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Jahrcsberícht fur 1861 9

m der ordentliclien Sitzun o-
o der konigl, bolimisclien Gesellschaft der

am 8. Januar, 1862 erstattet

vom Secretar

Dr. Wilhelm Rudolph Weitenneber.

Wissenechaflen

Hochgeehrte Herrenl

Ehe icli Ilinen bei dem so eben eingetretenen Jahreswechsel, wie in

den friilicren Jahren íiber die Thátigkeit und die -svShrend des Jahrea

1861 in unserer kíínig]. Gesellschaft stattgeíundenen Veránderungen einen

gedrangten Bericht erstatte, erlaube ich mir hiemit nach altliergebrachter

Sitte, nicbt nur der Gesaramtheit der Gesellschaft, sondern auch jedeai

Einzelnen der Herren Mitglieder meine aufrichtigen Gliickwíinsche fQr das

eben beginnende Jahr ausznsprechen*

Einen geschichtlichen Eiickblick anf das im verflossenen Jahre im

Kreise unserer Gesellschaft Erlebíe und Geleistete werfend, wollen wir

zuvorderst anf die inneren Verháltnisse derselben unsere Aufmerksamkeit
I"

richten. Hier wáren zuerst jene bedeuíenden Veriinderangcn zu erwiihnen,

wclche im Schosse derselben binnen der letzten Jahresfrist staítfanden-

Leider haben wir im J. 1861 mehrere tarte Verluste eriitten. Dahin ge-

hort insbesondere der Tod unserea vieljahrigea Priisidenten, Sr* Excellenz

des Ilrn. Frani Anton Grafen v, Kolowrat-LIebsfeinsky
(gestorben in Wien am 4. April), ferner der zwei beruhmten, um die

slavische Literatur hcchvcrdienten ordentiichen Mitglieder, Wáclaw Hanka
(gest. zu Prag am 12. Januar) nnd Paul Joseph Šafaík (gest. zu

Prag am 25. Juni), endlich des Hrn. Joseph Franz Smetana (gest

1
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in Pilsen am 19. Februar) aus der Kategorie der correspondirenden Mit-

glieder. Dagegen sind durch Neuwahl im Verlaufe des Jahres 1861

zugewachsen und zwar : 1) in die Classe der ordentlichen Mitglieder die

SKwei fraheren ausserordentlicTien Mitglieder, Hr. Prof. Martin Hattala

(gewáhlt am 1. Mai) und Hr. Prof. Victor Pierre (gewahlt am 4.
É

December) ; 2) in die Classe der correspondirenden Mitglieder, Hr. Med.

Dr. Gustav Biedermann in Bodenbach (gewalilt am 2. Januar) und
X

3) in die Classe der ausserordentlichen Mitglieder die Herren Prof.

Wenzel Zikmund (gewahlt am 6. Marz) und Prof. Ge org Bippart

(gewShlt am 12. Juni).
^

' Die konigl. Gesellschaft besteht demnach gegenwarííg, am Jahrea-

fichlusse 1861, aus 20 ordentlichen, 12 Ehrenmitgliedern, 30 auswartigen,

40 ausserordentlichen und 41 correspondirenden, daher im Ganzen aus

143 Mitgliedem, so dass in Entgegenhaltung zum J. 1860 eine absolute

Verminderung derselben um 1 stattgefunden hat.

leh lasse nun das Verzeichriss der (pl. tit) P. H. Mitglieder der

Wissenschaften wie dassclbe

gegenwartig, d. i. ifiit Beginn des Jahres 1862 usammengestellt wurde.

Prastdent; (Vacat.)

i>. Z. Dlrectori Jobann Erasm. Wocel.

Sei'etár: Wilhelm Rudolph Weitenweber.

Ehrenmifglieder

:

Wogn

Thun

Joseph Dilmar Graf v. Nostitz Rieneck, in Dresden (1841).

Eugen Graf Czemin v. Chudenic, in Wien (1842),

Wien

Sacher

ner, in Wien (1852).

Rattonitz, in Berlin (1857)

Alexander Freih. v. Bach, in Rom (1867).

Carl Freih. von Mecséry, in Wien (1858).

Leopold Felix Graf v. Tbun-Hohenstein, in Prag

Albert Graf v. Nostiz Eieneck, in Prag (1858).

Ordenílklie Mitglieder i

Franz Palacký (1830),

Jacob Philipp Kulik (1832).
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Johann Erasm. Wocel (1846).
,

Wenzel Wladiwoj Tomek (1848).'

Joachim Barrande (1849).

Cai Jiiromir Erben (1849).

Cai Nap. Balling (1849).

* Johann Evang. PurkynS (1850),

Wilhelm Matzka (1850). Cassier der Ges.

August Emanuel Reass (1850).

Vinzenz Frans Kosteletzky (1852).

Ignaz Joh. Hanuš (1852).

Wilhelm Ru-lolph Weitenweber (1853)

Joseph Wenzíg (1856).

C. A. Constantín Hofler (1856). Bibliothekar der Ges

Friedrich Rochleder (1857).

Johann Heinrich Loewe (1859^

Friedrich Stein (1859).

Martin Hattala (1861).

Victor Pierre (1861).

Auswdrtige Mitglieder

;

Wilhelm Carl Haidinger in Wien (1829).

Carl Chriat Rafn in Kopenhigen (1830).

Fraiiz Xav. Max Zppe in Wien (1832).

Adam Ritt. v. Burg in Wien (1833).

Adolf Martin Pleischl in Wien (1834).

Ferdinand Hessler in Wien (1838).

Eduard v. Eichwald in St. Peteraburg (1838).

Carl Czornig Frcih v. Czemhauaen in Wien (1840).

Carl Kreil in Wien (1841).

Johann Aug. Grunert in Greifswald (1841).

Ge rg Hcinr. Pertz in Berlin (1843).

Johann Fried. Bohmer in Frankfurt a. M. (1843).

Wien

Wien

Johann Lamont in Mlinchen (1846).

Wien

Wien

Quetelet
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Heinrich Robert G3ppert in Breslau (1855).

Tlieodor Georg v. Karajnn in Wien (1855).

Franz Miklosich in Wien (1855).

Peter Ma. Plonrens in Pária (1856).

Gideon Jan Verdam in Leyden (1857).

Math. Font. Maury in Washington (1858).

Ignaz DoUinger in MUnchen (1859),

Justus Freih v. Liebig in Mtínchen (1859)

Cai Fried. Phil. v. Martius in Mtinchen (1859).

Gustav KShler in Berlin (1859)'

Heinrich Wilh. Dove in Berlin (1859).

Peter Ritter v. Chlumetzky in Brtinn (1859).

Ausserorderttliche Mitytieder

:

August Wilh. Ámbros (1859).

Cai Amerling (1840).

Friedrich Graf v. Berch'oId (1850).

Franz 8al. Bezdka (1850).

Georg Bippart (1861).

- Joseph Georg Bobra (1853).

Vincenz Alex, Bochdalek (1860).

Johann Czermak (1851).

Joseph ejka (1850).

Franz upr (1850).

Franz Doucha (1850).

Johann Nep. Ehrlich (1854).

Anfon Gindely (1855).

Joseph Kob. Ritt. v. Hasner (1855).

Leopold Ritt v. Hasner (1855).

Carl Jelinek (1848).

Johann Jungmanu (1850).

Franz Karlinski (1860).

Philipp Ladial. Kodym (1850).

, Cai Fr. Eduard Koistka (1855).

Johann Krejí (1850).

Franz Bol. Kvt (1859).

. Herrmann Freih. v. Leonhardi (18501

Joseph Wilh. Loschner (1855).

^

'i;

»-ft^%é
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Wenzel Bol. Nebeský (1848).

Franz Anton Nickerl (1850).

Johano Palacký (1858).
p'

Jobann Friedr. Scholte (1856).

Franz Šobaj (1850).

Wenzel Stanisl. Stank (1850).

Cai Bol. Storch (1850).

Wenzel Štulc (1856).

Heinrich v. Suchecki (1858).

Job. Slav. Tomiek (1850).

Wilhelm Fridolín Volkmann fU

Vi^A í,%t rr PT-

-^ «

A '

*' I \

t

\i t ':

im'

• - i

Winaický

Wratislav

JaroaK Anton Wrfátko (1854).

Carl Wladislaw Zap (1845).

Wenzel Zelený (1860).

Wenzel Zikmund (1861).

Johann Zimmermann (1841).

Correspondirende Mitglieder :

Alexander D. Bache in Washington (1858).

Anton Jaroši Beck in Wien (1851).

Gustav Biedermann in Bodenbach (1861).

Theodor Brorsen in Senftenberg (1850),

Georg Curtius in Kiel (1850).

1

1

unn

ia Wien

846)

Joseph Ginzel in Leitmeritz (1858^-

Michael Gloesener in Luttich (1853).

Jacob F. Golowacki in Lemberg (1850).

Gustav Heider in Wien (1851).

Alexander Fedor. Hilferding in St Pateí

Hermenegild Jireek in Wien (1858),

Joseph Jireek in Wien (1858).

Mathau8 Klácel in BrUnn (1850),

Adam Klodzinski in Lemberg (1850).

Joseph Georg Kohler in Olmutz (1840).

(1860)

^-
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Friedrich Rad. Kolenaíý in Brlinn (1848).

Wenzel Adalb. Kunea in Triest (1854).

Wilhelm Dušan Lambl in Charkov (1856).

JoBcf Leidy in Philadelphia (1860),
i

August Le Jolis in Cherbourg (1858).

Emanuel Líais d. Z. in Brasilien (1856).

Franz Moigno in Paris (1856).

John H. Nevmann in Birmíngham (1859).

JoBeph Peirka in Blatná (1850).

Emil Franz ROssler in Erlangen (1845).

Anton Rybika ia Wien (1858),

AugUBt Schleicher in Jena (1850).

Adolph Schmidl in Ofen (1884).

Robert Sliortred in Ostindlen (1851)/

Adalbert Šafaík in Wien (1859).

