 8, 24 f. - b. Neuer Nekrolog 19, 242. â�� c. Schles. Pro-

vinzialblÃ¤tter 1841. â�� d. Kehrein 1868. l, 87f.

1) Anteil an dem anonym erschienenen Werke: Schlesien wie es ist, von

einem Gestenreicher. Berlin 1806. 3 Bde. VI, 892 S.; VIII, 843 S.; V, 320 S.

In Gemeinschaft mit Xaver August Veith. Vgl. Nowack 1840. 4, 167.

2) GegenwÃ¤rtiger Zustand des k. kathol. Gymnasiums zu GroÃ�-Glogau. Glogau

1820. 16 S. 8.

3) Ã�ber den Stand der Religionslehrer an den k. kathol. Gymnas. in Schlesien.

Glogan 1821. 16 S. 8.

4) Qnam caute rernm scriptoribus habenda sit fides, examine in Gregorii VII.

P. M. adversarios instituto, juvenes ad academiam proficiscentes monuisse volnit.

Glogau 1822. 19 S. 8.
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5) Zur GeschiehtÂ« deÂ« kgl. kathol Gymnas. in Groft-Glogau. Von seiner Er-

richtung 1626 bis 1653. Glogan 1823. 27 8. 8. Die Fortsetzung von den Jahren

1654 bis 1740. Glogan 1824. 22 S. 8.

6) Die VorstÃ¤dte Glogau's im 16. Jahrb., ein Beitrag zur Geschichte nnd Topo-

graphie dieser Stadt, nach einem alten Mannscripte herausgeg. Glogan 1825. 18 S. 4.

1) Necrolog des PrÃ¤laten nnd Kgl. Konsistorial-Raths Dr. Sckeyde. Ein Bei-

trag zur Geschichte des kath. Schalwesens in Schlesien. Glogan 1830. 14 S. 4.

8) Mehrere Gelegenheitsgedichte.

143. Opfer der kindlichen Liebe and Dankbarkeit am Vorabende der Namens-

feyer Seiner HochwÃ¼rden and Gnaden des Herrn Herrn Joseph Aloyi Faschang,

Residenzial-Domherrn der uralten Collegialkirche zu den heil. Kosmas nnd Damian

in Altbnnzlan, wirklichen Rektors des fnrsterzbischOflichen Alumnats, und fÃ¼rst-

erzbischÃ¶f liehen Notairs. Von sÃ¤mmtlichen Alumnen aas gerÃ¼hrtesten Herzen dar-

gebracht. Prag, gedruckt bey Franz Gerzabeck, im St. Gallikloster, 1806. 4 Bl. 4.

144. August Wenzel ttriesel. Â§ 334, 472.

1) Apide. X Lieder von A. W. Griesel. In Musik gesetzt von 1. M. Haydn,

fÃ¼r eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Prag, im Verlag der Polt'sehen

Musikalienhandlung. (1807).

Vgl. Neae Annalen 1808. I. S. 130.

2) a. Probe-Scene aus dem noch angedruckten Dramolett, Albrecht DÃ¼rer:

Castellis Thalia Nr. 54, 6. Joly 1811.

b. Szene ans dem noch angedruckten Dramolett, Albrecht DÃ¼rer: SchieSlers

Aurora f. 1812. S. 163 bis 177 mit der Anmerkung des Heraasgebers: Wurde zur

Probe in der Zeitschrift: Thalia im Monate Jaly 1811, und zwar aas Versehen ohne

der [so] Bemerkung abgedruckt, dal sie als Beitrag diesem Taschenbnche angehÃ¶re.

3) Der Wanderstoff. Schwank. (Frei nach dem Conde Lacanor des Don

Juan Manuel, Sohn des Infanten Don Manuel, and Enkel Ferdinands des heiligen,

KÃ¶nigs von Kastilien): Aurora f. 1812. S. 269 bis 290.

4) Gedichte im Jokns 1812.

145. Ephraim Isaak Wehle vgl. oben S. 587 (Wehli).

Elegie auf den Tod des edlen biedern Mannes, Wolf Simon Franke!, von

seinem Enkel Ephraym Isaak Wehle. Prag, 1807. Gedruckt in der Bnchdruckerey

der Hrabischen Erben, l1/, Bogen. 4. â�� Vgl. Neue Annalen 1808. II. 134.

146. An Herrn Professor Sinke. Bei Niederlegung des philosophischen Pro-

directorats 1807. Von E. Kâ��1. Prag, gedruckt bei Gottlieb Haase. VÃ¶nigl. bÃ¶hm.

stand. Buchdrucker. 2 Bl. 4. (,Wem nicht das Herz in heiligem DankgefÃ¼hl').

Vgl. Neue Annalen 1808. l, 240.

147. Rede and Rhapsodie an Herrn Ignatz Sinke, sÃ¤mtl. K. Doktor, k. k. Pro-

fessor des Kirchenrechts und fÃ¼rsterzbischOfl. Kpnsistorialrath. Bei Niederlegung

â�¢eines philosophischen Prodirektorats am 7. Julius 1807. Vorgetragen im Namen

sammtlicher HÃ¶rer der Philosophie. Prag, gedruckt bei Gottlieb Baase, kOnigl.

bÃ¶hm. stand. Bachdrucker. 4 Bl. 4.

Vgl. Int.-Bl. der Annalen, Januar 1808.

148. Danklied gesungen in der italianischen Nazionalkapelle von den Spital-

zÃ¶glingen bei Gelegenheit der Bitt- und Dankrede an das neugewÃ¤hlte Direktorium.

dann der gcoanimten H.H.Vorsteher und Wohlthater am Titularfeste Maria Himmel-

fahrt den lÃ¶ten August 1807. [Prag], l Bl. 4. (,Der Waisen Vater! hÃ¶re').

149. Knierich Thomas Hohler, geb. zu Schrickowitz in BÃ¶hmen am 26. De-

zember 1781, studierte in Tepl, Prag und Wien, 1809 Lehrer im Hause des FÃ¼rsten

Schwarzenberg, 1823 fÃ¼rstlicher Rat nnd Hausbibliothekar, starb zu Wien am

13. November 1846. Verdienter Schalschriftsteller, veranstaltete zahlreiche Ans

gaben lateinischer Klassiker.

a. Neuer Nekrolog 24, 1111. â�� b. Wnrzbach 1863. 9, 218 bis 220.

1) Cantate dem Herrn Medicinae Doctor Ritter von Lichtenfels gewidmet bei

der Genesang des Frauleins Stella, Freyinn von Macneven 6 Kelly. VerfaBt von

Th. E. Hohler, der Rechte Candidaten. In Musik gesetzt von Woytischek. Prag

am 28. Februar 1808. 4 Bl. 4. (.Hygieia! sieh mit frohem Jubel').
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2) Am Sarkophage Ihrer Durchlaucht der FÃ¼rstin Pauline zu Schwarzenberg,

gebornen Herzogin von Arenberg. Eine Elegie. Wien 1810, Kupfer und Wimmer. 4.

Vgl. Annalen Nov. 1810. S. 266; 1811. l, 94.

3) Warum werden die Bankozettel eingezogen? Was hat Oesterreich von

diesen MaÃ�regeln zu erwarten? Zur Berichtigung der Meinungen Ã¼ber das Patent

vom 20. Februar 1811. Wien, Geistinger. 8.

4) Kurze Uebersicht der allgemeinen Weltgeschichte als ErlÃ¤uterungen zum

Strom der Zeiten. Wien 1813, Geistinger. II. 12.

5) Historisch-politische ErlÃ¤uterung Ã¼ber Bankanstalten Ã¼berhaupt und Ã¼ber

die Ã¶sterreichische Nazionalbank insbesondere. FÃ¼r alle Theilnehmer und Inter-

essenten der privilegirten Ã¶sterreichischen Nationalbank. Von E. Th. Hohler, Ver-

fasser der Schriften: Das Jahr 1813, 1814, und 1815. Wien, 1816. 68 S. 8.

6) Welches Hilfsmitte hat die Ã¶sterreichische Monarchie zur Herstellung

eines regelmÃ¤Ã�igen Geldumlaufes. Wien 1816, Heubner. 8.

7) Kurze Uebersicht der allgemeinen Geschichte. Wien 1819. Geistinger. II. 12.

8) Geschichte des Ã¶sterreichischen Kaiserstaates. 1823.

9) Lehrbuch der neuesten Erdbeschreibung. Wien 1828. IV.

10) Lehrbuch der neuen Staatengeschichte. Wien 1829' IV.

150. Das Opfer kindlicher Liebe. Am Tage der Silberhochzeit guter Aeltern,

des Herrn Michael und Frau Therese Kriner. und zugleich am Namensfeste der

besten Mutter aus innigster Verehrung und Liebe geweiht von Ihren dankbaren

Kindern, am 15. Oktober 1808. Prag, gedruckt bei Gottlieb Haase, kÃ¶nigl. bÃ¶hm.

stand. Buchdrucker. 4 Bl. 4. (,Seyd uns, Theure! hier gegrÃ¼Ã�et'^.

151. Sebastian Willbald SchieÃ�ler. Â§ 331, 61.

1) Gedichte im Hesperus 1809, in der Aurora 1812, im Jokus 1812.

2) An Madame SchÃ¶nberger Ã¼ber ihre Darstellungen als Sargines, Titus und

Murney. l Bl. 8. (,Bewund'rung lauscht' im Hain der Pieriden'), unterz.: S. W.

SchieÃ�ler.

3) Froh-Gesang der BÃ¶hmen, bei der Ankunft Ihrer MajestÃ¤ten, des Kaisers

und der Kaiserinn von Oesterreich. Im Juny 1812. VerfaÃ�t von S. W. SchieÃ�ler.

In Musik gesetzt von F. Rindler. Prag, gedruckt bei Franz Sommer. 2 Bl. 4.

152. Das Phantasie-KÃ¶rbchen, das ist prosaisch gedichtet und nicht gedichtet.

Prag, gedruckt bei Franz Neureutter. 1809. 135 S. (Gedichte in Prosa).

153. Dem frohen Namensfeste des HochwÃ¼rdigen und Wohlgebornen Herrn

Milo GrÃ¼n, Ã�bten zu Strahof, des KÃ¶nigreichs BÃ¶heim PrÃ¤laten, Ritters des Leopolds-

ordens etc. etc. geweiht. 1809. [Gedruckt bei Franz Gerzabeck, im St. Gallikloster].

4 Bl. 4. (.Freude wohn' auf Sions HÃ¶hen').

154. Aldis Zettler, geb. in BrÃ¼z 1778 von armen Eltern, besuchte das Gym-

nasium in BrÃ¼x, die UniversitÃ¤t in Prag, von Seibt und MeiÃ�ner gefÃ¶rdert. Er

sollte in den Orden der Kreuzherren eintreten, verlieÃ� aber 1799 nach abgelegtem

Probejahr den Orden und ging nach Wien. 1801 HumanitÃ¤tsprofessor an der k.

k. Akademie der orientalischen Sprachen, 1808 Landschafts-Obereinnehmer der

niederÃ¶sterreichischen StÃ¤nde, Hofkonzipist bei der k. k. Polizei- und Zensurhof-

stelle, spÃ¤ter HofsekretÃ¤r, t am 7. November 1828.

a. Kuffhers Vorrede in Nr. 4). â�� b. Nekrolog der Deutschen 6, 972. â��

c. Scheyrer 347 f. â�� d. Wurzbach 1890. 59, 352.

Brief an Grillparzer: Jahrbuch der Qrillparzer-Gesellschaft 1890. l, 255.

1) Gedichte in zahlreichen Wiener TaschenbÃ¼chern.

2) Gesellschafts-GesprÃ¤ch Ã¼ber die Darstellung des Don Carlos, auf dem k. k.

Hoftheater in Wien am 29 September, wobey Herr Mayer aus Mannheim die Rolle

des Carlos, und Herr Schwadke aus Berlin, die des Posa, als Gast gab. unterz.:

A. Zettler: Castellis Thalia, Nr. 29, 10. October 1810.

3) Erfindung des Feuers. Mythe. [Fragment eines grÃ¶Ã�ern didaktischen Ge-

dichtes, Das Feuer], unterz.: A. Zettler: Selam 1814, 8,8. 47 bis 53.

4) Nachgelassene Gedichte von Alois Zettler. Mit einer Vorrede herausgegeben
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von Chph. Kuffner. Wien. Bei Sehmidl's Witwe und Jg. Klang. 1836. Gedruckt

bei Franz Ludwig. XII, 254 S gr. 8.

S. III: Vorwort mit kurzer Biographie von Chr. Kuffner.

S. 22: Der Wanderer, bey den Ruinen eines alten Bergseh losses. â�� S. 32:

Herbstsonne. (Terzinen!). â�� S. 52: Die Dichternoth Sonett â�� S. 53: An daa

Echo. An Joseph Passy. â�� S. 68: Veratand und Liebe. An Freund Castelli. â��

S. 121: Epigramm auf MeiÃ�ner. Auf Zettlura eigenen Namen. â�� S. 173: Lob der

Ehe. Eine unvollendete Parodie des Rheinweinliedes vom HÃ¶lty: Ein Leben wie

im Par. etc. an Bar. Gem. v. F. â�� S. 223 bis 254: Grabesfeyer. Ein lyrische?

Nachspiel. â�� Zahlreiche Gelegenheitsgedichte 1807, 1809, auch an die Lehrer der

Orientalischen Akademie.

155. Lieder zum Gebrauch der ZÃ¶glinge des Institute fÃ¼r blinde Kinder and

Augenkranke. Prag 1810, gedruckt bei Franz Gerzabeck im St. Gallikloster. 6 Bl. 8

â�¢

156. Dem Hoch- und Wohlgebohrnen Herrn Franz Grafen von BÃ¤rtig-, k. k.

wirklichen KÃ¤mmerer, bey seiner VermÃ¤hlung am 6. Jenner 1810. Prag, gedruckt

bey Gottlieb Haase, kÃ¶n. bÃ¼hm. stand. Buchdrucker. 4 Bl. 4. (.BeglÃ¼ckt der Mann,

der von der Liebe Hand').

157. Tafel-Lied bey der VermÃ¤hlung des Hoch- und Wohlgebornen Herrn

Franz Grafen von Hartig und FrÃ¤ulein Julie geb. GrÃ¤fin v. Grundemann, am 6. Jenner

1810. Prag, gedruckt bey Gottlieb Haase, kÃ¶n. bÃ¶hm. stand. Buchdrucker. 4 Bl. 4.

<. Uif. frÃ¶hliche GÃ¤ste, die Glaser zur Hand').

158. An Franz den Ersten. Sr. Kais. KÃ¶nigl. MajestÃ¤t In tiefster Ehrfurcht

Ã¼berreicht von der Prager bÃ¼rgerl. ScharfschÃ¼tzen-Gesellschaft am [81.] Mai 1810.

Prag, gedruckt bei Gottlieb Haase. 2 Bl. 4. (.Willkommen uns aus deiner VÃ¤ter

Hallen').

150. An Madame Bethmann als PhÃ¤dra. Zum Abschiede von Prap'Ã¤ Be-

wohnern. Am l sten Jnny 1810. Prag, gedruckt bei Gottlieb Haase. 2 Bl. 8. .Auf

rollt der Vorhang â�� es entfalten'.

160. An meine liebe und hochverehrte GroÃ�mutter Magdalena Widtmann zu

Ihrem Namenstage. Am 22 sten July 1810. 2 Bl. ..Im, deren mÃ¼tterliche Sorg'

und GÃ¼te'), unterz.: Ludwig Haase.

161. Dem HochwÃ¼rdigen Herrn Franz Philipp Aschenbrenner, Pfarrer auf

der FÃ¼rstl. Ditrichsteinischen Herrschaft Pomeisl Saazer Kreises im KÃ¶nigreich

BÃ¶hmen, am 26. August 1810, als am Tage seiner fÃ¼nfzigjÃ¤hrigen priesterlichen

Jubelfeyer gewidmet in Ehrfurcht von seinem treu ergebenen Diener und Vetter

Joseph Georg ron Nuce, Rath bei dem Magistrate der k. k. Haupt- und Residenz-

stadt Prag, in eigenem, seiner AngehÃ¶rigen und Ã¼brigen Verwandten Namen. Prag,

gedruckt bey Gottlieb Haase. 2 Bl. 8. (,Am ersten Tag' des fÃ¼nfzigsten der Jahre*).

162. Dem Andenken des nun in Gott ruhenden Hoch wÃ¼rdigst- Durchlaucht ipstec

FÃ¼rsten und Herrn Wilhelm Florentin Johann Felix, FÃ¼rsten v. Salm-Salm, En-

bischofs zu Prag etc. etc. des KÃ¶nigreichs BÃ¶hmen Primaten etc. etc. gewidmet

nach der Gesinnung und im Namen vieler Guten im Lande. Prag, gedruckt bei

Josepha Diesbach. 1810. 13 S. 8. (Prosa).

163. Philipp Edler von BÃ¼ttner, Professor der DiÃ¤tetik an der UniversitÃ¤t

in Prag.

Unterhaltungsblatter (Bohemia) 1828. l, Nr. 4.

1) BeitrÃ¤ge zum Volksfreund, dessen Mitherausgeber er von 1811 bis 26. Man

1812 war; darin auch Gedichte von ihm. Vgl. oben S. 708f.

2) Rede Ã¼ber den Werth der Gesundheitspflege. Von Philipp Edlen von BÃ¼ttner.

Gehalten bei dem Anfange seiner im fÃ¼nften Jahre fortgesetzten diÃ¤tetischen Vor-

lesungen. Im Monat Dezember 1816. Prag bei Carl Wilhelm Enders. 17 S. 8.

3) Gesundheitspflege oder DiÃ¤tetik. Von Philipp Edlem von BÃ¼ttner. Prag,

1823. Bei Martin Neureutter. Leipzig. Bei Friedrich Fleischer. 307 S., l Bl. Inhalt

4) Worte zum SchluÃ�e der diÃ¤tetischen Vorlesungen fÃ¼r das Jahr 1824. Von

Dr. Philipp Edlem von BÃ¼ttner. Prag, gedruckt in der Sommersehen Buch-

druckerei, im ehemaligen Annakloster Nro. 948. 2 Bl. 4.
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5) Worte zum Anfange der im dreizehnten Jahre fortgesetzten diÃ¤tetischen Vor-

lesungen. Von Dr. Philipp Edlem von BÃ¼ttner. Im Dezember 1824. Prag, gedruckt

in der Sommer'schen Buchdruckerei, im ehemaligen Anna-Kloster Nro. 948. 2 Bl. 4.

6) GlÃ¼ckseligkeitslehre. Prag bei C. W. Enders 1825.

7) Gesundheitspflege des Gesichtes. Prag bei C. W. Enders. 1827.

164. Moses J. Landau, geb. 1788, aus einer spanisch-jÃ¼dischen Familie, die

in Polen ansÃ¤ssig war, der Enkel des Prager Oberrabiners Ezechiel Landau, begann

in seinem 19. Jahre den Jesaias metrisch zu Ã¼bersetzen, 1819 Inspektor der israe-

litischen deutschen Hauptschule in Prag, 1828 dritter Vorsteher, 1884 erste? Vor-

steher der israelitischen Kleinkinderbewahranstalt, BuchhÃ¤ndler, 1849 Stadtver-

ordneter, 1850 Stadtrat, gest. am 4. Mai 1852.

a. Wurzbach 1865. 14, 69f. â�� b. J. Brandeis, Biographie des Dichters

in Nr. 16).

1) BeitrÃ¤ge zum Volksfreund 1811, zur Isis 1814, zum Selam 1815 u. s. w.

2) Scene aus dem noch ungedruckten undunaufgefÃ¼hrten dramatischen Gedichte:

Moses und Zippora oder die Flucht nach Midien, von M. J. Landau. (Aus Prag

eingesandt): Castellis Thalia 1811, Nr. 12.

8) Rede, gehalten am Jubelfeste der israelitischen Hauptschule in Prag den

10. Mai 1812 von Peter Beer, Lehrer der Moral etc. an dieser Hauptschule. Nebst

einigen, bei dieser Gelegenheit von M. J. Landau verfaÃ�ten, und von SchÃ¼lern,

theils deklamirten und theils abgesungenen Gedichten. Wird zum Besten des

jÃ¼dischen Waisenhauses, ohne der WohlthÃ¤tigkeit Schranken zu setzen, fÃ¼r l fl.

W. W. verkauft. Prag, bei Franz Sommer, 1812. 32 S. 8.

S. 26 bis 30: Der Kaiser als Arzt. Von M. J. Landau einstmaligem ZÃ¶gling

dieses Instituts, und erzÃ¤hlt von Franz Beer. â�� S. 81 bis 82: Die Stiftung der

Schale von Ebendemselben. Gesungen von den SchÃ¼lern und SchÃ¼lerinnen.

4) Predigt verfaÃ�t und gehalten am 7 ten Juli 1814. bey Gelegenheit, der glor-

reichen Wiederkehr, unsers allgeliebten Kaisers Franz I und des errungenen Friedens;

in dem bestimmten Feyerlichkeitslokale: in der Meiselsynagoge von Rabbi Samuel

Landau Oberjuristen der prager Israelitengemeinde, und Ã¼bersetzt von M. J. Landau,

Neffen des Predigers. Prag, 1814. Gedruckt bei Franz Johann Scholl. 18 S. 8.

5) Geist und Sprache der HebrÃ¤er nach dem zweyten Tempelbau. EnthÃ¤lt:

I. Vorlesungen Ã¼ber Sprachlehre und Sprachgeschichte der Altraboinen; nebst An-

weisungen, ihre Werke ohne Punktation lesen zu kÃ¶nnen. II. Chrestomathie: eine

Sammlung ErzÃ¤hlungen, Parabeln, Legenden, SprÃ¼che und Philosopheme aus Talmud,

Midrasch und Sohar. Von M. J. Landau Inspektor der israel. deutschen Hauptschule

zn Prag. Prag 1822. Gedruckt in der Schollischen Buchdruckerey Altstadt

groÃ�er Ring, im golzischen Hause Nro 933. IX S., 3 BL, 260 S. 8.

6) Deutsche Ã�bersetzung desPentateuchs mit einem hebrÃ¤ischen Commentar 1824.

7) SÃ¤ngers MaigruÃ� bey der hÃ¶chsten Ankunft der erhabensten MajestÃ¤ten

unseres huldreichsten Kaisers Franz und der KaiserinÂ» Auguste Caroline. von M. J.

Landau, Inspector der israelitisch-deutschen Hauptschule zu Prag. Prag 1824. Ge-

druckt in der orientalischen und occidentalischen Buchdruckerey von Scholl & Landau,

Altstadt, GroÃ�er Ring, N. 933. 4 Bl 4. (.Wonne schwebet aus den HimmelshÃ¶hV).

8) Fortuna, ein Neujahrsgeschenk fÃ¼r 1825. Von M. J. Landau, Prag, 1825.

Bei Scholl & Landau.

Zweiter Titel: Amaranten. Von M. J. Landau. Erstes BÃ¤ndchen. Prag, ge-

druckt bei Scholl & Landau, Altstadt, groÃ�er Ring, Nro. 933. 1825. 114 S., 2 Bl.

Inhalt. 12.

Dichtungen aus dem Morgenlande. â�� S. 9 bis 20: Salomo und Sulamith. Eine

morgenlÃ¤ndische Fantasie. â�� S. 21 bis 33: Dichtungen nach Sadi. I bis VI. â�� S. 48:

Vermischte Gedichte. S. 55 bis 64: Schillers frÃ¼hestÂ« Monumente. I bis IV. â��

S. 65 bis 67: Die Nacht. Nach einem alten MinnesÃ¤nger. â�� S. 74 bis 76: Des

Teufels Ring. (Nach dem Ariost). â�� S. 94: GestÃ¤ndniÃ�. (Nach Rabutin). â�� S. 103

bis 113: Charaden, RÃ¤thseln, und Logogryphe.

9) FreudenklÃ¤nge bei der am 16. MÃ¤rz 1826 erfolgten Wiedergenesung unseres

huldreichsten allgeliebtesten Landesvatera Franz des Ersten Kaisers von Oesterreich.

Ton M. J. Landau, Amtsvorsteher der Israelitengemeinde, Inspektor der iaraelit.
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deutschen Hauptschule und des hebrÃ¤ischen Sprachfaches. Frag, 1826. Gedruckt

bei M. J. Landau, Altstadt, groÃ�er Ring, Nro. 933. 2 Bl. 4.

10) Der Zukunft Hymne an den zwÃ¶lften Februar. Bei Gelegenheit der sechzigsten

Gebnrtsfeyer unseres angebeteten Landesvaters Franz des Ersten Kaisers von Oester-

reich. Von M. J. Landau, Amtsvorsteher der prager Israelitengemeinde, Inspektor

der israel. deutschen Hauptschule und des hebrÃ¤ischen Sprachunterrichts daselbst,

wirkendem Mitgliede der Gesellschaft des vaterlÃ¤ndischen Museums. Prag 1828.

Druck bei M. J. Landau, altstÃ¤dter Ring, Nro. 933. 2 Bl. 4.

