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ieser fiinfte Band der Schriften der Koniglichen Gesellschaft

der Wissenschaften zu Gottingen enthalt die in dem Zeitraunie

yon Michaelis 1850 bis dahin 1852, theils in den Versammlun-

er Societat vorgelesenen, theils derselben vorgelegten Ab-gen

handlungen

.

Die in diesem Bande befindliche Arbeit des Herrn

Prof. fVeber ist zufallig erst zu Anfange dieses Jahres der

Koniglichen Societat iibergeben, aber schon friiher voliendet

Eine im October 1852 von dem Herrn Hofr. JVohlerworden.
gelegte Abhandlung, (Nachrichten v. J. 1852. S. 165 wird

nebst der Ton dem Herrn Prof. Schneidew b d

Feier des Stiftungstages der Societat vorgetrag 9

vorjahrige

(Nachrichte

v. J. 1852. S. 243 nn achsten Band sche
Wi

Von der Geschichte der Koniglichen Gesellschaft der Wis

senschaften in dem obigen Zeitabschnitte giebt das Nachfolgend<

eine gedrangte Uebersicht. I .

Das jahrlich unter den altesten Mitgliedern der drei Classen

wechselnde Directorium der Societat war zu Michaelis 1850

auf den Obermedicinalrath Langenbeck in der physikalischen

Classe iibergegangen.

desselben gab die Veranlassung, dass von der Zeit an von

Der am 24. Januar 1851 erfolgte Tod

dem

Herrn Hofrath Conradi das Directorium iibernommen vfurde.
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Zu Michaelis 1851 ging dasselbe auf Herrn Geheimen Hofrath

Gauss in der mathematischen Classe iiber. Zu Michaelis 1852

ubernalim die Fiibrung desselben Herr Professor Ewald , als

altestes Mitglied der historisch - philologischen Classe.

Am 29. November 1851 beging die Konigliche Gesellschaft

der Wissenschaften die Feier ihres hundertjahrigen Bestehens,

welche eigentlich schon am 10. November, dem Geburtstage

ihres erhabenen Griinders, des Konigs Georg des zweiten, hatte

Statt finden sollen, an welchem Tage die Societat ihre erste

offentliche Versammlung gehalten hat. Der Aufschub. der Feier

wurde durch die besorglichc Erkrankung und das am 18. No-

vember erfolgende , das ganze hannoversche)iLand, und insbe-

sondere auch die hiesige Universitat nebst der Societat, in die

tiefste Trauer versetzende Ablebcn Seiner Majestat des Konigs

Ernst August, veranlasst. Die fur die Sacularfeier bestimmte

offentliche Sitzung, zu welcher sammtliche Mitglieder der Uni-

versitat eingeladen waren, fand Vormittags in der Aula Statt.

Herr Hofrath Wagner hatte im Auftrage der Societat die Fest-

rede iibernommen. Sic war zunachst dem Andenken Albrecht

von Mailers , als des ersten Prasidenten der K6n. Gesellschaft

der Wissenschaften, gewidmet, und gab einen hurzcn Abriss von

dessen Bedeutung im Spiegel der gegenwartigen Zeit. Den
Schluss der Rede bildete ein Epicedium auf den hochseeligen

Konig Ernst August Der Unterzeichnete gab darauf , als Se-

cretair der Societat, eine Uebersicht ihrer aussern Geschiclite.

Beide Vortrage befinden sich in einem Anhange zu dieser Vor-
rede abgedruckt *)

. Nach dem Schlusse obiger Sitzung hatte

#

*) Ueber das Weitere der Sacularfeier s. Nachrichten von der G^ A. Univer-

sitat und der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gbttingen. Vom
Jahre 185i. S. 24i ff.

•



V R R E D E. V

die Kim. Gescllschaft der Wissenschaften die Freude. ein5

Sclireiben des Koniglichen Universitats - Curatorii zu Hannover
vom 28. November 1851 zu empfangen, welches den huldreich-

sten Ausdruck der wannen Theilnahme der hohen Behordc an

der Feier des hundertjahrigen Bestehens der Societiit enthiilt.

Die Kon. Gescllschaft der Wissenschaften hat in dem oben

bemerkten Zeitabschnitte zahlreiche und bedeutende Verluste

erlitten. Ihrem hiesigen engcren Kreise wurde, %vie bereits er-

wahnt, im Jahre 1851, der Obermedicinalrath Langenbeck ent-

rissen, welcher ihr seit 1825 als ordentliches Mitglied an-

gehort hatte; dessen Name in der Geschichte der Fortschritte

der Anatomic und Chirurgie unverganglich ist. Von ihren aiis-

wartigen Mitgliedern hat sie verloren: aus der physikal i-

schen Classe, i. J. 1851, H. C. Oersted zu Kopcnhagen;

aus der mathematischen Classe, i. J. 1850, U. C. Schl-

eicher zu Altona, und i. J. 1851. C. G. J. Jacobi zu Berlin} W*«l M. V . M.WJL)

aus der historisch-philologischen Classe, i. J. 1851.

Chr. M. Frdhn zu St. Petersburg. Von ihren Correspon-

denten sind der Societat entrissen : aus der physikalischen

Classe, i. J. 1850, Fr. Siegm. Voigt zu Jena; i. J. 1851,

Fr, H. Link zu Berlin, der seit 1792 mit ihr verbunden war,

Lorenz Oken zu Zurich, der friiher eine Zeitlang als Assessor

ihr angehorte, /. Heineken zu Bremen, H. von Struve zu Ham-

burg, und Charles Konig zu London; i. J. 1852, Anton Maria

Heron de Villefosse zu Paris*), und C R. von Schreibers zu Wien
i

-3.

#

) Der Unterfceichncte glaubt es den gcreehten Anspriichen , welelie Heron de

Villefosse auf den Dank unseres Landes nnd insbesondere unseres Harzes

sich crworben hat, sckuldig zu sein, bier das auf ihn sich Beziebende aus

seinem in der offentiichen Sitzung der Kon. Societat am 4. December 1852

crstatteten Jahresberiebte , mitztitheilen.
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aus der mathematischen Classe, i. J. 1852, G. Eisenstein