Alois Šembera in Wien (1850)*

Giuseppe Valentinelli in Venedig (1853).

Wilhelm Vrolik ín Amsterdam (1853.)

Gustav Adolf Wolf in Lemberg (1840).

Constantin Edl von Wurzbaclx ín Wien (1858)

James Wynne in New-York (1859).

Gregor Zeithammer in Gratz (1849).

Robert Zimmermann in Wien (1854).

Nachdem das geehrte Mitglied, Hr. kaia. R4h Prof. Kulik, zu-

folge der seit vielcn Jahren bcobachteten Gescháftsordnung, das alljáhrlich

nach dem Tumus des Eiutrittea in die kgL Gesellscbaft unter den ordent-

liehen Mitgliedern wechselnde Ehrenamt einea Directors im Jahre 1860

bekleidet hate, wurde letzterea seit Apríl 1861 voa dem derzeitigen Hrn.
u

Dircctor, Prof. Joh. Erasm. Wocel, gefUhrt. In Bezug auf die ttbrigen

Aemter in der Gesellachaf, als das Secretariat, die Cassageschafte und das

Bibliothekariat, war keíne Aenderung eingetreten; die Siellen der Herren

Sections Geschaftsleiter dagegen sind in der Art llbemommen worden, dasa

in der historischen Section Hr. Tomek (und in dessen Abwesenheit Hr.

Hofler ala Stellvertreter), in ásv natorwissenschaftUch-mathtimatiachea Hr,

R e u s 8 (in dessen Abwesenheit Weitenweber), in der philosjphischen
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Section Hr. Hanuš und in der philologisclien nach dem Ableben desHni.
Hanka gegenwSrtig der als o. M. nea eingetretene Hr Hat tála fangirte.

Was feiner daa literarische Wirken der kOniglichen Gesellschaft

nach Aussen im verflossenen Jahre betrifft, so war dasselbe ein aaf er-

freulicbe Weise reges. Es wurden namentlich die beiden Hefte der

Sitzungsberichte vom Jahre 1861 (Janoar — Jáni und Juli — December)

selbsstandig durch den Druck verofFentlicht, welche ein jedenfalls befriedi-

gendes Zeugniss von der eifrigen wissenschaftlichen Thátigkeit innerhalb

der allwochentlich abgehaltenen Sectionsaitzungen abgeben, Nebstdem

hatte die kgL Gesellschaft auf ihre Kosten die 3. Auflage dea vom Hrn,

kaia. Rathe Kulik verfassten und neuerdings nmgearbeiteten lOOOjabrigen

Kalenders unter dem Titel: „Die Jahreiormen der christlichen Zeit-
w

rechnung" herausgegeben. Der XI. Band unserer Denkschriften, der nachstenS

im Drucke vollendet sein wlrd, enthált folgende Abhandlungen von Mít-

gliedern: 1. Schiller als Denker, von Prof Dr. Robert Zimmermann.
2. Beitrage zur Auflosung híJherer Gleichuogen Uberhaupt u. 8. w. von

Prof. Dr. J. Ph. Kulik.— 3. Ulber das Bourdon^sche Metallbarometer, von

ProC Victor Pierre. — 4. Dle Lehre dea Sokrates in ihrer histori-

scheu Stellung, von Prof. Wilh. Volkmann.—5. tenie Nikodémovo

atd. od W. Hanky.— 6. Dva, zlatovlasá bohyn pohanských Slovanv,

vypravuje Dr. Hanuš. — 7. O rukopisnom molitvenniká staroeskom.

NapisalJ Golowacki. — 8. Ballistische Studien und Versuche usw. von

Director Dr. Jo 8. G. Bohm. — 8 O staroeském dódickém právu, od

J- E. Wocela; sowle von Nichtmifgliedern : 9. Dds speculative System
^

des Johannes Scotus Erigena, von Dr. Wilh Ka ul ic L 10. Die Steln-

kohlengebiide in der Umgebung von Radnic in Bobmeu von Cai Feíst-
man tel und 11. Beitrage zu Weddle'd Methode der AuflSsuag numerischer

Gleichungen. von Josef Popper.
Hinsichtlich des literarischea Verkehrs mít andereu wissenschaft-

lichen Vereinen und gelehrten AkaJemlea warde, wie fríiherhinj auch im

verflossenen Jahre das Augenmerk aiif dle Pdege der auswSrtigen Corre-

spondenz gerichtet und ich fcaun mií Befriedigu ig berichtea, dass auch im

J. 1861 der Schriftea-Aasta sch bis in die eatferntesten Gogenden t. B.

Washington^ St. Louis, Philadelphía. Batavia und dgl. theils lebhaft fot-

gesetzt, theils neu augekniipft worden ist. Die Verzeichnisse der mituntr

sehr Jankeaswerthea und interess antén Seníuagen sind jedeamil den be-

treffenden Sitzui
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Philosophische Section am 13. Januar 1862.

. Aowesend dia Herren : Purkyn, Weitenweber, HanuS, Zap, v* Leon-

bajrdiy Karlinski; als Giiste die Herren: J. Muller, Dr. Porges, Alfred

Jáeissner, Jos. Bayer, Zeidler, Dastica und Klemt.

i- Hn Jos. Bayer (áls Gast) hielt einen Vortrag Uber das

-Wesen des Komischen und dessen Verlialtniss zu den anderen

verwandten Momeníen und Arten des Scbíinen, nach den in der neuen
L

Bearbeitung seiner „Aesthetik" niedergelegten Ansichtea.

,í Hr. Klemt (als Gast) las eine Abhandlung in bíJhmi-

iseber Sprache, in welcher er den tecbniscben Begriff

des romanischen Kir cbenbaustyles zu entwickeln suchte.

Ea gibt — nach der Behauptnng des Voríragenden — zwei Haupt-

standpuncte, von denea man bei der Kunstbetrachtuag ausgeht Entweder

man betrachtet das Kunstwerk als Abbild des menschlichen Geistes, und

die kunstgeschicbtliclien Gruppen als Culturmonumente der Mensehheit, wa

man d^nn auf das subjectív Individuelle den Nachdruck legt; oder man

ifHcht das Gesetz zu erfassen, welchea sicb der Geíst aus der Nátur ange-

eignet, um mit dessea Hilfe und in dessen Sinne in objectiver Nothwen-
r

digkeit die Kunstformen zu scbaffen.

Dieser letzteren Art von Kunstbetrachtung gehort zumeist auch eín

Btíchlein an, welches Hr. Klemt tiber áíe Kirchenbaustyle im Manuscripte

vollendet, und woraus gegenwartiger Vortrag eben ein BruchstUck ist. Die

Entwickelung des technischea Begriffes des romanischen Kirchenbaustyles

fand sich K. desswegen veranlaast zum Gegenstande eines besonderen Vor-

trages zu wiihlen, weil er glaubt, dass in der ganzen Kunstgeschicbte nicht

leicbt ein interessanteres Beispiel eíner consequenten Entwickelung zu

finden sein diirfte, als eben die Entwickelung des romanischen Kirchen-

baustyles darbietet, wo eine einzige Form durch blosse Forderuiig ihrer

Consequenzen die ganze Bewegung in den Formen vemrsachte.

Der productive Keim liegt in dem KreuzgewSlbe, und seine Rlick-

wirkuns: auf die unteren Theile findet er Bchon in dem Eundbogen vor-

5- ^

o

gebildety welche die SMnlen zu Arkaden verbiuden. In jenen Baustylen,

die dem Horizontalismus angehoren, bat Saule und Architrav jedeš seine

Selbslándigkeit Werden aber zwei Saulen durch eiuen Bogen verbundeu;

so verliert sich jener elementare Gegensatz, und das Joch wirkt als Ein

Ganzes. Im romauiachen Style Sat sich auch sogleich das Sáulencapital
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Wlírfelcapital verwandelt, und

Nothwendigkeit der Aufhebung der Gegensalze liat der Saulenbasís dle

znm Uebergange von der cylindrischen Saule zu vierecfeigen Plinthe die-
n

Denden Eckblátter entlockt.

In den Bauatyleu, die dem Verticalismns angehíJren, ist die Form

der oboen Bauglieder massgebend fUr den Standort und die Form der

Trager, Hr. K. hat nun weiter auszufahren gesucht, wie aus der Form des

Kreuzgewolbes die ganze Eatwickeluiig des romaniscben KircLenbaustyleg

'6ich erklaren lasse. Daa Kreuzgewolbe Sussere seine Herrschaft in Rlick-

Bicbt auf die Stellung der Pfeiler, nnd in Racksiclit auf ilie Forin. In

Bezug auf di. Stellung, weil die Pfeiler oder Saulen dort stehen mtlssen,

wo die statischen Linien des Gewolbes niederlaufen, in Bezug auf die

Form, weil nachdem die Saule, wie schon angedeutet, ihre Selbsstandigkeit

verloren, sie sich in einen Pfeiler verwandelte, und der Pfeiler in Folge

desselben Prozesses in so viele verticale Glieder (Dienste) getheilt wurde,

als er statische Linien zu tragen hatte. Er besteht also 1. aus den TrS-

gern der Stirngurten, 2. aus den Trágern der Kreuzrippen, 3. aus den

Q ade. Dieses

Wirklíchkeit
ist jedoch nur die ideále Gliederung und fiadet sich in der

aus 'decorativen und anderen Rilcksichten oft modifixirt. Die wichtigste

Forderung in der Eatwickelung der Kirchenbaukunst \m romaniscben Style

gescb^h durch die Erfindung des Stichgewolbes. Indem ein solches kein

Quadrat zam Grundrisse fordert, konnte es auf kleinen langliche^ Vier-

ecken errichtet werden, wodurch es auch leichter wurde. In Folge dessen

ánrchbrach man die Mauermasse mehr mit Fen^tern und schwSchte sie,

bis sie endlich nicht mehr hinreichte den Seitenscbub der Kreuzrippen zu

versclilingen, als dessen Widerlager dann Strebepfeiler aufgestellt werden

muíisten. Aus derselben statischen Nothwendigheit sucht Hr. K. die Form des

polygonen Chorschlusses zu erklárea, wenn er glelcb die Bestimmung der

Seitenanzahl, und die Wahl dea Vieleckea dem gothischen Style zueignet

Die letzten Kreuzgewfilbe an der Ostseite und Weatseite, an

Querschiffes die

den TTebrigen die Nachbarschaft anderer Kreuzgewolbe biethet* Ihr®

ausserste Kreuzrippe erfordert, weil sie diag9nal hinauíschiebt, einen dia-

W61gonal sfehenden Strebepfeiler, was dann, als auch die Ápsis in das

bengssjstem einbezogen wurde, zum polygonen Chorschlnsse fiihrte. Am

Ende des Querschiffes und an der Westseite kehrt das Verháltniss wieder,

-ÍTw
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Widerlagehler fand jedoch der diagonále Schub gein