11) Leitfaden bei dem Elementarunterricht in der mosaischen Glaubens- und

Pflichtenlehre. Leipzig 1828. Barth. gr. 8.

12) Rede bei Vertheilung der verbesserten Statuten der israelitischen BrÃ¼der-

schaft fÃ¼r Krankenpflege, gehalten in dem Bethlokale dieses Vereins. Von M. J.

Landau. (Der reine Ertrag ist dem Institute gewidmet). Prag. Druck bei M. J.

Landau, altstadter Ring N. 933. 1829. 15 S. 8.

13) Feyergesang zum fÃ¼nfzigjÃ¤hrigen Jubelfeste der Hauptschule der Israeliten-

gemeinde zu Prag, von M. J. Landau. In Musik gesetzt von Albin Maschek, Chor-

regenten bey der Stiftskirche zu St. Thomas. Der Ertrag ist zur Bekleidung der

armen Schuljugend bestimmt. Prag. Druck bei M. J. Landau. 1832. 4 Bl. 8.

14) Der Trost Israels ausgesprochen beider Ankunft des allerhÃ¶chsten Herrscher-

paares Sr. MajestÃ¤t des Kaisers Ferdinand des Ersten nnd Ihrer MajestÃ¤t der

Kaiserin Maria Anna Carol. Pia, im Namen der Israeliten-Gemeinde Prags von

ihrem Amtsvorsteher M. J. Landau. Prag. Druck bei M. J. Landan. 1835. 2 Bl. 4.

15) Gebete der Israeliten. Uebersetzt und durch Anmerkungen erlÃ¤utert

von M. J. Landau. Prag 1839. breit 16. (HebrÃ¤isch und deutsch).

16) M. J. Landau's (unterlassene vermischte Schriften. Nebst einer Biographie

und dem Bildnis des Verfassers. Herausgegeben von Senders & Brandeis. Prag, 1867.

Eigenthnm und Verlag von Senders & Brandeis. Leipzig, In Commission bei Oskar

Leiner. 200 S., 3 Bl. 8.

Inhalt: Vorwort. â�� a: Gedichte. S. 11: Sonette des Franzesko Petrarka

(als Versuch einer vollstÃ¤ndigen Uebersetzung dieses SÃ¤ngers der Liebe). 1. 2.

S. 25 bis 94: Die Nacht. Nach einem alten MinnesÃ¤nger. S. 53: Orientalische

Poesien. â�� b: Aus meinem Tagebuche. (Journal). 1808. â�� c: Eine gekrÃ¶nte Preis-

schrift. (1815). â�� d: Die Censur. (Fragment). â�� e: Die Ã¤chte Quelle des heutigen

Ã¤rztlichen Misbehagens. â�� f: Plutarch nnd der Talmud. Ein Beitrag zur Geschichte

des groÃ�en Makedonien. â�� g: Briefe Ã¼ber Antiochus Epiphanes. â�� h: Ein WÃ¶rtchen

im Vertrauen. Lustspiel in einem Aufzuge, nach Voltaires Indiscret. (Prosa). â��

i: Biographie des Dichters von J. Brandeis.

165. Der erste Lebensmorgen. Mit tiefester Ehrfurcht nnd innigster Hoch-

achtung gewidmet Seiner Excellenz dem Hoch- und Wohlgebornen Herrn Herrn

Franz Anton Grafen von Kolowrat-Liebsteinsky zum hohen Geburtsfeste

am 31. Januar 1811. Prag, gedruckt bey Franz Gerabeck, im St. Gallikloster.

2 Bl. 4. (,Heil dem Tage, dessen Morgenstrahl').

106. An Herrn Friedrich August Durand. Nach der vom Hrn. Polledro ge-

gebenen musikalischen Akademie am 3ten May 1811. 2 Bl. 8. (,Der Muse Lieb-

ling auch, erflogen').

167. Sonnett. An Herrn F. A. Durand. 2 Bl. 8. (.Orpheus hehre Saiten-

jubel hallten').

168. Cantate am Tage der feyerlichen VermÃ¤hlung des Hochgebornen Herrn

Christoph Grafen von Cavriani, mit Hochgebornen FrÃ¤ulein Elisabeth GrÃ¤fin

von Cavriani. Am 15ten Mai 1811. Prag, gedruckt bey Gottlieb Haase, kÃ¼nigl.

bÃ¶hm. stand Buchdrucker. 4 Bl. 4. (,Sey uns im Glanz der FrÃ¼hlingssonne').

169. Rundgesang fÃ¼r die groÃ�e musikalische Akademie zum Besten des Prager

neuen Armen-Hauses, m dem Ezzell. GrÃ¤fl. Waldsteinischen Gartensaale am 23. Junv

1811. In Musik gesetzt von Hrn. F. R. Prag, gedruckt bey Gottlieb Haase, kÃ¶nigl.

bÃ¶hm. stand. Buchdrucker. 2 Bl. 4. (,Was schÃ¶nres wohl verkÃ¼ndet').

170. Lied der geselligen Freude, bey WiedererÃ¶fnung des Grafischen Garten

Saales. Abgesungen am lÃ¶ten September 1811. l Bl. 8. (,Im Reiche des Lieben

und SchÃ¶nen')-
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171. Wenig und Viel, oder die Hoffnung besserer Zeiten nebst einem Anhang

von einigen Gedichten. Prag, C. W. Enders. 1811.

172. Lobgesang zur seligsten Jungfrau und Mutter Ã¼ottes Maria. 2 Bl. 8.

Am SchluB: Prag, 1811. gedruckt bei Anton Joseph Zy'ma. (.Windet euch von dem

GewÃ¤hle').

173. Lied zum heiligen Johann von Nepomuk. l Bl. 8. (.BÃ¶hmen, trocknet

eure ZÃ¤hren'}. [Um 1811).

174. Vincenz Julius Edler von Krombholz, geb. zu Oberpolitz im

BÃ¶hmisch-Leipaer Kreise am 19. Dezember 1782, Sohn eines Schullehrers, zum

Handwerker bestimmt, durch GÃ¶nner unterstÃ¼tzt, wurde er in BÃ¶hmisch-Leipa von

den Augustinern in den Gymnasial-UegenstÃ¤nden unterrichtet, verlieS die Anstalt,

weil er sich weigerte, au einem MitschÃ¼ler die PrÃ¼gelstrafe zu vollziehen, vollendete

die Gymnasialstudien unter harten Entbehrungen in Prag, trat 1800 in die bÃ¶h-

mische Legion ein, studierte in Prag und Wien zuerst Chirurgie und dann Medizin,

seit 1813 Professor verschiedener medizinischer Disziplinen an der UniversitÃ¤t in

Prag, starb am 1. November 1843. Sein Andenken lebt an der Prager UniversitÃ¤t

in einer Stiftung fÃ¼r kranke Studierende fort.

a. Nekrolog: Bohemia. 17. Nov. 1843. Nr. 138. â�� b. .Prag', Beiblatt zu Ost

und West. 18. Nov. 1843. Nr. 184 (auch Lpz. Allg. Ztg.). Nekrolog von Joh.

Zimmermann. â�� c. Wilhelm Weitenweber: Vierteljahrschrift fÃ¼r die praktische

Heilkunde. Prag 1844. I.Band. Analekten S. 239 bis 242. (Auch selbstÃ¤ndig: Prag

1845). â�� d. Jos. LÃ¶schner: Oesterreichische BlÃ¤tter fÃ¼r Literatur und Kunst (auch

selbstÃ¤ndig: Wien, bei A. Strauss' sei. Witwe & Sommer. 1844). â�� e. Vincenz

Julius Edler v. Krombholz nach seinem Leben und Wirken. Geschildert von Bern-

hard Bolzano. Der reine Ertrag ist zur Stiftung eines zweiten Lehrers oder Gehilfen

an der Schule zu Politz, dem Geburtsorte des Verewigten, bestimmt. Aus den Ab-

handlungen der kÃ¶nigl. liÃ¶hm. Gesellschaft (V. Folge, Band 4) besonders abgedruckt.

Prag, 1845. Druck der k. k. Hof buchdrnckerei von Gottlieb Haase SÃ¶hne. 51 S. 4.

S. 51: Schriftenverzeichnis. â�� f. Wilhelm Weitenweber: Sachs' med. Unterhaltungs-

magazin. Berlin 1845. â�� g. Wilhelm Weitenweber: Lotos (Prag) 1852. Juni. â��

h. Cypressen. Nach Urkunden bearbeitete Biographien der im letzten Decennium

zu Prag verstorbenen PersÃ¶nlichkeiten. Von Jan z Prahy (Job. Nep. Druchsa). Prag

1852. C. Vetterl. kl. 8. I, l, S. 3 bis 72. â�� i. Wurzbach 1865. 13, 247 bis 250.

AuÃ�er medizinischen Fachschriften:

1) Eine Cantate zur Namensfeier seines Professors J. U. D. Ign. Sinke und

eine andere zur Secundizfeier des Politzer Erzdechants, die Praupner in Musik setzte.

2) BeitrÃ¤ge zur Aurora 1812.

3) Leben und Studien des Dr. J. B. Monteggia. Eine GedÃ¤chtnifirede, gehalten

von Dr. Acerbi. Als Programm mitgetheilt von J. V. Krombholz. A. d. Italienischen.

Prag, 1821. 8.

4) Fragmente einer Geschichte der medicinisch-praktischen Schule an der

Karl-Ferdinands-UniversitÃ¤t. Prag 1881. 4.

5) Topographisches Taschenbuch von Prag, zunÃ¤chst fÃ¼r Naturforscher und

Aerzte. Prag, 1837. Haase. 8.

6) Bericht Ã¼ber die Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in

Prag im September 1837 vom Grafen Kaspar Sternberg und Prof. J. V. Edl.

v. Krombholz. Prag 1838. Haase SÃ¶hne, gr. 4.

175. Ignatz Kunltz, geb. in Graupen am 24. MÃ¤rz 1770, studierte in Prag,

1794 zum Priester geweiht, Kaplan in Kreibitz und Ebersdorf, 1801 Katechet der

katholischen Schulen in Dresden, 1804 Direktor, 1816 Sonntagshofprediger, 1822

Beichtvater des KÃ¶nigs und des Prinzen Max von Sachsen.

Waitzenegger 1822. 3, 277. â�� Mensel 1834. 23, 326.

1) Lehrbuch zum Gebranch der katholischen Schulen. Dresden 1812. 8.

2) Gesangbuch zum Gebrauch der katholischen Schulen. Dresden 1813. 8.

3) Unterricht zum wÃ¼rdigen Empfang des heil. Sakraments der Firmung.

Dresden 181?. 8.

Ooedeke, Gnmdrisz. VT. 2. Aufl.* 50
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4) Predigt, gehalten am Jubelfeste der 50jÃ¤hrigen glorreichen Regierung

Friedrich Augusts, KÃ¶nigs von Sachsen. 1818.

5) Einige Einladungen zu Ã¶ffentlichen Schnlprflfnngen.

6) Gab 3 BÃ¤nde Fastenpredigten des Bischofs Schneider heraus.

176. Alols Uhle, geb. 1781, studierte in Prag, 1807 Professor der Geschichte

zu Nenhaus in BÃ¶hmen, 1816 Professor der HumanitÃ¤tsklassen in Pisek, 1825 Direktor

der deutschen Realschule in Lemberg, 11849. Anfangs ein Gegner der tschechischen

Litteratnr und dafÃ¼r von KollÃ¤r in dem Epos Slawy dcera (die Tochter des Ruhms-

in die glovenische HÃ¶lle versetzt, dichtete er spÃ¤ter selbst in dieser Sprache.

a. Wurzbach 1883. 48, 242. â�� b. Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft 1892.

2, 91 f.

1) Sprachen in BÃ¶hmen: .Bohemia fÃ¼r gebildete BÃ¶hmen* 1812. 1,8.17 bis 46.

(S. 24: Was verhindert fÃ¼r die Gegenwart und Zukunft die Alleinherrschaft der

bÃ¶hmischen Sprache in BÃ¶hmen? â�� S. 31: Nun folgen meine TrostgrÃ¼nde, warmen

und Ã¼berenthusiastischen Verehrern der bÃ¶hmischen Sprache an das Herz gelegt. â��

S. 39: Resultat. â�� S. 43: Rechtfertigung). VgL oben II. b<f. = S. 710.

Dagegen: Jungmann, Slovo k statecne'mu a blahovzdelanemu Bohemarituovi.

(Ein Wort an den mannhaften und wohlgebildeten Bobemarius), in dessen Prvotiny

pekneho umeni (AnfangsgrÃ¼nde der schÃ¶nen Wissenschaften) 1813. S. 46.

2) BeitrÃ¤ge zur Isis 1814, zu Canavals Mnemosyne.

3) BÃ¼ndige Denklehre, als Vorschule zur Lehre von der schriftlichen Dar-

stellung in der unteren und mittleren Prosa. Lemberg 1825, Piller. 8.

4) Tagebuch Lembergs vor und nach ErstÃ¼rmung desselben durch den

schwedischen KÃ¶nig Karl XII. im Jahre 1704. Wien 1829. 8.

5) Die KlanggrÃ¤nzen zwischen der bÃ¶hmischen und polnischen Sprache:

Monatschrift der Gesellschaft des vaterlÃ¤ndischen Museums in BÃ¶hmen. Jahr-

gang 4. 1830. Heft 4. 8. 458 bis 478.

177. Joseph Adolph 11 an sl ick (Hanslik) geb. zu Lischan bei Rakoniiz im

westlichen BÃ¶hmen 1785, Sohn eines Bauern, sollte Theolog werden, trat aber nach

einem Jahre aus dem Kreuzherrenkloster in Prag aus und studierte Philosophie,

von MeiÃ�ner und Meiner! angeregt, versah eine Zeitlang den Lehrstuhl der Ã�sthetik

an der Prager UniversitÃ¤t, 1822 bis 18868kriptor der Prager UniversitÃ¤tsbibliothek,

gab 1836 sein Amt aus KrÃ¤nklichkeit auf, gest. in Prag am 2. Februar 1859. Ein groÃ�er

Musik freund, Ã¼bersetzte fÃ¼r Wenzel Johann Tomaschek Lieder aus dem Tschechischen.

a Bohemia 1859. Nr. 81. â�� b. Krakauer Zeitung 1859. Nr. 29. â�� c. Wnrz-

baoh 1861. 7, 835f. - d. Jahrb. der Grillparzer-Gesellschaft 1892. 2, 88. â��

e. Eduard Hanslick, Aus meinem Leben. 2. Auflage. Berlin 1894. l, l bis 11.

1) BeitrÃ¤ge zum Jokus 1812, zur Aurora 1812, zur Isis 1814, zum HylloÂ»

1819 u. s. w.

2) An Herrn Karl Liebich, k. stÃ¤ndischen Herrn Theater-Unternehmer und

Direktor, als er nach einer gefÃ¤hrlichen Krankheit zum erstenmale wieder auftrat.

Den lOten Oktober 1816. 2 Bl. 8. Sonett: .Wenn sich die HÃ¤nde Atropos erheben'.

3) An den Hochwohlgeborenen Herrn Herrn Peter Ritter von Mertens, k. k.

Vice-PrÃ¤sidenten der k. k. Hofkammer, bei Seiner Abreise von Prag am 5. May 1823.

(Aas dem BÃ¶hmischen frei Ã¼bersetzt). Prag, Ans der von SchÃ¶nfeld'schen k. k.

Hofbuchdruckerey. 2 Bl. 4. nnterz.: Joseph Hanslik.

4) Gab heraus: Dambecks Vorlesungen Ã¼ber Aesthetik. Prag 1823. H. 8.

5) Geschichte und Beschreibung der Prager UniversitÃ¤tsbibliothek. Prag 1851.

Vgl. oben I. T. â�¢= S. 692. Nur in 200 Exemplaren gedruckt und nicht in den

Buchhandel gekommen.

178. Georg Graf Thnrn-Yalgagsina, geb. in Prag am 3. Januar 1788, Sohn

des bei Giurgewo 1790 gefallenen Generalmajors Franz Joseph Grafen Thurn und

einer geb. GrÃ¤fin Sinzendorf, trat 1808 als Hauptmann in die Landwehr, schied nach

dem Feldzug von 1809 aus, trat aber 1813 in die aktive Armee, erkÃ¤mpfte sich schon

1815 in der Schlacht am Mincio das Maria-Theresiakreuz, Legationssekretiir in Peters-

burg, 1820 auBerordentlicher Gesandter in Stuttgart, 1825 wieder zur Truppe ein-

berufen, 1830 Oberst, 1845 Feldmarschallleutnant, zeichnete sich 1848 als Stell-
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Vertreter Nugents in Italien und 1849 besonders bei Novara aus. 1850 Feldzeug-

meiater, 1852 PrÃ¤sident dea obersten MilitÃ¤rgerichtshofes, 1861 Landeshauptmann

von Karaten, f in Wien am 9. Februar 1866.

a. Hoffinger, Oeaterreichische Ehrenhalle 1866. S. ;5. â�� b. Kehrein 1871.

2, 205. â�� o. Wurzbach 1882. 45, 119.

1) Jubelhymne: ,Ha! Deutachland, Deutachland, du wirst frei, nun will ich

â�¢wieder freudig singen'. 1812. Vgl. Nr. 3), S. 74.

2) BeitrÃ¤ge zum Selam 1817, zur Dresdner Abendzeitung 1825.

3) Heimaths-KlÃ¤nge. Poetisches Taschenbuch fÃ¼r das Jahr 1825. Wien. Ge-

druckt bey Anton StrauB, Dorotheergasse Nr. 1108 XIV, 146 S., 2 Bl. Inhalt,

7 Bl. Musikbeilagen. Ohne Vfn. Nur fÃ¼r Freunde gedruckt.

S. III: Beschreibung des Titelkupfers (einer Meister Hemmling zugeachriebenen

Madonna). â�� S. 6: Ton- und Dichtkunst. (,Holde Muse dea Gesanges'). â�� S. ?:

Der Ritter und sein Schwert. (Dialog). â�� S. 28: Sonnet auf das GemÃ¤lde des

heil. Johannes in der WÃ¼ste, von Raphael. (,Von seinem Felsensitze hingeneiget'). â��

8. 33: Dannecker's Amor und Psyche. (,Soll sich dea Lebens Funk' erheben zum

Urquell des Lichtea'). â�� S. 42: Sonnet bey Betrachtung des heil. Chriatopha, in

der GemÃ¤hldesammlung der HH. Boisseree. (.Kann wohl der Mensch so schweren

Kampf bestehen?'). â�� S. 45: Auf einer Wasserfahrt nach Marbach, zu Schillers

Wohnung. (.SchÃ¼chtern, mit zagendem FuÃ�, betret' ich die heilige StattÂ«'). â�� S. 47:

An L. bey der Geburt ihres ersten Kindes.*) *) .Dieaea Gedicht von Haug war

Veranlassung zu den folgenden'. â�� S. 48: An dieselbe*). *) Die der Verfasser nach

ihrer VermÃ¤hlung in ihrer Mutter Haus kennen lernte. â�� S. 49: Als das Kind

bald nach der Geburt starb. â�� S. 52: Brief aus Florenz. (.Verse hoffst du zu hÃ¶ren

von mir, weil classischer Boden'). â�� 8. 57: Maria*). *) Diesem Gedichte liegt eine

wirkliche Begebenheit zum Grunde, die sich auf der Insel Man zugetragen hat. â��

S. 66: Jefimof. â�� S. 74: An die Deutschen. Im Jahre 1812. (,Ha! Deutschland!

Deutschland! du wirst frey!'). â�� S. 78 bis 93: Lieder. (S. 93: Lied. Aus dem

Esthnischen frey Ã¼bersetzt. ,Trio aanft und holder GÃ¼te'). â�� S. 94 bis 102: Cha-

raden (und RÃ¤thsel). â�� S. 108: Epigramme. â�� S. 110 bia 146: Scenen aus einem

noch nicht gedruckten Trauerspiele: Eteokles und Polinikes. (Verse).

4) Beitrage zur Geschichte dss Feldzuges 1848 in Italien. Wien, Gerold. 1860.

179. Johann MÃ¼cke, Lehrdirektor des Prager Taubstummen-Instituts; lebte

noch 1834.

1) Bei der Feyer dea fÃ¼nf und zwanzigaten Jahratagea der VermÃ¤hlung Ihrer

Exzellenzen des Herrn Reichsgrafen Joseph von Noatitz und Rieneck, .... und

der Frau ReicbsgrÃ¤fin Johanna von Nostitz und Rieneck, gebornen ReichsgrÃ¤fin

von BeeÃ�, Sternkreuzordenadame. Den 9. Juli 1812. Prag, gedruckt bei Franz

Sommer. 2 Bl. 4. Die silberne Hochzeit. [Distichen], nnterz.: Johann MÃ¼cke.

2) Bey der VennÃ¤hlungsfeyer des Hochgebornen Herrn Reichsgrafen Johann

von Nostitz und Rieneck, k k. KÃ¤mmerers und Rittmeisters in der Armee, mit

dem Hochgebornen FrÃ¤ulein Caroline ReichsgrÃ¤fin von Clam-Gallas. Den 28. Januar

1818. Prag, gedruckt bey Gottlieb Haase. 2 Bl. 4. Der heilige Augenblick,

nnterz.: .In) in n n MÃ¼cke.

3) Anrede bey der Trauung des Hochgebornen Herrn Reichsgrafen Johann

von Nostitz und Rieneck, k. k. KÃ¤mmerers und Rittmeisters in der Armee, mit

dem Hochgebornen FrÃ¤ulein Caroline Reichsgrafin von Clam-Gallaa. Den 28ten

Januar 1818. Von Johann MÃ¼cke, ehemaligen Erzieher der grÃ¤flich Joseph-

Nostitzischen Familie. Prag 1818. Gedruckt bey Gottlieb Haase. 4 Bl. 4.

4) Prolpg zu dem am 26ten MÃ¤rz 1820 zur UnterstÃ¼tzung des Prager Taub-

stummeninstituts gegebenen historischen Drama: Der Taubstumme, oder: Der

Abbe" de l'Epe'e (Wohl von Bouillv-Kotzebue Â§ 258, 8. 60). Gesprochen von Madame

Brunetti. VerfaÃ�t von Johann MÃ¼cke. Gedruckt bei Franz Gerzabek. 2 Bl. 4.

(.Wer nennt das Elend, wer die Plage').

5) Rede Ã¼ber die WohlthÃ¤tigkeit des Taubstummen-Unterrichts, nebst der Ge-

Hchichte eines apoplektisch gestorbenen taubstummen Knaben, und der anatomischen

Untersuchung seines Kopfes. Vorgetragen bey der jÃ¤hrlichen Stiftungsfeyer des

PragerTaubstummen-Instituts am lOten Dezember 1820 vom AbbÃ¤ Johann MÃ¼cke ....

50*
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(Wird zum Vortheil des Taubstummen-Instituts verkauft). Prag, 1821. Gedruckt

bey Franz Gerzabek, im goldnen halben Rade. 16 S. 4.

6) Gebethbuch fÃ¼r Kinder von sechs bis zehn Jahren. Von Abbe Johann

MÃ¼cke, Religionslehrer am Prager Taubstummen-Institute. Prag, 1823. In der

k. k. Hofbuchdruckery. 56 S., 2 Bl. Inhalt. 8.

180. Wenzel Ernst Reich.

1) BeitrÃ¤ge zum Jokus 1812, zur Isis 1814.

2) Romantisches Taschenbuch von W. E. Reich. Prag, 1816. gedruckt bey

Franz Gerzabek. 92 S., 2 Bl. Inhalt 8.

Vorwort: ,An die Leser', unterz.: Jungbunzlau in BÃ¶hmen, im Dezember

1815. Die Gedichte stammen aus der Musenzeit seiner UniversitÃ¤tsjahre.

S. 7: Das SchÃ¶ne. (,Zum Theil nach einer Ã¤sthetischen Vorlesung). An

Minna. â�� S. 45: Stanley an seinen Freund Delamore. Heroide. â�� S. 58: Winter-

lied. (Als Parodie des Mailiedes von HÃ¶lty: ,Tanzt dem schÃ¶nen Mai entgegen'). â��

S. 52: Bey Gelegenheit des am 12. MÃ¤rz 1815 gegebenen letzten Cassino der P. T.

Herren k. k. Offiziere des lÃ¶bl. Prinz ReuÃ�-Plauenschen Infanterie-RegimentÂ«. â��

S. 57: Der Opferkranz. Der Charlotte GrÃ¤finn v. * * zum 4. November 1815, auf

dem Ball Ã¼berreicht. â�� S. 58: MitgefÃ¼hl und Dank. Bey Gelegenheit des am

15. April 1816 zur UnterstÃ¼tzung der Invaliden in der kÃ¶nigl. Kreisstadt Jung-

bunzlau von einer Gesellschaft gegebenen Unterhaltungsfestes. Eine Cantate. â��

S. 69: Die beschÃ¤mte Eifersucht. Ein romanesker Schwank. â�� S. 84: Epistel des

Herrn Griesgram, hypochondrischen Andenkens an seinen Neffen Jungblut. Nach

* * * Prose. ,Diese versifizierte TÃ¤ndeley ist eine meiner Ã¤ltesten'.