Anton Maria Heron de Villefosse* Commandcur des Koniglichen Guel-

phenordens, vormaligcr Generalinspector der Bergwerke in Franlircich , kam

ztierst i. J. 1803 bci der Occupation des Hannoverschen dnrcli die Franzo-

scu, als Bcrgwerks-Commissair nach dem Harz. Er war dainals uoch Jung,

und obgleick Ingenicur des mines , doch nur theoretisch gebildet. Mit dem

grossten Eifer suclite er sich aber niclit aliein mit dem Berg- und Hiitten-

wesen des Harzcs bekannt zu machen, sondern sich audi die ihm noch

fehlenden practischen Kenntnisse und Fertigkeiten anzucignen. Dureh das

von iliin an den Tag gelegte lcbbaftc Interesse fiir den Betrieb des Berg-

baues, so wie durch sein offencs und leutseeliges Bencbmen . vcrscheuchtc

er bald die Besorgnisse und das Misstrauen , womit man ilin am Harz em-

pfaugen hatte. Jc genauer Heron de Pillefosse mit den eigenthumiicheii und

verwickelten Verhaltnissen des Berg- und Hiittenwcscns am Harz bekannt

wurde, urn so melir gewann er die Ueberzeugung, dass der Harzer Bergbau,

und dadurcb die Quelle der Ernahrung einer zablrcichen Bevolkerung, uur

dureh cine wcisc Oekonomie, eine massige Production, und ein Verzichten

auf bedeutende Ueberschiisse fiir die Staatscasse erhalten werdenkonne; dass

er aber durch entgegengesetzte Maassregeln in kurzer Zeit auf immer zu

Grunde zu richten sei. Mit dicser Ueberzeugung
9
und durchdrungen von

walirer, enthusiastischer Liebe zum Harz, uidersetzte er sich mit ebcn so

grosser Kiihnheit als Gewandtheit den oft uiederholten, dringenden Anfor-

derungen der franzosischen Zwingherrschaft , die anfangs den Harz fiir eine

Goldgrube hielt, und welche es nicht begrcifen konnte, dass das Hauptmotiv

des Betricbes der dortigen grossen technischcn Anstalten, darin bestehe, den

Bewohnern des Gebirges Unterhalt zu verschaffen. Die Achtung vor der

hohen Stufe auf wclchcr die Technik des Harzes erschieu, welche Heron de

Fillefosse durch seine Berichte nicht bloss bei der franzosischen Generalitat

in Hannover, sondern besonders audi bei einflussreichen Personen in Paris,

und durch dicse bei Napoleon selbst zu erwechen verstand, gehorte unstreitig

zu den wirksamsten Schutzmitteln , die sein Edelsinn zum
zes benutzte. Eine auf Fillefosse's Yeranlassung zu Clausthal auf Napoleon
gepragtc Denkmiinze bezeugte die wahrend des Kriegcs den Harzer Bergwer-
ken von ihm gewahrte Protection; und der Ruf den diese in Frankreich

durch die ausfuhrlicheu und genauen Mittheilungen iiber Hire Einrichtungen

und ihrcn Betrieb erlanglen . veranlasste, dass von nun an oftmals fran

Wol

*

»

zo-



I

VORREDE. VII

zu Berlin; aus der historisch-philologischen Classe, i. J. 1851
*

sische Bergeleven und Ingenieure nach dem Harz gesamll wurdcn , urn sich

liier fur die Praxis des Berg- und Hiittenwesens auszubildcn.

Nicht auf lange Zeit verliess Heron de Villefosse nach bcendigter feindli-

cher Occupation unseres Landes den Harz$ denn cin ncuer Krieg und cine

weit ausgedchntere Besitzergreifung durch die franzosischen Waffen gaben
i. J. 1807 Veranlassung zu eincr abcrnialigen Sendung dcsselben als Genc-
ralinspector der Bergwerke in sammtlicben Jamais croberten dcutschcn Lan-
dern. Wenn nun glcick Villefosse hierdurch zu wiederholtcn Bereisungcu

der Bergwerke eines grossen Tbeils von Deutschland veranlasst wurde, so

bewirktc doch die fur den Harz gewonnene besondere Vorlicbe, dass er liier

fur die Daucr seines ncuen Comimssoriums wieder seincn Ilauptsitz nalini.

Als darauf die Errichtung des Konigrcichs Wcstpbalcn einc ncue Organisa-

tion der Verwaltnng der zu demselbcn gehorigen Berg-, Hutten- und Salz-

werke veranlasstc, crhielt Villefosse die Auflbrderung, cinen Entwurf dersel-

ben zu bearbeiten. Seine Arbeit ist die Grundlage geworden fiir die zu

m Konigreiche Westpbalen cingefiilirte Bergwerks-

:kmassifrkcit untcr Aon dnmali^n \\»i-l.'-:Un : C c n .. k«:

1800
i ** ' • * rm

Anerkc

Nach Frankreich zuriickgekehrt, machte Villefosse die in Deutschland ge-

sammelten reichen berg- und hiittenmannischen Erfahrungcn nicht allein fur

seinen dortigen, allmalig sich immer mehr erweiternden Wirfc

Gute, sondern er benutzte sie auch in wissenschaftlieher Beziehung. Sein

grosses und prachtiges Werfc »De la Richesse minerale,« welches i. J. 1819
in 3 Quartbanden und von einem aus 65 Folio-Tafeln bestehenden Atlas be-

gicitet, erschien
>

giebt das glanzendste Zeugniss von dem grossen

schaftlichen Gewmil, den er aus seiner Stellung zu den deutschen Bergwerks-

Administrationen ^u ziehen vcrstanden hat. Die Anerkennung des hohen

Werthes dieses Werkes versehaffte seinem Verfasser die Aiifnahme in das

franzosische Institut. Auch im Staatsdienste wurden die Verdienste, welche

sich Villefosse nicht bloss uni das franzosische Bergwerkswesen , sondern

um die metallurgischen Industriezwcige iiberhaupt erwarb, durch hohere Be-

forderungen belohnt. Unter der Regierung Carls des Zehnten wurde er,

neben seiner Stellung im Bergcorps als Generalinspector, Maitre des Reque-

tes im Staatsrathe und Cabinets -Secretair, znletzt sogar Staatsrath , welche

Stelle ihm aber bei dem Regierungsantritte von Ludwig Philipp wieder ent-

zogen wurde. Hiermit endete dann auch bald seine Berufsthatigkeit und
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C. Lachmann zu Berlin, i. J. 1852, E. Morgenstern zu Dor-
pat, und Eugene Boumouf zu Paris. Ausserdem sind noch
einige friihere erst i. J. 1851 der Societat bekannt gewordene
Verluste zu erwahnen: nehmlich von den Correspondenten
der physikalisc hen Classe, Carl Schenk zu Baden beiWien,
so wie von denen der historisch-philologischen Classe
Torkel Baden zu Kopenbagen, und Mich, GottL Fuchs zu EJbing.

Um die entstandencn Liicken auszufiillcn und zugleich die

Feier Hires Jubilaums zu erhohen, hat die Kon. Societat i. J.

1851 folgende Wablen getroffen.

Zum hiesigen ordentlichen Mitgliede in der phy-
sikalischen Classe ist erwahlt und vom Koniglichen Universi-

ties -Curatorio bestiitigt worden: Herr Professor A. Grisebach.

Zu Assessor en hat die K6n. Societat ernannt: fiir die

physihalische Classe, Herrn Professor G. Staedeler, und
fiir die historisch-philologische Classe, Herrn Professor

J. E. JVappkus,

Zu auswartigen Mitgliedern sind erwahlt und vom
Koniglichen Universities - Curatorio bestiitigt worden:

Fiir die physihalische CI
i

Herr Carl Ernst von Baer, Akademiker zu St. Petersburg
5

Herr Jean Baptiste Dumas, Professor der Chemie zu Paris, bis

her Correspondent der Societ
?

Herr Christian Gottfried Ehrenberg, Professor in Berlin
f

sein Lebensgliicfc. Je holier die Acbtung war, in ivclcher Heron de Fille-

fosse nicht bloss in seinero Vaterlande, sondern auch im Auslande stand,
und je gliickliclier seine Fauiilien- nnd ubrigen ausseren Verbaltnisse waren,

inerz
U — ^j ---•*• m. m.v «-**"*-* ^-^mmmm ^*t*v.'*-

ibn das harte Schicksal traf, seines Vcrstandcs bcraubt zu werden. Den
Besitz desselben bat cr leader i.icbt wieder erlangt. Am 8ten Junius 1852
macbtc der Tod seinem beklagcnswerthen Zustande ein Ende.
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r inHerr Carl Friedrich von Martins, Hofrath und Professo

Miinchen; Inn n-io It* \\ i ( mi JiiJ'ifoo* .noil ith lad

Herr Justus Freiherr von Liebig , Professor zu Munchen, bisber

Correspondents*der Soeietat; ,* i m\ \, n-vnli

Herr Heinrich Bathke, Professor in Konigsberg; n )

Herr Friedrich Tiedemann, Gelieimer Rath und Professor zu

Heidelberg, bisber Correspondent der Soeietat;

Herr Ernst Heinrich .Weber, Professor in Leipzig;

Herr Christian Samuel Weiss, Gelieimer Bergrath und Professor

«'i»;ii zu Berlin. I t *>d , >J s.U -it «>ijw*" ^ fi>
* • *

* *

•j Fiir die matbematische Classe: .. A \ fl j4

Herr Francesco Carlini, Director der Sternwarte zu Mailand

;