'Ritlrmen, oder in der ecliweren FaQade,

So bildete sxcli ein System von gegenseitigen StUízea, darch Thíirme,

Fa^ade, polygonen ChorsclilusS; Pfeiler und Strebepfeiler ghalten, za

Widerlag

befestigt

ein Thlirmchen auf der Vierung daa

Gebilde, welches sicb dann dem géo-

metrisclien Prinzipe des gothischen Stylea als fertiges statisches Gerippe

darbot. Die ganze Bewegang der Formen des romanischen Kirchenbau-

styles von der einfachen Verbindung der Saulen durch 65gea bia znr

vollen Entwickelung kana man nur verstehen, wenn man das Bestreben

Verfolgt, alle Banglieder in Zusammeahang zn bringen, die Schwere za

zertheilen und zu beherrschen. Auf diesem Experimente beruht die ganze

Entwickelung des romanischen Kirchenbaustyles. Daraus folgt aber auch,

dass wir alles, was wir als Consequenz eines und desselben techni.chen

Ged^iukens finden, auch dem Style vindiziren míissen, wel her ala der

TrSger dieses technischen Gedankens erscheint. Daher gehoren, dasStich-

gewolbe, die Pfeilergliedemng, die Strebepfeiler und der vielseitige Cho-

fichluss, ob sie gleich erst in der Uebergangsperiode und im gothischen

Style znr Anwendung kamen, doch ganilich dem romanischen Style an

Historische Section am 20. Januar 1862.

Anwesend die Herren: Tomek, Zap, Storch, Winaický, Štulc, und
Karlinski; als Gast Hr, Emler.

Hr. K. VI. Zap las einen iSngeren Aufsatz (in boh-

W des h e i-

ligen Bischof Adalbers von Prag.

Der Vortragende war bemllht, ein individuelles auf streng histo-

rischemHiníergrundescharf gezeichnctes Bild jenes ausserordentlichen Manncs

%u entwerfen, und schopfte seine Daten aus sammtlichenbisjetztbekannten

Originalquellen, vornehmlich aber aus den beiden in den ersten Jahren

nach Adalbert^s Tode verfassten Lebensbeschreibungen von Johann Cano-

parius und Bischof Bruno nach dem Texte im 6. Theile von Pertz^s Monu-

menta historica. Der Aufsatz ist ein Bestandlheil der bobmísch-mahrischen

Chronik, die der Verfaaaer demnachst dem Drucke tibergeben wird.

l*^

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



13

Natiirhist-math. Section am 27. Januar 1862.

Anwesende: die Herren Weitenweber, Rochle^íer, Stein

Pierre, Jelínek. Nickerl, Koistka und Karlinski ; als Gaste die HH Dr.

Apoyer aus Dillingen und Prach.
*

Hr. Weitenweber sprach einige Worte Uber die Bog.

Naturokonomie und zahlte šodann, nach Kirchner, die

bisher bekanntgewordenenSchmarotzer derBienen auf ,,

Nach eÍLer kurzen Einleitung iiber den Begriff, den Umfang und

den Nutzen einer wissenschaftlich befriebenen Naturokonomie lieferte der
^

Vortragendfi eine systematiacE geordnete Aufzahlung der zahlreicheni auf

den Bienen und Hummeln vorkommenden Schmarotzerlhiere, welche nebst

ScLenk, Newport, Smith, Ratzeburg u/ A. namentlich der fleissige Forscher

auf diesem Gebiete, Hr. Magister der Chin, Leopold Kirchner in

Kaplitz beobachtet hat Der betreffende Aufsaíz wird in dem náchsten

Hefte der von Dr. Weitenweber redigirten Zeitschrift Lotos mitgetlieilt

j r
,

^Ferden.

Hr. Pierrehielt einen Vortrag tlber den Einfluss
b

der Biegung des Wagebalkens auf die Richtigkeit der

W
Zu den am haufigsten angewendeten physikalischen Messinatrumenten

gehort unstreitig Wage, und wiewohl derselben in verechiedenen

Lehr- und Handbuchem ziemlich umfangreiche Kapitel gewidmet werden,

kann man doch nicht behaupten, dass durch alle diese Abhandluogen der

Gegenstand voUig erschopft sei. Wer

hat, wird zugeben mfissen, dassbefaaet hat,

Eesultate bSufig weniger stimmen

iel mit fiubíilen Wagnngen

aus denselben abgeleiteten

als man

lichen Ausftihrung des Instrumentes, und der auf die Operation des Wagens

Porgfalt erwarten berechtigt ware, und vergebens

wird man nach Aufschluss iiber die Grllnde deraríig

gewohnlichen Hilfsbflchern suchen.

zu

machen, welche Wissens gar wenisr

Weise besprochen worden ist uad

glaube damit eine kleine Lucké in der Theorie Wag

ausfullea za konnen.

bemerkt, aas trotz
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tiblichen, ftnf grosse Widerstandsíaliigkeit gegen Biegung berechneten

Form der Wagebalken, dieselben doch nicht selteu bei grOsserer Belastung

eine nicht unbetracbtliche Biegung erleíden nnd die besseren mechaBischen

Wcrkstatten waren daher bemiiht, aolche Constructionen ausfindig zu machen,

durch welche dieser Uebelstand míJglichst beseitigt werden solL Nichts desta

"weniger kommen noch immer viele Wagen vor, die von dem genannten

Fehkr nicht freí sind, so dass eiae Untersuchung des Einflasses einer

Biegung des Balkens auf die durch die Wagung gewonnenen Resultate znr

Nothwendigkeit wird.

So viel Doir bisher bekannt geworden ist, exístirt íiber den írag-

lichen Gegenstand nur eine einzige Arbeit von H a r t i g (Polytechn,

Centralbl. J, 1859), in welcher derselbe den Einfluss nnterBUcht, welchen

die Biegung des Wagebalkens auf die Empfindlichkeit der Wage ausubt

und die Mittel angibt, sowohl die Grosse der Biegung als den jeder Be-

lastuDg entsprechenden Grád der Empfindlichkeit zu ermitteln.

Von vid grosserer Wichtigkeit aber diirfte es sein zu erfahren, .ob

nicht auch die Eichtigkeit der Wage durch eine Biegung des

Balkens alterirt werdeií konne, und schon im Jahre 1857 wurde ich auf

diese Frage aufmerkaam, hábe auch einen derartigen Einíluss an einer

im physikalischen Kabinete der Universitát vorfindigen; sehr empfindlichen

Wage in der That benaerkt, wesshalb ich seither in meinen Vorírágen

fíir Lehramtscandidaten der Physik alljithrlich darauf hingewíes^n und die

Mittel, die erforderlichen Correctionen auszufííbren, namhaft gemacht hábe.

H artig geht von der Voraussetzung aus, dass die Grosse der Biegung

des Balkens einfach der Belastung proportional sei, woraus folgen wíirde

^aps bei horizontaler Gleichgewichtsstelluug die beiden, gleichbelasíeten

Arme auch gleich grosse Senkungen erieiden mlissten. Wíirde diese

Vorausseízuiig in allen Fallen zutreffeo, so konnte die Eichtigkeit der

Wage allerdings keine Storutog erfahren ; nicht so im gegeutheiligen?

sehr %vahrscheinlichen Falle. Meistens ríihrt; wenn eine Biegung beo-

bachtet wird, dieselbe davon her, dass die Enden des Wagebalkens, oder

die znr Aufhangung der Wagescbalen bestimmten Tr
2U leichí gearbeiteí «ind, so dass nicht sowohl die Arme in ihrer Gáaze,

als vielmehr bloss die Enden derselben durch die Belastung deformirt

werden. Wíe dem »ber auch sei, sehwerlich wird angenommen werden

konnen, dass die beiden Halften des Balkens in allen ihren Punktea so genaa

ígleichartig hprgestellt werden konnten, um durch gleiche Gewichte gen a a
-H-J

\
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gldche Formanderongen zn erleiden
;

geschieht diess aber nicht, so eind

auch die Drelmngsmomente gleioher in den Wagschalen liegender Ge*

wichte in der Horizontal-Síellung des Balkens nicht mehr gleich gross,

und die Wage erscheint unrichtig. Um zu entscheiden, ob eine solche

mit der Belastung verandejrliche Biegung eintrete oder nicbt, gibt es ein
— «

einfaches Mittel, námlich die Ermittlung des Verlialtnisses der Hebelarme

von Gewicht nnd Last bei horizontaler Balkenstellung, eine Operation

die in folgender Weise leicht ausgefuhrt werden kann:

Man bringe auf die eine (í. B. linke) Wageschaíe einen beliebígen

Gegenstand vom Gewichte T, und in die andere (rechte) Wageschaíe das

Gewicht P, welches zu Herstellung der horizontalen Gleicíigewichts-

fitellung des Balkens erforJerlich ist. Sodann vertausche man Gewicht

und Gegenstand, so dass im gegebenen Beispiele T auf die rechte, daa

Gewicht auf die linke Wageschaíe zu liegen kSmmt Man wird nun
f *

im AUgemeinen zur Herstellung der horizontalen Balkenstellung ein

anderes Gewicht P db p bedílrfen. Bezeichnet man mit 1 die Lange des

linken, mit r jene des rechten Hebelarmes, so ist

Pr = TI

. iT ^ (P±p) I

somit (^
)' = 1 ±^

^ f*"i

9

r
, r

Weil nun bei jeder nor einigermasseu gut gearbelteten Wage p stets

nur ein sehr kleiner Bruchtheil von P ist, hat man mit einer in uUen

Fállen vollkommen zureichenden Náherung:
I ^

p
1 ~ ' — 2P

in welcher Formel Fehler in den Werthen von P von verschwindendeaa

Einflnsse sind, wogegen p mit um so grQsserer Sorgfalt bestimmt werden

muss, je kleiner P ist.
3

Indem man mit bleinen Belastangen beginnend žn den grSssten, derefl

die Wage fahig ist, fortschreitet, ergibt sich ob die Wage einer veráir-

derlichen Biegung miterliegt, oder nicht. Im ersten Falle wird sich y
mit der Grosse der Belastung Sndern, im zweiten hingegen nich^ und

dann bedarf das gefundene Gewicht keiner weiteren Correction, Im Falle

aber -j veránderlich ist, hat man die Werthe dieses Quotienten flir um

gleiche Intervalle fortschreitende Belastung^ (z, B. von 10 zu 10 Grammen)
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ermitteln und in eine Tabelle zu bringen, mittelst welcher man as
Q

Q= F7

ableitet. Nach Substitution des Werthes von y ergibt sich
1

O — P' -+- P'

—

^^ - ^ — *^
2P,

so dass man einfach, au dem Gewichte P' die sehr einfache Correction

P r
anznbringen hat, je naclidem-r- grosser oder kleiner als die

L

Einheit ist Naíurlícli íbuss man aas
1 I r

* n

P

r
Werth von y

oder
2p nehmen, welcher der dem Gewichte P' nachstkommenden Belaa-

tung enfspricht.

Die Eingangs erwahnte Wage des physikalischen Kabinetes der Uni-
versitat crgab, aaf solche Weise nntersucht

:

y

fiir eine Belastung von 1 Gramm — — 0.999970

n 20 „ , 0.999990

n 50 , „ 0.999993

8^mit nímmt der Werth von j zu mit der Belastnng ; die an den jedesmaligen

Resultaten der WSgnng anzubriogenden Correctionen sind somit nicht nnbe-
deutend, da die Wage bei 50 Grammen Belastung noch 0.05 Milligramme
ausscblagt, der durch die Unrichtigkeit der Wage hervorgebrachíe Fehler
aber beinahe 0.4 Milligramme betrágt, wahrend er bei 1 Gramm Belastung
nur 0.03 Milligramme ausmacht.

Dass diese Methode das Verhaltniss von r zu 1 direct zu bestimmen,
auch abgesehen von jeder Biegung des Balkens, von gróssem Nutzen iat,

dtirfte in die Augen springen, wenn man bedeiikt, dass ea unmoglich ist,

die beiden Hebelarme absolut gleich lang zu machen, eine absolut ricLtige

Wage alBo kaum existiren diirfte und die Methode der donoelíen Wásunff

Gefahr

Formel

durfite es nicht praktisch sein das wahre

Q = V"PP
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abzuleiten, in welclien P má P' die zwei Werthe des Gewichtes eines
Gegenstandes bezeichnen, die man erhielt, wena man nach eiumaliger
Wágnng Gewicht und Gegenstand auf den Wagschalen vertauscht.

Ist aber fiir eine Wage der Qaotient |- constant, so ersclieint der-

selbe stets in der Form 1 dt a, wobei a ein aehr kleiner Bruch ist, und
die an dem direkt gefundenen Gewlclite P anzubringende Correction ist

dann it a P. Mit Hilfe von Tabellen, die nur von 5 zu 5 Grammen
fortschreiten, lásst sich die Rechnung uberdiess noch sehr vereinfachen.

Auch bei der Adjustirung einer nnrichtigen Wage
gebene Verfahren Stád
der Operation weiss, wie viel oder wie wenig noch zu vollen Ricíitigkeit

fehlt und sich bei der Verstellung der Endachneideu darnaeh ríchten kanu,

wodurch viel Zeit und nnnUtze Míihe ersoart wird.
-f

Im Januar 1862 eingelaiifene Dnickscliriften.

K. Wei
Leipzíg 1861.

formation

Wiskemann. Darstellung der m Deutschland zu Zeit der Re-

herrschenden nationalokon. Ansichten. Leipzíg 1861.

Atti deir Imp. R. Isíituto Veneto di scienze etc. Tom. VIL disp. 1.

Jahresberícht der naturforsch. Gesellscbaft Graubuadens. Neue Folge

I.-VI. Jahrgang. Chur. 1856—61,
L. Radloff. TJeber die Sprache der uken und ihr Verhaltnias

zum Korjakischen. St. Petersburg 1861.

W (Bursae mu*
cosae supracoracoideae). St. Petersburg 1861.

D, Perewoykow. Wiekowia wozmyenia cemy polych planet.

4. oddlenie. St, Peterab. 1861.

Bulletin de V Academie Imper. des sclences de St Peterabourg-

Tom. m. fol. 25—36 et Tom. IV. fol. 1-^10.

Programm dea k. k. G-ymnasiums zu Warasdin. Agram 1860 (von

Hra. P» Matkowié).

Zweiter Bericht des Offenbacher Verelna fiir Naturkunde fiber seine

Tbatigkeit u. s. w. 1861.

The Qoaterly Review. London. Nro. 220. October 1861.

Magazín der Literatur des Auslandes. Leipzíg 1862. Nr. 1—8.

SitzuDgsberichte I. 1862. 2
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Wirtlischaftfikalcnder

bohm. íq 8" und 4"j.

Memorie del R. Istituto Lombardo di scienze etc. Milano 1861.

Yol. VIII. fasc. 6. in 4»

J. u. W. G r imm '3 Deutsclies Worterbuch. 1861. III. Bandes 6. Heft.
>

Zeitschrift des Vereins fíir Geáchichte und Alterthnm Schlesiens,

von Riipell. IIL Bandes 2, Hefí,

Bericht des Maseums fiir Altertlinm. Brcslau 1869, 1860,

W. Waíteubach. Monumenta Lubensia. Breslaii 1861 in 4*^.

C. Grttnhagen, Breslau uuter den Piasten ala deutsches Gemein-

wesen. Breslau 1861.

Ficlite, Ulrici und Wirth. Zeitschrift fár Pliilosopbie u. s. w.

Halle 1862. Neue Folge XL Band 1. Heft.

Jahrbuch der k. k. geolog. Reicbsanstalí in Wien. XIL Bd. Nr, 1,

Lotos, Zeitscbrift fíir Naturwissenschaften. Red W, R, Weitenweber.

Prag 186 1. December.

Philologisclie Section am 3. Febniar 1862.

' Anwesend die Herren : Hatíala (als Geschíiftsleiter) , Tomek,

Parkyn, Hanuš , Winaický, Wrtátko ; als Gáate P, Peíera, Klemt und

Dastch.

Hr. Hanuš legte zuvorderst ein durch Hro. Scriptor A Zeidler ara

15. Jan. 1862 in der Univ.-Bibliothek in der lat, Incunabelausgabe ^Ha-

genaw. 1500. Sermones Pomerii fratris Pelbarti de Tliemesvar" vorgc-

funJenes Pergaraentfragment vor, in welchem sicli ein Bruchstíiek eines
w

altbohmiscben Gedichtes und zugleicb ein Fragment der Nibeluugen
befindet Das ganze Bucb gehorte einst dem Hern Peter Vok von Ro-

senberg, sodann der Klosterbibliothek in Wittingau an und gelangte nach

der Klosteraufliebung in die Prager kais. Univ.-Bibliothek (43. F. 13).

Das bolí mis che Gedicht stand vorne an der ersten Blattseite des

Manuscríptea und erl.ielt sich nur in drei, leider durch den Buchbinder

stak verietzten Langzeilen. Es scLeint, dass vor dem bohmlscben Gedíchte

etwas anderes an dieser ersten Blattseite geaehrieben stand, was radirt,

dem bolim. Gedichte Platz macbte, so dass diese Seite woLI ein Paliropsest

ist. Es dentet darauf nicht nur die Ranheit dieser Pergamcntceite ím Ver-

gleiche mit der Glatte der Pergamentseiten , worauf die Nibelungen-

verse íjtebeu; so wie selbst Reste, wie es scbeint, ehemaliger Buchsíabeu

y

w^

i^
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Wo
schrift gesclirieben utid darf dem 13. Jahrliunderte widerspruclilos vindi-

cirt werden, auf jeden Fall sind dessen Schrifízuge noch alterer Form
r

als jene der Koniginhofer Handschrift. Leidcr ist es nur theilweise le-

serlich, da es an sich verblasst, noch dazu in einer starken Lcimscliichtc

lag. Es kennt mit Ausnahme des grosseu Uncialbaclistabens P mit der-

selben (itzt rothbrauii gewordenen) Tinte, wie die ubrigen Buchsíaben ge-

sehriebcn, keine grossen Anfangsbucbstaben, (falls nicht die Auffrischung

etwaa nenes an den Tag bringen wird), ebenso kennt es, mit Ansnalime

des Punc tes, der mitten der Zeile steht und wie es scheint, die Verse
von einander zu theilen hatte, keine Unterscheidungszeichen. Die eia-

zelnen Worte sind jedoch von einander getrennt. Es entbalt manche
™ L ^

Sonderbarkeit so^vohl seitens der bJhm. Palaeographie als der Grauimatik.