181. Anton Schreyer.

1) a. Poetische Versuche. Von R. S. Eger 1812, bei Joseph Kobrtsch. 91 S.,

l Bl. Inhalt. 8. Gedichte seit 1790.

S. 29; Poetisches Referat Ã¼ber einen GÃ¶tterprozeÃ�, besonders fÃ¼r Rechtskundige

und bedienstete MÃ¤nner. 1809. â�� 8. 47 bis 54: Fabeln. Prosa. â�� S. 54 bis 62;

Nun ist er da. Eine [SchÃ¤fer-] Idylle dramatisch bearbeitet in l Aufzuge. Prosa

mit Arien. â�� S. 60 bis 65: Empfindungen bei dem GrabhÃ¼gel einer guten

Freundinn. 1809. Prosa. â�� S. 77 bis 89: Die unerwartete Verwandlung, oder:

Wer hÃ¤tte das gedacht. Ein lÃ¤ndliches Lustspiel in 2 AufzÃ¼gen. Prosa.

Vgl. Annalen 1812. 3, 61.

b. Poetische Versuche. Von Anton Schreyer, pens. Stadtrath. Zweytes BÃ¤nd-

chen. Eger 1812. bei Joseph Kobrtsch. 118 S., l Bl. Inhalt. 8.; dann mit [121)

122 paginirt: Vorrede [Eger am 19. MÃ¤rz 1812] zu dem Roman: .Ritter Berthplds

Leiden und Freuden. Eine Geschichte in zwey Theilen', von dem nur das Titel-

blatt vorliegt.

S. l f.: Charakteristische GesprÃ¤che. [Prosa]. â�� S. 16: Idyllen. [Pros*]. â��

S. 27: Das DienstmÃ¤dchen KÃ¤ttchen. Eine moralische ErzÃ¤hlung. [Prosa]. â�� S. 30:

Fabeln. [Prosa und Verse]. â�� S. 44f: Der verkannte KÃ¶nig. Eine ErzÃ¤hlung. Prosa.â��

S. 60f.: Kupido und der Tod. (Eine Fabel frey aus dem lateinischen Gedicht des

P. Sautel Ã¼bersetzt. [Vgl. Euphorion 1896. 8, 8541). â�� S. 61 bis 69: Verschiedene

LiebesantrÃ¤ge. Eines Kriegers. Eines alten Arztes. Eines Advokatens. Eines Borgers.

Eines Kaufmanns. Eines Landmanns. Eines Dichters.â�� S. 75 bis 118: Die Unter-

nacht im Advente, oder die Horchengeber. Ein Lustspiel in drey AufzÃ¼gen. [Prosa].

182. Am Namenstage des guten GroBvaters [Hrn. Kaspar Widtmann]. Prag

am 6ten Janer 1812 [von seinem Enkel Maria Herrl]. l Bl. 8. (,Wie doch mein

Herz dem Tag' entgegenbebte').

183. Yincenz Dobrowsky.

1) Bey der allerhÃ¶chsten Ankunft Sr. MajestÃ¤t des Kaisers Franz I. [in Pilsen,

7. July 1812]. (.Strahlend entstieg verjÃ¼ngt des Tages Schimmer'): Annalen 1812.

III, 277.

2) Trauerode auf den Tod unseres wÃ¼rdigsten Professors Herrn Fr. Schmidt,

Doktor der Philosophie, ehemaligen Dekan der k. k. Karlferdinandeischen Uni-

versitÃ¤t, ... Geweiht von den HÃ¶rern des zweyten philosophischen Jahrganges am

25. May 1814. Prag, gedruckt bey Gottlieb Haase, bÃ¶hm. stand. Buchdrucker.

3 Bl. 4. Elegie unterz.: Vincenz Dobroweky, Physiker.

8) BeitrÃ¤ge zur Isis 1814, zum Hyllos 1820. 1821.
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181. Dem frohen Nahruensfeste des hochwÃ¼rdigen und wohlgebohrnen Herrn

Herrn Milo GrÃ¼n, Ã�bten zu Strahof, Ritters des Ã¶sterreichischen Leopoldordens

Â«tc. etc. geweiht von seinen SÃ¶hnen im Jahre 1812. Prag, gedruckt bey Gottlieb

Haase. 3 Bl. 4. (.Froher Jubel hier erschalle').

185. Das Freudenfest. Eine Kantate. Prag, 1812 bey Gottlieb Haase, k. bÃ¶hm.

stand. Buchdrucker. 8 S. 8. (.Sammelt euch, Freunde, zur heutigen Weihe').

186. Wenzel Alols Swoboda (Schriftstellername: Narorovsky), geb. zu

Navorov im Bunzlauer Kreise am 8. Dezember 1791 von tschechischen Eltern, besuchte

die Schule in Jenschowitz, spater in Reichenberg, wo er deutsch lernte, studierte in

Jungbunzlau und Prag, SchÃ¼ler Dominik Kinskys und Bolzanos, 1814 provisorischer

Grammatikallehrer am Gymnasium zu Pisek, 1815 Professor der HumanitÃ¤tsklassen

in Neuhaus, 1821 am Gymnasium an der Kleinseite in Prag, starb in der Nacht

vom 8. zum 9. Januar 1849. Tschechischer Dichter, Mitfalscher und Ã�bersetzer der

KÃ¶niginhofer Handschrift, Vermittler zwischen deutscher und tschechischer Litteratur

(Â§ 350,461), Ã¼bersetzte u. a. Schillers Rauber ins Tschechische, und besorgte eine Aus-

wahl der Gedichte von Schiller und Goethe in tschechischer Ã�bersetzung (Prag 1847).

a. Meusel 20, 710. â�� b. GrÃ¤ffer und Czikann 1837. 5, 240. â�� c. Uffo HÃ¶rn,

Litterarische Charaktere. I. Wenzel Alois Swoboda: Saphirs Humorist 1838. 2, Nr.50,

S. 198. â�� d. Bohemia 1844. Nr. 8/9. â�� e. Neuer Nekrolog. 1849. S. 1196. â��

f. Wurzbach 1880. 41, 81 und 300. â�� g. Alois Adalbert Sembera, Wer schrieb

im Jahre 1817 die KÃ¶niginhofer Handschrift? (tschechisch). 1880. â�� h. Murko,

Deutsche EinflÃ¼sse auf die bÃ¶hmische Romantik 1897. (Register).

1) Er beginnt 1813 mit tschechischen Gedichten in Johann Hromadkos Zeit-

schrift ,Prvotiny peknych umeni' der litterarischen Beilage zu den ,Vidensk6 Noviny',

iic.lt daselbst 1815 seine ,0de an den Frieden Europas' erscheinen, die er gleich-

zeitig auch in deutscher und lateinischer Ã�bertragung verÃ¶ffentlichte.

2) Beitrage zur Isis 1814 [W. A. Sâ��a], zu Hormayrs Archiv, zur Aglaja, zum

Casopis ccski'bo Museum, zum Kranz u. s. w.

3) Weihgesang Seiner Gnaden Dem HochwÃ¼rdigsten Herrn Herrn Ernst

Ruziczka der Budweiser DiezÃ¶s Zweytem Bischoffe als selber nach empfangener

heiliger bischÃ¶fflicher Weihe von Prag nach seinem Sitze zurÃ¼ckkehrte geweiht

von den sammtlichen Professoren am k. k. Gymnasium zu Neuhaus. Neuhaui. Ge-

druckt bei Joseph Aloys LandfraÃ�. 1816. 2 Bl. 8. Ohne Vfnamen. Auch in

lateinischer und tschechischer Sprache.

4) Tragisches Theater der RÃ¶mer. Uebersetzt und mit Anmerkungen, Ein-

leitungen und Vergleichungen versehen. Erster Band. Seneca. Wien 1817. 8.

5) a. Die KÃ¶niginhofer Handschrift. Eine Sammlung lyrisch-epischer National-

gesÃ¤nge. Aus dem AltbÃ¶hmischen metrisch Ã¼bersetzt von Wenzel Swoboda von

Nawarow. Herausgegeben von Wenzel Hanka. Prag 1819, gedruckt bei Gottlieb

Haase, (In Kommission bei J. KrauÃ�). 62 S. kl. 8. â�� 2. Auflage:

b. KÃ¶niginhofer Handschrift. Sammlung altbÃ¶hmischer lyrisch-epischer GesÃ¤nge,

nebst Ã¤ndern altbÃ¶hmischen Gedichten. Aufgefunden und herausgegeben von Wen-

ceslaw Hanka, Bibliothekar des k. vaterlÃ¤ndischen Museum; verteutscht und mit

einer historisch-kritischen Einleitung versehen von Wenceslaw Aloys Swoboda, k. k.

HumanitÃ¤t-Professor. Nebst einem Facsimile. Prag. J. G. Calve'sehe Buchhandlung.

1829. (Auch mit tschechischem Titel). XXVIII und 244 S. 8. Vgl. Nr. 12) Jahrg. 2.

S. VII bis XXII: Vorrede des Ã¼ebersetzers (Prag 1828).

6) Den Manen des groÃ�en HeldenfÃ¼hrers, des KÃ¤mpfers fÃ¼r Europa's, fÃ¼r

seines Vaterlandes Heil und Freyheit, Karl's, FÃ¼rsten von Schwarzenberg, Herzogs

zu Krummau, k. k. Feldmarschalls etc. etc. etc. gewidmet. Der Betrag ist fÃ¼r

bÃ¶hmische, in der Schlacht bei Leipzig invalid gewordene Krieger bestimmt. Prag

1820, gedruckt bei Gottlieb Baase, bÃ¶hm. stand. Buchdrucker. 4 Bl. 4. untere.:

Wenzel Aloys Swoboda, Prof. in Neuhaus.

7) Muster redender KÃ¼nste, aus rÃ¶mischen Classikem, verdeutscht und mit

ErlÃ¤uterungen. Drei Theile. Prag 1820 bis 1829. Enders. 8,

8) Prolog zur musikalischen Akademie zum Vortheil des Taubstummen-Institut's.

Gesprochen von Frau von der Klogen, am 27ten MÃ¤rz 1825. VerfaÃ�t von Wenzel

Swoboda. Gedruckt bei Gerzabek. 4 Bl. 4. (.Blick' um dich, Mensch, in wie

gar holdem GlÃ¤nze').
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9) Prolog zur musikalisch-deklamatorischen Akademie, zum Besten der vom

hierortigen Frauen vereine gegrÃ¼ndeten Erziehungsanstalt fÃ¼r arme Waisenmadchen,

Gesprochen von Madame Binder, am 27. Februar 1826, vertagt von Wenzel Alovs

Swoboda. Gedruckt bei Franz Gerzabek. 2 Bl. 4.

10) Epilog bei der Vokal- und Instrumental-Akademie zum Vortheil des Tanb-

Rtummen-Instituts. Am 19ten MÃ¤rz 1826. Verfallt von Wenzel Aloys Swoboda.

Gesprochen von Demoiselle Betty Pistor. Gedruckt bei Franz Gerzabek. 2 Bl. 4.

11) Drei kirchliche Lieder, aus dem Lateinischen Ã¼bersetzt. Prag 1826.

Eronberger. 8.

12) Monatschrift der Gesellschaft des vaterlÃ¤ndischen Museums in BÃ¶hmen.

I.Jahrgang. Prag 1827. Juni. S. 11 bis 16: Kleinskal. â�� September. 8.10 bis 13:

St. Wenzel im FUrstenrathe zu Regensbarg. â�� December. S. 3 bis 5: Der eiserne

Hahn von Raab. Ballade. â�� 2. Jahrgang 1828. April. S. 304: Probe einer ver-

besserten Ueberseznng der KÃ¶nigin hofer Handschrift. â�� 3. Jahrgang 1829. Juni.

3. 477: Legende vom heil. Johann von Nepomuk. â�� April. 8. 329: Proben von

Conjecturalkritik Ã¼ber die angeblich Seneca'schen TragÃ¶dien.)

13) Epilog zur musikalischen Akademie am 30. MÃ¤rz 1828 zum VortheilÂ« deÂ«

Taubstummen-Instituts. VerfaÃ�t von W. A. Swoboda. Gesprochen von Madame

Binder; zugleich als Prolog der SchluÃ�-Cantate, welche zur Feyer des sechszigsten

Geburtstages Sr. MajestÃ¤t Franz des Ersten unsere allergnÃ¤digsten Kaisers zum

ersten Mahle in der FÃ¼rsterzbischÃ¶flichen Residenz am 12. Februar 1828 aufgefÃ¼hrt

wurde. Prag 1828. Druck bei M. J. Landau, am altstÃ¤dter grÃ¼Ã�en Ringe, Nro.

933. 2 Bl. 4.

14) Hymnus pro Caesaris Augustissimi Francisci I. salnte popnlis Anstriacis

cantari solitus, latino idiomate redditus a Wenceilawo Aloysio Swoboda, caes. reg.

Hnmanitatis Professore. Pragae, typis Sommerianis, curam gerente Th. Thabor.

1832. 2 Bl. 8.

15) Prolog zur mnsikalisch-declamatorischen Akademie, zum Besten der vom

hierortigen Frauenvereine gegrÃ¼ndeten Erziehung-Anstalt fÃ¼r arme WaisenmÃ¤dchen

am 17. MÃ¤rz 1882. VerfaÃ�t von W. A. Swoboda, gesprochen von Dem. Nina Herbst,

Mitglied des k. stand. Theaters. Prag, 1832. Druck und Papier von Gottlieb

Baase SÃ¶hne. 2 Bl. 4.

16) Ode, quum nnmismate aureo magno, meritorum praemio, Munificentia

Angusti insigniretnr Carolus Matthias Ehrlich, c. r. Doctrinae sacrae in Gymnasio

Pragae Minoris Professor. Scripta a Wenceslawo Aloysio Swoboda, c. r. Humani-

tatis Professore. Die 22. Novembris 1832. Pragae, typis Sommerianis, curam

gerente Th. Thabor. 4 Bl. 8. Vgl. Nr. 78 oben S. 758.

17) PoSseos latinae Specimina, edit Wenceslawus Aloysius Swoboda, caes.

reg. Humanitatis classium in Gymnaoio Pragae Minoris Professor. Pragae 1832,

prostat ad Theophili Haase Fihos. XXIV, 292 S., 4 Bl. 8.

Widmung:. .JosepheFranciscoHurdalek.DioeceseosLitomericenaeEpiscppo ...

A.: Propna. â�� B.: Germanica versÃ¼ latino reddita: Lupus et opilio fab. Lessing. â��

Sus et quercus, item. â�� ad tumulnm patris. (Claudius). â�� SÃ¤nger der Vorwelt.

Schiller. â�� Sineds Klage. Denis. â�� FrÃ¼hlinggfeier. Klopstock. â�� Uz. Gott im

Ungewitter. â�� Hymnus Christian! Ew. Kleist. â�� Jovis Aquila Josephi Meiner!. â��

Der Einzige von J. H. v. Collin. â�� DaÂ» Vaterunser von Klopstock. â�� Hostium

adventus. (Dusch). â�� C.: Graeca latino versÃ¼ reddita. â�� D.: Carmina rhythmica.

S. 278: Fides, Spes et Charitas. Carmen Christiani Kuffner. â�� S. 280f.: Hymnus

Anstriacus. (Gott erhalte).

18) Trennung und Wiedersehen: Willkommen und Lebewohl 1833. Prag.

Vgl. oben Nr. 57, 9) d. = S. 745.

19) Bitte um Vaterhuld und Mutterliebe an Ihre Kaiser-KÃ¶niglichen MajestÃ¤ten

Ferdinand des Ersten und Maria Anna von den Pfleglingen des Waisenhauses zum

heiligen Johann dem TÃ¤ufer in Prag. VerfaÃ�t von W. A. Swoboda. Prag, 1835.

Druck und Papier von Gottlieb Haase SÃ¶hne. 3 Bl. 4.

20) Zahlreiche Gedichte in Klar's Libussa, z. B. 1844. S. 188 bis 197: Aus

der Legende: St. Johann von Nepomuk: Das Erntefest. â�� Die Geburt. â�� Der Lehrer.

Der Besuch. â�� Der Argwohn. â�� Die Versuchung. â�� 1845. S. 330 bis 340: Aus

Schwert und Kelch von f. Erazim Wocel. Verteutscht im VersmaÃ� der Urschrift von
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W. A. Swoboda: Das Krumauer Lied. â�� Die Nacht. â�� Die verbrannte Erde. â��

Der Auflauf. â�� KÃ¶nig Wenzels Tod. - 1846. S. 315 bis 318: Das Testament.

BÃ¶hmische Ballade im Volkston von Joseph Kaiina, verteutscht von Prof. Wenzel

Aloys Swoboda. â�� 1848. S. 302 bis 309: Der Kniaur. Neuhauser Volkssage. Von

Wenceslaw Aloys Swoboda.

21) Selecta Friderici Schillern carmina rhythmis latinis aimiliter desinentibus

reddita. Pragae. 1845. Sieh Â§ 250, B. IV. 57 â�� Band V. S. 158.

22) Nach Eayser, BÃ¼cher-Lexikon 5, 377 gehÃ¶ren ihm auch zu: a. Allgemeine

Theorie der Tonkunst. Wien 1826. A. KrauB. 8. â�� b. Harmonielehre. Wien 1828. gr.8.

187. Gemeinschaftliche AndachtsÃ¼bung bei den BittgÃ¤ngen um die Felder.

Von F. R. [Franz Reif?]. Prag, 1813, gedruckt bei Gottheb Haase, bÃ¶hm. stand.

Buchdrucker. 30 S. 8.

S. 25: Lied bei dem Bittgange um die Felder. (.Strenger Richter aller SÃ¼nder'!).

188. Dankempfindungen. Eine Cantate, Mozart's Musik unterlegt, und am

SchlÃ¼sse des Jahrgangs gegeben von den HÃ¶rern der praktischen Medizin und der

praktischen Chirurgie. Prag 1813, gedruckt bei Gottlieb Haase. 3 Bl. 4. (,Hoch

entschwebt' im Siegestone').

189. W. E. Gantsch.

1) Gab heraus: Isis 1814. Vgl. oben II. cÂ«f. = S. 711.

2) Gedichte im Hyllos 1819 bis 1821.

3) Anekdoten mit und ohne VerbrÃ¤mungen. Aus den Carpentarianis. (Von

W. E. Gautech): Der Kranz 1821 6. Heft. Nr. 13. 14.

4) Neustadt ob der Mettau: Monatschrift der Gesellschaft des vaterlÃ¤ndischen

Museums in BÃ¶hmen. 3. Jahrgang 1829. April S. 856. Juni S. 527.

190. Ignaz Goldschmied, geb. in Prag 1784, sein Vater war Lehrer an der

israelitischen Hauptschule, lebte als Journalist in Wien, einer der tbÃ¤tigsten Mit-

arbeiter an Saphirs Humoristen, starb am 13. MÃ¤rz(?) 1847.

a. Frankls Sonntagsblatter 1847. S. 250. â�� b. Wurzbach 1859. 5, 260.

1) Beitrage zur Isis 1814.

2) Epigrammatisch-jocose Kleinigkeiten. Wien 1848. gr. 8. Mit Vorrede von

M. G. Saphir.

191. C. .1. Prochaska.

Wurzbach 1872. 23, 346.

1) Gedichte in der Isis von Gautsch 1814 unterzeichnet Prochaska und P ska.

2) Dramatische Dichtungen von C. J. Prochaska. Prag 1826 bis 1828. II. 12.

I. a: Rosaura di Montaldi, oder der Liebe Kampf und GrÃ¶Ã�e. â�� b: Menschen-

plan und VerhÃ¤ngniÃ�. â�� c: Die politische Heirath. â�� II. d: Anna von Sachsen.

GroÃ�es histor.-romant. Ritterschauipiel in 5 A. â�� e: Die Walpurgisnacht. Lyr.-

romant. Oper in 3 A. Musik von Rumler. (Prag, Nov. 1827. Abendztg. 1827. Nr. 311).

192. Joseph SchÃ¶n, widmete sich dem geistlichen Stande, war 1814 Professor

der Humanitiltsklassen zu KÃ¶niggrÃ¤tz, spÃ¤ter Direktor des Gymnasiums zu Fiume,

1820 PrÃ¤fekt zu GÃ¶rz, zuletzt PrÃ¤fekt des Gymnasiums zu Pieek, starb dort am

2. Februar 1838. Wandte sich zuletzt der tschechischen Litteratur zu.

Wurzbach 1876. 31, 117.

Gedichte in den Zeitschriften Isis 1814, Hyllos 1820, Hesperus, Hormayrs

Archiv, Monatsschrift und Jahrbuch des bÃ¶hmischen Museums.

Nach Mensel 20, 241 und Rafimanns Pantheon gehÃ¶rt einem Joseph SchÃ¶n zu

Wien an: Katharina von Wartenberg; Trauerspiel in 4 AufzÃ¼gen. Wien 1821,

Geistinger. gr. 8.; vielleicht eine Verwechslung mit Johann SchÃ¶n Â§ 334, 464.

193. Franz X. Wimmer, Oberlehrer zu Klattau in BÃ¶hmen,

a. Meusel 21, 602 f. - b. Wurzbach 1888. 56, 227 f.

1) Gedichte in der Isis 1814, unterzeichnet Franz X. Wimmer.

2) BlumenkrÃ¤nzchen, geflochten im Kreise seiner ZÃ¶glinge; von Franz Wimmer.

Klattan, 1820. Gedruckt bei Job.. Christ. Braun. 116 S. 8. Gedichte.

3) Geschenk fÃ¼r die reifere Jugend. Klattau 1821. 8.
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194. Michael Spitzner.

1) Schullied. Von Michael Spitzner, Lehrer an der Trivialschale der Israeliten

in Neukollin. Kuttenberg 1814. Gedruckt in der Czaslauer k. k. kreisÃ¤mtlichen

BnchdrnckereL 2 Bl. 4.

2) Empfindungen und WÃ¼nsche, bey der Ankunft im Jahre 1826 zur General-

Visitazion in Neukollin Sr. FÃ¼rstlichen Gnaden, des HochwÃ¼rdigaten, Hoch- und

Wohlgebornen Herrn, Herrn Wenzel Leopold, von Gottes Gnaden FÃ¼rsten Erzbischofs

zu Prag .... VerfaBt von Michael Spitzner, Ã¶ffentlichem, deutschen Lehrer der

israelitischen Jugend in Neukollin. Mit Bewilligung der k. k. Censur. Czaslau,

gedruckt bey Karolina Reinhardt, Wittwe. 1826. 4 Bl. 4.

1B5. FriedensgesÃ¤nge. 2 Bl. 8. Erster Gesang. (,Der Friede kehrt ans nun

zurÃ¼ck'). â�� Zweyter Gesang. (,Friede, Himmelsbothschaft, Friede!').

196. Empfindungen an der von Sr. MajestÃ¤t dem Kaiser wegen Befreyung de*

Pabstes Pius des VII. und seiner RÃ¼ckkehr nach Rom auf den 24. April in Prag

angeordneten Tedeumsfeyer. Prag. Gedruckt in der k. k. bÃ¶hmischen Hofbnch-

druckerey. 1814. 4 Bl. 4.

197. An BÃ¶hmens Helden bei ihrer RÃ¼ckkehr ins Vaterland. VerfaBt von

Joseph Graf, Lieutenant des k. k. privilegirten prager ScharfschÃ¼tzenkorps. Ver-

theilt den 17ten July 1814. Prag, gedruckt bei Franz Gerzabek, im Set. Galli-

kloster. 2 Bl. 4.

198. Anton MÃ¼ller, geb. zu Oschiz, einem Dorfe bei NieineÂ«, 1792, Sohn von

Landleuten, studierte in Prag, 1816 Professor am Gymnasium zu Gitschin, Professor

der Ã�sthetik und der klassischen Litteratnr an der UniversitÃ¤t zu Innsbruck, 1826

in derselben Eigenschaft nach Prag versetzt, starb am S. Januar 1843. Er war

Theater-, Musik- und Kunstreferent der Prager Zeitschrift Bohemia von deren

Beginn 1827 bis zu seinem Tode.

a. Goethe: Ã�ber Kunst und Alterthum 1827. VI. Bandes 1. Heft S. 197 f.; 1828.

VI. BandeÂ« 2. HeftS. 355 f.: Werke (Hempel) 29,148. 151. 170 f. - b. Literarische

Charaktere von Uffo HÃ¶rn: Saphirs Humorist 1838. 2, Nr. 54. S. 214. - c. Nekrolog:

Bohemia 1843. Nr. 4. â�� d. Neuer Nekrolog der Deutschen 1843. 21, H, 1104. â��

e. Wurzbach 1868. 19, 341 bis 343. â�� f. Ebert Ã¼ber MÃ¼ller: Sauer, Mitteilungen

des Vereins fÃ¼r die Geschichte der Deutschen in BÃ¶hmen 33, 295 f. 303 bis 309.

354 bis 356. 361 f.

1) Denkmahl der Kindesliebe. Geweiht dem Schatten der liebevollen Matter

zÃ¤rtlichen Gattin Maria Hajek gebohrne Sigel, von ihren zehn unmÃ¼ndigen Kindern.