Herr George Biddell Airy , Koniglicher Astronom und Director

der Sternwarte zu Greenwich. Aul !I&d mi-i

Fiir die historisch-philologiscbe Classe:

Herr Christian August Brandts, Gebeimer Regierungsrath und

Professor zu Bonn;

• uii 12

Herr Victor Cousin, Mitglied des Institutes zu Paris

;

Herr Graf Bartolomeo Borghesi^^n San Marina

Herr Christian August Lobeck , Professor in Konigsberg; J
*

Herr Carl Bitter, Professor in Berlin, bisber Correspondent

der Soeietat
I M

1
I i

Herr J. M. Lappenberg, Archivar zu Hamburg, bisher Corres

pondent der Soeietat
5

Herr Leopold Banke, Professor in Berlin

Im Jabre 1852 ist yon der Kon. Soeietat zum a uswart
t « -',

S Mitgliede in der physikalischen Classe erwahlt und

vom Koniglichen Universitats - Curatorio bestatigt worden:

Herr Carl Friedrich Theodor Krause, Hofrath und Professor

* *. 4 Hannover.
b
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Ctf Zu Correspondenten fur die mathematische Classe

i

hat die Kon. Societat im Jahre 1851 ernannt:

HerrD C. A. F, Peters , Professor in Konigsberg}

Herrn John Couch Adams, Fellow of St. . Johns College in

?

Cambridge;

Herrn E. E. Rummer , Professor in Breslau

Herrn Doctor G. Eisenstein, Privatdoeenten in Berlin, der, wie

oben bereits bemerkt, im yorigen Jahre der Societat

leider durch den Tod wieder entrissen worden.

Als etwas fiir die Konigliche Gesellschaft der Wissenschaf-

ten besonders Erfreuliches ist bier noch zu erwahnen: dass das
m

hochgefeierte alteste Mitglied ihres hiesigen engeren Kreises,

Herr Geh. Hofrath Gauss- mit dem Jahre 1852 ihr wahrend

eines halben Jahrhunderts angehort hat.

tmu

f»

In der Zeit von Michaelis 1850 bis dahin 1852 wurden

folgende Abhandlungen theils in den Versammlungen der Socie-

tat gelesen, theils derselben vorgelegt,j

1
I Im Jahre 1850. i

Am 23. Novbr. Marx, tiber Begriff und Bedeutung der schmerzlindernden Mit

tel. (Nachrichten. 1850. S. 249.)

Im Jahre 1851

Am 7. Januar Wails tiber Hermann Korner und die Liibecker Cbroniken

Erste Halfte (Nachr. 1851. S. 25.)

Am 15. Febr. Ewald, tiber die Phonikischen Ansichten von der Weltschdpfung

und den geschichtlichen Werth Sanchuniathon's. (Nachr. 185 1
\ I

4 *

Am 25. Marz

S. 41.)

Grotefend, Anlage und Zerstorung der Gebaude zu 3

nach den Angaben in Layard's Nmiveh. (Nachr. 1851. S. 89.")

Nimrud
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Am 19. Mai. Hausmann, Bemerkungen iiber den Zirkonsyenit. (Nadir

1851. S. 117.)

Am 2. Junius. Waits, iiber Hermann Korner und die Liibecker Chronikeu.

Zweite Halfte. (Nachr. 1851. S. 113.)

Im Jahre 1852.

Am 6. Januar. Schneidetcm, iiber die Sage vom Oedipus. (Nachr. 1852. S. 2.)

Am 15. Januar. Grotefend, die Tributverzeichnisse des Obelisken aus Nimrud

nebst Vorbemerkungen iiber den verschiedenen Ursprung und

Charakter der persischen und assyrischen Keilschrifl und zweien

Zugaben iiber das System der babylonischen Current- und

medischen Keilschrift. (Nachr. 1852. S. 30.) Zwei Nach-

trage am 5. und 25. Marz. (Nachr. 1852. S. 61. und 83.)

Am 13. August. Grisebach, Commentatio de Distributione Hieracii Generis per

Europam geographica. Sectio prior. Revisio Specierum Hieracii,

in Europa sponte crescentium.

Ausserdem sind der Koniglichen Societat folgende Aufsatze

iibergeben worden, die sich in den Nachrichten von der G. A.

Universitat und der Konigl. Gesellschaft der Wissenscbaften zu

Gottingen abgedruckt oder im Auszuge mitgetheilt linden.

Im Jahre 1850.

Am 21. Novbr. Stannius, iiber die gangliose Natur des Nervus acusticus.

(Nachrichten. 1850. S. 243.)

Am 3. Decbr. Hermann, iiber eine gallische Autonom-Munze aus romischer

Kaiserzeit. (Nachr. 1851. S. 1.)

Im Jahre 1851.

Am 15. Marz. Hausmann, Bemerkungen iiber das Krystallisationensystem des

Karstenites, nebst Beitragen zur Kunde des Homoomorphismus

im Mineralreiche. (Nachr. 1851. S. 65.)

Am 14. April. Wagner, Mittheilung einer einfachen Methode zu Versuchen

iiber die Veranderungen thierischer Gewebe in morphologi-
* ^^ JL ^7

$k scher und chemischer Beziehung. (Nachr. 1851. S. 97.)

Am 19. Mai. Wohler, eine Abhandlung des Hrn. Prof. Staedeler, »uber die

b 2



XII V R R E D E.

Uroxansaure, ein Zersetzungsproduct der Harnsaure.» (Nachr.

1851. S. 131.)
V

Am 5. Septbr. Herbst, dritter Bericht liber die Pacinischen Korper. (Nachr.

1851. S. 161.)
i

Am 8. October. Wagner, Bericht uber die gemeinschaftlich mit Hrn. Billroth

aus Greifswald und Hrn. Meissner aus Hannover im Laufe des

1 I

Septembers in Triest als Fortsetzung seiner » neurologischen

Untersuchungen « am Zitterrochen angestellten Beobachtungen.

(Nachr. 1851. S. 185.)

Am 21. Novbr. Hausmann, Ueber das Vorkommen des Diopsid's und des Blei-

gelb's als krystallinische Hiittenproducte. (Nachr. 1851.

Stannius, uber den Bau der Muskeln bei Petromyzon fluvia-

tilis. (Nachr. 1851. S. 225. *
Am 25. Novbr. Herbst, Beobachtungen iiber Trichina spiralis, in Betreff der

>fl
Uebertragung der Eingeweidewiirmer. (Nachr. 1851. S. 260.)

A 1
Im Jahre 1852. .,

,
it fl ' I ' \ I i t I

Am 14. Januar. Wohler, I. Analyse eines Meteoreisens. II. Beobachtungen iibor

die Bildung von Schwefelsaure aus schwefliger Siiure und
m

"auerstoffgas. (Nachr. 1852. S. 4.)
*

Am 26. Januar. Wagner und Meissner, iiber das Vorhandensein bisher un-

bekannter, eigenthiimlicher Tastkorperchen (Corpuscula tactus)

in den Gefiihlswarzchen der menschiichen Haut und uber die

Endausbreitung sensitiver Nerven. (Nachr. 1852. S. 17.)4

Am 20. Februar. Wagner, Mittheilung des Hrn. Dr. Schroder, » iiber die Erzeu-

gung des Diabetes bei Kaninchen durch Verletzung einer

Stelle des verlangerten Marks auf dem Boden der vierten

Hirnhohle." (Nachr. 1852. S. 49.)

Am 7. Marz. Schneidewm, iiber eine Elegie des Theognis. (Nachr. 1852
.

f
I S. 65.)