80 z. B. ungewohniiche Abkiirzungen im bohmischen z. B. v, uiige-

W()bnlicbe Buchstabenformen z. B, in der an sich sonderbaren Wortfor m

:

duorzwo, ungpwobnliche Lautformen : swaki národ, eine, wie es

scheint, sudslawisch gebrauchliche Metathesis íiir bohmisches vsaky oder

alt Ysiaky, wáhrend die anderen Wortformen nur bohmisch sind. Die
Glossen im Fragment des Evang. Sti. Joannis, die man ias 10. Jh. setít,

haben schon die Form use, vše fur vsie, vsia (Šafa. 138. b), doch die

Schreibweise des Johannisfragmentes, das bedeutend an siidslavische, etwa
noch aus den Ztitcn der Bekehrung durch die Slavenapostel herruhrende

sudslav. Formen mahnt, „hcemi-' fur chcemy, hodí fur chodi, seheint

im Fragment in der problematischen Leseart hcu f. clicu, chci, wieder-

zukehrcn, obschon anderwiírts wieder „chwilu" fiir hwilu zu lesea ist.

Die Nibelungen und das bobmische Fragment sind ohne alle Linien i gr»-

delaufenden Zeilen, jene zweispaltlg, dies einspaltig oder wie schon ge-

Bagt, in Langlinien geschriebeu. Lesbar wurde bis jetzt, ao lange nicht durch

die Photographie, welche die KJniginhofer Handschrift thatsachlich viel le-

eerllcher herstellte, als sie es an sich war, pder durch chemische Bedtrei-

chung den ausgeblassten, kaum sichtbaren Buchstabenfor uen nachgoholfen

ist, der versammelíen philologischen Section etwa folgendea

:

Erste Zeile

(?

fiwoy (? sworPj ....

Zweite Zeile.

tel (? nel?)' ne racIii witati ten bude duorzwo sati (? snarv ?) va

Bwu chwilu . . .

2*

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



20

Dritte Zeile.

weza (? wem ?) pitati, bio (? zio ?) zo (? zv ?) sati. (? suarv ?) vzie

(? freie ?] radost nebo . . .

Obschon nun das meiste, wíe gesagt, nur problematisch und iu seiner

fragmentarischen Form fast ohne allea Zusammenhang und somit unver-

standlich ist, so scheint wohl doch folgender Schluss erlaubt za seín,

1. Der Anfang, der etwa den Sinn gibt : Híjret zn, icb will euch

wunderbarea singen, klingt episch.

2. Die lesbaren Wortformen spwati, vítati, pitati, scheinen^

Versreimpaaren anziigehoren, "was allerdings mit Hinsicht auf die bishe-

rigen Antecedentien der bohm. Literatur sonderbar ist und mehr auf einen

kirchlichen als weltlichen Gesang hinweisen wiirde. Es ist sobin, bis auf

weiteres, dies iníeressante Brnchstuck ein neues palaeographisclies, lingui-

Btisches und literarhistorisches Rathsel des Slteren bohmischen Schrift-

thucns, immerliín aber ein Beweis, dass man schon im 13. Jahrhunderte

mit sebr geíibter fester Haud an die Aufzeichnung vou bobmischen Ge-

dichten ging und dass sobin, sowohl dle Gríinberger Handachrift (Libušin

sd), als das koniginbofer Manuscript, nicht vereinzelnt da stehen.

Falls das bohm. Fragment wirklich, wie es scheint, ein Theil eines

epischen Gedichtes ist, so ist nicht leicht anzunebmen, dass es auf einem

Qiuart-Pergamentblatte zu Ende gefuhrt worden wSre, es m
merhin etwa auf den ríickwárts nach deu Ntbelungen leer gelassenea

Blattern oder Seiten fortgesetzt worden sein, Dass es jedech vorn vor

den Nibelungen begonnen, bewelset schlageud folgender Umstand.

,g daher im-

Wendet man das bohm. Fragment um^ so erblickt man einen Theil

eines grossen verzierten und (griin) blau, rothgemalten Uncialbuchstabens,

ober demselben (roíh) die Worte: (aTe)ntiure v o den Nibelung,
sodann senkrecht uníer ein and er rechts vom Uncialbuchstaben die

Zeichen N S J S (gleichfalla roth). Der theilweise nur erhaltene Un-

cialbuchstabe ist ein U, somit der Anfang der Nibelungen UNS IS (uns
ist in altea maeren) auf der einen Spalte, wahread dieandere Blattspalte

mit deu Worten beginnt: Die herren waren milte vo ar de hoh er-

born." Dies ist nun der Anfang der fílnften Nibelungenstrophe, somit standen

auf der ersten Spalte 16 Lang- oder 32 Kurzverse, es war sohín das

Manuscript ein Quartband imd hatte auf jeder Spalte etwa 28—SOKurz-
zeilen mit ununterbrochea fortlaufenden Versen. Die Langverse sind nur

durch Puncto, in der Mitte, ja obeihalb derselben in der Zeile angebracht,

geschieden, die einzelnen Strophen hat aber der Schreiber einerseits durch
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grosse AnángsLuclistaBen^ anerseits dauroL angedeutet, dass e den

grossen Anfangsbuchstaben vor die Spalte etwa um eine Buchstabenweite

herauswarf, wie ^leich am Anfange der zweitea Spalte das D vor den

Worteu: „Die herreu wareu milte," so dass esí (das jedocli, aonderbar

geniigy mehr einem U oder N als einem D ahnlich síeht) unmittelbar

tiber die rothen senkrecht stehenden Buchstaben zn líegen kam. Es

kann auch sein, dass es wirklicb ein U ist und vielleiclit dem Illumina-

tor, wie gebráuchlich, das zn mablende U vorzeicbnete, wahrend das Oben-

fehlende D unten im Texte angebracht wurde. Sielier ist es, dass in

zwei spatem Stropben z. B^ „Die siglosen reclien"' das ausgeworfenc D
ganz anders aussieht, als das so eben problematisch erwabnte D — 11.

Die 21e len selbst sind, wie schon beriihrt, nicht linirt, dennoch aber ge*

rad auslaufen und am Ende, wenn ein Wort nicht voll^andíg die Zeile

fiiUte;. durch keíne Schriftzeichen ausgefUUt. Eigene Namen sind bald

gross, bald klein geschríeben z. B. Bvrgunden, sabsen

8ind meist durch latervalíe getrennt, dochfiuden sich auch Ausnahn

von z. B. z e tenemarc h e — das i ist fast immer punkt- und

Worte

los, nnr im Worte „mít chraft* faiid ich darob einen Strich — Abkiír-

zungen fiuden sich wenige und zwar die gewohnlichen vor, doch scheinfr

manches umegelmassig geschreben z. B. warn, vmázzen. — Im

Ganzen ist die Schrift nett und deuílich, nur die erste Seite stark be-

schádigl; und gebleicbt Es folgt hiebei der Text getreu wieJergegeben^,

Zeile fiir Zeile; mit Ausnahme der ersten Strophe hat Herr Scriptor

Zeidler das Verdienst, denselben nach der Lachmann'áchen Aasgíbe dec

Stropheuzahl nach aufgefunden und bestinimt, so wie auf de Varianten

des Fragmentes aufmerksam gemacht zu haben. Von Varianten werden

Grmanisten in der That Viele und vielleicht auch bedeutende vorfinden

und díeselben nach ihrem Werte fiir Lnut- und Foraienlehre so wie zum

Theile auch fiír den Sinn des Gedichtes bestimmen, sa wie síe auch eot-

scheiden werden, ob das vorliegende Fragment etwa ein BrnchstUck eiaea

bereita bekannten unvoUatándigen Pergament Mauuscriptes sei.

A- b. 1. Spalte

(Ave) n t iure v o den Níbl ung (roth)

N

JE (Vom U etwas mehr ats ein Drittheil, vam

T T nur der obere Theil sichtbar.)

A. b. 2. Spalte Lachm. III. A. Str. 5. Seite a.
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Die hcrren wain milte vo ar

de hoh erbora. mit chraft vmaz , -
L

zen kuene die reehen vzerchorn.
F

da ze den Bvrgrnden so was ir

lant geuant si frvajten starcliiv

(wonder sit in E zelenlant)

Vom leízíen Verše sind nur die Bucbstabenspitzea siclitbar.

B. a. 1 Spalte. Laclim. Str. 218. 219.
o

zv den burguuden gevangen wol

fivnf hundert mau.

D ie síglosen reehen zetenemarche rite

do enheten ovcli díe sahsen so hoLe niht

gesíriten, daz man in lobes iehe daz

B, a. 2. Spalte Laehm. Str. 227. 228.

v an des chuninges man swaz ie

man streit nach eren daz waa gar

ein -v^int wi sifriden der schonen

Sigelind kint.

S i frumíen in (dem stnrme) helde

B, b. 1. Sp. Laehm. Str. 236.

D ie twanc mit sinem ellen waetliche

man. des ovch chunic livtegast

scLsden vil gewan vn ovch von

den sahsen sin bra livdeg'. nv hoet •

(miniu maere edel) chuningine h'

B. b. 2. Sp. Laehm. Str. 244. 245.

chuníge ans nicht gezam. wan dan
o

chen gvtliche die im warn cbomen. daz

si den sich nach eren im stnrme het genom.