Prag 1815, gedruckt bey Franz Gerzabeck, in der eisernen ThÃ¼r Nro. 436. 4 Bl. 4.

mit IT/,.: Anton MÃ¼ller.

2) Die KrÃ¤nze. Eine allegorische Scene, gegeben als Prolog zur Feier des

Allerh. Geburtsfestes Sr. MajestÃ¤t des Kaisera. Innsbruck 1821. Wagner. 4.

3) Prolog zur musikalischen Academie zum Vortheile der vom hierortigen

Frauenvereine gegrÃ¼ndeten Erziehungsanstalt fÃ¼r arme WaisenmÃ¤dchen. Gesprochen

von Madame Binder am 17. MÃ¤rz 1827. VerfaÃ�t von Anton MÃ¼ller. Prag, 1827.

Gedruckt bei Gerzabeck, am Eck der kleinen Jesuiten- und Dominikanergasse. 'J Bl. 4.

4) Pater noster von J. FÃ¼hrich, deutsch in neun BlÃ¤ttern mit Text von Anton

MÃ¼ller. Prag 1827. 4. FÃ¼r die Jugend: Prag 1832. 8. â�¢ Ins FranzÃ¶sische Ã¼bersetzt

von Demartean. Prag 18??. Folio.

Zuerst sollte Grillparzer dazu den Text schreiben. Vgl. dessen Gedicht: Vater

unser, Sammtliche Werke. 5. Auflage, l, 185.

5) Der wilde JÃ¤ger (nach BÃ¼rger's Ballade). In fÃ¼nf BlÃ¤ttern, gezeichnet von

J. FÃ¼hrich. Mit kritischen Aufsitzen von A. MÃ¼ller. Prag 1827. kl. Fol.

6) Monatschrift der Gesellschaft des vaterlandischen Museums in BÃ¶hmen.

1. Jahrgang. Prag 1827.

a: Horimir und sein RoB Semik, in vier Romanzen. Februar S. 3 bis 18. â��

b: Der zwÃ¶lfte Hornung. MÃ¤rz S. 3 bis 5. â�� c: Kassa und Biwoi, nach einer alt-

bÃ¶hmischen Sage. October S. 3 bis 20. â�� d: Skizzen nach dem Leben. MÃ¤rz

S. 14 bis 24. â�� f: Einige Worte Ã¼ber das bÃ¶hmische Volkslied. August S. 72

bis 80. â�� g: HeldSurowec und Landwehrlied, a. d.Russischen. September S. 52 bis 56.

2. Jahrgang 1828. BruchstÃ¼ck aus dem Epos: Neklan und Wlaslaw. Mai

S. 347. â�� Russische Volkslieder, Ã¼bersetzt von A. MÃ¼ller. Juni S. 460.
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3. Jahrgang 1829. Ein Wort Ã¼ber Volksschriftstellerei. Juli S. 43. August

S. 109. â�� Die Burg Buchlau und ihre Besizer. November S. 359.

Jahrgang 5. 1831. Heft 3. S. 316 big 324. Ueber musikalische Bildung.

7) Cantate zur Feyer des sechszigsten Geburtstages Sr. MajestÃ¤t Franz des

Ersten unsers allergnÃ¤digsten Kaisers, zum ersten Mahle aufgefÃ¼hrt am 12. Februar

1828 in der FÃ¼rsterzbischÃ¶flichen Residenz. VerfaBt von Anton MÃ¼ller. In Musik

gesetzt von Johann Wittassek Kapellmeister an der prager Domkirche. Prag 1828.

Gedruckt bei M. J. Landau, am altstadter groÃ�en Ringe, Nro. 933. 2 Bl. 4.

8) Bildercatechismus nach dem Leitfaden des groÃ�en Lesebuches fÃ¼r Eltern und

Lehrer zur hÃ¤uslichen Unterweisung und Erbauung. 1. bis 3. Lieferung. Prag, 1829. 8.

9) Worte der Freude Ihren Kaiserlichen KÃ¶niglichen MajestÃ¤ten Franz und

Caroline zur Feyer Allerhoechst Ihrer Anwesenheit in Prag, im Jahre 1833, von der

K. K. Karl-Ferdinands-UniversitÃ¤t in tiefster Ehrfurcht geweiht. Verfallt von Anton

MÃ¼ller. Prag, Druck und Papier von Gottlieb Haase SÃ¶hne 3 Bl. 4.

10) 1835 arbeitete er die Ã¶sterreichische Volkshymne um; vgl. Sauer: Mitteilungen

des Vereins fÃ¼r die Geschichte der Deutschen in BÃ¶hmen 33, 354 bis 356. 361 f.

11) Zum Willkomm der deutschen Naturforscher und Aerzte bei ihrer Zusammen-

kunft zu Prag im September 1837. Druck und Papier von Gottlieb Haase SÃ¶hne,

2 Bl. 4. unterz.: Von Prof. Anton MÃ¼ller.

12) Passionsbetrachtungen von Prof. Anton MÃ¼ller, mit 14 Kupferstichen nach

Albrecht DÃ¼rer und Lukas vonLeyden. Prag, Buchhandlung von Gottlieb Haase SÃ¶hne.

13) In seinem NachlaÃ� soll sich ein Drama ,Sokrates' Tod' gefunden haben.

199. Johann Anton MÃ¼ller.

1) Das Fest der ErhÃ¶rung. Eine Idylle; geweiht dem Herrn Joseph Zinner,

BÃ¼rgermeister der Stadt Schlan von Johann Anton MÃ¼ller. Zum Besten der dortigen

Stadt-Armen. Prag gedruckt bei Josepha Diesbach, Wittwe, 1816. 8B1. 4. [Prosa].

2) Opfer der Dankbarkeit. Dargebracht am Namensfeste des Wohlgebohrnen

Herrn Panosch von Kreuzinfeld, k. k. Kreisbauptmanne des rakonitzer Bezirks in

tiefster Ehrfurcht von Johann Anton MÃ¼ller. Zum Besten der Armen der freyen

Stadt Schlan. Prag 1815, gedruckt bey Josepha Diesbach, Wittwe. 4 Bl. 4.

3) Andenken an Deutschlands Decius und Deutschlands Erwachen. Zwey Ge-

dichte. Gewidmet Germaniens Sohne Theodor KÃ¶rner von Joh. Ant. MÃ¼ller. Karlsbad

und Teplitz. 1816. 4 Bl. 4.

a: An Theodor KÃ¶rner. (,Wem der Tod die Schlummer-Schale'). â�� b: Deutsch-

lands Erwachen. (Bauschet im freudigen Klange ihr TÃ¶ne').â�� c: Anhang. Schiller.

(,Einst im Klange des sÃ¼Ã�en Empfinden').

200. Ignaz Ehrlich, k. k. Landrecbtsbeamter.

1) Vgl. Nr. 50. 9) und 10) -= oben S. 742.

2) WÃ¼nsche zum hohen VermÃ¤hlungsfeste. Dem Hoch- und Wohlgebornen

FrÃ¤ulein Christiane Grafinn Clam Callas, und dem Hoch- und Wohlgebornen Herrn

Franz de Paula Grafen Colloredo Mannsfeld, k. k. Hauptmann des 33ten k. k.

Regiments Bakonyi. In tiefster Ehrfurcht gewidmet von Ignaz Ehrlich, k. k. Land-

rechtsbeamten. Am 25. September 1825. Prag, gedruckt bei Franz Gerzabek. 4B1. 4.

201. Johann Jungmann (Schriftstellername: Mausuet Yonng), geb. in Prag

1799, ein entfernter Verwandter von Joseph Jacob Jungmann (g 336, 1032), studierte

in Prag, wurde 1819 Gymnasiallehrer zu Leitmeritz, 1840 am Altstadter Gymnasium

zu Prag. Er begann als deutscher Dichter und schrieb unter dem Namen Mansuet

Young fÃ¼r deutsche UnterhaltungsblÃ¤tter, spÃ¤ter wurde er tschechischer Schriftsteller

und nationaler Agitator, starb ?.

a. Wurzbach 1863. 10, 318 f. â�� h. Kehrein, Lex. 1868. l, 176 f

1) GefÃ¼hle des Dankes bey dem SchlÃ¼sse des Schuljahres 1815. Dargebracht

von den SchÃ¼lern des k. k. altfltÃ¤dter akademischen Gymnasiums, verfaÃ�t von Johann

Jungmann, in Musik gesetzt von Ferdinand Pohl, SchÃ¼lern der zweyten HumanitÃ¤ts-

klasse. Prag. 4 Bl. 4.

2) GefÃ¼hle der treuen BÃ¶hmen bei der am 16. MÃ¤rz 1826 erfolgten Wieder-

genesung ihres gnadigsten Landesvaters Seiner MajestÃ¤t Franz des Ersten Kaisers

von Oesterreich. Prag, 1826. Gedruckt bei M. J. Landan, Altstadt, groÃ�er Ring,
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Nro. 983. untere.: Johann Jungmann Grammatikal-Professor am Leitmeritzer k k.

Gymnasium.

202. GefÃ¼hle des Dankes dem Wohlgebornen Herrn Adam Bittner. Doctor der

Philosophie, Professor der praktischen Mathematik am kÃ¶niglich stÃ¤ndischen poly-

technischen Institute in Prag, und Adjunkt an der kÂ«nigl. Sternwarte, in tiefster

Ehrfurcht und Hochachtung von seinen SchÃ¼lern gewidmet. Im Jahre MDCCCXV.

Prag, gedruckt bei Franz Gerzabek, in der eisernen ThÃ¼r. 4 Bl. 4. Am Schlot:

VerfaÃ�t von M. M.. ssl.

203. Am Geburtstage Seiner MajestÃ¤t des KÃ¶nigs von Freuten Friedrich

Wilhelm des UI. Karlsbad am 3ten August 1815.

204. PreuÃ�en-Lied zur Feier des Dritten August's in Karlsbad 1815. Karlsbad,

1815. 2 Bl. ,In diesen Wunder-GrÃ¼nden'.

205. GefÃ¼hle der Liebe und des Dankes am Nahmensfeste der besten Matter

Barbara Kose dargebracht von ihren Kindern. Prag, gedruckt bei Gottlieb Haase.

1815. 4 Bl. 4.

206. SchÃ¼ler-Dank geweiht den verehrungswÃ¼rdigsten Vorstehern, und den ge-

liebten Lehrern des k. Prager Kleinseitner Gymnasiums, am SchlÃ¼sse des JahreÂ«

1815, von J. K. Lehky, in Musik gesetzt von J. Lemocb, ZÃ¶glingen dieses Gym-

nasiums. Prag gedruckt bei Josepha Diesbach, Wittwe. 4 Bl. 4.

207. Hymne bey der Feyer eines fÃ¼r den Herrn SchÃ¼tzenhauptmann Bernard

Veith und die achte Compagnie des k. k. privillegirten Scbarf-SchÃ¼tzenkorpa am

10. JÃ¤nner 1816 veranstalteten Gesellschaftsbaues abgesungen. In Musik gesetzt

von Anton Wollanek. Prag. 1815. Gedruckt in der Scholl'schen Buchdrnckerev.

4 Bl. Am SchluÂ«: V. v. VT F. B.

Es folgen noch einige undatierte Einzeldrucke aus diesem ZeitrÃ¤ume:

208. Lied am Namenstage Seiner MajestÃ¤t Kaiser Franz des Zweiten im

Grafischen Gartensaale gesungen, o. J. l Bl. 4. (,Schwebt mit uns in Freuden-

tÃ¤nzen').

200. Aufruf an die BÃ¶hmen. Worte und Musik verfait von zween BÃ¶hmen.

2 Bl. Querfolio. (,Anf zum Kampf ihr wackern BÃ¶hmen').

210. Das ZeugniB der Hochachtung an dem Namensfeste des HochwÃ¼rdigen

und GnÃ¤digen HERRN Johann Nep. Diesbach, Domherrn zu DÃ¼nnaburg kaiserl.

kÃ¶nigl. Rath in Stipendien-Wesen, und der Philosophie und Theologie Doktor;

Director der Phylosophischen FakultÃ¤t, im Physischen und Mathematischen Fache.

Prag, gedruckt mit Job. Jos. Diesbachs Schriften. 3 Bl. Fol. (,Der Tag nach dem

wir uns gesÃ¶hnt'), unterz.: Deine gehorsamste Anverwandten.

211. Dem Grafen Thun dem Edlen dem Menschenfreunde. 2 Bl. 8. (.Zehrend

Feuer in dem Denkmahl').

212. An den heiligen Blutzeugen und Landespatron Johann von Nepomuk.

Gedruckt bei Josepha Diesbach. 2 Bl. 8. (,Nepomuk hat Dir das Leben').

218. Lobgedicht auf die berÃ¼hmte und uralte k. k. Karl-Ferdinandische Uni-

versitÃ¤t in Prag. o. 0. u. J. 4 Bl. 8. (,Wem erschallen der Begeist'rung TÃ¶ne').

214. Dem Herrn Karl Liebich als Kaufmann Busch im RÃ¤uschgen. Von einem

Freunde der dramatischen Kunst. 2 Bl. 8. t .Hin RÃ¤uschgen entfaltet, was nÃ¼chtern

verborgen').

215. Sonnett an Demois. Therese MÃ¼ller als Marie im Raoul der Blaubart

2 Bl. 8. i .1 .in freundliches Gebild am Himmelsbogen').

216. Der Ruhm des Bieres. Ein Gesang. 2 Bl. 8. (,Der Gerstensaft, geliebte

deutsche BrÃ¼der!1). Am SchluÃ�: Kostet 2 Kr. Mit der Musik 4 Kr. Ist zu haben

bey Martin Neureutter BuchhÃ¤ndler in Prag in der Jesuitergasse Nro. 491. Prag,

mit Schriften der k. k. Normalschul-Buchdruckerey.



NachtrÃ¤ge und Berichtigungen. 795

NachtrÃ¤ge und Berichtigungen zu diesem Bande.

(Die mit * bezeichneten wurden im Texte des vorliegenden Neudrucks vollstÃ¤ndig,

die mit t beichneten zum Teil durchgefÃ¼hrt. Auf die allermeisten Ã¼brigen wird

an den betreffenden Orten verwiesen).

S. 8, Nr. b) Bez. von Fr. Th. Viecher: JahrbÃ¼cher der Gegenwart 1848. Nr. 3.

FÃ¼ge als s') hinzu: Heinrich von Treitschke. Zur Geschichte der

deutschen Romantik: PreuÃ�. Jahrb. 1882. Bd. 49, S. 34 bis 79. Bruch-

stÃ¼ck aus dem 2. Bande der Deutschen Geschichte.

S. 4 fÃ¼ge als tz) hinzu: Friedrich Nitzsch, Die romantische Schule und

ihre Einwirkung auf die Wissenschaften, namentlich die Theologie: PreuÃ�. Jahrb.

1894. Bd. 75, S. 321 bis 336.

*In der Mitte fÃ¼ge Ã¼ber dem Abschnitt ein: Erstes Kapitel.

*S. 5, Nr. l, Z. 11 1. vier, st.: drei. â�� *S. 6, Z. 6f. streiche: und bis Merkel.

Vgl. Â§ 292, 1. 4).

S. 8, Nr. a') Briefe aus Berlin. Hanau 1832. S. 72 bis 74. Gegen Schlegel.

Nr. cf. Friedrich Steinmann, Mefistofeles. Revue der deutschen Gegen-

wart in Skizzen und Umrissen. Cassel, 1842. Th. l, H. 2, S. 32/42.

Vgl. dazu 2. Theil. MÃ¼nster, 1846. S. 310. â�� Â«Streiche Nr. p).

r. Emil Sulger-Gebing, Die BrÃ¼der A. W. und F. Schlegel in ihrem

VerhÃ¤ltnisse zur bildenden Kunst dargestellt. Mit ungedruckten Auf-

sÃ¤tzen A. W. Schlegel's. MÃ¼nchen, 1897. Haushalter â�¢= Forschungen

zur neueren Literaturgeschichte. Hg. von Franz Muncker HI.

S. 9 zu den Briefen ergÃ¤nze an Althof: Strodtmann, Briefe BÃ¼rgers 3, 233. â��

BÃ¼rger: ebenda 8, 245. 4, 102. 137; sieh auch dort das Register. â�� Brinckmann:

Euphorien 1896. 3, 423/25. - Goethe: Goethe-Jahrbuch 1897. 18, S. 76 bis 100. â��

GÃ¶rres: Joseph GÃ¶rres Gesammelte Briefe 8, S. 264 bis 266. â�� Karl von Hardenberg:

ebenda 8. 184f. â�� Iffland: Joh. Valentin Teichmanns Literar. NachlaÃ� hg. von Franz

Dingelstedt. Stuttgart 1863. S. 275 bis 280 Vergl. dazu L. H. Fischer, Aus

Berlins Vergangenheit. Berlin 1891. S. 96 bis 107. â�� Georg Andreas Reimer:

Deutsche Revue 1893. 4,247f. - Dorothea Schlegel: Raich, Dor. v. Schi. Mainz 1881.

I, 209. â�� Chn. Gtlo. v. Voigt: Hoffmann v. Fallersleben, Findlinge S. 183. Vergl.

dazu Goethe-Jahrb. 1897. 18, S. 95f.

tBei den Briefen an H. Jacobi lies: H, 25 statt: I, 75; bei den an C. G.

SchÃ¼tz lies: 11, statt: 12; bei den an Schleiermacher fÃ¼ge hinzu: u. o.

VollstÃ¤ndig mÃ¼Ã�te die Zahlenreihe lauten: 3, 71. 122. 130. 141. 147. 169.

181. 190. 196. 218. 228. 283. 242. 249. 262. 289. 355. 362. 879. 885. 431.

Unter y) ist bei Briefen Goethes an Willi. Schlegel nochmals auf Â§ 234.

B, I. 48 zu verweisen.

S. 10, Nr. 9) H, g). Die auf S. 289 bis 306 der .Notizen' stehende Beurteilung

von Kants Anthropologie ist von Schleiermacher. IH, e). Der auf S. 129 bis 139

der .Notizen' stehende Aufsatz Ã¼ber Garves letzte . . Schriften ist von Schleiermacher.

Nr. 12), Z. 6: Neudruck bei L. Geiger, Firlifimini. Berlin 1885. S. 117 bis 141.

S. 11 zu Nr. 14) vergl. Schiller und Cotta S. 426. â�� Nr. 16), Z. 6: Sz. vergl.

Â§ 289, 2. 1). â�� Z. 18: Idylle. ***. [Fichte]; sieh Redlichs Chiffrenlexikon S. 42. â��

Z. 25: Der FrÃ¼hling. Hfardenberg, G. A. K. von] â�� Z. 26: Ungenannter [F. A.

Schulze (Laun); vergl. dessen Memoiren l, 166f.]. â�� Z. 26: Bfernhardi, A. F.].

S. 12, Nr. 27), Z. 6 lies: Rom. FÃ¼r die studirende Jugend besonders abgedruckt

und erklart . . . 1853. 6 S. 8. â�� Â»Nr. 29) ist von Varnhagen: Â§ 292, 1. 4). â��

*Nr. 80) Z. 5 ].: Collins Werke VI, 103.

S. 13, Nr. 37) Ueber Napoleon Buonaparte und den Kronprinzen von Schweden,

eine Parallele in Beziehung auf einen Artikel der Leipziger Zeitung vom 5ten October

1813, von August Wilhelm Schlegel. Zweite vermehrte Auflage, o. 0. [1814]. 8.

S. 3 bis 8: Vorbericht des Herausgebers, unterz. B. [d. i. Friedrich Arnold Brockhaus].

*Nr. 38) Z. 4 1.: Dieterich. â�� Nr. 42'): Jakob Necker. Von A. W. Schlegel:

Zeitgenossen 1816. Erste Reibe. Bd. l, Abthlg. 8, S. 91/212.

Nr. 43'): Niobe' et ses enfants: Bibliotheque universelle. Geneve 1816.

Litterature. Tom. III. S. 109 bis 182.
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Nr. 45'): a. Kunst- und AntiquitÃ¤ten-Sammlung des Herrn CmonicÃ¼ P:it.

von A. W. von Schlegel: Jahrbach der PreuÃ�ischen Rheic-UniTer?::*!.

Bonn, bei Eduard Weber. 1819. L Bande* L Heft. S. M bii Ã¤~ -

b. Ueber den gegenwÃ¤rtigen Zustand der Indischen Philologie: eben iÂ»

1819. 1. Bandes II. und III Heft. 8. 224 bu 250.

â�¢S. 14. Nr. 51 lies: Â§ 284, 3. Â«).

Nr. 56): Eine deutsche Ã�bersetzung von J. B. Rousseau steht in de?*Â»z

Rheinischer Flora. BlÃ¤tter fÃ¼r Kunst. Leben, Wissen und Verkehr 1825.

VergL Deutsche Rundschau 1875. 3, 371 f.

â�¢Nr. 57) Vergl. Â§ 293, IV. 2.

Â»Nr. 58), Z. 3 lies: 15, statt: 10.

â�¢8. 15, Nr. 70), Z. l lies: Prichards.

8. 16, Nr. 75) VIII. Umrisse ... vorher: Alpenrosen 1812. S. 245 bÃ¼ 266.

1813. 8. 92 bis 105. Hier ist zum erstenmal geschrieben: der Rhone.

8. 17. FÃ¼ge hinzu: p'.i Euphorien 1894. l, 608 bis 612.

*8. 19, Nr. c), Z. l streiche: Neues bis (Z. 2) and 22.

Nr. d') Galerie von Bildnissen aus Rahel's Umgang und Briefwechsel.

Hg. von E. A. Varnhagen von Ense. Leipzig 1836. l, 223 bis 238.

Nr. r) David August Rosenthal, Convertitenbilder ans dem neunzehnten

Jahrhundert. Schaffhausen 1866. 8. 89 bis 132. Herrigs Arehir 44, 84.

Nr. .)',/ J. Kehrein, Biographisch-literar. Lexikon. 1871. 2, 92 bis 98.

8.20. ErgÃ¤nze zn den Briefen an Bnnckmann: Euphorion 1896. 3. 422f.â��

GÃ¶rres: Joseph GÃ¶rres Gesammelte Briefe 2, 337. 3, 337. â�� v. d. Hagen: Hoffmann

von Fallersleben, Findlinge S. 193. â�� an ?: ebenda 8. 195 nnd Schnorrs Archiv 1S86.

14. 67. â�� Georg Andr. Reimer: Dtsch. Revae 1893. 4, 8. 99f. â�� Varohagen TOB

Ense: Dorow, Reminiscenzen. Leipzig 1842. S. 87 bis 89.

Nr. 8) Die Rezension von Schillers HÃ¶ren Band S, St 7, S. 74t; vergL

Band V. 8. 197. Achter Band zu Ende,

t*Nr. 11), Z. 2 lies: Band 1. 8t. 2. 8. 258 bis 261. VergL a 428.

J. Minor (Nr. 40) Band l, S. 114 bis 115.

Die Nummern 8) und 11) tauschen deshalb besser ihre PlÃ¤tze, dal 11 n

Nr. 8) and 8 za Nr. 11) wird. Nach der neuen Nr. 11) ist ab 110

einzuschieben: Rezension von Jacobig Woldemar: Reichardts Deutsch-

land Band 3, 8t. 8, S. 185f. =- Â§ 283, 1. 12) I. a.

8. 21, Nr. 15) vor a. einzuschieben: Georg Forster. Fragment einer Charak-

teristik der deutschen Klassiker: Reichardts Lycenm ... l, l, 32 bis 78 = Â§ 283.

1. 13) I. c. Sieh Â§ 293, IV. 5. f.

Nr. 15'): Rezension der vier ersten Bande von Niethammersphilosophischem

Journal: Jenaer Lit,Ztg. 1797. l, 713f. = Â§ 283, 1. 13) Lb.

Nr. 20), Z. 6. Vor Neue schiebe ein: Zweite unverÃ¤nderte Ausgabe.

Stattgart: Druck und Verlag von Fr. Henne. 1859. 152 a 8. â��

Statt: Cobarg 1868. 8. lies: Neue unverÃ¤nderte Ausgabe, Coburg,

Verlag von Georg Sendelbach. 1868. 146 8. und l Bl. 8. â�� *Nr. <^,

Z. 2 lies: Â§ 295, I. 15. 1).

*S. 22, Nr. 22), Z. 2 lies: 35) VUI statt: 85) VI.

*Nr. 23b) lies: Â§ 289, 4. 4) a und b.

â�¢Nr. 24) h. sieh Â§ 290, 3. 1) = Band VI. S. 135.

*Nr. 24) i. lies: Von Raphael (die alte nnd die neue) Schule der italienischen

Mahlerei; usw.

8. 24, Nr. 29b) Mitarbeit am .Ã�sterreichischen Beobachter*, 1810 von Pilat

redigiert: Zuch. f. dtsch. Philol. 1897. 29, 217 f. (Steig). Sieh Â§ 298, A. H. cc. -

oben 8. 510.

Nr. 80) Adolf Huber, Friedrich Schlegels ,Romanze vom Licht': Festschrift

des dtsch. akadem. Philologen-Vereins inGraz. Graz. 1896. S.99 bis 108.