Am 15. Marz. Wokler, iiber den passiven Zustand des Meteoreisens und

iiber die Zusammensetzung des Meteoreisens von Rasgata.
*

(Nachr. 1852. S. 79.)
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Am 5. Mai. Grotefend, iiber eine merkwiirdige Nachschrifl einiger Back-

1> . n steine aus Kujjundshik. (Nachr. 1852. S. 9i.) (i

Am 9. Junius. Schneideicin , Profanes aus des Bischofs Hippolytos Alg£ff$wt

sksyxos. CNacfar. 1852. S. 9p.) 9 #

Hermann, uber ein wahrscheinlicbes Brucbstuck des Celsus,

des bekannten Christenfeindes im zweiten Jahrhundert. im

vierten Bucbe des neuentdeckten Hippolyt. (Nachr. 1852

S. 108.)
1

Am 2. August* Hausmann , Bemerkungen uber den Granit des Harzes. Ein

M Nachtrag zur Abhandlung iiber die Bildung des Harzgebirges,

«4 im ersten Bande der Abhandlungen der Kon. Gesellscbaft der

Wissenschaften zu Gottingen. (Nachr. s - 145

to * *A lit mi
* -i i

Was die von der Koniglichcn Gesellscbaft der Wissenschaf

ten aufgegebenen Prcisfragen und den Erfolg derselbcn be

trifft, so 1st dariiber Folgendes zu berichten

AlsHauptpreisaufgabc hattc die bistoriscb-pl

gische Classe fiir den November 1850 verlangt

j.
• *

I

-4

«*

j r

nEine vollstandiae und zusammenhdngende Geschichte der griechischen Tyrannis

eon ihren ersten Regungen bis anf die Zeiten der romischen Herrsckaft, derge-

stali, dass sowohl der Begriff und die Entstehungmeise dieser Erscheinung sammt

ikrem Verhaltniss zu der politischen und geistigen Entwickelung Griechenlands

den verschiedenen Zeiten umfassend dargelegt, als auch die einzelnen Beispiele

derselben nach den Nachrichten des Allerthums in erschopfender und kntischer

Zusammenstellung
!

mi I . I Hw It it

?

r Zur Losung dieser Aufgabe war nur eine Scbrift einge

gangen mit dem Motto

:

„Plurimi aut viribus diffidunt aut fugiunt laborem* quid)

qui audet, egitne non viriliter?" -

Der Verfasser hat Umfang und Bedeutung der Aufgabe wohl

begriffen und den reichen StofF auf eine so geschickte und sach-

gemasse Art disponirt, dass seine Arbeit an Klarheit und Ueber-
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bald jene Ursache fordernd auf die Tyrannis einwirhte, wah-

rend dicse iin Westen, namentlich in Syrakus, mchr das Bild

ciner statigen nur selten unterbrochenen Entwickelungsreihc dar-

bietet. Was sodann die Einsicht in die Ursachen und den Cha-

rakter, so wie in die Wirkungen und Einfliissc der Tyrannis

in den verschiedenen Perioden betriflt, so ist auch hier kein

wesentlicher Umstand unberiihrt geblicben, und in der ersten

Halfte der Zusammenhang dieser Erscheinung mit dem Verfalle

der Aristokratie und den demokratischen Kcgungen, in der

zweiten der Einfluss des Soldnerthums und der auswartigcn Po-

litik auf ibre Entstchung klar hervorgehoben, nicht minder der

Gegensatz beider Perioden in der Begiinstigung gcistiger und

kiinstleriscber Fortschritte in der ersten der niaterialistisch-egoi-

stischen Richtung der zweiten gegeniiber riehtig ausgcfuhrt;

und wenn auch ein und das andere Urtbeil in diesen Stiicken

nicbt vollig zutrifft, oder an Scbiefheiten und Sehwaiihungen

leidet, die .die Scharfe des Bildes triibcn, so ist doch im Gan-

zen die ruhige Objectivitat anzuerkennen , mit welcber Licbt

und Schatten dieser Entwickelungskreisen und Krankheitsaffec-

tionen des griechiscben Staatskorpers gegeneinander abgcwogen

und mit den biirgerlichen Zustanden ihrer Zeit in Bcziebung

gebracht sind. Ist endlich der Verf. auch iiber unbedeutendere

Einzelbeiten mitunter etwas zu kurz hinweggegangen, so hat er

•doch den bedeutenderen Erscheinungen die voile Ausfiihrlich-

keit, die sie verdienen, gewidmet, ja tkeilweise, wie z. B. bei

den Zeitgenossen des acbaischen Bundes, auch die iibrige Zeit-

geschichte mit eingehender Kritik verfolgt$ und dabei seine

ganzc Darstellung in einer einfacben und pracisen Schreibart

gehalten, die nur selten durch eine eigenthumliche oder gezwnn-

gene Wendung auftallt.
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Bei diesen bedeutenden Vorziigen der zur Losung der obi-

gen Aufgabe gelieferten Arbeit, sind doch manche Mangel der-

selben nicht zu iiberschen. Diese betreffen folgende Puncte:

der Verf. bat es vollig verschmaht, iiber das Verhaltniss seiner

Arbeit zu der iibrigen Literatur des Gegenstandes auch nur das

Geringste zu bemerken. Die ganze Arbeit verrath eine auflal-

lende Unbebanntscbaft niit den Leistungen und Ergebnissen der

letzten zwanzig Jabre auf den cinschlagenden Gebieten, niebt

etwa bloss in sofern sie mit wenigen Ausnahinen iiberall heme

neueren Gelebrte citirt, sondern indem sie selbst in diesen we-

nigen Citaten mehrfach ungeniigende und veraltete gibt und noch

hauiiger Angaben enthalt, die durch neuere Forscbungen we-

sentlich erscbiittert oder modificirt worden sind. Aehnlicbes

gilt von dem Standpuncte der Quellenkenntniss und Kritik des

Vcrfassers, der auch inebrfach als ein vollig hinter der Zeit zu-
*

riickgebliebener erscheint. Hin und >vieder mochte man sogar

an seinem directen Quellenstudium irrc werden, wenn man die

Schreibfehler bemerkt, die dcrselbe wiederholt in manchen Ei-
9

gennamen von Personen und Orten begeht. Jedenfalls aber

bat er nicht alle Quellen mit gleicher Sorgfalt benutzt , indem

sein Tyrannenverzeichniss trotz grosser Reichbaltigkeit noch im-

mer einige Nachtrage zulasst. Ein umfassenderes Quellenstu-

dium wiirde den Verf. endlich auch darauf baben fiihren k6n-

nen, nicht bloss die Urtheiie, welche die heutige Geschich-

schreibung iiber die alte Tyrannis fallen muss, sondern auch

die politischen und ethischen Urtheiie desb Alterthums selbst

iiber sie zusammenzustellen und*;namcntlich ihr Verhaltniss zu

den Lehren und Schulen der Philosophic, so wie die juristische

und moralische Betrachtung des Tyrannenmordes bei den Phi-

losophen und Rhetoren des Alterthums zu beieuchten. •*
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Diese Mangel werden indessen von den Vorziigen der Schrift

so selir iiberwogen, dass die Societiit sich bewogen gefunden

hat, derselben den Prcis zuzuerkennen, untcr der Voraussetzung

dass der Vcrfasser sich bemiihen werde, seine Arbeit vor deni

Druche nach den gegebenen Andeutungen lnoglichst zu vervoll-

standigen und zu verbessern.

Als Vcrfasser der Schrift nanntc sich auf clem in der of-

fentlichen Sitzung der Societiit am 25. November 1850 entsie-

gelten Zettel:

Hermann Gottlob Plans
,

Director des Dom-Gymnasiums zu Verden.

Die Preisschrift ist im Jahre 1852 unter dem Titel »Die

Tyrannis« in zwei Octavbanden gedrucfct erschienen.