G ynther baí im maere von sinen frívndea

sagn. wer im an reise zetode wer ersla

Daranf legte Hr. HannS ein ebenfaUs in der kais. Bibliothek beim Um-
binden des lat. Manuscriptes L G. 11. vorgefundenes Fragment eines bohm.
Gedich^es, das der Sprache nnd der Schrift nach in das Ende des 14.
Jahrhimderts gehort, vor. Anch es besteht aus Per-amentstreifen und
zwar aus 15 Sttick, wovon glíicklicherweise 13 — dann 2 zusammenpassen
und so einen ziemlich bedentendeu Theil eines, wie es scheint, bisher

unbekannten komischen oder satyriachen Gedichtes llefern, das der
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ForsQ nach sícli an die Spraebweise des Tandariáš oder Žák a podkoní,

dem Gtíiate nach aber an die Auffassung des Rltterwesena im Geschmacke

des sogeaanníen Dalemil anlehnt Es stand ursprunglich in einem Perga-

menfquirtbande zu scehs Lagen, von deneu sich eben fol. K. und P. frag-

meníarisch erhielíen. Nach fol K. zu schliessen war das Gedicht zwischen

' senk- imd waií^rechten Linien zweispaltig gsschrieben. Es kennt nocK

gar keiae Unterseheidungszelchen, docb deutet es die Versanfánge

grosse Buchstaben an
;

die dazu nocb durch rothe Striche kennzeichnt

siad. Form und Geist sind ersichtlieh aus beifolgeudera Bruclistiicke, das

dem larigsten und zusannienhaageadátea Fraginente K, B. 1. u. 2- eat-

nommen ist. (Ueberall steht, wie In den Nibelungen, f statt s.)

przies nos gmiti Kanu adDywte sie gielio

praczney tuzie kak ma tuhy

chrzbet ruczie dluzie

Gimiz koruhwi helmy lama

Tot gest znáti zet neklama

Swu naymileysy pany Ne

chce nykde gieti piany Ged

no ponaywieczs-ych sie hus

tch toczi Na swu zaduu twa

rz soczí kwapie az nemoz

helmu wzdieti Proto bude

mhu prziezs zuby Tak iax

to gemu na ruby Gedna ch

rziepi wekrwy stane In

hed gemu namisly tane

Yax sie musy stídieti kdiz

my bude mu pany widieti

Jen boy biw I prziesta

ne Mnoho sie wnem

skodi stane To wiedie ze

wy to tirzi Ze wem nepo

wiem kto obdirzi.

Die Ox-thographie hat manche Eigenthíimlichkeiten, z. B. lax und

^ax íiir jakž, spater einmal auch dieiv fíir dieva, was an die Schreibwbiso

der gleichfalls in der kaís. Bibliothek aufgefuudenen Dalemilhandschrift

erinnert, woria das 10 ebenfalls im altdeutschea Sinne als Doppol u ge-

Worte

stole Pro tohoto

braucht wird. Auch unge^^ohaliche Formen der

králi kak ti mozes sieati W korunye naswea

clopotole Gens tak wsadi klopotoli kíeníz vzrzi tu sobie wzuoli . . .

Und 80 scheint es, dasa auch dies Fragment der bohm. Literatur

nicht unwillkommen kommt-

. Philosophische Section am lO. Febr. 1862.

Auwesend die Herren: HanaS, Weitenwtjber, Lowe, Ilat íala, Štulc

Karlinski, Winaický; Vo kmann und Storch; als Gíiste; P. Petera, Da-

stich, Klemt.
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Hr. HannS setzte aeinen Berich tíber dle ne nen
literarischen Funde in der Prager kais. Univ.-Biblio
thek fot.

Diesmal kam die Reihe an die bisher unbekannte b o h m iscli e
tJebersetzungder lateiniachen Sehrift : Ueber die víer Ca r d ina 1-

tu gen den, welclie das Mittelalter, weil sie aus einigen Sátzen Seneca-
Werk (aber im cbrístlíchen Geiste), wie es heisst vom portugie-

sischen Erzbischofe Martin von Braga zuaammeugestellt ist, dem
Philosophen Luc. Annaeus Seneca zuznscbreiben pflegte. Wenn also
auch der Inhalt niclit gerade von grosser Bedeutenheit ist, ao Í3t es doch
die Porm der tJibersetzung in mehr als einer Hinsicht. Es finden sich
naralich zwischen dem lateinischen Texte, der desbalb aneb ungewohn-
licb groBS tind in weit abstebenden Zeilen gescbrieben ist, nebat lateini-

Bcben, auch bob mí sebe Glos sen vor, die mít der, nach der ausfubr-
lichen lateinischen Paraphra,5e jeder Stelle des Psendo - Seneca steta

folgenden bohmischen Uibersetzimg interessante Beitrage zur bohmiscben
Synonymik philosophischen Inhaltes liefern. Die Uibersetznng selbst
geliort dem 14. Jabrhunderte an, denn das Manuacript selbst etammt ans
dem J. 1433 und zeigt deatlicb, eine blosse Abscbrift eines weit frUheren
Manuscriptea zn sein. Daraiif weíset die nngleiche, altere und spatere
OrtJiograpbie eben so Lín, wie ungewohnlicli alte Worte und Satz-Formen.
pass die Uibersetzung, die bis Jetzt ein Unicum der bohmischen Literatur
Í8t, nnbekannt blieb, hat sie wohl dem Uastande zu danhen, mitten im
latein. Texte, Susserlich von demselben ununíerscbieden, angebracbt wor-
den zu sein, bis sie dem Ange Prof. Hofles aiffállig ward, der den
bohmischen Text flir Bemerkungen iiber Seneca hielt, was dch jedoch
spíiter als eine vollstSndige Ui b ers etzu ng auswies. Der Index
selbst, ein Sammelwerk in Form einer Papierhandschrift in 4" hat in der
kais. Bibliothek die Signatá 10. E. 1 und filhrí an seJnem Er.de fol-
.gende Nachschrift: Explicit liber Senece de quafuor virtutitus cardinalibus
finitus per me andream a oseezna servum inutilem ac peccatorem maxi-
mum pro quibus uuumquemque in hec libro legentem supplico
oraclonibus quoties pater noster si non plnres valeat pro me exorare fiuTA ^ _ _ J ^ • mm^

inmensla

quarta fería

cst domini andree. (das Punctirte M absiclitlich weggeschabtO
Wir geben hier ein Beispiel des ersten Abschaittes in Form der Glossen
ttná der Uebersetziin«r.
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-V

cznosti zposobno§ti nebo obyczegowe vlilawnych

, vatuor Tirtuínm šunt species eardinalium multorura

roznmi dowedetie doliczeny dogystienj
rl \

sapienfnm sententiis diflfiaitae quibus animus humanu3 comparatiis ad bo-

nestatem vité possíaccedere.

Darauf folgt, wie gesagt, nach eincr langeren lateíníschen Parapbrase

dieser Selle folgendes;

Texfua Cztyrzi su swrchowanych cznosti strany mnohých mudrczuow
rozumy drgistene gimisto lidsky rosum osdoben gsa kpoctiwosti zywota

mohiby przistupiti* (5~/ im Texte.)

Eine incunabelartige d e n t s c h e Uibersetznng in Versen Ct>Im-

pressntn Lyptzk per Melchíorem Lotter Anno Salutis nostre etc. Quin-
r

gentesimo ocíavo" — aufbewahrt in der kais, Univ. Bibliothek iinter der

Signatur: 29. H. 2. N. 1) gibt diese Stelle wie folgt: Vier sint der angel

tugent
j
Do mit getzirt wirt die iugent

)
Die vnsz vil naturlicber leuthe

Yn yren spruchen bedenten.
i

r

Es finde hier nur noch die Uibersetzung der letzten Stelle ihren

Platz, deren Text jedoch aus dem Grunde iibergangen wird, weil darin

das einzíge Wort: inculpabiliter durch die bohmische Glosse : bez-

poskrny (sic) wiedergegeben erscheinf, Die Uibersetzang lautet jedoch,

wie folgt

:

r

Protož acz kto zywot swoy kuzytku netoliko wlastniemn^ ale také

mnoliich nehodnye dosieczi zada^ tu drziewie rzieczenych cznosty zposobu

WkakostecL czasuow miest osob przy^ ypryczyn tu striedmost stezku drz

aby yako wniekakem prostrziedku przistoge iakti skrze przjkre odzew-

* ni(rz spasti aneb sam wladna sebu wystrziehal sie nemudrosti aneb za-
j

taziegiezye mstil bevmosti (sie) deo gracias. C^ahrscheinlich ?erschrie-

ben filr leniwosti „ignauiam.")

Deutsch lautet diese Stelle nun so :

Wer nun meyent dar nach czu streben
|
Nach seinem vnd au der

a^ leut nucz czu erfarn sein leben I Der behalde disses buchleins obíreschrí-

bene lere
j
Der durch sie ist hin vnd here

| Czu rechter mittelmasse be-

keret
j
AIso die czeit stehet person vnd vrsach begeret | AIso das sich

ein yder man
j
Der die cbgenannte vier togent wil han

j Der wart das

er sich dar czu mag geben
|
In allen sachen czu miítelmas mag leben."

Wie hi die

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



\

26

deutsche selir frei, á\e bcJhmische folgt dem lateinischen Texte fast von

Wort zu Wortj docL muss auch bemerkt werden, das3 fast in jedem Codex

der lateinische Text selLst manigfache Varianten zeigt. So hat z. B. die

bohmische Handschríft in der letzten Stelle: „velud in quodam m ed i ollo

sum mi ta tis," walirend das deutsche Bueli : „velut in quodam velii-

culo summitatis" liest.

Darauf lasHr. Volkmann einen kritischen A nf suta

tiber die p sych ol ogis che n Ansichten Spinozza^s vor^

der einetn grosseren Werke tiber Psychologie entnommen war-

Historische Section am 17. Febriiar 1862.

Anwesend die Herren : Palacký sen., Weltenweber, Hofler, Gindely, Zap,,

Karlinski, Winaický, Štulc.

Herr Hofler besprach den Pian K. Max írailians I.,

Buhmen nnd Ungarn mit dem deutschen Reiche zu

vcreinigen.
Der Vortragende fíihrte zuerst ans, in welcher Art und Weise der

wiederholte Zug der Fraczosen nach Ithlien (unter Karl VIII- und Lud- ^

wíg XII.) eínen Riiekschlag auf die iingarischen VerhMltnisse ausgettbt

hatíe und der Anscliluss des K. Wladislaw Jagello an den franzosischen

Konig^ erfolgt war. Je mehr diese Wendung der franzosischen Politik

dem romisclien Konige die Gefahr naher brachte, zum dritten Mal der

Anrcchte auf Ungarn beraubt zu, werden, de^to mehr reifte in Maximilian

der Pian, sich auf das Kuiserreich za stutzen, und so die Umstrickun^,

welche bereits von Westen, Sílden, Osten aus eingeleiíet war, zu zerreissen.