Nr. 80*) Die Zeitalter der KreuzzÃ¼ge: VaterlÃ¤ndisches Museum. Ham-

burg, bey Friedrich Perthes. 1810. 8. 8. 571 f.

Nr. 32) Ã�bersetzt ins Italienische von F. Ambrosoli. Zweite Auflage.

Mailand 1857.

*Z. 4 von unten lies: A. Heinr., statt: A. B.
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S. 27. Nr. 37) Ã�bersetzt ins Englische von J. Burton Robertson. London 1859.

Nr. 37') Philosophische Vorlesungen insbesondere Ã¼ber Philosophie der

Sprache und des Wortes. Wien 1830.

*Nr. 89) am Ende lies: g, statt: f.

*Nr. 43) lies: Silbert, statt: Sibots. Vergl. Â§ 336, 1028. 3).

Nr. 4. Briefe an Schleiermacher: Euphorien 1894. l, 608 bis 612.

*Z. 6. v. u. lies: Dorow, Denkschriften.

*S. 28, Nr. 1. Z. 2 lies: Frdr. Gedike das Friedrich-Werdersche Gymnasium.

S. 29, Z. 17 v. u. In Rom wÃ¤re Tieck katholisch geworden, sieh D. A. Rosen-

thal, Convertitenbilder. Schaffhausen 1866. l, 304. Vergl. aber S. 112 Anm.

und 8. 1087. H. v. Chezy, Unvergessenes 2, 98. KÃ¶pke, Tieck 2, 142 und 283.

S. 31, Z. 10 v. u. lies: nahm er, von den dÃ¼rftigen Anmerkungen abgesehen,

nur usw.

S. 32, Nr. a') Grabbe, Ueber die Shakespearomanie (1827): Grabbes Werke,

hg. von Blumenthal 4, S. 162 bis 154.

Nr. b) lies: Anbeter gemeiniglich den GroSen zu nennen pflegen: Simon

Ratzebergers des JÃ¼ngsten u. s. w.

Nr. V) Litteraturblatt zum Morgenblatte 1828. Nr. 86 (W. Menzel?

vgl. Cf) 4, S. 295).

Nr. d') Fr. Laun, Memoiren 1837. l, S. 168 bis 176. 2, S. 142 bis 144.

162 bis 166 u. o.

Nr. d") Th[eodor] M[undt], Ludwig Tieck, Leben und Poesie: Charaktere

und Situationen. Vier BÃ¼cher Novellen, Skizzen, Wanderungen auf

Reisen und durch die neueste Litteratur. Wismar und Leipzig 1837.

2, 250 bis 289.

Nr. k') Fr. A dam i, E. v. Houwalds Werke 1858. l, S. 37. 40.

Nr. q') H. Th. RÃ¶tscher, Zur WÃ¼rdigung Ludwig Tiecks: Kritiken

und dramaturgische Abhandlungen. Leipzig 1859. S. 205 bis 210.

Nr. q") Varnhagen von Ense, L. Tieck: DenkwÃ¼rdigkeiten und ver-

mischte Schriften 1859. 8, S. 356 bis 359.

Nr. q*) Wilhelm Chezy, Erinnerungen aus meinem Leben. 1. Buch.

Schaffhaunen 1863. S. 195 bis 199.

Nr. rO M. v. Weber, Carl Maria v. Weber 1864. l, S. 416f. 456f. 2.

272 bis 275. 461.

Nr. B) lies: Â§ 282, 1) S. 298.

Nr. u') C. C. H e n s e, Deutsche Dichter in ihrem VerhÃ¤ltnis zu Shakespeare:

Shakespeare-Jahrbuch 1871. 6, S. 101 bis 124.

Nr. u") Heinrich Laube, Das norddeutsche Theater 1872. S. 85 bis 96.

Nr. dd') J. Minor, Klassiker und Romantiker: Goethe-Jahrb. 1889. 10,

S. 212 bis 232.

Nr. dd") Eugen K i l i a n, Tieck und Immermann als VorlÃ¤ufer der MÃ¼nchner

BÃ¼hnenreform: Allg. Ztg. 1890. Beilage Nr. 184.

Nr. mm) Allg. dtsch. Biographie 1894. 38, 251 bis 276(Wilh. Bernhardi).

Nr. nn) Gotthold Klee, Zu Ludwig Tiecks germanistischen Studien.

Progr. Bautzen 1895. 31 S. 4.

Nr. oo) Max Koch, Tieck's Stellung zu Shakespeare. Vortrag: Jahr-

buch der dtsch. Shakespeare-Gesellschaft 1896. 32, S. 330 bis 347.

Nr. pp) A. Bock, L. Tieck und G. Freytag: Velhagen-Klasings Monats-

hefte 1895. Juli; Allg. Ztg. 1896. Beilage Nr. 4. Die Bnefe stehen

schon tC) l, S. 215 bis 219.

Nr. qq) Heinr. Bischoff, L. Tieck als Dramaturg. Bruxelles 1897.

124 S. 8. Vgl. Dramaturgische BlÃ¤tter. Beiblatt zum Magazin fÃ¼r

Litteratnr 1898. Nr. 10. 11.

Zu den Briefen fÃ¼ge hinzu: (2) Briefe an den Bauchredner Alezander

(d. i. Alex. Vattemare): Die Gartenlaube 1868. Nr. 27. S. 425 f. â��

Ã�) August und Sophie Bernhardi: Euphorien, 3. ErgÃ¤nzungsheft 1897.

S. 211 bis 215. â�� Â«') GÃ¶rres: Joseph von GÃ¶rres Gesammelte Briefe.

Bd. 2, S. 600f. â�� i!) Zuerst: Aus dem Leben von J. D. Gries. 1855.

S. 148 bis 150. - ij") Fr. H. v. d. Hagen: nn) S. 24 bis 26. â�� i) Vergl.

Immermann, MÃ¼nchhausen 4 (1839), Widmung. â�� u) = Kerners

Briefwechsel mit seinen Freunden 1897. 2, S. 193f. 199 bis 201. 389
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bis 392. â�� Â»0 J. Ch. B. Mohr: na) S. 27t â�� ^) B. G. Niebnhr:

Mitteilungen auÂ« dem Litteraturarchiv in Berlin 1^4. l, S. K bis 41. â��

r) RÃ¤umer: HUtor. Taschenbuch 1841. X. F. 2. S. '274 bis 276 =

RÃ¤umer. Vorlesungen aber die alte Gesch. 2. Anfi. l Â«47. 2. S -5-t4f.

â�� z'; Job. Frdr. Beicbardt: HoltÂ«. Briefe an Ludwig Tieci 3. 103 bi*

107. â�� O Ge Andr. Reimer: Deutsche Berue ISSt 4, S. 842t â��

/) zwei Â«n A. W. Schlegel: nn) 8. 7. 11.

t S 35 Nr. 16) lies: Die SÃ¶hne. Eine Seene aus dem Mittelalter [179Â»]: Archiv

der Zeit und ihre* GeschmackeÂ«. Berlin 179Ã¶. Bd. 1. S. 197 biÂ« 203. 2Â» biÂ« Â»W:

unter dem Titel: Die VersÃ¶hnung. Eine ErzÃ¤hlung: Schriften Band 14, 109t

*8. 35 Uet ebenso wie S. 36 Ã¼berall: Stranlfedern.

â�¢Nr. 25) lieÂ«: 87 bis 58.

S. 36, Nr. 34) fÃ¼ge hinzu: DM MÃ¤rchen rom gestiefelten Kater in des Be-

arbeitungen von Straparola, Banle, Perranlt und Ludwig Tieck. Mit 12 Radieromgea

von 0. Speckter. Leipzig 1843. 4.

â�¢Nr. 39) HL lieÂ«: 18. statt: 17.

Nr. 41) Zweite (Titel-)AnflÃ¤ge: Prinz Aldrovan oder dai Ungeheuer.

Bremen, Job. Heinr. Maller. 1807. 8.

Nr. 42) lies: Band 8. statt: Band 7.

â�¢Nr. 43) VII rtreiche: 42 > und lieÂ«: VTH: Nr. 42) und 44).

*Nr. 45), Z. 4 !ieÂ«: Band III.

& 37, Nr. 47) VergL Er. Schmidt, TannhÃ¤uier in Sage und Dichtnag: Fect-

Â«chrift nun 8. Okt. 1892. Weimar. 8. l bÃ¼ 41.

8. 38, Nr. 63) VergL nn) 8. 22 li= 29.

Nr. 66) VergL Fr. Schlegel: DeuUches Mnwom l, S. 198. 439 bi* 446.

Nr. 70) Frauendienrt . . . Mit Einleitung Ton Alfr. R. Rnhemann.

Leipzig 1885. 12. = R. Bergnen Volks-Biblioth. Nr. 20.

8. 39, Nr. 76) GemÃ¤lde. â�� Auch: Heyse-Knrz, Dtech. Norellenschatz. Band 2.

S. 40, Nr. 80) Nach mm) Bernhardi 8. 272 hatte sich Dorothea mit Baadiisin

in die Ã�bersetzung der sechs StÃ¼cke geteilt. DiesÂ« Meinung ist fÃ¼r den 1. Band

abzuweisen, da Baudisain erst i. J. 1827 Tieck kennen lernte; Bandissin hat Ã¼ber

seinen Anteil nichts verlauten lassen.

t Nr. 83) Der Text der Spohrschen Oper ist von Karl Pfeiffer. Sieh Spohn

Selbstbiographie 2. S. 175.

8. 41, Nr. 86) Gesellschaft auch: Ges. Novellen (Nr. 123) 8, 207t

Nr. 87). VergL Karl Job. Brann von Brannthal, Shakespeare. Drama

in 3 Acten. Nach Ludwig Tiecks Novelle ,Dichterleben'. Wien 1836.

Ant. Pichlers Druck und Verlag. 103 S. 8.

â�¢Nr. 89), Z. 5 lies: Â§ 291, 4.

8. 42, Nr. 105) Znerst in der Abendzeitung? . . . Vergl. Goethe-Jahrbuch

1889. 10, 164.

Nr. 111) Vergl. Grillparzer. Werke*, Band 13, S. 131 und Band 16,

(A. Sauer); Minor: Senfferts Vierteljahrschrift 5, S. 621 bis 624. 261.

* Nr. 118) Lebens Ã�berflnB auch: Heyse-Knrz, Dtech. Novellenschata, Bd. S.

â�¢8. 43, Nr. 124) IL k. lies: 91, statt: 90.

â�¢Nr. 127), Z. 8 lies: 20); 390; 17) erster Teil; 77).

â�¢S. 44, Nr. 1280 Vergl. nn) 8. 17 bis 20.

S. 45, Nr. 2. fÃ¼ge hinzu: HansGenellian Bernhardi: (Dorow) Denkschriften 2,91 f.

â�¢S. 46, Nr. 3. 5), Z. l lies: G. A. K.

Nr. 4. Brief an Sophie Tieck (1794 Februar 13): Zachr. f. d. orten.

Gymn. 1892. 42, 107 f.

Â«8. 47, Nr. 5., Z. l lies: 2, statt: 23.

â�¢Letzte Zeile lies: 798 bis 799.

*8. 48, Z. 6 bis 17 lies: Jena, dann (Mich. 1791) in Leipzig und (Ost 93) in

Wittenberg Rechtswissenschaften. In Leipzig lernte er wahrend des Wintersemesters

1791 '92 Friedrich Schlegel kennen. Seine praktischen Ã�bungen machte er von Herbst

1794 an im damals knrsÃ¤cbsischen Tennstadt in ThÃ¼ringen beim Kreisamtmann Just.
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Damals lernte er in GrÃ¼ningen bei GreuÃ�en, das von TennstÃ¤dt l',., Meile entfernt

ist, Sophie von KÃ¼hn kennen und verlobte sich am 15. MÃ¤rz 1796 mit ihr, verlor

sie aber schon am 19. MÃ¤rz 1797 durch den Tod. 1796 wurde H. Salinen-Auditor

in WeiÃ�enfels, Ende 1797 bis 1799 war er in Freiberg, um unter Werner Bergwerks-

kunde zu studieren. Ende 1798 verlobte er sich mit Julie, der Tochter des Berg-

hauptmanns von Charpentier. In engeren Verkehr mit den beiden Schlegels kam er

von 1797 ab. Als er 1799 Salinen-Assessor in WeiÃ�enfels geworden war, trat er mit

dem Kreise der romantischen Dichter, die sich damals in Jena vereinigten, in nÃ¤here

Verbindung und verfaÃ�te von da an seine meisten Dichtungen. 1800 wurde er zum

Amtshauptmann in ThÃ¼ringen designiert, konnte aber sein Amt nicht antreten, da er

langsam hinsiechte, nachdem er seit dem Tode der Sophie von KÃ¼hn gekrÃ¤nkelt hatte.

â�¢S. 50, Nr. a) ist von J. C. Just =- S. 51, Nr. 5) a.

Nr. a') Louise Brachmann, Einige ZÃ¼ge aus meinem Leben, in Beziehung

auf Novalis: Kinds Harfe 1815. 2, 291 bis 810.

gO Wilhelm Dilthey, Leben Schleiermachers. 1870. l, 530f.

Zu i) vgl. Neue evangel. Kirchenzeitnng Jahrg. 15, Nr. 83 und Jahrg. 26,

Nr. 52. R[udolf] H[aym], Eine Nachlese zu Novalis' Leben und Schriften:

PreuÃ�ische JahrbÃ¼cher 1873. 31, 563 bis 576.

S. 51, zu Nr. 1) WÃ¶rner. sieh Deutsche Litt.-Ztg. 1888. Nr. 12 (J. Minor).

Zu Nr. r) Bing. sieh Anz. f. dtsch. Alterth. 1896. 22, 129 bis 131 (0. F.

Walzel).

Zu den Briefen ergÃ¤nze: Â«') Joh. Benj. Erhard: Erhards DenkwÃ¼rdig-

keiten. Stuttgart 1830. S. 300f. â�� ff) Reinhold: Morgenblatt 1844.

Nr ; wiederh. Nr. 5) S 132 bis 143. â�� Ã�") Schiller: Morgenblatt

1844. Nr. 52; wiederh. Nr. 5) S. 129 bis 132.

Zu Nr. 4) e. fÃ¼ge hinzu: M. Maeterlinck, Novalis, Les disciples Ã¤ Sah

et les fragments. Trad. de l'allemand. Bruxelles 1895. 8.

*S. 52, Nr. 2, Z. 2 lies: 1781, statt: 1773.

fNr. 3. lies: Gottlob Albrecht Karl T. H. Seine Gattin Henriette

Luise Juliane (1788 bis 1868), eine Tochter Frdr. Leopolds Grafen zu

Stolberg (Â§ 232, 14) trat als belletristische Schriftstellerin hervor. Sie

bediente sich der Decknamen S. J. F. Wendal und S. J. F. Wandel.

*Nr. 3., 2), Zeile 2 lies: 5) statt: 4).

Nr. 4. Paul Lorenz, Johann Baptist von Albertini. Ein Lebensbild.

Diss. Chur. 1894. 88 S. 8.

Letzte Zeile. Nach Meusel, Gel. Teutschl., war Joh. Jak. Winterwerber

(1753 bis 1805) Lehrer, dann Direktor des rheinpfÃ¤lz. Ã¶ffentlichen Erziehungsinstitutes

fÃ¼r mÃ¤nnliche ZÃ¶glinge zu Mannheim.

S. 57, Nr. r*) Ernst RaÃ�mann, Nachrichten. 1866. S. 39 bis 42. 1881. 8. 30f.

S. 58, Nr. nn) lies; 72, statt: 8.

Nr. qq) A. Chr. Kalischer, Clemens Brentanos Beziehungen zu Beethoven:

ErgÃ¤nzungsheft zu Euphorion, Bd. 2. 1895. S. 36 bis 64, vgl. S. 77. â��

Dazu als .Beilage' August Sauer, lieber Clemens Brentanos BeitrÃ¤ge

zu Carl Bernards Dramaturgischem Beobachter: ebenda S. 64 bis 81;

sieh ebenda 3, 797 bis 799.

Nr. rr) Erinnerungen der Frau von Ahlefeld: Cardauns, Die MÃ¤rchen

Clemens Brentano's. CÃ¶ln 1895. S. 93 bis 100.

Briefe an /J) Frau von StÃ¤gemann: Erinnerungen fÃ¼r edle Frauen von

Elisabeth StÃ¤gemann. Leipzig 1846. 2, 276 bis 278.

*S. 60, Nr. 19) lies: UniversitÃ¤t! literariae. Kantate auf den 15""Â» October 1810

von Clemens Brentano. Berlin 1810. 16 S. 4.

S. 61, Nr. 28). Vgl. auch Sauer. Nr. qq.

Nr. 28') Mitarbeit an den Wiener FriedensblÃ¤ttern.

Nr. 800 Mitarbeit fÃ¼r .Orient, oder Hamburgieches Morgenblatt'; darin

6. Juli 1815 ,Aufgang des Sterns von der Katzbach, Ã¤ la belle alliance.

Den 19. Juni 1815'. Schriften 2, 48 f.

Nr. 31') Mitarbeit am Nieder-Elbischen Merkur. Hamburg 1816.

*Nr. 86), Z. 3 lies: 1889, statt: 1891.

S. 62, Nr. 46. Zweite Auflage. Stuttgart, Cotta 1879. II. l Bl., L, 344 S.

und 3 Bl., 422 S. 8. = Deutsche Volksbibliothek. Vierte Reihe.
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(J. v. Eichendorff) Brentano und seine MÃ¤rchen: Histor.-poliÃ�Bche

BlÃ¤tter 1847. 19, 85 bis 94. â�� H. Cardanns, Die MÃ¤rchen Clemens

Brentano'Â». KÃ¶ln 1895. 8. Sieh Euphorion 1896. 3, 791 bil 79Â»

(Reinhold Steig).

S. 63, Nr. 2. Brieffragment an Merean: J. B. Erhards DenkwÃ¼rdigkeiten. S. 336.

S. 64, Â»Nr. 2 am Ende lies: V. S. 429, statt: VI, S. 429. â�� Zeile 3 von nnten:

Im J. 1821 nahm sich Goethe (Weim. Ausg. JH. 8, 39) des Grabmals der Sophie

Brentano an.

S. 66, Nr. 6. Zu a. vergl. Chn. Hermann Weifle: JahrbÃ¼cher f. wissenschaftl.

Kritik 1840. Novbr. Nr. 96 bis 98 = Kleine Schriften zur Aesthetik nnd Ã¤sthetischen

Kritik. Leipzig 1867. 8. S. 171 bis 194.

b. lies: Karl Schwarte.

f. Ernst Jeep, Karoline von GÃ¼nderode. Mittheilungen Ã¼ber ihr Leben

und Dichten. WolfenbÃ¼ttel [1895]. 8.

g. R. Dittenberger, Karoline von GÃ¼nderode (Briefe an Daub): Weiter-

manns illnstr. dtech. Monatshefte. Dez. 1895. Bd. 79, S. 352 bis 357.

h. R. Steig, Zur GÃ¼nderode: Euphorion 1896. 3, S. 478 bis 480.

i. Erwin Roh de, Friedrich Creuzer und Karoline von GÃ¼nderode.

Heidelberg 1896. XV, 142 S. 8.

S. 67, Nr. l') Geschichte eines Brahminen, unterzeichnet ,Tiann': Herbsttage

von Sophie von Laroche. Offenbach 1805. S. 24 bis 27.

Nr. 4') Melete, von der GÃ¼nderode und Creuzer gemeinsam unternommen,

bei Mohr und Zimmer in Heidelberg 1806 bis zum fÃ¼nften Bogen

gedruckt Das einzige (wie es scheint) erhaltene Exemplar auf Stift

Neuburg bei Heidelberg. Mitteilungen daraus bei Rohde, Creuzer

und K. v. GÃ¼nderode. S. 124 bis 142.

S. 72, Nr. ff) Reinhold Steig, Ã�chim von Arnims schwÃ¤bische Reise 1820:

SchwÃ¤bische Kronik, des schwÃ¤bischen Merkurs 2. Abteilang 1. Bl. Sonntagsbeilage

Nr. 242 nnd 245, 16. und 20. Oktober 1897.

Briefe: a) Sieh auch Zsch. f. dtsch. Philol. 1896. Band 29, S. 202 und

vergl. Nr. ff). â�� Â«') BÃ¶hmer: Janssen l, 149; Cardauns, Die MÃ¤rchen

Clemens Brentano's. CÃ¶ln 1895. S. 100 bis 103; Enphorion 3, 796 f. â��

*') Ferdinand Grimm: Zsch. f. dtech. Philol. 1896. Band 29, S.211. â��

o^Joh. Sigism. Ruhl: (MÃ¼nch.) Allg. Ztg. 1892. Beilage Nr. 224. â��

t-') Thomas: Cardauns, Die MÃ¤rchen Clemens Brentano's. S. 101. â��

tfOVeit: Geiger, Dichter und Frauen 1897. S. 232. â�� i/.*) J. H. Voi:

GÃ¶rres' Gesammelte Schriften 8, 40 bis 44. â�� ifÃ¤ Ernst Wagner:

Zsch. f. dtsch. Philol. 1896. Bd. 29, S. 209 bis 211.

S. 73, Nr. 12). Mit einer Einleitung von Gustav Wendt Berlin 1873. H.

8. â�� Mit Einleitung nnd Anmerkungen hg. von Robert Boxberger. Berlin, 1884.

Ferd. DÃ¼mmler. n. 8. â�� Zum Einleitungsgedichte Tgl. Kochs Zsch. 1897. N. P.

11, 481 bis 484 (Otto Warnatsch).

*8. 82, r) lies: 1892. Bd. 72, 8. 262 bis 274.

Briefe an aT) A ... B (kgl. bayr. Appellrat, 11857): Die Gartenlaube

1870. Nr. 20. 8. 315 (Ã¼ber Beethoven).

S. 83, an ,*') BÃ¶hmer, Janssen l, 148 f. â�� n'j Lappenberg: E- H. Meyer,

Lappenberg S. 129. n") Franz Liszt: La Mara, Franz Liszt. 1895. S. 43. 46. 51.

240. 275. â�� e1) Klara Mnndt (Luise MÃ¼hlbach): Gf. L. Paars Autogr.-Sammlnng-

1893. Nr. 1798. â�� i') Ranke: Deutsche Revne 1895. â�� <jcO Rndloff; Briefwechsel

Meusebachs mit J. und W. Grimm. Heilbronn 1880. S. 415.

Brief an Bettina von Emanuel Geibel (1841 November): Enphorion 1896.

3, 18 bis 20.

*S. 84, Nr. 3) c, Z. 5 lies: Nr. n), statt: Nr. m).

Nr. 3. Rezensionen, i) Paulus, Convewationssaal 1836. S. 145 bis 161;

Neuer Sophronizon. Darmstadt 1841. 2, 405.

Nr. 4) Ã�bersetzt ins Englische 1841 von der Amerikanerin Margarethe

Fuller-Ossoli.

S. 89, Nr. 6) 1857. Vergl. G. Keller an L. Assing 1858 Januar l: J. Baechtold,

Kellers Leben. Berlin 1894. 2, 413 bis 415.
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*S. 90, Z. 6 lies: Karl, statt: Ludwig.

*S. 91, Z. 7 v. u. lies: 1810, statt: 1811.

*Z. 8 v. u. lies: 16. Juli, statt: 14. Juni.

*S. 92, Z. 17 lies: Enzersdorf.

S. 93, Nr. b; Sieh Tag- und Jahreshefte 1807. = W. A. I. 36, 391 bis 393.

Nr.g'. Joh. Em. Veith, Nekrolog: Passys Oelzweige. Wien 1823. Jahrg. 5,

StÃ¼ck 15, S. 56 bis 64. (Sieh Joh. Heinr. Loewe, Joh. Em. Veith. S. Hl).

S. 94, Nr. l'. Julius Schneller, Zacharias Werner: Hinterlassene Werke.

Leipzig und Stuttgart 1834. 3, S. 119 bis 138. Vorher im Hesperus 1819.

Nr. l". Hurter, Ausflug nach Wien und Prefiburg im Sommer 1839.

S. 150 f.

Nr. m'. Karoline Pichler, DenkwÃ¼rdigkeiten. Wien 1844. 3, 64 f.

Nr. w). Geistes-Funken. Der Vf. ist nach Wellers Lex. Pseudon. Isidor

KÃ¶nigsberger. RaÃ�mann, Lex. dtsch. pseud. Sehr., S. 148, teilt die

Schrift Karl Frdr. Fenkohl zu; dieser aber bediente sich des Deck-

namens Karl Frdr. Regiomontanus.

Goethe und Werner s. Band IV. S. 580, 135.

x. GrÃ¤fin Elise von Bernstorff, geborene Grafin von Dernath. Ein Bild

aus der Zeit von 1789 bis 1835. Aus ihren Aufzeichnungen. Berlin

1896. Ernst Siegfried Mittler und Sohn. 8. S. 180f.

Briefe: Â«. = Hitzig I, 361 bis 364. â�� tt. Dalberg: Sebastian Brunner,

Clemens Maria Hoffbauer und seine Zeit. â�� â�¢/. Peguilhen: Gnbitz,

Erlebnisse l, 217f. â�� y". Karl Regiomontanus: Blatter fÃ¼r literar.