Fiir den November 1851 war von der physikalischcn
ft

Classe folgende Frage gestellt:

Wie mechanischen Schule des

siebzehnten Jahrhunderls zu denen der gegenwartigen Medicin; welcher Werth ist

ihren Principien, der Methode ihrer Bearbeitung zuzuerkennen ; worin bestehen,

nach den Quellenangaben ihrer Stifter und der Reprasentanten jener Schule, die

wissenschaftlichen Ergebnisse; tcarum gerieth jene Richtung m Misscredit, und

Schlussfolgerungen sind daraus zu

Leider ist diese Frage unbeantwortet geblieben.

Die fiir den November 1852 von der mathematischen

Classe gestellte Preisfrage war folgendc:

Obgleich icir iiber den Einfluss der Temperatur auf die Elasticitat fester Kbrper

einige auf SchaUschwingungen beruhende Versuche besitzen, so bleibt hier dock

noch ein weites Feld fur die Forschung offen. Die Konigliche Societat wunscht

daher, dass dieser Gegenstand auch auf anderen Wegen sorgfdltig bearbeitet werde,

namentlich bet festen Korpern im Zustande der Biegung und der Torsion, durch

Anwendung ton Methoden, welche die Veranderungen der Elasticitat bei ver-

anderten Temperaturen tnit grosser Scharfe erkennen lassen. Die Versuche durfen

nicht iiber die Grenzen der ttollkommenen Elasticitat hinausgehen, miissen aber

zahlreich und mannichfaltig genug sein }
urn iiber das gleichmiissige Fortschreiten

c
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der Werthe des Elasticitdt&coefficienleii mit der Temperatur, und iiber den Grad

der in den Resultaten erreichten Zuverlassigkeit em bestimmtes Urtheil zu begtiin-

den. Es wird gewunscht, dass ausser den einer vollkommenen Elasticitat fahigen

Metallen audi das Glas den geeigneten Versuchen unterzogen werde.

z
gegang

O

Beantwortung dieser Preisfrage war eine Schrift ein-

mit dem Motto:
I

ne parvient au simple qu'apres avoir epuise 1c com-

pose • «

Die Schrift besteht ohne besondere Gliederung aus drei

Heften, welche alle ein reiches Material von Versuchen iiber

dass eigentlichdie Elasticitat der Metalle darbieten, so jedoch,*

nur der dritte Theil des Ganzen , neiimlich das zweite Heft,

sich direct auf die von der Societat gestellte Preisfrage bezieht.

Der Verfasser hat sich nicht nalicr iiber den Gesichtspunct er-

klart i
aus welckem die Societat seine Denkschrift , der Preis-

?

•>

frage gegeniiber, zu betrachten babe: es ist jcdoch nicht zu

verkennen , dass er sich mit Untersuchungen iiber die Elastici-

tat der Metalle in sehr umfassender Art beschaftigt hat, dass

diese Untersuchungen zur Zeit noch nicht vollendet sind

dass in obiger Schrift nur das auf die Aufgabe Beziigliche gc

geben wird, was fiir jetzt schon bereit war.

t
tind

1

i Das bei den Versuchen ini zweiten Heft angewandte Ver-

fahren bestand darin, einen Stab aus dem betreffenden Metall,

der in \erticaler Lage an dem einen Ende befestigt, am andern

freien Ende mit einem Gewicht beschwert war, in transversale9

undSchwingungen zu versetzen und deren Dauer zu messen,

zwar ein Mai, indem das befestigte Ende sich unten, und das

dere Mai. indem es sich oben befand
9 Indein di Ver

che unter so grossen Temperaturunterschieden angestellt w
den

i als der Gegensatz eines massig geheizten Zimmers gegen
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die aussere Winterkalte darhot, liess sich aus gehoriger Com-

bination rderselben die Verminderung dor Elastic itii I fur cinen

Grad Erhohung des Thcrinoinetcrstandes ahlciten.

Die Versuche wurden an Staben aus den Yornclimstcn ge-

eigneten Metallen angestellt: ciner aucb an eincm Glasstabe.

Der hochste bei den Versucben vorgekonimene Thermometer-

stand ist 15°9 Reaumur, der tiefste — lo°o.
5

• Die Schwingungsdauer bei dieser Gattung von Versuehen

lasst sich mit vieler Schiirfe beobachten , und die Resultatc aus

denselben miissen als ein sehr werthvoller Beitrag zur Losting

der Aufgabe betracbtet vierden.

Das dritte Heft cnthalt Versuche iiber den Einfluss vor-

iibergehender sehr starker Erhitzungen auf die Elasticitat der

Metallstiibe. Wcnn die Erhitzung den Gliihpunct nicht erreicht

hatte, zeigte sich, nach dem Erkalten, in den meisten Fallen

eine vergrosserte Elasticitat, eine verminderte hingegcn, wenn

bis zur Gliihhitze gegangen war. Diese Versuche sind zwar

schatzbar, liegen aber ausserbalb des Kreises der Forderungen

der Aufgabe.

So wie die Aufgabe einerseits aus der ganzen Lehre von

der Elasticitat nur ein bestimmtes enger begrenztes Feld in An-

spruch nimmt, so fordert sie dagegen innerbalb dieser Grenzen

eine vielseitigere Behandlung und die Erstreckung auf die ver-

scbiedenen zu scharfen Versucben geeigneten Aeusserungen der

...

Elasticitat,' bei der Flexion und bei der Torsion. Versuche

im Wege der Torsion enthalt die obige Schrift gar nicht. Die

iui zweiten Hefte mitgethcilten Versuche betreffen nur den Fle-

xionszustand , und dabei allein die dynamischen Aeusserungen

der Elasticitat, wahrend gerade die statischen Aeusserungen fiir

die Aufgabe auch deswegen von besonderer Wichtigkeit sein

C2
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wiirden, weil dabei Versuche ohne besondere Schwierigkeit auf
viel kohere Teinperaturen erstreckt werden kdnnen, als bei den
anderu Arten. Es sind nun zwar im ersten Heft der Denk-
schrift einige Versuche an gebogenen Stahlstaben in statischer
Beziehung mitgetheilt, allein obne alle Riicksicht auf Tempera-
tur und lediglich zu dem Zweck, urn naehzuweisen , dass die
voile Wirkung einer angebrachten Flexionskraft nicht gleich ein-
tritt, sondern einige Nachwirkung noch wahrend einer betracht-
Jichen Zeit fortdauert. Diese an sich schatzbaren Versuche
stehen also mit der Preisfrage nur in so fern in einem vorberei-
tenden Zusammenhange, als sie auf einen Umstand aufmerksam
machen, der bei kiinftigen statischen Flexionsversuchen iiber
den Einfluss der Temperaturanderungen auf die Elasticity nicht
unberiicksichtigt bleiben darf.

welch

Einen Versuch zur Losung desjenigen Theils der Aufgabe,
eine Priifung des gleichmassigen Fortschreitens der

Werthe des Elasticitatscoefficienten mit den Temperaturveran
derungen fordert, enthalt die Denkschrift nicht.

.

B dieser Lage der Sache konnte die Preisfrage als
gend geldset noch nicht betrachtet, und mithin ein P

gc

un-

ein

nicht zuerkannt werden. Die Konigliche Societat hat aber
ter stattfindenden Umstanden beschlossen, die Aufgabe noch
Mai fiir den November 1855 zu wiederholen.

Der bei der Schrift befindliche Zettel mit dem Namen des
Verfassers, wurde in der offentlichen Sitzung der Koniglichen
Societat am 4. December 1852 uneroffnet verbrannt

Fiir die nachsten drei Termine sind von der Koniglichen
Gesellschaft der Wissenschaften folgende Preisfragen bestimmt

Fur den November 1855 von der historisch-philolo-
gischen Classe:
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Historia originis et increment* illius regni y quod Patrimonium S. Petri

vocari solet.

quaesti tractaterint , in plerisque tamen tituperandum
* ..>**• « • 4 « ft

est, quod ab opinionibus praeconceptis et judiciis cupidioribus non prorsus se ab-

stinuerint. * Quum igitur temporibus recentioribus fontes historici hue pertinentes

emendatiores et copiosiores prodierint, itaque sperare liceat, accuratiora nunc ex-

plorari posse; Societas regia postulate ut doceatur, turn quomodo patrimonium it-

lud primum conditum sit
y et paulatim in illam amplitudinem creverit, quam nunc

tenet, adhibitis etiam quae ferunlur donationibus imperialibus , earumque fide et

auctoritate perpensa, turn quae ratio y imp

cicitatibus et Baronibus illarum terrarum variis

Geschichte der Ausbildung des Kirchenstaats.