Eben deshalb legte er dem Reiclistage zu Coln, auf welchem die lands-

huter Fehde im Iníeresse Maximilians beendigt worden war, den Pian

vor eine grosae CentralmacLt zu schaffen, indem auch Ungarn in den

deutschen Eelchsverband hineingezogen werden solíte. Leider ist dieses

Project nur in seinen allgemeinsten Umríssen bekannt (_Siehe Hofler's

bohmische Stndien S. 60 u. ff.) ; aber auch so gewahrt es die Unterlage

zu einer politischen Combination, welche spáter wieder aufgegriffen' wurde

* und die Kelme einer grossen Zukunft in sich schliesst, Fúr Maximiliau
L

brachte es den Gewinn, dass ein Zag der Deutschen nach Ungarn erraíig-

licht wurde, der sodann zu dem Resultste fíihrte, dass K. Wladislaw die

alten Vertráíre Unsrams mit dem HauseHabsbu
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Nach diesem íns Prof. Hi>íler noch Jic Fortiíctzung sciner Gcscliichte

der Ahauser Union voh 1608 inid namcntUch jcneu Theil vor, der sieh

auf die geheimen Verhandliingen des Fíirste?n Christhxn von Arihalt mít

dem Mj*rkgrafen von Brandenburg (Ansbacli und Liiteabach) im J. 1607 bezog.

Nahirwiss.-rnatliematisclie Section am 25. Febriiar 18G2,

Anwesend dle Flerrea Weitenweber, v. Leonhardi, Czcrmak, v. Ua^ner,

Koiisíka, J. Palacký jun. und Karlinski.

Hr, Weitenweber maclite einige Míítheilungen ans

e i n e r g r 5s 5 er e n hy dr o 1 ogi s ch - me t eorologi s clien Studie

des Hrn. Dr. Nowak uber das Todte Meer und die Ver-

dun stun g.

Der bekannte Hydrology Hr Med. Dr. Alois Nowak in Prag bescliáftigt

sich in diescr seiner vorliegenden Arbeit — welcher zuuSclist die von Fall-
*

merayer im J- 1853 in den Abhandíungen der kiJn. baier. Akademie der

Wissenscliaften gelieferte Zusammenstellung der beachtenswertliesten Er-

gebuisse neuerer CTniersuchimgen Uber den Asphalísce zu Grunde ge'egt

ist — ttiit der Frage, wie vie! beiláufig in einer gegebenen Zeit das Todte

Meer an FIuss- und Regenwasser '*n Empfang nehrne, nud ob dem sich

ergebenden ungemein bedcutenden Empfange wirklich, wle man gegen-

wiírtig allgemein annimmí, die Verdunstung und nur sie allein, das Gleich-

gewicbt zu halten im Staude sel?

Die Einnahmen des Todten Meeres, dessen Flácheninhalt nach Edw.

Robinson^s Messangen (1838) auf hSchstens 351 engl. Quadratmeilcn

anzuschlagcn, sind von dreierlei Art, námlich theiis von nie giinz versie*

genden Flíissen und Biichenj theiis von solchen Wasseradern gespendet,

die nur periodlsch, wáhrend der Regenzcit fiiessen, theiis cndlich von Seite

des dle Obeiflaclie des Todten Meeres d-rect treffenden meteorischen Nie-

derschlages geliefert.

. 1. Zu den perena fliesscnden Gewassern, deren Znfuhr dem Todten

Meere zu Gute komrat, gehort a) der Jordán, welcher nacli den von Cheaney

verbuz'gten Berechnungen im Durchschnitíe ta.íílich nicht weni.2:er als 6.Q..V.» -,.^..W ,.V....Q

Millionen und 90 Tausend Tonncn Wassers in den Asphaltr.ee ausschíittet

;

b) dem Jordán des Nordendes gerade entgegengesetzt, am Slidende der

betrachtliche Karaliystrom nebst fíinf bis sechs andcren unbedeuíenderen
Tl-

Wasseradern ; c) im Siidosten die am Ende ihres Laufcs sich vereinígen-
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den Flfísse Wacly Hamed und Wady-Kerek, und zwisc&en díesen und denr

Jordán noch auf der Ostseite des Asphaltsee^s d) der Wady el Modscheb

(Arnon) und der Wady Zerka-Maln, von denen insbesondere der erst^re

sehr beachtenswerth, da er an seiner Míindung 82 Fuss breit nnd 4—lO
Fuss tief ist.

'

2, Was z\veítOD3 die vielen nur periodisch fíiessenden Gewžísser anbe-

langt, 80 beweist der Verf. durch mehrere Citáte aus Fallmerayes Ab-

handliing, dasa die vou ihnen zusammen gelieferte Wassermenge eine hoclist

betracLtliche sein mfisse, ja nach allen vorgebrachtea Daten findet er ea-

Lochst walirscheinlich, dass dle von den sammtlichen „Giessbachen" und

„Waldstromen'' des 39 engl. Meilen langen Asphaltsees binnen Jabresfrist

gelieferte Wassermenge ebenso namhaft sein moge^ ala jene des Jordau-

flusses ; eine Annahme, die demselben um so mebr erlaubt tu sein scheint,

als er die Wassermenge sámmtlicher ausser dem Jordán in das Tbdte Meer

fallenden, nicht versiegeudon Flíisse (siehe oben b bis d) auch nur fítr

eben so gross gelíen lasst, wie jene des Jordans, obw^hl sie gewisa we-

sentlich grosser sein dtirfte.

Es ist also nach Hrn# Nowak kaum za bezweifeln, dass die vou-

sammtlichen perenu und perícdisch einmiindenden Gewassern des Todtei

Meeres gelieferte Wassermenge far den einzelnen Tag des Jahres im Durch-

schnitte beilSufig 18 Millionen 270 000 Tonnea betragen moge, und hiemit

das Niveau des Todíen Meeres, abgesehen von jeglichem Abgange, binnen

Jabresfrist um mehr als 7 Meter steigen machen solíte

3. Anbiílangend die dritte Einnahmsquelle des Todten Meeres^ die Šumme
des meteorischen Niederschlages namlich, Wlcher binnen Jabresfrist die

Obeiflache des Asphaltsees uumittelbar trifft, so sind dem Verfasser

(Dr. Nowak) freilich keíne am Toi-en Meere selbst gemachten Beobach-

tungen bekannt g*jworden, abrr er glaubt, bel der geringen Entfernuug

Jerusalems diirfte es wohl gesfattet sein, die in Jerusalem gesammelten

Beobachtungen Barclay^s auch fíir das

Meeres gelten zu lassen und dem nach die wahrscheinliche jahrliche Regen-

menge dea Letzteren auf etwa 57 Zoll anzusetzen.

Durch die Gesammteinnahme des Todten Meeres (von Seite der Flusse,

Gíessbache und des meteorischen Niederschlages^ miisste also das Niveaa

desselbeo, wenn nicht fUr entsprecheoden Abgang vorgesorgt wííre, binnen

Jabresfrist um beilaufig 315 Zoll, also in zehn Jahrea um nicht weniger

«Is 262 Vs Fuss steigen*
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Da nun aber feeln derlei Steígen des Seespiegels wahrgenommen wird,

ISO muss binnen Jaliresfrist nothwendig wieder eben so viel Wasser ans

dem Todten Meere in Abgang kommen, als ihm binnen derselben Zeit zu-

gefíihrt worden.

Bei dem von Russegger, Wildenbrnch, Syraonds und Wilkin hinreí-

cliend constatirten Umstande, dass der Spiegel des Todten Meeres betriícht-

licli tiefer liegt, als jener des Mittellandischea nnd natiirlich aucb tiefer

. als alles benachbarte Land, kann man weder annehmen, das iiberfliíssige

. Wasser des Todten Meeres fliesse in das Mittelliiadische oder ein anderes

benachbartes Meer unterirdisch ab, noch aúch, es fliesse landein- nnd

zwiscben den Gesteinschichten allmáhlích abwárta, um sich irgendwo in

Quellenform udgl. wieder zu ergíessen.

Es bleibt also nach dem gegenwartigen Staude der Wissenscliaft

einzig nud allein die „Verdunstnng," der es beschieden sein soli nnd der es

gegenwartig wirklich ziigemuthet wird, das viele vom Todten Meere binnen

Jaliresfrist in Empfang genommene Wasser wieder in Abgang za bringen,

und so die rechte Bilanz immer herzustellen.
F

Wie viel aber kann wohl der Verdunstung mit Kecht zugemuthet

werden ? Abermals fehlt es an directen Beobachtungen ; aber Hr. Dr, Nowak

glaubt jene Erfahrungen beniitzen zu durfen^ welche anf einer, dem Aequator

noch naber liegenden, in klimatischer nnd geologischer Beziehung mit Pa-

lastina ziemlich verwandten Insel (St, Maurice oder Isle de France) ge-

macht nnd veriSffentticht worden sind, und denen zufolge die Verdunstungs-

menge binnen Jahresfrist daselbst kaum mehr als 60 ZoU betragen mag.

Sei nun also die Verdunstung des Todten Meeres trotz dessen gr<5sserer

Entfemung vom Aequator, wirklich keine scbwáchere wie auf St, Maurice,

und betrage hiemit auch die jahrliche Verdunstungsmenge des Todten

Meeres 60 Zoll, so ist diess doch lange nicht so viel, , als zur Bilanz be-

níJthigt wird
;
ja, da die jáhrliche Einnahme des Asphaltseea dessen Spiegel

beiláufig sogar um 315 Zoll steigen machen solíte, wenn nicht fttr einen

geniigenden Abgang gesorgt ware, so stellt sich heraus, dass die Verdun-

stung kaum den fQnften Theil des Gesammtempfang es zu

verzehren und in Abgang zu bringen im Stande sei.