Unterhaltung 1827. Nr. l und 2. â�� /". Riemer: G. A. MÃ¼ller, Ã¼n-

gedrucktes aus dem Goethe-Kreise. MÃ¼nchen 1896. S. 22.

*S. 95, Nr. 18), am Ende lies: Nr. m), statt: Nr. g).

*S. 96, Z. 21 lies: Er wurde in Bern mit Heinrich Zschokke, Heinrich Gegner.

*S. 98, Nr. c) Ã¼ber der Zeile lies: 94, statt: 72.

S. 99, Nr. r*) Theophil Zolling, Ein Portrat zum Kleist-Tage: Die Gegen-

wart 1881. Nr. 41.

Nr. v') Heinrich v. Kleist: Wissenschaftliche Beilage der Leipziger Zeitung

1882. Nr. 41.

Nr. aa') Walther Bor m an n, Neueres Ã¼ber Heinrich von Kleist: Unsere

Zeit 1886. Heft 4.

Karl Liebrich, Zur Lebensbeschreibung H. v. K.: Grenzboten 1886. 45,

Nr. 46 und 47.

W. Bormann, Zur Biographie und Kritik Heinrich v. Kleists: Allg. Ztg.

1887. Beil. Nr. 37, 42, 43 und 47.

S. 100, Nr. jj) zu vervollstÃ¤ndigen: bis 347.

Nr. mm') Heinrich von Kleist Trauerspiel in 5 Akten von Karl Liebrich.

Reudnitz-Leipzig, 1888. 8.

Nr. pp. Hermann Conrad, Heinrich von Kleist als Mensch und Dichter.

Berlin, Herrn. Walther. 1896. 40 8. 8.

Nr. qq. Helene Zimpel, Heinr. von Kleist und die Romantiker: Nord

und SÃ¼d 1896. Band 77, S. 369 bis 391.

Nr. rr. Georg Minde-Pouet, H. v. K. Seine Sprache und sein Stil.

Weimar 1897. 8. Vgl. Enphorion 4, 680 bis 684 (Walzel).

Nr. ss. Emil Mauerhof, Schiller und Heinrich von Kleist. ZÃ¼rich und

Leipzig 1898. 8.

Brief an Goethe: Goethe-Jahrb. 1888. 9, 48f.; dazu S. 93f. â�� Goethe

an Kleist: Strehlke, Goethe's Briefe l, 342f. und W. A. 4, 20. 15f.

Zu t) vergl. auch Karl Siegen, Heinr. v. Kleists Liebesleben: Magazin fÃ¼r

die Lit, des In- und Auslands 1884. Nr. 37 und 38.

S. 100, Nr. 1) Hermann Conrad, Heinrich von Kleists .Familie Ghonorez':

PreuÂ«. Jahrb. 1897. Bd. 90, S. 242 bis 279. â�� Eine Bearbeitung auch durch A.

B. Dulk: F. Wehls Deutsche SchaubÃ¼hne 1862. 3. Jahrg. Heft 3.

Nr. 2) Wilhelm Ruland, Kleists Amphitryon. Eine literarhistorische

Untersuchung. Berlin 1897. 8.

Ooedeie, CirnndnÂ«, VI. Â«. Aufl. â�¢ 51
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s. 102, Nr. 4) Penthesilea Ein Trauerspiel in fÃ¼nf Akten. FÃ¼r die deutsche

Bohne eingerichtet ron Hermann Biotte. Mit einem Vorwort von Ewald Bflffcgr-

Leipzig 1876. 8.

â�¢Z. 10 lies: 1893. VL statt: 1894. V.

Nr. 6). Da* KÃ¤thchen von Heilbronn fÃ¼r die Bohne eingerichtet TOÂ»

Eduard Devnent- Als Mannscript gedruckt. Dresden, o. J. 1052);

vergl. ferner Feodor WehL, FÃ¶n/zehn Jahre Stuttgarter Hoftheater-

Leitung. Hamburg 1886. 8. 188 bU 212. â�� Karl du Frei. KÃ¤thcbÂ«n

von Heilbronn als Somnambule: M\g. Ztg. 1890. Nr. 320 vom 18. Novbr. â��

Spiridion Wukadinovic, Ã�ber KleutÂ« .Kathchen von Heilbronn':

Eaphorion 1895. ErgÃ¤nzungsheft. Band 2. S. 14 bis 36. â�� Vom

E. SiegenÂ« Nenbearb. erschien 1893 im Verlage TOD Paul Berer in

Leipzig eine zweite, teilweise verÃ¤nderte Aasgabe.

Nr. 7) L a. Michael Kohlhaas ist auch von Wilhelm von Ising, Caesel

1861. 16, von A. Loui* Schenk, Esslingen 1866. 8., von Wilh.

Panl Graff, Leipzig 1871. 8. und von H. Biotte, Leipzig 1886. 8.

dramatisiert worden. â�¢ L b. Vergl. auch Goethe-Jahrb. 1884. 5. 60

und Grenzboten 1884. Nr. 22.

8. 103, Nr. 8). Eine Wiedergabe des J. J. Le Veao'schen Kupferstiche ron

PhÃ¼ibtrt Ã�ebuconrU ,La cruche caseÂ«eÂ° hat Karl Siegen in der Illnstr. Ztg. Nr. 1756

vom 24 Februar 1877 verÃ¶ffentlicht; ebenso in Nr. n).

Z 10 lies: Gottlieb Bitter (d. i. Theophil Zolling) und Beinhold KÃ¶hler,

Literatnrgeschichtliche Antworten: Deutsche Dichterhalle 1873. Nr. 15.

S. 105 f. Beide Verfasser weisen zum erstenmale nach, dal das Ur-

bild von KleistÂ« ,Zerbrochenem Krug' der Le Veao'sche Kupferstich

von Debncourts ,La crncbe cassee* ist.

8. 104, *Nr 16) lies: NachtrÃ¤ge, statt: Nachrichten.

Nr. 28) Heinr. von Kleists sÃ¤mtliche Werke. Neu revidirte Ausgabe.

Mit einer biographischen Einleitung (38 Seiten) hg. von Karl Siegen.

Leipzig 1895. IV. 8.

Nr. 29j H. v. Kleist, Zwei Lnst-spiele, hg von E. Wolff. Oldenburg, Schuhteache

Holbuchhandlung. Sieh band VIL S. 868 zu S. 450.

*8. 105, Z. 2 lies: Bern, statt: ZÃ¼rich.

Â«Brief an seinen Vater: Die Grenzboten 1870. 2, 262.

Nr. 2. 1) enthÃ¤lt: I. a: Dialogen. â�� b: Das Fest der Liebe. Eine ErzÃ¤h-

lung. â�� II 1805. c: Die GlÃ¼cksritter. Eine ErzÃ¤hlung. â�� d: Der

Barbier von Bagdad. Eine Posse nach dem FranzÃ¶sischen. â�� e: Der

UnglÃ¼ckliche. Ein Schwank. â�� f: Verwegenheit anÂ« Liebe, Eine

Geschichte in Briefen. â�� g: GesprÃ¤ch.

â�¢Nr. 2 5) Sieh Â§ 296, 70. 16) b.

Nr 2. 5') BeitrÃ¤ge zu Ladens Nemesis 1815. V. Seite 260f. 487 f. 1816.

VL S. 614f. n. a.

S. 106, Nr. c7. J. Schneller: Werke 3, 139f.

Briefe an Ziegler: Lemberta Taschenbuch fÃ¼r Schauspieler und Schauspiel-

freunde auf 1822. â�� von Gentz: Ans dem Nachlasse Fr. v. Gentz l,

18 bis 31. â�� von H. v. Kleist (s. S. 100,.

*8. 107, Nr. 10) MÃ¤on Zuerst: Berlin 1809 bei Job. Frdr. Unger.

* Nr. 15) ist bloÃ� Titelausgabe der Einzeldrucke.

S. 108. Nr. 1. Briefe von Loeben an BaSmann: Friedrich Balmann's Leben

und NachlaÃ�. Nebst einer Auswahl von Briefen seiner Freunde. MÃ¼nster, gedruckt

bei Friedrich Regensber^. 1833. S. 189 bis 209. Vergl. anBerdem dort S. 21. 23.34.

â�� Von Uhiand: Uhlands Leben S. 26. â�� Ans dem Briefwechsel Helmina Chezys und

GrafLoebens 1814: MittheilungenausdemLitteraturarchiveinBerlin 1898,S.33"bis 86.

*Z. 8 T. n. lies: Schwan, statt: Schwarz und ebenso S. 109, Nr. 3), Z. 2.

S. 109, Nr. 5') Mitarbeit an H. v. Kleists Berliner AbendblÃ¤ttern.

S. HO, Nr. 1. 26') Mitarbeit an dem in Mannheim 1821 bis 1824 erschei-

nenden Unterhaltungsblatte Charis.

Nr. 2. Vergl. D. A. Bosenthal, Convertitenbilder. Schaffhausen 1866.

l, 390 bis 407.

Nr. 6') Mitarbeit an Adam MÃ¼llers Staatsanzeigen; vgl. Â§ 293, 3. 18).
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Nr. V) Triumphe deutscher Vorzeit. Gedicht in fÃ¼nf Kapiteln (Terzinen).

W. v. SchÃ¼tz: Aakania, Zeitschrift fÃ¼r Leben, Litteratur und Kunst.

Hg.: Wilhelm MÃ¼ller. DeÃ�au 1820. S. 89 bie 125. Das Gedicht in

Form der Triumphe Petrarcas war im J. 1810 geschrieben.

Nr. 10) Probescenen aus: Carl der KÃ¼hne. Trauerspiel von Wilhelm

von SchÃ¼tz: Askania, Zeitschrift fÃ¼r Leben, Litteratur und Kunst.

Dessau 1820. S. 381 bis 417. Der erste Akt.

S. 111, Nr. 3. Seckendorff. Vgl. (Karl Bertuch) Andenken an L. v. Secken-

dorf: Journal des Luxus und der Moden 1809. Dezember, S. 785 bis 789. â�� Mayer,

Uhland l, 38f. 146. â�� L. FrÃ¤nkel, Leo von Seckendorff und die schwÃ¤bischen

Dichter: Bes. Beilage des Staatsanzeigers fÃ¼r WÃ¼rttemberg 1892. S. 207f. â�� Steig,

Anuni l, 275. â�� Wilh. Heyd, Bibliographie der WÃ¼rttemberg. Geschichte. Stutt-

gart 1896. 2, 617. â�� Sonntagsblatt 2, 312 325. 3, 18. 41.

Brief an Schiller: Urlichs, Briefe an Seh. Nr. 296.

BriefeanS.vonSchiller:Jonas6,254f.296f. â�� Uhland :Uhlands Leben. S.79

*S. 113, Nr. 4. 4) a., Z. 5 lies: Kochen, statt: Kochern.

S. 116, Nr. h'. Arnold Steudener, Briefliche Plaudereien Ã¼ber norddeutsche

Natur und norddeutsche Dichter. Progr. der Klosterschule RoÃ�leben. Halle 1871.

4. S. 28f.

Nr. h". Ne r r lieh, Jean Paul und seine Zeitgenossen. 1876. S. 252 f.

*Z. 4 von unten lies: Hofmeisters.

t Z. 3 von unten fÃ¼ge ein: RaÃ�mann: Friedrich Rafimann's Leben und

NachlaÃ� MÃ¼nster 1833. S. 209 bis 213.

S. 117. Brief an Fouque von Dorothea von Schlegel (1814 Januar 15):

Deutsche Dichtung Bd. 17, Heft 9.

*Nr. 9), 3 lies: Â§ 292, 6. 3). statt: Â§ 292, 5.

*S. 118, Nr. 12) lies: Brautwerbung, eine Sage des Saxo.

*Nr. 15) Pantheon 2 (1810), S. 63 bis 77: Die gebrochene Burg. Eine

altsÃ¤chsische Geschichte in [sieben] Balladen.

Nr. 16') Zwei Gedichte: VaterlÃ¤ndisches Museum. Hamburg, bey Friedrich

Perthes. 1810. 8. S. 119 und S. 461.

Nr. 17; Held Graz 1881. 400 S 8. - Ch. Stechers Deutsche Dich-

tung fÃ¼r die christliche Familie und Schule. Heft 12 bis 14.

Nr. 17') Mitarbeit an H. v. Kleists Berliner AbendblÃ¤ttern.

*S. 120, Viertes Quartal, Z. 2 am Ende ergÃ¤nze: [SÃ¼vern, Â§ 293, V. 29. 9) d].

*S. 121, Jahrg. 1814,1. d. 1.: Auerswald. â�� Â»II. i: Cyane = PhilippineCalenberg.

S. 122, Nr. 28') Der SchuÃ� aus der Feldschlange: Hormayrs Archiv 1812. Nr. 15f.

Nr. 34) d. und e. Die Heimkehr des groÃ�en KurfÃ¼rsten, dramatisches

Gedicht; die Familie Hallersee, Trauerspiel, von Friedrich Baron de la

Motte Fouque'. Mit Musik. Berlin, bei Julius Eduard Hitzig. 1813. 8.

*S. 124, Nr. 56) a. S. 231/54 Hb. â�� Joh. Chn. Hohnbaum. â�� *b. S. 227/58

D. a. Claus ist von demselben.

S. 125, Nr. 74') Eine Shakespeare-Bearbeitung Fouque'g (KÃ¶nig Heinrich IV.

fÃ¼r Berlin; 1817): Jahrbuch d. dtsch. Shakespeare-Gesellsch. Weimar 1897. 38,

S. 268 f.

S. 127, Nr. 96) J. V. Teichmann, Literarischer NachlaÃ�, hg. von F. Dingel-

stedt. Stuttgart 1863.

Nr. 102) Der Leibeigne. Schauspiel in fÃ¼nf AufzÃ¼gen von Friedrich

Baron de la Motte FouquÃ¶. Berlin 1820. In der Schlesingerschen

Buch- und Musickhandlung, l Bl., 222 S. 8. In fÃ¼nffÃ¼Ã�igen lamben.

S. 128, Nr. 119') Der Eichbaum und die Weide. (VII) Altnordischeidyllen von

La Motte Fouque :Eidora. Taschenbuch auf das Jahr 1823. Schleswig. S. 127 bis 144.

Nr. 119*) Island. Ein SkaldengruÃ� von Friedrich Baron de la Motte Fouqu^:

ebenda S. 379 bis 384.

Nr. 119") Ã�ber die Schicksale eines bei uns eingebÃ¼rgerten tiefsinnigen

Wortes [Natur] aus der RÃ¶mersprache von L. M. Fouque'. Vprtrag,

gehalten am 19. Februar 1828: Vgl. J Koch, Die ehemalige Berlinische

Gesellschaft fÃ¼r deutsche Sprache und ihre BÃ¼chersammlung. Progr.

Berlin 1894. 8. 16.

51*
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Nr. 1280- Die Gabe deÂ« Bautaateines. Erzahlanjr von L. M. Fo

Eidora. Taschenbuch auf das Jahr 1824. Schleswig. S. l bÃ¼~26.

In demselben Jahrgang auch Gedichte von ihm.

8. 129, Nr. 137'). Der alte Kinderfreund. Eine norddeutsche Volkaage. Von

Baron La Motte-Fonqne*: Mitternachtblatt 1826. Nr. 144f.

â�¢Nr. 138), Z. 2 lies: Channettes.

Nr. 1480. Der schwarze Handschuh. Eine Norelle von Friedridi de la

Motte Foaqne: Fortuna. Ein Taschenbuch fÃ¼r das Jahr 1829. Wien.

S. 195 bis 237.

8. 130, Nr. 1510. Musenalmanach. Eine Neujahrsgabe fÃ¼r 1833 hg. TOB

H. KÃ¼ntzel nnd F. Melz. Darmstadt. 8. 85: An eine junge Dichterin. â�� S. 238:

Nordische Ballade. â�� 8. 323: Zelters Heimgang.

â�¢S. 133, Nr. 46), Z. 3 lies: 56, statt: 47.

8. 135, Briefe: :'. Wilhelmine SchrÃ¶der-Devrient (1837 Mai 18): Die Garten-

laube 1861. Nr. 19. S. 299b. â�� Briefwechsel zwischen Helmine und Bopp: 8. Lef-

mann, Franz Bopp. Berlin 1891. S. 171* bis 177*. â�� Im J. 1896 kaufte die

Berliner Litteraturarchiv-Gesellschaft ans dem Nachlasse Helminens 2800 Briefe an.

darunter den Briefwechsel mit 0. T. Loeben, Ernst v. d. Malsbnrg n. t. w.

S. 136, Nr. 20). Die Biographie ist fortgesetzt worden im Gesellschafter, hg. von

Gnbitz. 1838; im Morgenblatt 1840 und 1841; endlich in Mundts Freihafen nnd Pilot

*8. 137, Nr. 82) H. 1. lies: Schfitee's.

Nr. 44). Vergl. dazu Adolf Stern, Helmina v. Chezy's Memoiren

und die deutsche Belletristik: Anregungen fÃ¼r Kunst, Leben und

Wissenschaft. Hg. von Franz Brendel nnd Richard PohL Leipzig

1859. Vierter Band, 8. 134 bis 141.

*8. 138, Z. 3 L: 1814, st: 1824 n. Z. 4 besser Wilhelm, st: August

a 143, Nr. i'. Frdr. Kurts, Etwas Ã¼ber Cbamisso: Der Gesellschafter 1839.

Bl. 1. Daraus das Wesentlichste bei Hitzig, Nr. k. 8. 87 bis 92.

Nr. k. fÃ¼ge hinzu: Menzels Literatnrbl. 1840 Mai 13.

Â»8. 144, Nr. gg., Z. 2 1.: Chamissos ... â�� Anz. u. streiche bei hh") ein G.

Nr. pp. Hermann Tardel, Quellen zu Chamissos Gedichten. Progr.

Graudenz 1896. 8.

Nr.qq.Xavie_rBrun, Adelbert de Chamisso de Boncourt. Lyon 18%. 371 S. 8.

Nr. r r. Julius Sc ha p l er, Der Humor bei Chamisso. Progr. Deutsch-

Krone. 1897. 4

S. 148, Nr. 9) Fortunati G., hg. von KoBmann. Sieh dazu Enphorion 1897

4, 132 bis 145 (Oskar F. Walzel); Anz. f. dtech. Alterth. 1898. 24, 89 bis 93

(Valentin Pollak). â�� Â»Nr. 14) a. Z. 6 lies: nach Fouque, Gedichte. 1817. Band 2,

5. 144 und Chamissos.

8. 149, Nr. 14) Z. 14 von unten fÃ¼gÂ« hinzu: Allg. Zig. 1839. Nr. 229 Aug. 17. â��

Hallische JahrbÃ¼cher 1840. Nr. 72. S. 572 bis 576 (A. RÃ¼ge).

Â»S. 151, Nr. 24) Z. 3 lies: nnd Charlottenbnrg 12. Mai 1825.

*S. 155, Nr. d. lies: 34, statt: 29.

Â»8. 157, Nr. 29) lies: Anm.] nnd Cottas Morgenblatt 1839.

"Nr. 30) lies: (Gedicht: Morgenbl. 1839 Jan. 7).

S. 158, Nr. 2. 360. Baffeto. Novelle von Franz Freiherrn Gaudy: Die Garten-

laube 1863. Nr. 6. S. 81 bis 84.

S. 160, Nr. 3. Briefe: y. Karoline v. Wolzogen: Goethe-Jahrb. 1896. 17, 40 bis 42.

*S. 165, Nr. 7., Z. 3 und 8. 166, Nr. m. lies: EfterslÃ¤gteselskabet.

â�¢8. 166, Nr. bb. lies: Le Fevre-Deumier.

Â»8. 167, Z. 5 lies: nnderbara, statt: nnderba. â�� *Nr. 3), Z. 4 lies: Sorgespil.

Â»8. 168, Nr. 8) L a., Z. 2 lies: Eventyr i Digtninger. â�� Â»H. f. lies: MunkebrÃ¶-

drene. â�� Â»u. g. lies: Eremiten. â�� Â»Nr. 10) lies: FostbrÃ¶drene. â�� Â»Nr. 11), Z. 5 lies:

af Thorwaldsens Hjemkomst

Â»S. 169, Nr. 18), Z. 3 lies: Digteren. â�� Â»Nr. 22), Z. 4 lies: RÃ¶verborgen.

Â»S. 171, Nr. 82), Z. 4 und S. 172, Nr. 42) XH lies: TrillingsbrÃ¶drene. -

â�¢Nr. 33), Z. 8 lies: Maanedsskrift â�� Â»Nr. 39), Z. 3 lies: Ã¶rvarodds.
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*S. 172, Nr. 42) XXIII lies: Norgesreiaen.

*S. 173. Briefe an Steffens von Goethe sieh auch Goethe-Jahrb. 1897. 18,

M", und dazu S. 18 bis 20.

*S. 175, Nr. 38), Z. 2 lies: h, statt: f.

S. 177, Nr. m'. Aus den Papieren des Ministers und Burggrafen von Marien-

burg Theodor von SchÃ¶n. Halle a. S. Lippert'sche Buchhandlung. 1875. Thl. 1.

Nr. t. Theodor Wiedemann, Leopold von Ranke und Varnhagen von

Ense vor Rankes italienischer Reise: Deutsche Revue. Hg. von

Richard Fleischer. 1896. Jahrgang 21, August, S. 197 bis 209.

*S. 179, Nr. 17), Z. 4 lies: 20. 5) statt: 18. 4).

S. 184, Nr. 2. Briefe. Â£'. verw. Generalin v. Zielinski (spÃ¤tere Frau v. Tres-

kow):.Die Gartenlaube 1873. Nr. 16. Sp. 266b.

S. 185. Briefwechsel zwischen Karoline von Humboldt, Rahel und Varn-

hagen, hg. von Albert Leitzmann. Weimar 1896. X, 221 S. 8.

*Nr. 3. 1) lies: Neun, statt: Sieben.

Nr. 3. 8) Brown. Berlin 1847. 8. = Neue VolksbÃ¼cher. Hg. von

C. Rienitz. Heft 1.

S. 186, Nr. 3. 4) Schornsteinfeger. Berlin 1850. 8. = Neue VolksbÃ¼cher.

Hg. von C. Rienitz. Heft 8.

*Nr. 5., Z. 3 lies: 1807, statt: 1811.

S. 189, Nr. 1. Bis zum 20. Jahre schrieb er seinen Namen richtig: Gentze.

Nr. d'. Friedrich Steinmann, Friedrich von Gentz, seine VergÃ¶tterer

und Widersacher. Ein Resume: Mefistofeles. Revue der deutschen

Gegenwart in Skizzen und Umrissen. Leipzig, 1842. Erster Theil,

erstes Heft, S. 49 bis 93.

S. 190, Nr. o'. Zahn: SteiermÃ¤rkische GeschichtsblÃ¤tter 1880. l, 106.

t S. 191, Nr. 6) lies: 1794 bis 1798 die Neue Deutsehe Monatsschrift

Berlin, bei Friedrich Vieweg, dem altern heraus.

S 194, Nr. 1. 34) Oesterreichs Theilnahme an den Befreiungskriegen. Ein

Beitrag zur Geschichte der Jahre 1813 bis 1815 nach Aufzeichnungen von Fried-

rich v. Gentz, nebst einem Anhang: ,Briefwechsel zwischen den FÃ¼rsten Schwarzen-

berg und Metternich.' Hg. von Richard FÃ¼rst von Metternich-Winneburg.

Geordnet und zusammengestellt von Alfred Freiherr v. Klinko wstrÃ¶m. Wien

1887. XI, 844 S. gr. 8.

S. 195, zu Nr. 10) und 12) sieh H. Escher, Ueber die Philosophie des Staats-

rechts, mit besonderer Beziehung auf die Hallerische Restauration und einem Vor-

wort Ã¼ber Herrn K. L. v. Hallers Uebertritt zur rÃ¶misch-katholischen Kirche und

dessen AusschlieÃ�ung von den Ã¶ffentlichen Aemtern in Bern. ZÃ¼rich 1822. 8.

Zu Nr. 12) Vergl. B. van den Wyenberch, Apologie des Herrn Karl

Ludwig von Haller. Brieg und Solothurn 1821. 8.

Andreas R aÃ�, PrÃ¼fung der PrÃ¼fung, oder Bemerkungen Ã¼ber die Krugsche

PrÃ¼fung des von Hallerschen Sendschreibens. Mainz 1822. 8.

S. 196, Nr. 3. V. Aug. Wilh. Rehberg, Politisch-historische kleine Schriften.

Hannover 1829. Im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung. 8. S. 240 big

277. Vorher in der Hall. Allg. Litteraturztg. 1810. Nr. 107 bis 109.

*8. 199, Nr. 4. 7) Die Verweisung auf Â§ 276 gehÃ¶rt zu 8).

S. 200, Nr. <>'. Rud. v. Ranmer, Gesch. der German. Philologie vorzugs-

weise in Deutschland. MÃ¼nchen 1870. S. 362 bis 365.