Die allmalige Ausbildung des Kirchenstaats ist zwar schon tielfach Gegensland

historischer Erorterungen gewesen, es haben sich dieselben aber meistens von ein-

seitigen und corgefassten Meinungen nicht frei erhalten. Nachdem neuerdings fur

die betreffenden geschichtlichen Quellen so Vieles geschehen ist, darf ton einer un-

befangenen Forschung Genugenderes erwartet werden, und so tcunscht die Kon.

Societat, dass sowohl die erste Bildung und die allmalige Vergrosserung des Kir-

chenstaats mit Berilcksichtigung der eorhandenen kaiserlichen Schenkungsurkunden

das

Herrschaft in demselben zu Macht

der Stadte und der Barone nach den verschiedenen Zeitraumen nachgewiesen werde.

(Nachrichten 1850. 8. 261.)

Flip den November 1854 yon der physikalischen Classe:

Usus inhalationum remediorum sopientium in arte obstetricia nondum apud omnes

approbationem et laudem invenit; in duos abire partes rei peritos, satis superque

notum est, quarum una omnes parturientes. adhibitioni narcoseos submittendas sua-

del, altera eero earn omnino rejiciendam censet out

certis sub indicalionibus in usum vocandam esse credit.

saltern cautissima n

Postulat Societas

ut inhalationum remediorum sopientium adhibitio accuratae subjiciatur disquisitioni

:

fiat non solum expositio historico - critica omnium obserwtionum , quae ad hunc

diem a variis faclae sunt , sed feratur etiam judicium propria , si fieri possit, ex-

perientia stabilitum de remediis sopientibus in arte obstetricia adhibendis.

Ueber die Antcendung der narkotischen Mittel in der Geburtshulfe, besonders des

Chloroforms, sind die Ansichten bis jetzt noch getheilt, und es isl noch nicht zu

einer vollsldndigen Ucbereinkunft unter den Fachgenossen der terschiedenen Lander
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gekommen. Wahrend die eine Partei der Narkose unbegrenzte Amcendung in alien

geburtshiiIflichen Fallen geslattet, verdammt eine andere dieselbe unbedingt, oder

erlaubt nur ausnahmsweise fur gewisse Falle ihre Anwendung. Die Kan. So-
wiinscht

eine historisch - kritische Darstellung der bis jetzt dariiber angestellten Beobachtnn-

gen mid Erfahrungen; sondern sie wunscht em wo moglich auf eigene Erfahrungen

hiilft (Nachrichten. i85i. S. 253.)

'pung

Fur den November 1855 ist von der them
Cla

frag

die im Jahre 1852 nicht geniigend beantwortete Preis

m gestellt

I

Exstant quidem experimenta nonmdla circa mutationem, quam patitur elasticilas

urn temperatura variatur: nihilominus mulium in hoc campocorporum rigidorum, <

agendum superest. Q
porum vibrationibus si magnopere optandum est, ut mutationes
elasticitatis per mutatam temperaluram in aliis quoque modis, quibus elasticitas se
exsent, explorentur, praesertim in corporibns il torsis, quae per methodos
subfiles summamque in experimentis praecisionem admittentes tractare licet. Postulat
itaque Societas regia, ut tali via in nexum inter mutationes coefftcienti

atque mutationes temperaturae inquiratur
,
per experimenta accurata

apte wriata, ita quidem ut de numerorum prodeuntium cerlitudine,

illarum

menta perfeclae

accommodata etiam vitrum complectantur.

copiosa et

de propor-

nites judicare liceat. Expen-
sed praeter metalla tali statin

einige at

noch ein

if Schallschwingungen beruhende

weites Feld fu\

Einfluss der Temperatur auf die Elasticity f r

doss dieser Gegenstand auch auf andern Wegen sorgfaltig

besitzen, so bteibt hier dock

Die Konigliche Societal wunscht

f< der Biegung und der Torsion, durch
Anwendung von Methoden, welche die Veriinderungen der Elasticitdt bei verander

f< dilrft

iiber die Grenzen der Elasticitdt hinausgehen, milssen aber zahlreich und mannich-
faltig genug sein, urn iiber das gleichmassige Fortschreiten der Werthe des Elasti-

in den Resultaten

Es wird gewiinschl,

lien auch das Glas

citatscoeffi und iiber den Grad der

doss den einer

den geeigneten Versuch

fahig

(Nachr
i
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Die Concurrenzschriften miissen yor Ablaul des Septembers
der bestimmten Jahre an die Konigliche (wesellschaft der Wis-

senschaften portofrei cingesandt sein. Der fiir jede dieser Auf-

gaben ausgesetzte Preis betriigt fnnfzig Ducat en. il

«

«»
I

f

/ I

Als okononiische Preisaufgabe batte die Konigliche So-

cietat fiir den November 18o0 verlangt: 1

nEine Entersuchung iiber die bei den von den Wenden abstammenden Nieder-

lassungen im Liineburgischen etvoa sich fmdenden Eigenthiimlichkeiten, hinsichtlich

Hirer Anlage und ihrer gesammten landwirthschaftlichen Einrichtungen und Ver-

fakrungsarten. a (Nachrichten. 1848. S. 206.)
f lv tl

Zur Losung dieser Aufgabe war nur eineSchrift eingegangen

mit dem Motto :

9

iNon possid

Au s einer d

entem multa \ocaveris rccte beatum

Abhandlung begleitenden Nachricbt

ersehen, dass der Verfas

so wie aus

r erst sehrder Einleitung war zu ei

spat die Arbeit begonnen, und bei dem Herannahcn des Eins

e in grosser Eile vollendet ha tie. Ddungs-Termins , diesell

Hast cht sich denn auch iiberall in der Schrift bemerklich

Vielfaltig wird Ordnung im Vortrage und sorgsame Durchar-

beitung yermisst. Mangel der Voliendung macht sich gerade

bei solchen Abschnitten besonders fuhlbar, deren sorgfaltige

Bearbeitung am Wiinschenswerthesten gewesen ware. Die

Haiiptquelle aus welcher der Verf. fiir seine Untersuchungen

schopfte, war die ihm zur Bcnutzung dargebotene, in dem Zeit-
«

ranme Ton 1768 bis 1794 yon Duplat verfertigte Landes-Ver-

messungs-Charte. Wenn nun gleich der hohe Werth dieser

Quelle eben so wenig zu verkennen ist, als die Miihe welche

der Verf. auf ihr Studium gewandt, und der Scharfsinn, womit

er das daraus Geschopfte fiir seine Untersuchungen benutzt
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hat 5
so ist doch sehr zu bedauem 5

dass beschrankte Zeit

aufihm nicht gestattet hat, den Theil des Liineburgischen

welchen seine Arbeit sieh bezieht, zu

?

bere und durch

eigene Anschauung die durch die Benutzung der Charte gewon-

nenen Resultate zu priifen und zur volligen Reife zu bringen.

Urn dasjenige was der Untersuchung des Verfassers dadurch

entging, dass er die beabsichtigte Bereisung des Wendlandes

aufgeben musste, zu ersetzen, ist von ihm der Inhalt von Brie-

fen eines griindlichen Kenners desselben , des Pastors Schmidt

zu Woltersdorf, mitgetheilt worden. Wenn nun gleich die von

diesem dem Verf. iiber die landwirthschaftlichen Einrichtungen

der von den Wenden abstammenden Niederlassungen gegebe-

Notizen dankenswerth sind, so wiirde der Verf. doch oh

Zweifel der Aufgabe weit mehr haben geniigen hon
?
w

er an verschiedenen Orten jenes Landstriches Nachrichten ein-

ehen, und solche mit eigcnen Beobachtungen zu verbinden

gesucht hatie.

Was die Anordnung des Inhaltes der Abhandlung betrifl't,

so lasst der Verf. auf die Einleitung, im zweiten und dritten

Abschnitte eine allgemeine Schilderung des Innern vom Gesichts-

puncte der Nationalitat, nebst besonderen Studien iiber das Ver-

haltniss zwischen Namen und Nationalitat der Dorfer folgen,

und bestimmt erst im vierten Abschnitte den Umfang des Wen-
dengebietes im Liineburgischen. Passender wiirde dieser letz-

e Einleitung folgen; und nachAbschnitt unmittelbar f d

demEingange zum zweiten Abschnitte scheint es auch urspriing

lich die Absicht des Verf; gew zu sein, diese Unter
9

suchung der allgemeinen Schilderung des Innern des Wendlan-
des vorangehen zu lassen. Der fiinfte Abschnitt handelt von
den Cultur- und Landwirthscbafts-Verhaltnissen, wobei der Verf.
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die geringe Meinung von der Landwirthschaft der Slawen,

welche Lisch in einer Abhandlung in den Mecklenburgischen

Jahrbiichern zu begriinden gesucbt bat, nicbt theilt. Der sechstc

Abschnitt enthiilt Untersuchungen iiber den Einfluss des Cbri-

stenthums auf die Verhiiltnisse im Wendlande. »J)er siebente

Abscbnitt ist einer Untersuchung iiber die Gaue im Wendlande

gewidmet. Wenn gleich das bier Mitgctheilte auf Hypothesen

berubet und nicbt zunachst zu den Forderungen der Aufgabe

gehort, so gewahrt es docli besonderes Interesse und zeugt, wie

iiberhaupt der Inhalt der Abhandlung, von dem Scharfsinne

des Verfassers. Der aebte Abscbnitt handelt von den Dorfern

und ihrer gesammten Anlage. Da diese Untersucbung einen

Haupttheil der Aufgabe behandelt, so ist es scbr zu bcklagen,

dass gerade bci diesem Abschnitte die Ausarbeitung so sehr

iibereilt werden musste. Das von dem Verf. gewonnene Haupt-

resultat bestebt darin: dass dieselben Merkmalc, welcbe Jacobi

bei den Slawischen Niederlassungcn im Altenburgischen nach-

gewiesen hat, sich auch bei den Liineburgiscben Wendendorfern

linden. Ein Unterschied zwischen den Dorfern beider Land-

striche ist aber nacb dem Verf. in zwei Umstanden begriindet.

Der erste liegt darin, dass im Liineburgiscben die Hufeisen-

Ddrfer ebenso als Kegel betrachtet werden feonnen, als sie,

Vollendung der Rundform bctriflt, im Altenburgischen die

Ausnahme bilden, dort dagegen wieder die nicht zur Abrundung
was

gekommene Truppform vorherrscht. Der zweite Unterschied

ist in der verschiedenen Beschaffenheit der Oberflache beider

Lander begriindet. Indem der Sorbenwende im Osterlande bei

der Wahl seines Dorfplatzes Schutz vor dem Winde suchte,

zog er sich zugleich von der allzugrossen Nabe des Wassers

zuriick, schlug seine Wohnung ganz oben im Thaleinschnitt,
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wo er dem tieferen Thai und der freieren Hohe gleich nahe
war, auf. Der Bodrizische Wende dagegen suchte formlich

den Sumpf auf. Dieses maehte nach der Meinung des Verfas-

sers einen wesentlichen Punct in den Vertheidigungsriicksichten

aus, von welchen man bei der Anlage ausging. Das in diesem
Abschnitte kurz Angedeutete, lasst ganz besonders eine weiterc
Ausfiihrung wiinschen. Ein Hauptmangel besteht darin, dass
fast nur auf die Anlage der Dorfer selbst und die nachste Um-
gebung derselben, nicht auf die Vertheilung des Landes und
die Einrichtung der Dorfmark iiberhaupt Riicksicht genonimen
ist. Was bei einer fruheren Gelegenheit iiber die Spuren der
Markgenossenschaft

, richtiger wobl Feldgemeinsckaft
, gesagt

wird, miisste weiter verfolgt, iiberhaupt der Zustand der Land-
vertheilung vor den gelegt werden
Vergleichung mit den nachsten deutschen Dorfern diirfte auch
in dieser Beziehung von Wichtigkeit sein. Auch ware eine

Berucksichtigung der Bauart und Einrichtung der Hiiu

1

9

ser wiinschenswerth

Der Verf. hat seine Arbeit mit einer Menge von Durcl
zelchnungen einzelner betreffendcr Theile der Landes - Vermes
sungs-Charte begleitet, auf welche er an viclcn Stellen der Ab
handlung yerweist, und es der Betrachtung derselben iiberlasst,
seme schriftlichen Ausfiihrungen da zu erganzen, wo die Kiirze
der Zeit ihre Beschrankung crheiscbte

Wenn nun gleicb die obige Scbrift iiberaus intcressant ist
und „el trefflicbes Material zur Losung der Preisaufgabe ent-
halt, so koonte sie doeh in jenem unvollendeten Zustande keinen
Ansprueh auf die Ertheilung des Preises baben. Da indessen
das Gebeferte zu der Annahme bereehtigte , dass der Verf.,"enn er Wcht so spat die Arbeit unternommen hatte . etwas
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Vollstandigeres und Vollendeteres geliefert haben wiirde, so

fasste die Konigliche Societat, um dem Vcrfasser Gelegenheit

zu geben, die Mangel seiner Schrift zu verbessern, und dazu

eine Bereisung des Liineburgischen Wendlandes zu untcrneh-

men, den Beschluss, den Terniin fiir die Beantwortung der

Preisfrage bis zum Ausgange des Septembers 1851 zu verlan-

gern, und dem Verf. die Zuriicksendung des Manuscriptes un-

ter einer von ihm anzugcbenden Adresse, anzubieten. (Vergrl.

Nachrichten 1850. S. 259.) Derselbe hat indessen von dieser

Vergiinstigung leider keinen Gebraueh gemacbt. Audi 1st keine

dere Schrift zur Losung obiger Aufgabe eingcgangen

Fiir den November 1851 war folgende okonomisch

Preisfrage aufgegeben:

Eine auf die Prufung der phtjsikalischen und chemischen Eigenschaften des

Tuffkalkes, so wie auf die ilber seine agronomischen Einwirkungim gesammel-

ten Erfahrungen gegrtindete Darstellung des Einflusses, den derselbe auf den Bo-

den und die Vegetation aussert, nebst einer Anleitung > wie seine Nachtheile zu

vermindern sind y
und auf welche Weise er in okonomischer Hinsicht zu benutzen

7

ist« (Nachrichten 1819. S. 152.)
' • **

ZurBeantwortung war eine Schrift eingegangen mit dem Motto

:

» Sumite materiam vestris ,
qui scribitis aequam

viribus. et versate diu: quid ferre recusent

quid valeant humeri.

«

tm WMr
g Horat. Epist. ad Pison.