Nr. g. Ersch und Grubers Encyklopadie 1882. 2. Sect. 32, 303 f. (F. A.

Eckstein).

*S. 201, Nr. 24) Vor der Parenthese ist einzufÃ¼gen: Kanne gab heraus:

S. 202, Nr. d'. Die Jesuiten am Rhein und GÃ¶rres: BlÃ¤tter f. literar. Unter-

haltung 1827. Nr. 240 f.

Nr. x'. Rud .v. R a u m e r, Gesch. der Germ. Philol. MÃ¼nchen 1870. S. 865 bis 872.

S. 208, Nr. mm. A. S t Ã¶l l, Der Geechichtschreiber Friedrich Wilken.

Cassel 1896. 4. S. 73.

Nr. nn. L. Feuerbach, Leben A. Feuerbachs. Leipzig 1852. II, S. 269.
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â�¢S. 205, Nr. 27) lies: Randschan, statt: Revue.

*Nr. 40), Z. 2 lies: 3. Aufl. 1854. 8.

8. 206, Nr. 48), Z. 17. Verfasser von GoerreÂ« und Atoanasitu ist aacfe

Nowack 3, 81: Heinrich Laube.

8. 210, o. Ein Crtheil Ober Grenzer: PrenB. Jahrb. 1858. 1. 319f.

Briefe. â�¢/. Sieh jetzt: Friedrich Creazer und Karoline von GÃ¼nderode,

Briefe und Dichtungen. Hg. von Erwin Rohde. Heidelberg 1896. IV,

1428. 8. Sieh Euphorien 1697. 4, 358 bis 367 (Reinhold Steig).â��

t. an .SchÃ¼tz: Chn. Gttfr. SchÃ¼tz. Halle 1834. l, S. 54 bu 62.

â�¢S. 211, Nr. 7, 5). FÃ¼nfte Abtheilung. Z. 2 lies: Leben.

*S. 213, Z. 6 lies: Stimme. â�� *Z. 9 lies: 4, statt: 5.

Nr. 6) Allg. Grandsatze. Verfasser ist nach Mensel 221. 3: j. f. A bei

(g 224, 59). Paulus ist nur Herausgeber.

*Nr. 12), Z. 5 lies: 12. statt: 1L

*S. 214, Nr. 2. 2) lies: K. Christian) E.

8. 219, B. Briefe. {'. ?: Die Gartenlaube 1874 Nr. 7. S. 119. â�� Briefe aa

Schleiermacher von Bertnch: G. A. Maller, Ungedrucktes aas dem Goethe-Kreise.

Manchen 1896. S. 69f. â�� Klinger: M Rieger, Briefbach za F. M. KlÃ¼ger.

Sein Leben und Werke(eo). Darmstadt 1896. Q.

8. 224, Nr. 4. Sieh Wilhelm Heyd, Bibliographie der WÃ¼rttembergischen

Geschichte. Stattgart 1896. 2, 622.

Nr. 5. a'. Rotermund, Gel. Hannover l, 486f. - a*. Wilhelm Sehrdter,

Draseke und Schuderoff als Prediger . . . Altenburg 1821. 8. â��

p. Max Schmidt, Die litterar. Gesellschaft in Ratzebarg za Anfang

des 19. Jh : Archiv des Vereins f. d. Gesch. des Hzgt. Lauenbnrg

1896. Band 5, S. 93 bis 95. Vergl. Â§ 294, 27.

*S. 225, Nr. 11), Z. 2 lies: Hanstein.

8. 230, 5. Brief Paul Johann Anselm Fenerbachs: Allg. Zeitung 1691.

Beilage Nr. 75.

8. 239. Anton Graffs Bildnis von J. R. Forster, das als verschollen galt, wurde

MÃ¤rz 1898 wieder aufgefunden. Besitzer: BuchhÃ¤ndler Otto SchÃ¤tze in DÃ¼sseldorf.

S. 241, Nr. 32) XIV. b. H. Wansey's Tagebuch hat nach Mensel 11, 3861

J. Ch. HÃ¼ttner fibersetzt.

*Nr. 34) und 37) lies alle dreimal: Klngel, statt: KlÃ¼pfel.

Nr. 35). Nach Mensel 5, 207: G. Hamiltons Reise um die Welt . . .

a. d. Engl. (von F. L. W. Meyer Â§ 232, 39); mit Anmerkungen von

J. R. Forster. Berlin 1794. 8.

Nr. 36) Obersetzer von Lafayette n. s. w. ist H. J. L. v. Rohr.

8. 242, Nr. 43) Ã�bersetzer La Metheries ist Chn. Gtho. Eschenbach.

â�¢S. 245. Briefe V, Z. 4 lies: Bern 1893.

8.248, Nr. 39) Benjowsky. Vgl. K. M. v. Behm, Kurze Widerlegung eines

Werks., von G. Forster Ã¼bers...: (Kaffkas) Nord. Archiv 1808. I,30bis41.

*Nr. 40), Z. 2 lies: Dor., statt: Dr.

S. 249, Nr. 55), Volney. FÃ¼ge Z 6 hinzu: Mit einer Biographie Volneys hg.

von Robert Habs. Leipzig o J. [1886] = Reclams Univ.-Bibl. Nr. 2151/3.

*S. 255, Nr. 7. 6), Z 3 lies: versehen [von A. H. Bertelsmann]. Nebit

*S. 257, Nr. 7), Z. 8. Steinthals Ausgabe erschien zuerst 1871.

Nr. 7) nach Z. 10 fÃ¼ge hinzu: J. J. Gradmann, Tabellarische An-

weisung, gesund zu bleiben und alt zu werden, grÃ¶Ã�tenteils ein Aus-

zug ans Hufelands Kunst u. s. w. Bregenz o. J. l Bogen. â�� Ohne

Vorwissen Gradmanns vom Verleger in zwei Bogen geordnet und

mit dem Titel vergehen: Die Kunst, das menschliche Leben zu ver-

lÃ¤ngern, von Hufeland. Bregenz 1798. 2 Bogen. 8.

Nr. 9), Z. 6. Die 12. Auflage, bearb. von Jul. Herrn. Haake, erschien

in Halle, nicht in Leipzig.

S. 258, Nr 12. b. = Carl Fr. Ph. v. Martins, Akademische Denkreden.

Leipzig 1866. S. 271 bis 316.
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8. 259, Nr. l'. Carl Fr. Ph. v. Martius, Akademische Denkreden. Leipzig

1866. S. 388 bis 428.

*S. 260, Nr. T., Z. 2 lies: Mara, statt: Marca.

S. 261, <o". Briefe AI. v. Humboldts an v. d. Schot und v. Jaquin: Allg. Zeitung

1891. Beilage Nr. 175.

S. 265, 16. Sieh Carl Fr. Ph. v. Martius, Akademische Denkreden. Leipzig

1866. S. 55 bis 71 und 523 bis 537.

S 266, Nr. 18. Sieh Carl Fr. Ph. v. Martius, Akademische Denkreden. Leipzig

1866. S. 322 bis 326.

*S. 267, Nr. 18. 13), Z. 2 lies: Schmid.

S. 268, Nr. g1. Herrn. Adalbert Daniel, Carl Ritter: PrenB. Jahrb. 1860. 5,823

bis 849 -- Zerstreute BlÃ¤tter. Abhandlungen und Reden vermischten Inhalts. Halle

1866 S. 163 bis 198.

*S. 271, Nr. 21. e. G. Thomas i u s, Rede am Grabe des Herrn Karl T. Raumer...

Erlangen 1865. 4.

*S. 280, Nr. 4., Archenholz, b. lies: 5, 720, statt: 7, 720.

Brief an A., v. Lichtenberg: Holtei, 300 Briefe. 2, 186.

S. 282, Z. 1. Die ersten drei BÃ¤nde der Zeitschrift ,Litteratur und VÃ¶lker-

kunde' gab Leon Goniperz heraus. Sieh L. Neubau r, Leon Gomperz: AltprenB.

Monatsschrift 1895. Bd. 32, S. 457 bis 478, bs. S. 465.

S. 284, Nr. 8. 1. Wilhelm Heyd, Bibliographie der WÃ¼rttembergischen Ge-

schichte. Stuttgart 1896. 2. 552.

S. 285, Nr. 9. b'. Ernst RaBmann, Nachrichten. 1866. S. 85 bis 87. â�� Brief

an die Earschin: Wagners Archiv 1874. S. 545.

Nr. 4) c'. (H. Frdr. v. Dietz) Ueber die Juden; an Herrn Kriegsrath

Dohm in Berlin. Dessau und Leipzig 1783. 8. â�� e'. F. ReuÃ�, Ch. W.

Dohms Schrift ,Ueber die bÃ¼rgerliche Verbesserung der Juden' und

deren Einwirkung auf die gebildeten StÃ¤nde Deutschlands. Eine kultur-

undlitteraturgeschichtliche Studie. Leipzig. Diss. Kaiserslautern 1891.8.

S. 287, iÂ« wiederholt: Alpenrosen 1813. S. 155 bis 160.

S. 288, Nr. o'. Aug. Wilhelm Rehberg, Politisch-historische kleine Schriften.

Hannover 1829. Im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung. 8. S. 165 bis 198.

Vorher in der Hall. Allg. Literaturztg. 1809 (Nr. 199) und 1810 (Nr. 128 bis 130).

*Nr. p'., Z. 2 lies: 15, statt: 8.

S. 289, Nr. ss. Wilhelm Lang, Graf Reinhard. Ein deutsch-franzÃ¶sisches

Lebensbild 1761 bis 1837. Bamberg. 1896. 8. An mehreren Stellen.

tS. 290. Briefe an Bertuch: Im neuen Reich. 1881. II. S. 617 bis 627.

â�¢Nr. v. lies: o, statt: 0.

*S. 292, Z. 2 lies: L[ouis] Vnlliemin.

*S. 294, Nr. 29), Z. 9 lies: 1807, statt: 1808.

S. 296, Nr. 86'). Aus einer Handschrift Johannes von MÃ¼llers: Morgenblatt

1814. Nr. 41.

8. 297, Nr. 12, i. Wilhelm Heyd, Bibliographie der WÃ¼rttembergischen

Geschichte. Stuttgart 1896. 2, 625f.

S. 302, Nr. 15. Briefe C. F. Mansos an K. A. BÃ¶ttiger: Zsch. des Vereins fÃ¼r

Geschichte und Alterthum Schlesiens 1897. Bd. 31, S. 16 bis 92. - an Frdr. RÃ¤umer:

Schles. ProvinzialblÃ¤tter 1829. Band 89, S. 355 363. 562. Wiederholt: Goethe-Jahrb.

1897. 18, 119 f.

*S. 304, Nr. 13, Z. 3 lies: 10, statt: 18.

S. 306, Nr. 18. Posselt. h. Ed. Heyck, Die Allgemeine Zeitung 1798 bis 1898.

BeitrÃ¤ge zur Geschichte der deutschen Presse. MÃ¼nchen 1898. 8.

S. 308, Nr. 2). Dritter Band. Sechstes Heft, c: Nach Meusel 18, 727 hat

die Beschreibung mitgeteilt: Friedrich Molter.

S. 310, Nr. 19. Z. 4 statt Rom lies: Italien, kehrte aber mit diesem nach

Bern zurÃ¼ck, ohne Rom gesehen zu haben. Erst nachher (29/IX. 1794) gelangte

er, von zwei groÃ�mÃ¼tigen Adlichen unterstÃ¼tzt, nach dem ersehnten Rom.
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S. 315, Nr. 24. a'. Strieder-Wachler 16, 364 bis 372 (Autobiographie). â�� *b.

Verf. des AufsÃ¤tzeÂ« ist Albrecht Wachler. Auch besonders erschienen: Breslau

1838. 20 S. 8. â�� f. Heinrich Leo, Meine Jugendzeit. Gotlia 1880. 8. 115t

S. 320, IX. f. VerfaÃ�t von K. U Boehlendorff Â§ 307, L 58. 8).

fS. 322, Nr. 11) XVHL g. VerfaBt von Job. v. Riese. VergL E. Raimann.

1866. S. 275.

S. 325, Nr. 9) vergl. Personalien gesammelt von Friedrich Jacobs. Leipzig,

in der Dyk'schen Buchhandlung. 1840. 8. S. 381 bis 419.

*8. 332, Nr. 32. a'. LÃ¼bker-SchrÃ¶der 1829. S. 756 bis 759.

*S. 341, m. Z. 5 lies: Alfonso. o. lies: Qeijer. â�� *S. 342, w. Z. S lies:

8. April 1848. â�� *S. 343, m. Z. 2 lies: Nachlasse. â�� Brief an und von Anast

GrÃ¼n: Grillparzer-Jahrbuch 1895. 5, 164. 161.

8. 346, Nr. 37. 8). Dippold, Fragmente Ã¼ber Danzig und seine Umgebungen

(L J. 1811 verfasst): Morgenblatt 1814. S. 54. 57. 70. â�� AuÃ�erdem sieh Band VI.

S. 511, Z. 4.

S. 348, Nr. 18) Z. 2 lies: 1833, statt: 1883.

S. 353. Zu oh) Haxthausen vgl. Deutsche Rundschau 1898. Februar. S. 187.

S. 354, Nr. Â«z') ins Labecker Erinnerungsalbum 1847 September 26: National-

Zeitung 1898 Februar 10, Abendausgabe. â�� Ã�d) Zwei Briefe Jacob Grimms an

Gustav Michaelis: Carl Theodor Michaelis, Gustav Michaelis. Progr. Berlin 1897.

S. 22 bis 23; vergl. S. 13. â�� Ã�Ã¤") Mone: Neue Heidelberger JahrbÃ¼cher 1897.

Jahrg. 7, S. 68 bis 94 (Waldberg). â�� Ã�e) Rask: Anz. f. dtsch. Alterth. 1898. 24,

221 bis 223 (St[einmeyer]).

S. 355, Nr. yb') Sandvoi: Preni. Jahrb. 1898. 91, 69. - yn1) Taylor: Central-

blatt fÃ¼r Bibliothekswesen, hg. von 0. Hartwig 1898. XV, 1. 2. S. l bis 16 (Hart-

wiff)- â�� yw") Ferdinand Weckherlin: Jnstinus Kerners Briefwechsel mit seinen

Freunden. Stuttgart 1897. l, 350; vgl. 854.

*8. 357, Z. 8 lies: Wessenberg.

S. 360, Nr. pp'. Karl KÃ¼hner, L H. von Wessenberg und seine Zeitgenossen.

Lichtgestalten ans dem Katholizismus des 19. Jahrhunderts. Heidelberg 1897. 51 S.

gr. 8. - - Bilder aus der evangelisch-protestantischen Landeskirche des GroÃ�herzogt.

Baden. HI.

t S. 364, Nr. 8. Alexander W ei n rieh starb am 20. Mai 1830 in Klein-

Rechtenbacb im Kreise Wetzlar. Seit 1817 verwaltete er auch die Superintendentnr

der DiÃ¶zese Wetzlar. (Pfarrer in Wetzlar war er nicht).

t Nr. 2) Der Geburtstag, eine JÃ¤ger-Idylle in vier Gesangen. Hadamar

in der neuen Gelehrten-Buchhandlung 1803. 108 8. 8.

S. 365, Nr. 12., Z. 5 lies: Andreas Ferkel. Pastillos Rnfillns Ã¶let, Gorgonini

bircnm. Flaccus. Stendal, bei Franzen und Grosse. 1805. 88 S. 8.

*S. 367, Nr. 11) Liebeskind. Neue Ausg. Berlin 1857. XVIII, 411 S. 8.

*S. 369, Z. 5 lies: Â§ 295, H. A. 8. 8).

Nr. 27, Z. 15 nach 402 fÃ¼ge ein: TagebÃ¼cher 1828. Juni 21 = W. A. DL

9, 65; vgl. 861 f. Im Maiheft des Neuen Teutschen Merkurs von 1797

stehen von Nauwerck S. 12 bis 19 Verse ,An Fernow in Rom'.

Â»S. 371, vor Nr. 36 lies: Karl Chn. Wolfart Â§ 296, 77. 7). - Â«Adalb. Ph. Cam-

merer Â§ 307, I. 82. 10).

*Nr. 36, Z. 2f. lies: BÃ¼rgermeisters Ernst Friedrich Wilhelm 8ch. und

dessen erster Frau Christina Johanna Hedwig, geb.

*S. 873, Nr. 7), Z. 5 lies: 40, statt 217. â�� *Z. 5 von unten lies: 1840. X,

105 S. 8. â�� Z. 3 von unten lies: Wolfram (vgl. Alfred MeiÃ�ner, Gesch. meines Lebens.

Wien und Teschen 1885. l, 13 bis 15).

Â»S. 374, Nr. 8), Cacilie, Z. 14 lies: Heft 3, 4, 7 und 8.

Nr. 12) lies: Schulze. Aus dem Original der GÃ¶ttinger UniversitÃ¤ts-

Bibliothek hg. und den Freunden des Dichters der .Bezanberten Rose'

gewidmet von Wilh. MÃ¼ldener.

*S. 376, Z. 3 lies: 12, statt: 7.
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S. 378, Nr. 101'). Anekdotenalmanach auf das Jahr 1834. Gesammelt und

herausgegeben von Karl MÃ¼chler. Berlin, bei Duncker und Humblot.

S. 382, Nr. 11). Vergl. K. G. Schelle, Garlieb Merkel, als Schriftsteller

und Kritiker in den Briefen an ein Frauenzimmer Ã¼ber die wichtigsten Producte

der schÃ¶nen Literatur und in der Berliner Zeitung, vor das Forum der Kritik,

Philosophie und Kunst gezogen. Leipzig 1803. 8.

*S. 384, Nr. 10. 3) Der Neudruck erschien 1874. Hg. von Rnd. MÃ¼ldener.

*S. 385, Nr. 13. Nr. b. lies: V. 25. 20). - DaÃ� Friedrich Buchholz der Ver-

fasser der Gallerie Preussischer Charaktere. Aus der FranzÃ¶sischen Handschrift Ã¼ber-

setzt. Germanien 1808. ist, weist Franz Schnorr von Carolsfeld in den Grenzboten

H. 1871. S. 417 bia 420 nach. Vergl. auch Ludwig v. Ompteda, Politischer Nach-

lag I, 862.

Nr. 13. c'. Aug. Wilh. Rehberg, Politisch-historische kleine Schriften.

Hannover 1829. Im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlang. 8.

S. 193 bis 239. Vorher in der Hall. Allg. Literaturztg. 1808. Nr. 122f.

*8. 386, Nr. 14, Z. 7 lies: 209, statt: 309. â�� *Nr. 14. 7), Z. 2 lies: W. G. K[rÃ¼ger

Â§ 307, I. 56. 3)].

*S. 388, Nr. 18. Der Verweis auf Â§ 270 gehÃ¶rt zu Nr. 1) u. nicht zu Nr. 2).

*S. 390, Nr. 19. 6) Schwestern. Auch in: Heyse-Kurz, Dtsch. Novellenschatz.

Band 11.

S. 407, Nr. 20, Depping, Z. 4 lies: Frdr. RaÃ�mann, MÃ¼nsterlÃ¤nd. Schriftsteller-

Lei:. S. 26. NachtrÃ¤ge: l, 9. 2, 17. 8, 17 f. 4, 118. â�� Alfred Maury, Notice sur

la vie et les travaux de George Bernard Depping . . Paris 1854. â�� Ernst RaÃ�mann,

Nachrichten. 1866. S. 72 bis 77. 1881. S. 46. â�� Allg. dtsch. Biogr. 1877. 5,59.

S. 411, Nr. 31. Georg Karl Ludwig SchÃ¶pfer, geb. am 13. MÃ¤rz 1811 in

GÃ¶ttingen, wohin seine Mutter zum Besuche ihrer Eltern gereist war. Den ersten

Unterricht erhielt er von seinem GroÃ�vater, emer. Rektor des Gymnasiums in

GÃ¶ttingen, dann von seinem Vater, Prediger zu Rodishain und Stempeda in der

Grafschaft Stolberg-Stolberg. Seit Michaelis 1825 besuchte er das Gymnasium in

Nordhausen, von Ostern 1827 ab die lateinische Schule des Waisenhauses in Halle,

studierte seit Ostern 1829 in Halle und l';4 Jahre spÃ¤ter in GÃ¶ttingen Philologie,

wurde 1832 Hauslehrer auf dem ThÃ¼ringerwalde, gab aber die Stelle bald auf,

promovierte Ostern 1833 in Halle zum Doktor der Philosophie, wandte sich im Sommer

desselben Jahres nach Nordhausen und erwarb seinen Unterhalt durch Unterricht-

geben und Schriftstellerei. Kurz vor Ostern 1834 machte er in Halle sein Lehrer-

examen und trat sogleich sein Probejahr am Gymnasium in Nordhausen an. Seit

Ostern 1838 lebte er als Privatgelehrter in Magdeburg. â�� Vgl. A. G. Schmidt,

Gallerie deutscher pseudon. Schriftst. 1840. S. l f. S. 250 werden 32 Decknamen,

deren sich Seh. bediente, aufgefÃ¼hrt.

*S. 412, Nr. 32. sieh Band III1. S. 964f.

*S. 413, Nr. 35. Sieh dazu Frz. Brummer, Lezicon der deutschen Dichter

und Prosaisten. Leipzig (1885). S. 517.

*S. 414, Nr. 39. 1), Z. 4 lies: Maria Anna Carolina. â�� Nr. 40. FÃ¼ge hinzu:

K. BÃ¼chner, Gel. Berlin 1884. S. 46 f.

"S. 416, Z. 2 lies: 20), statt: 15).

|S. 418, Nr. 48. 16) lies: Blutgesellen. Historisch-romantische Criminal-Er-

zÃ¤hlung von J. K. von Train. MeiÃ�en, bei Fr. W. Goedsche. 1834. HI. 8.

*S 428, Z. 5, Nr. a. Verfasser: J. G. L. Brakebusch? â�� Nr. j'. J. F. C. W(erne-

burg), Der Philosoph oder Weise, wie er seyn und nicht seyn soll, muÃ�, darf und

kann . . . (Leipzig) 1060 [1800J. 8. â�� *Nr. 7. f. lies: Cardauns.

S. 435, Z. 24 v. u. Vor K. F. Lossius einzufÃ¼gen: F. F. Kosegarten Â§ 307, I.

44. 4). â�� Z. 4 v. n. Vor G. F. Ch. einzufÃ¼gen: F. A. Krummacher Â§ 294, 15. 10).

S. 436, Z. 2. Nach H. A. 5 einzuschalten: K. L. Nicolai II. A. 6. 18). â��

Aug. Rublack II. A. 39.

S. 436 fÃ¼ge hinzu: f1. Max Sohle singer, Geschichte des Breslau er Theaters.

Erster Band. 152^â��1841. Berlin 1898. IV, 230 S. gr. 8. â�� o1. F. G. Arvelius,

Geschichte des R e v a Ischen Liebhabertheaters: Lenz' LivlÃ¤nd. Lesebibliothek. Dorpat

1796. 1,55 bia 92. 4,73 bis 102.
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o1, f. Campen hangen, Kurze Geschichte der deutschen Bohne und de*

Rigischen Theater*: (Kaffkas) Nordisches Archiv 1904. 3, 86 bÃ¼ 112.

165 bia 198.

o3. La Coste, Geschichte des Rigiscfaen Theaten von 1760 bia 1811:

Rigisches Theaterblatt, hg. von La Corte. 1815. Nr. 14 f.

3. 437, Nr. 2. Blflmner. 3). Vergl. Die Rache. Ein Trauerspiel nach E Yonng...

Fflr daÂ« k. k. National-Hoftbeater. Wien 1795. bey J. B. Wallishauier. 105 S.

and l Bl. Nachriebt. 8. Nachdruck der Blumnenchen Uebenetzang?

S. 438, Nr. 4. Frambach. BereitÂ« 9 263, Nr. 27, aber verdruckt: Trambach.

*S. 439, Nr. 7. 3) liea: Akten von E. F ff r. DM Schauspiel erschien auch

in der Theatral. Sammlung Bd. 54.

Nr. 8. 2) b. Vgl. JÃ¶rdenÂ», Lei. 6. 145f. Dort Singspiel in drei AufzÃ¶gen.

*Nr. 9. Bertuchs Rufname ist Heinrich.

S. 442, Nr. 19), Faurt. Vergl. Roderich Warkentin, Nachklinge der Sturm-

nnd Drangperiode in Faustdichtnngen des 18. and 19. Jahrb. MÃ¶nchen 18%. gr. 8.

â�� Frz. Mnnckers Forschungen zur neuern Litteraturgesch. L

â�¢S. 443, Nr. 12. 6), Z 2 lies: SeitenstÃ¼kk.

â�¢S. 444, Nr 13 von Apell. 7) Vergl. Â§ 263, 38.

* Nr. 14. Wagner. 3). Das StÃ¤ndchen n. s. w. ist zu streichen.

Â«S. 446, Nr. 3), Z. l lies: Kaffka's.

â�¢S. 449, Nr. 24. Christian Friedrich Wilhelm Barnickel. Sieh Â§ 307. L 59.

â�¢Nr. 25. BaumgÃ¤rtner. S. Â§ 261, 57. â�� Â»Nr. 26. Evers. S. Â§ 304, 15.

*S. 452, SeitenÃ¼berschrift, lies: Â§ 296. - *Nr. 33, 12) Z. 4 Banerngnt. Vgl.

g 298, A. 82. 1>

"S. 453, Nr. 34. 1), Z. 6 lies: Litzmann.

â�¢S. 458, Nr. 47. Rahmel. Vergl. Â§ 268, 8.

S. 461, Nr. 51. Menner. 2a) Die deutsche Sache siegt Ein GemÃ¤hide ans

dem jetzigen Kriege in 3 Aufzogen. Die Musik des Chors im 1. Akte und dea

SchlnBgesangs von Herrn Franz Volkert, Kapellmeister. AufgefÃ¼hrt in dem k. k.

Theater in der Leopoldatadt zum ersten Mahl am 8. JÃ¤nner 1814. (Wien 1814.)

Gedruckt bei Carl Gerold. 8.

*8. 463, Nr 55. Richter. Vgl. Nowack 6, 113f.; *Nr. 1): Breslano. J. 1338. 8.

*S. 464, Nr. 58, Z. 5 HeÂ«: 557f. 2, 606. Beise l, 184.

*Nr. 59. Karl August de la M. a. Mannheim and Heidelberg. 91 S. â��

b. ebenda 134 S.

8. 465, Nr. 1). Karl Fischer lÂ§ 334, X. 905), Arien und GesÃ¤nge aus: der

Gang nach dem Eisenhammer. (Nach Holbeing ,Fridolin'.) Oper in drei AufzÃ¶gen.

Musik von Franz Mejo. Breslau (1835). 40 S. 8.

*8. 468, Nr. 68. Wetteratrand. Nr. 4) ist Ã�bersetzung von Le Grands Le tri-

omphe du temps passe". Vgl. Kochs Zach. f. vgl. Lg. 1897. N. F. 11, 460 f. (Emil

Homer). â�� *Nr. 5) Gedichte u. s. w. ist zu streichen.

S. 469, Nr. 69. a. fÃ¼ge hinzu: 2, 69. 3, 57. 4, 138. â�� e. Ernst RaBmann,

Nachrichten 1866. 8. 201 f. *Nr. 1) lies: EbelL

*Nr. 8) zu lesen: Wollanck.

â�¢S. 470, Nr. 7). SchloÃ� Theben, oder: der Kampf der FInBgÃ¶tter. Zauber-

Oper in zwey AufzÃ¤gen. Nach einer Sage der ungarischen Vorzeit. In Musik

gesetzt von Friedrich August Kanne. Wien 1818. Gedr. bey Anton Pichler. 59 S. 8.

*S. 473, Z. 4 lies: 374f. statt: 347f.

8476, Nr. 79. SchÃ¶ne. Sieh Roderich Warkentin, NachklÃ¤nge der Sturm-

und Drangperiode in Faustdichtungen des 18. und 19. Jh. MÃ¶nchen 1896. 8. = Frz.

Munckers Forschungen zur neuern Literaturgeschichte. I.

8. 478, Nr. 86. Ein Aufsatz Bartholdys ,Ã�ber den Volksgesang der Sicilianer'

steht in Reichards Berlinischer Musikalischen Zeitung 1805. Nr. 5. Vergl. R. Steig

Arnim und Brentano. S. 137. 355.

*8. 479, Nr. 87. Die Briefe von Goethe in Nr. 6). â�� Nr. 3) AschenbrÃ¶del. Eine

Zauber-Oper in drey AufzÃ¼gen. Nach dem FranzÃ¶sischen des Etienne. FÃ¼r daa
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k. k. priv. Theater an der Wien. Dritte Auflage. Wien 1812. Wallishauier.

64 S. 8. Die Musik ist von Nicolo Isonard.

Nr. 89. A. L. Grimms Mitarbeit an des Knaben Wnnderhorn sieh dort

Band l, S. 83 und vergl. B. Steig, Arnim und Brentano. 8. 146 f.

156. 172. Seine Mitarbeit an der von Alois Schreiber hg. ,Wochen-

schrift fÃ¼r die Badischen Lande Heidelberg 1806 und 1807' sieh Neue

Heidelberger JahrbÃ¼cher 1896. 6, 67. (Steig). Endlich Mitarbeit

an der .Charis', der Rheinischen Morgenzeitung fÃ¼r gebildete Leser.

1823 und 1824.

Zu Nr. 2) vergl. die Vorrede der Kinder- und HauBmÃ¤rchen der BrÃ¼der

Grimm 1812 = Wilhelm Grimms kleinere Schriften l, 827.

S. 482, Nr. 96. Eckstein. Sieh auch Alfr. MeiBner, Geschichte meines

Lebens. Wien und Teschen 1885. l, 220f. â�� 'Letzte Z. lies: Mit einem Vor-

worte von Joh. Joa. Ign. v. DÃ¶llinger . . X, 316 S.

S. 489, Nr. 3. 12). Die Stadtbibliothek in Elbing besitzt nach gÃ¼tiger

Mitteilung des Prof. Dr. L. Neubaur eine Ausgabe von 1815, die XH, 234 nnd

XX S. mit Melodien enthÃ¤lt.

8. 494, Nr. 7). Rud. WvB d. j. bediente sich auch der Chiffren Q. Q., X. Y.,

Aâ��bâ��nâ��o, Aâ��n, 0â��r, Adrian, Oscar, Manfred.

*S. 497, Nr. 8. 5), Z. l lies: Von. â�� Nr. 9). Lieder. Die erste Auflage

erschien nach Meusel 8, 282: ZÃ¼rich 1785. 8.

S. 498, Nr. 10. 4) fÃ¼ge hinzu: Elly und Oswald oder die Auswanderung von

StÃ¼rvis. â�� Friede ernÃ¤hrt â�� Unfriede verzehrt. ZÃ¼rich. Druck von Jacques

Bollmann. August 1894. 52 S. 8. -= Verein fÃ¼r Verbreitung guter Schriften.

ZÃ¼rich. Nr. 15.

Die zweite ErzÃ¤hlung rÃ¼hrt von einem ungenannten Verfasser her.

*S. 499, Nr. 10. 8) Z. 4 1.: Vergl. Nr. 9) u. schreibe dann: 9), statt: 8).

S. 502. Nach a. einzufÃ¼gen: Briefe Ã¼ber den gegenwÃ¤rtigen Zustand der

Litteratur und des Buchhandels in Oesterreich. (ZÃ¼rich) 1788. 228 S. 8. Auch

im Ttsch. Zuschauer Heft 22 bis 24. Vf. ist nach Meusel, G. T. 2, 465: FÃ¼ll.

S. 503, nach Nr. 11 einzufÃ¼gen: Politische Zustande und Personen in den

deutschen LÃ¤ndern des Hauses Oesterreich von Carl VI bis Metternich. Von

Clemens Theodor Perthes. Aus dem Nachlasse des Verfassers herausgegeben

(Politische ZustÃ¤nde und Personen in Deutschland zur Zeit der franzÃ¶sischen

Herrschaft. 2. Band). Gotha. Friedrich Andreas Perthes. 1869. XII, 380 S. 8.

S. 505, Nr. kÂ«. J. Beidtel, Geschichte der Ã¶sterreichischen Staatsverwaltung

1740 bis 1848. Mit einem Anhange: Ã�bersicht der Ã¶sterreichischen Kirchengeschichte

von 1848 bis 1861, aus s. Nachlasse hg. von A. Huber. 2 Bde. 1892 bis 98. Inns-

bruck, Wagnersche UniversitÃ¤tsbuchhandlung. Vgl. J. Jung: Euphorion 1898. 5, 388.

S. 513, Nr. ii., Z. 7 lies: 1895, statt: 1845. â�� fZ. 12 lies: Andromache,

statt: Andromeda. Vgl. auch Euphorion, ErgÃ¤nzungsheft. Band 2. 1895. S. 66.

Nr. 11. Ueber die allgemeine Literaturzeitung: Hesperns 1813. Nr. 22.

34. 49. 52.

S. 518, nach Nr. y. einzufÃ¼gen: Almanach fÃ¼r Edle Herzen auf das Jahr

1808. Wien. Joseph Leyrer. 108 S. 16.

8.529, Nr. l a. E Schlesinger, Johann Rautenstrauch, Biographischer

Beitrag zur Geschichte der AufklÃ¤rung in Ã�sterreich. Wien, Stern & Steiner,

1897. Vgl. Euphorien 1898. 5, 420.

Nr. l a. !')â�¢ Rautenstrauchs Abschied von Herrn P. Patritius Fast.

Wien, S. Hartel, 1782. 12.

â�¢S. 531, Nr. 4. Z. 2 lies: 47 statt: 417.

8. 532, Nr. 6. Vergl. H. Meynert, Kaiser Joseph H. 1862. S 100. Resol.

des Kaisers Spt. 1782: ,Die Ode des Hasske ist zu verbieten und dem Verfasser

zu untersagen, bis auf weitere Erlaubnis etwas drucken zu lassen.' Haschke?

8. 536, Nr. 9. 8), Hub er, Wahrmunds Antwort auf Herrn Laubers Send-

schreiben. [Wien] Hart], 1783. 12.

S. 536 vor Nr. 10. einzufÃ¼gen: 9a. Ueber die gegenwÃ¤rtigen schlechten
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Gelegenheitsdichter, and die noch schlechtem Kritiker. Von J. F. E. Scribimtu

indocti, doctique poemata passim. Horat. WIEN, in der Geroldischen Buchhand-

long. 1781. 7 S. 4. Gedicht in Hexametern ,Bis zum hohen Olymp, gelbst bi*

zum Vater der GÃ¶tter*.

S. 542, Nr. 19. Juliane Herzogin von Giovane. Ein Beitrag zur Geschichte

der AufklÃ¤rungBlitteratur in Oesterreich. Von Dr. E. Guglia: Oest.-Ung. Revae

1887. Neue Folge. 3. Bd. S. 88 biÂ« 108.

*S. 545, Nr. 22a., Z. 5 lies: 16, 833.

S. 548, Nr. 24. Meusel 16, 219. 21, 548 nennt Johann Georg >Viedemann,

einen Rechtskonsulenten in Wien, das er 1809 verlieÃ�, als Verfasser von Nr. 8)

bis 5). So auch Kayser.

S. 553, Nr. 32. l'. A. Grefe, Ein vergessener Dichter und dessen Be-

ziehungen zu Lenau: Neue Freie Presse 1894. Nr. 10582.

S. 555, Nr. 37. Nach Mensel 11, 450 f. ist Bened. Jos. Maria Koller Â§ 225,

29 der Verfasser.

S. 557, Nr. 43. Joh. Bapt. Rnpprecht. Brief lies: Nr. 19 und Ed. Heyck,

Die .Allgemeine Zeitung'. Manchen 1898. S. 119 bis 121.

8. 558, Nr. 43, 13) Sonetten-Kranz zur VermÃ¤hlung des Erzherzogs Albrecht

von Oesterreich mit Hildegard von Bayern. Wien, Beck. 1844. gr. 8.

S. 559, Nr. 46. Karl WÃ¶tzel. 4) enthalt die Vorlesungen von Franz Volkmar

Reinhard. Vgl. Vaihinger, Kantstudien 2, 379.

S. 572, nach Nr. 81 fÃ¼ge ein: 81 a. Kriegsgebete aus der heiligen Schrift

und Liturgie fÃ¼r Religion, FÃ¼rst und Vaterland. Diese Gattung von Teufeln

wird nicht auggetrieben, als durch Gebet, und Bude. Math. 17 = 21. 1799.

84 8. 8. Enthalt auch gereimte Hymnen.

S. 573, Nr. 82. Frdr. Treitschke. Briefe: von Beethoven an Treitschke:

A. Chr. Kalischer, Neue Folge ungedruckter Briefe Beethovens: Deutsche Revue

April 1898. 23. Jahrgang. S. 104 bis 106.

8. 575, Nr. 82. Friedrich Treitschke. 88). J. V. Widmann, Bonillya .Leonore'

und der Text zu Beethovens Fidelio: Die Nation 1895. Nr. 49.

S. 580, Nr. 103. Pilat. Briefe an Cotta: E. HÂ«yck, Die .Allg. Ztg'.

MÃ¼nchen 1898. S. 247f. 252. 261f. 269f. 274.

8. 583, Nr. 108. 2). Kriegglied fÃ¼r die Ã¶sterreichische Armee. Von I. F. Ca-

stelli. In Musik gesetzt von Vinzenz Maschek. Wird verkauft zum Besten der

zurÃ¼ckgelassenen Weiber und Kinder der LandwehrmÃ¤nner. 2 BI. 8. (.Hinaus,

hinaus mit frohem Mut!').

t S. 596, Nr. 178. E. v. GÃ¶tz. â�� Deutsche HarfentÃ¶ne. Germanien 1813.

22 S. 8.

S. 598, 198 a. Eichenblatter in Germania's Kranz gewunden. Von A. J.

Schmld. Wien 1814. 72 8. 8. 8. 18. An Vater Franz nach seiner Wiederkehr

(.Welche Namen verdienst du'). â�� S. 70: KurzgefaÃ�te Anmerkungen fÃ¼r die, in

der altnordischen GÃ¶tterlehre nicht bewanderten Leser.

S. 598, 198 b. Josef Rossi. Denkbuch fÃ¼r FÃ¼rst und Vaterland. Enthalt

auBer einer gedrÃ¤ngten Ã�bersicht der Ereignisse des Jahres 1814 hauptsÃ¤chlich

die Schilderung der Freudenfeste bei der Heimkehr des Kaisers. Wien, Wallis-

hauser 1814 bis 1815. n. 4.

S. 598, Nr. 199, g. Ebert, Ferdinand Wolf, seine Bedeutung fÃ¼r die

rumÃ¤nische Philologie, namentlich die Literaturgeschichte: Jahrbach f. d. rom.

and engl. Litteratar 1867. 8, 271 bis 305.

h. Allgemeine deutsche Biographie 1898. 43, 729 bis 737 (K. Beer).

S. 600, Nr. 31) Vgl die Besprechung von C. A. Wilkens: Wiener Zeitung

1890 vom 5. und 6. August.

8. 601, B. I. a'. Bibliothek des Museum Francisco â�¢ Carolinum, von Josef

Gaisberger. Linz, Museum 1845. kl. 8.

S. 601, B. I. F. Hans Commenda, Materialien zur landeskundlichen Biblio-

graphie OberÃ¶sterreichs. Einzeldruck des49. Jahresberichts. Mus.Fr.-Car.Linzl891.8.

S. 601, B. I. f. L. A. Frankl, Gmunden im Liede 1892.



NachtrÃ¤ge und Berichtigungen. 813

S. 601, B. II, a. Linzer Zeitung, hieÃ� zuerst mit Anfang des 18. Jahrb.:

.Lintzer Montags- (und Freitags-) Ordinari Zeitung, seit 1783 Linzer ordinari

Zeitung, spÃ¤ter Linzer Zeitung.

S. 601, B. II, b'. Der Patriot an der Donau; eine gemeinnÃ¼tzlich period.

Wochenschrift fÃ¼r alle Stande. 3. Juni bis 25. November 1776. 1. Jahrg. Linz. 8.

S. 602, Nr. II. d. Musikalische Zeitung fÃ¼r die Ã¶sterreichischen Staaten. 1. Jahrg.

1812. Linz, Zeitungsbureau. 4. â�� Bancalari 14470.

S. 607, 12. Lied an Josef Anton, Bischof zu Linz, von C**i [Cremeri?]

(1789) â�� Bancalari 5424.

13. Lieder-Sammlung zur Feyer der KrÃ¶nung Franz II. gesungen zu Steyer.

Steyr, Medt. 1792. â�� Bancalari 5424.

14. Der Deutsche Michel in dem abgelebten Rock eines Poeten. (Lieder).

Wels, Grassenmayr, 1793. 12. â�� Bancalari 4899.

15. Prinz Kobnrg im MÃ¤rz 1793; von einem patriot. LÃ¤ndler. Linz,

Pramsteidel. 1793. 12. Polit. Gedicht. â�� Bancalari 5626.

16. Ode eines Patrioten in OberÃ¶sterreich Ober die EmpÃ¶rungsgeschichte

Frankreichs. Linz, Pramsteidel. 1793. kl. 8. â�� Bancalari 5540.

17. Der oberÃ¶sterreichische NachtwÃ¤chter an seine deutschen MitbÃ¼rger

beym neuen Jahr 1795. (Gedicht). Wien. kl. 8. â�� Bancalari 5519.

18. Joseph Reither. 1) Ode bei Erneuerung der OrdensgelÃ¼bde des

Dechants F. X. Huebmer. Linz 1796. 4. â�� Bancalari 11510.

2) Die TrÃ¶sterinnen, bei Gelegenheit des Friedensschlusses mit Frank-

reich 1805. Linz 1806. 4.

3) Klagelied am Grabe Jos. Antons, zweiter Bischof von Linz, nebst meh-

reren anderen kleinen Gedichten. Linz 1807. Folio. â�� Bancalari 11511.

19. Sammlung aller in OberÃ¶sterreich zur Zeit der Anwesenheit des Erz-

herzogs Karl verfaÃ�ten, demselben Ã¼berreichten Gedichte und Denk-

schriften. Linz, Trattner. 1798. kl. 8. â�� Bancalari 5754.

20. F. X. Wifihofer Am Geburtstage Kaiser Franz II. Linz, Trattner.

1800. 8. â�� Bancalari 6051.

21. Leopold Freih. von Hahn. Â§ 296, 63 â�� Bd. VI. S. 467. â��

Bancalari 5147.

1) Baron Weydenthal oder die Laune des Schicksals. Ein Lustspiel in

fÃ¼nf Akten. Linz 1807. 108 S. 8.

3) Lied beim EinmÃ¤rsche des Baron Klebekischen Linien-Infanterie-Reg.

Linz, Kastner. 1809. 8.

4) Empfindungen der Bewohner Linz beim Einmarsch des k. k. Ã¶ster-

reichischen MilitÃ¤rs. 6. und 9. JÃ¤nner 1810. Linz, Kastner. 1810. 8.

5) Gesinnungen etc. am 6. JÃ¤nner 1810. Linz, Kastner. 1810. 8.

22. Ignaz SchÃ¶iibeck. 1) Elegie auf den Tod der Kaiserin von Oester-

reich, Maria Theresia. Linz, Kastner. 1807. 8. â�� Bancalari 5803.

2) Auf die Ankunft der Erzherzogin Maria Theresia in Linz 18. Mai 1808.

Linz, Kastner. 1808. 8. â�� Bancalari 5803.

S) Auf die Ankunft Franz I. in Linz, 8. Juny 1808 mit Erzherzogin Maria

Elisabeth. Linz, Kastner. 1808. 8. â�� Bancalari 5803.

4) Elegie auf den Tod der Erzherzogin Maria Elisabeth. Linz, Kastner.

1808. 8. â�� Bancalari 5803.

5) Karakteristik des Ã¶sterr. Kaiserstaates. Linz,Kastner. 1809. Gedicht.â��

Bancalari 5804.

23. Landler-Empfindung, dargebracht dem Erzherzog Karl. Linz, Kastner.

[1809?]. 8. â�� Bancalari 5388.

24. Jos. ttnger, Am Grabe der Nina Kastner 1809. Gedicht. Linz,

kl. 8. - Bancalari 11468.

'26. J** S**. 1) Das Bild unseres guten Kaisers Franz I. und seiner

Unterthanen. Linz, Kastner. 1807. 2) Ode auf die Ankunft Franz I.

zu Linz, 15. MÃ¤rz 1810. Linz, Kastner. 1810. 8. â�� Bancalari 5251. 5252.

26. VermÃ¤hlung Maria Louisens mit Napoleon I. Linz, Kastner. 1810.

8. - Bancalari 5969.

27. Joseph Dnftschmid. Die Nachwelt aus der Gegenwart, ein Gedicht,

bei der PrÃ¤mienvertheilung am k. k. Gymnasium zu Linz 1813 vor-

getragen. Linz, Kastner. 1813. 4. â�� Bancalari 8380.
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28. Eriegalieder der VerbÃ¼ndeten 1815 von Jos. Kliemsteii. Linz.

Feichtinger. 1815. kl. 8. â�� Bancalari 5424

S. 608, Nr. e'. Nachrichten Ã¼ber das Erzetift Salzburg nach der Saecularisation.

In vertrauten Briefen. l'assan, Ambrosi. 1805. 8. â�� Bancalari 5518.

Nr. r'. Katalog. StÃ¤dtisches Museum Carolino-Augustenm. Bibliothek.

Salisburgenaia. Salzbarg 1870. 4.

Nr. r", L. Spatzenegger, Die Salzburger UniversitÃ¤t. Salzburg 1872.

8. 609, hh. F. V. Z i 11 n e r, Geschichte der Stadt Salzburg. Salzburg, OeUacher.

1885 bis 1890. III. gr. 8.

8. 610, g. GefÃ¼hle am Altar des Vaterlandes. Auf die gegenwÃ¤rtigen glÃ¼ck-

lichen Zeitereignisse fÃ¼r alle biederen Deutschen Salzburg 1814. 8. â�� Bancalari 5061.

*S. 616, Nr. 4. Spanr. 1777 Domherr zu Salzburg, auch Domherr von Passau

und Brizen, nicht Domdechant, gest. 1821 (Mitteil. Prems).

*S. 618, Nr. 7. Koch-Sternfeld geb. in Wagrain, nicht Wagram (Mitteil. Prems).

S. 625, Nr. cc'. Dr. A. Schlossar, Die Literatur der Steiermark in histor.-

geograph. ethnograph. Beziehung. Beitrag zur Osten-. Bibliographie. Graz,Goll.l886.8.

8. 637, Nr. 22. Winklern, i. Allg. dtsch. Biogr. 1897. 48, 456 (Ilwof).

8. 646. Nr. q. Anton Graf von Prokesch-Osten: Goethes Beziehungen zu Steier-

mÃ¤rkern. Von Franz Ilwof. Graz 1898 S. 35 bis 40.

Prokesch an Cotta: E. Heyck, Die Allg. Ztg. S. 262. â�� Cotta an Prokesch

ebenda S. 270. â�� Briefe von Prokesch-Osten an Hamerling: Deutsche

Revue 1895. Juni.

Nr. 41. j. Arnold Jpolyi, Denkrede auf Graf Anton Prokesch-Osten:

Literarische Berichte aus Ungarn. Budapest 1878. 2, 142 bis 146.

S. 655, Nr. hh'. Ludwig von H (i r mann: Andreas Hofer als Poet: Tiroler

Tagblatt. 4. Januar 1894.

Nr. oo. Dr. Sigmund Waitz, Tirol im Jubeljahre seines Bundes mit dem

gÃ¶ttlichen Herzen Jesu. Gedenkbuch der SÃ¤cularfeierimJ. 1896. Briien,

Buchhandlung des Katholisch-politischen PreÃ�vereines, 1897. VHL

438 S. gr. 8.

S. 662, Nr. 17). Z. 3 lies: Antonie.

S. 682, Nr. 7. Vest. e. Allg. dtsch. Biogr. 1895. 39, 651 bis 653 (A. Schlossar).

8. 693, Nr. 11'. Von deutscher Dichtung in BÃ¶hmen. Skizze von Alfred Klaar:

Ã�st.-Ung. Revue. Neue Folge. 3. Band. 1887. S. 311 bis 327. 4. Band. 1888.

S. 66 bis 81.

S. 707, Nr. bp. Hanka Wenzl, Dobrowskys Slavin. Bpthschaft aus BÃ¶hmen an

alle Slawischen VÃ¶lker oder Beitrage zu ihrer Charakteristik, zur Kenntnis ihrer

Mythologie, ihrer Geschichte etc Prag, 1834. 8. Schramm S. 31. â�� Hanka Wenzl,

Dobrowskys Glagolitica. II. Aufl. Prag, 1832 und 1845. Gerzabek. 2 Hefte. 8.

Schramm S. 31.

S. 726, Nr. 12. Mosig. Sieh auch Neue Annalen 1807. Bd. 1. Int-BL April.

S. 732, Nr. 26. Der Edle von SchÃ¶nfeld vertheidigt gegen die Prager Buch-

drucker. 1786. 12 BL 8. (Prosa).

S. 747, Nr. 62 a. Trauer-Ode auf den Tod Sr. k. k. MajestÃ¤t Leopold des

Zweyten im MÃ¤rz Monate 1792. Vom I. F. Ernestl von Eraest. Prag, mit

Eisen wangerschen Schriften. 2 Bl. 4.

S. 776, Nr. 128. Ignaz Jeitteles Grabschriften von Grillparzer und Zedlitz

vgl. (A. Jeitteles) Justus Frey, ein verschollener Ã¶sterreichischer Dichter. Von dessen

Sohne. Leipzig 1898. S. 4. Anmerkung. EntwÃ¼rfe dazu Grillparzers SÃ¤mtl. Werke.

5. Aufl. 3, S. 74 f.

S. 800 zu S. 63 lies: Mereau.
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