Der Verfasser aussert sich zuerst iiber die Entstehung des

-

Tuffkalkes , theilt darauf chemische Analysen desselben , na-

mentlich eine von ihm selbst herriihrende von einer erdigen

Varietat mit, und handelt dann von seinem Verhaltnisse ium

Mergel, indem er der Meinung ist, dass der Tuff dem Ralk-

mergel in seinen Eigenschaften am ahnlichsten seii>v Er wendet

sich darauf zur Betrachtung der Wirkungsweise des Tuffkalkes?

d
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wobei er die chemische und physikaliscke Wirkung desselben un-
terscheidet. Der Verf. geht dann zu den von ihm angestellten Ver-
suchen iiber, den erdigen Tuffkalk zur Verbesserung des Bodens zu
benutzen. Die Versuche wurden theils auf einem leichten kumoscn
Lehmboden, bei der Cultur von Erbsen, Roggen, Klee, Weizen
und Hafer, theils auf schwerem Lehmboden, bei dem Bau von
Erbsen, Weizen, Kartoffeln und Hafer angestellt und haben fast
sammtlich giinstigen ErfoJg gehabt. Als Resultat stellt der Verf.
auf: dass der Tuff in seiner Wirkungsweise dem Mergel, besonders
dein Kalkmergel ganz gleich sei 5 dass er freilich in Beziehung auf
die schwierigereVermengung mitdem Boden dem Mergel nachstehe

;

dass aber dieser Nachtheil durch starkeres Auffahren des Tuffes'
und durch sorgfaltigere Bcarbeitung des Bodens im ersten Jahre
gehoben werden konne; und dass der Tuff durch seine langsamere
Zersetzung und dadurch verursachte langere Wirkung, Vorziige
vor dem Mergel habe. Schliesslich beruhrt der Verf. kurz die
nachtheiligen Einwirkungen des Tuffkalkes auf die Pflanzencult

Wenn nun gleich in dieser Arbeit manche gute und rich

9

t.ge Bemcrkungen fiber den Tuffkalk und seine agronomisch
Einwirkungen entlialten

, und vorzfiglich die Nachrichten fiber
d.e mit demselben zur Verbesserung des Bodens angestellten
Versuche schfitzbar sind, so hat sie doch dagegen auch manche
n.cht unbedeutende Mangel. Ganz besonders wird eine umfas-
sende und genaue Darstellung der Eigenschaften und des Vor-
kommens des Kalktuffes, so wic seines Einflusses auf die
nomischen Beschaffenheiten des denselben deckenden Bod'ens
.erm.sst. Diese hattc der Arbeit zur Grundlage dienen mfis-
sen. Es hatten dabei solche Gegenden vorzfigHche Berficksich-
t.gung verdient

,
wo der Tuftlalk in weiten machtigcn Ablage-

rnngen verbreitet und y0n mannichfaltigen Bodenarten

agro

ver-
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schiedener Starke bedeckt 1st, wie solcbes u. a. in grosser Er-

streckung im Leinethale, in der Gegend Ton Miihlhauscn , und

an einigen anderen Orten in Thiiringen der Fall ist. Dabei

hatte das in agronomischer Hinsicht nicht unwichtige gemein-

schaftliche Vorkommen des Tuffkalkes und erdigen Torfes Be-

achtung verdient. Wenn der Verf. den Kalktuff fiir einen na-

hen Vcrwandten des Mergels hiilt, so sckeinen ihm einer Seits

die Eigenschaften des eigentlichen Mergels, und anderer Seits

die Beschaftcnheiten der verschiedenen Abanderungen des Kalk-

tuffes nicht genau bekannt zu sein. Nicht selten kommen lo-

ckere Varietatcn vor, welche gar keincn Thon enthalten $ da-

her die Meinung des Verfassers, dass die Consistenz des Tuffcs

durch seine chemische Zusammensetzung bedingt wcrde, und

dass er um so inehr in erdige Form iibergehe, je mehr Thon

er enthalte, ganz irrig ist. Man vermisst die Angabe der Me-

thode, welche der Verf. bei der Analyse des Tufles angcwandt

hat, ohne die man keine Controle fiir die Richtigkeit seiner

Kesultate haben kann. Dabei hatte namentlich auch etwas Na-

heres iiber den angeblichen Alkali-Gehalt des untersuchten Tuf-

fes mitgetheilt werden miissen, da gerade die Alkalien Ton so

bedeutendem Eintluss auf die Vegetation sind. Dass, wie der

Verf. annimmt, durch den kohlensauren Kalk die in dem Bo-

den enthaltenen kieselsauren Verbindungen aufgeschlossen und

dadurch ihre Alkalien zur Aufnahme fiir die Pflanzen in losli-

chen Zustand versetzt werden, ist eine blosse Vermuthang, de-

ren Richtigkeit erst factisch bestatigt werden miisste. Auch ist

die von dem Verf. gegebene Erklarung der Wirkungswcise des

kohlensauren Kalkes auf die Eisensalze nicht ganz genau. In-

dem er die letzteren zersetzt, geschieht die hohere Oxydation

des Eisenoxyduls nicht durch den Contact mit dem Kalke, wie
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der Verf. sagt, sondcrnc bekanntlich durch die Wirkung der
Luft. Die Ton ihm hier und da angedeuteten Vorstellungen von
der Pflanzenernahrung scheinen nicht die zu sein , welch, weicne man
in neuester Zeit fur die wahrscheinlichsten halt. Neben um-
fassenderen Untersuchungen der chemischen Eigenschaften des
Kalktuffes, batten auch seine merkwiirdigen physikalischen
genthunilichkeiten , u. a. sein Vermogen, eine grosse Menge
von tropfbar-fliissigem Wasser in sich aufzunehmen , naher er-
drtert werden miissen. In Betreff der Benutzung der lockeren
Abanderung des Tuffkalkes bei dem Ackerbau, ware die Mit-
theilung und Vergleichung der an anderen Orten dariiber bereits
gemachten Erfahrungen wiinschenswertk gewesen, so wie auch
eine genaucre Angabe der Zusainmensetzung der Bodenarten, auf
welchen der Verf. die Versuche angestellt hat, den Werth seiner
Mittheilungen erhohet haben wiirde. Die Bemerkungen iiber
die nachtheiligen Einwirkungen des Tuffkalkes auf die Cultur-
pflanzen, und die Mittel zu ihrer Verminderung , sind seh
geniigend, und verrathen, wie das Uebrige, eine nicht sehr „m
fassende Bekanntschaft mit dem Vorkommen und den
mischen Eigenthumlichkeiten des Tuffhalke*

un-

agrono

_

Be. diesen Mangeln hat die Konigliche Gesellschaft der Wis-
senschaften der obigen Schrift den Preis nicht zuerkennen hon-
nen Da doch aber manches Gute darin enthalten ist, und na-
menthch d,e angestellten Versnche danfcenswerth sind und eine
Veroffenthchung verdienen, so hat die Ron. Soeietiit sich he-
™>gen gefunden, jener Abhandlung das Accessit zu ertheilen.
Als Verfasser derselben hat sich spater genannt

:

Bodo Kreydt
Oehonom, fruher zu Elbingerode am Harz '

f

jetzt zu BruDstein bei Nordheim
y
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Fur den November 1852 hatte die Konigliche Gescllschaft

der Wissenschaften folgende okonomische Preisfrage aufge-

geben :

„ Welche Einwirkungen auf die landwirthschaftlichen Gewerbe darf man im Ko~

nigreiche Hannover, nach den bereits in einigen Theilen desselben, so wie in an-

dern Landern gemachten Erfahrunge Eisenbahnen (Nach

264.)
k t a t\ a i

Die Liisung dicser Aufgabe ist leider nicbt versucht worden.

Da bekanntlich auf den Antrag der allgeineinen Stande

Versammlung die friiher mit den Hannoverschcn Anzeigen ver

bundene Herausgabe des HannoTerscben Magazins aufgchort bat,

so ist dam it nun auch das zum Besten desselben i. J. 17i>2

gegriindete Institut der >on der Roniglicben Societat besorgt

konomiscb Prcisaufgab 9
nacb hundertjahriger

Dauer desselben, crloschen

Gottingcn, im Marz 1855.

Job. Friedr. Ludw. Hausmann

1) Ueber die Grundung und die Geschichte dieses Institutes vergh unten S. (XLY)
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