Or. Nowak hofFt durch seine hier skizzirten Anseinandersetzungen

ZUT Evidenz nachgewiesen zuhaben: erstens, dass wenigstens beirm

Todten Meere die „Verdunstung" das keineswegs leisíe,

waa derselben zugemuthet wird, und zweitens^dass der sehr
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bcdeutendo, von dor Verdunstung n i ch t vcrzehr t e U e b e r-

schass des vom Todlea Meere binnen einr gegebenen Zeit in Empfang
genommeiien Wassers nothwendig auf eioem andern W(
durch einen andern Prozess in Abgang gebracht werden
m il s s e.

Schliesslich beuierkt Dr Nowak, dass, wie er niclit zweifeln konne,

i Wasser dea Todten Meeres in jenen concenisclicn

tellurischen Holilraum abfliesse, welcher nach seiner, bereits in

melireren fríiheren Schriften entwickelten Ansicht Erdkern und Erd-
rinde von einander trermt; und innerhalb dessen jene zweite Halíte
der irdischen Wassercirculation vollbracht wird, als deren

peripherische Endigungen der Verf. fast alle Quellen iinserer Erdoberfliiche

nnd alle jVne Wasserdampfemanalionen ansiehtj von denen er bei friiherer

Gelcgenheií schon gesprochen. *)

n r. Palacký jun. s prach u b er das Ve r hilt ni s s de r

Fl^ra derAlpenundAnden zujener des Tieflan d__9j

ate sielTp^rGrunJlage nrulTissender Vorarbeiten

das Verhíi! niss der alpinen (arktischen) nnd andineu (antarktisclien) Floren

2u denen ihrer Tiefiandsgebiete, aus Anlass speciell der Forbes^schen
Theorie uber díe Diffiision der ersteren withrend der Eiszeit naher zu be-

leuchten, und gelangte zn/olgenden Resulíaíen

:

1. Die Gebirgsfloren aíler Lánder haben eine Anzahl gemein-

schaftlícher Genera, jedoch ist iiberall eine grosse Žahl alpiuer Formen
der Tieflandstypen am deutlichsfen in Neuseeland, Australien, Persien,

Abyssínlen eíc. zu finden.

2. Die alpInen (andinen etc.) Foriuen befi.iden sich bloss in der
stets feuehten Zone oberhalb der Bauffigninze^ von wo sie nnr durch die

Bíiche indie ticfen Thalerberabkommen. Die Hochsleppen-Vegctationin Hoch-
asien, auf den iinden udgl ist wesentlich von der alpinen (andinen) ver-
sebieden und nuhert sich der allgemeinen Steppen Vegetation.

3. Der Fortn nach kíinn man in der alpinen (andinen) Zone zwei

JRegioncn, die des Rasens Cdie obere) nnd die der niedrigen Halbstniucher

(Ericaceen etc.) unterscheiden.

4. Von alpinen Formen muss das Vorkommen von Pflanzen unter-

schieden werden, die in wárineren Gegenden nurim Gebirg, in kalteren auch

') Yergl. SitzungsbericLíe vom J. 1861. Mai und Juni,

->T-
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im FlacWand vorkommen, so z. B. unsere Achillea millefolium am Dema-

wend in 10—12000', Limosella aquatica in den Auden in 12000', Cal-

tha palusíria in Persien ober 8000' etc.

5, Die alpinen (andinen) Pflanzen beschrankeu sich auf eine kleine

Anzalil von Familien und Geschícclitern, es fehlen ihnen z. B. die walu-en

Rasenpíianzen. Der Baiim- und Stráuchervegetation setzen eher Wind,

Maugel an UutergrDnd etc. als die Kalte eine Griínze.

6. Die alpíne und auJine Flora eind zwar almlich doch sclbst-

Btíindig, was sich von den iíbrigen Gebirgsfloren weniger sagen lásst Iq

Jáva stossen in der HochgebirgszoDe arktische und antarktisclie Formeu

znsammen (Alchemillí?, Geranium, Primula, Nestera, Leucopogon.)

7, Die arktisclien und alpinen, dann die andinen und antark-

tiselien Foimen eind Keistens ííhnlich, doch nicht ausnahmlos.

8. Der Himalaja und der Alíai bilden die zweite Unterabtheilung

der alpinen Flora, die Rokjmou ntains die iitte.

Im Febniar 1862 eingelaufene Driíckschrifteii.
4

Memorie del I. R* latituto di scienze ed arti etc. Venezia 1861. Vol.

X. parte 1-

Atti etc. Tom VII. disp, 2, Venezia.

ProccedingsoftheRoyal Society. London 1861. VoL X-39.— 4LXI 42.

Jabrbucher des Vereins von Alterthumsfreanden im Rheinlande, XXXI.

16. Jahrg. 1. Bonn 1861.

Das Bad der romisehen Villa beiAllenz, erlautert von E. aus^m

Werth. Bonn 1861.

Abhandlungen der kgl. bayrischen Akademie der Wiss. Philos.-histor.

Classe. Munchen 1861. IX. Band. 2. Abth.

Abhandlungen n. s, w. Mathem.-pbysical. Classe. MUacben 1861. IX.

Band. 1. Abth.

J. v. Liebig's Rede am 26. Márz 1861. — Rede am 28. Nov. 1861.

J. H. P I a t h. Ueber die lange Dauer und die Entwickelung des chi-

nesischen íieiches. Munchen 1861.

Andr. Wagner. Denkrede auf G. H v. Schubert. Miinchen 1861.

The od. L. B. Bischoff. Gedáchíniaarede auf Friedr. Tiedemann.

Miinchen 186L

W. Christ. Bedeutung der Sanskritstudien auf die griech. Pliilo-

logie. Munchen 1861.
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L. Rockinger. UeberBriefsteller und Formelbadier in Deutsch
land wahrend des Mittelalters. Miinchen 1861,

C. A. Muffat. Denkrede auf Dr. G. Tli, v. Rudhart. MUnchen 1861.
Mémoires de la Societ Royale des sciences de Lige. Lige 1861 ' '

Tome XVI.

Wagazin der Literatur des Auslandea. Leipzig 1862. Nro. 4—6,

Batavia 1860. Deel XXII, 1861. DeeL XXIII.

W

wissenschaftl

XXI. Bd. 1. Heft.

Festschrift zu Feier des 50jahrigen Doctorjubiiáams des Dr. C. G.
Carns in Dresden. 1862.

Die ZáhmuDg der Vogel nach St. Pietruski, mitgetheilt von
Dr. Jos. Roda. Prag 1862. (Sep.-Abdr.)

Nachrichten von der Georg-Augusts-Universitat u. 8. w. Vom Jahre
1861. Gotíingen Nro. 1—22.

A Magyar Tudós Táreaság Evbonyvel.

A Puhányok Izomrostjairól. Adalek etc Dr. Margo. Fest 1861.
Ipolyi Arnold, A Deákmoiiosíori XIII. Századi Román Ba-

silika. Pesteu 1860,

TSrtéuettu doroányí PáljamBnkák. 1. 2. KíJtet. Budán 1841.
Dr. Jean. Érdy De íabulia ceratis in Transilvania repertia. Cum

6 tab, lithogr. Pesthim 1856.

Magyar Akademiai Értesito. 1—4 Kotet.

Archeologiai Kozlemények. Pesten 1859.

Magyar Torténelmi Tár. Kiadja á Magyar Tud. Akademia 1—VIII.
Kotet. 1856—1861.

Monumenta Hungariae kistorica. Magyar TJrtenelmi Emlékek.
Statistikai Kozlemények. Pesten 1861.

Knauz Nando r, Az Országos Taní ca es Orszaggyiilestek TíJrté-

nete 1445—1452. Peat 1859.

Szalay Agoston, Négyszás Magyar Levél a XVI. Századból.
Pesten 1861.

Mágy
Hunyadi

Magyar Lászlo, Délafrikai Utazásai 1849—57 években. Pst 1859
Magyar Lászlo, Délafrikai Leveleí és Naplókivonatai. Pesten 1857,

GegS Elek, A Moldvai Magyar TelepekroL Budan 1838,
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Philosophische Section am 10. Márz 1862.

Anwesend die Herren Mitglíeder: Hanuš, Volkmann, Storch und

Dauchn; ala Gagte: GroLmann, Klementy Dastich.

Kritik

punkte der Methodologie.

Historische Section ara 17. Márz 1862.

Anwesend die Herren Mitglíeder: Wocel, Weiteuweber, Gindely,

Winaický, Zap und Storch, als Gaste die Herren Dastich und W. Weiten-

Weber jun.

Hr. Woc el hielt (in bohmiscber Sprache) einenVor-

trag uber die Geschicbte des a 1 1 b 6 hm isc h en Recbtes
und iiber die Quellen desselben. Die nachfolgende Skizze ent-

balt eine Uebersicht des Vortrages.

In der bohmischen Rechtsgescbichte lassen sich zwei Hauptperioden

unterschelden. Die ersíe derselben, in welcher das urspriingliche altsla-

viscbe Recht vorherrschte, reicht bis lu die zweite Hálfte des XHI. Jahr-

hunderts, d. i. bis zur Auflosung der alten Župenverfaasung ; die zweite

aber von dieser Zeit bis zu Schlacht auf dem Weissen Berge^ wobei be-

merkt werden muss^ dass auch in dieser zweiten Period sich noch viele

altbohmische Rechtssatzungen, namentlicb im Gebiete des Privatrecbles

erhielten und bis zum Abschlusse dieser Epoche fortdauerten. — Das

Grundprincip des altbohmischen Personen- und Familienrechtes, wie auch

des auf demselben gegriindeten Sachenrechtes war die G leichbére ch-

tigung aller Fam i 1 i en gl i e de r und die Gleichheit ihrer
Anspruche andas gesammte Familienvermogen. Aus

diesem Princip ward der Grundsatz abgeleitet, dass die mánnlichen Fa-

milienglieder entweder im gemeinsamen Besitze des Familíenvermogens

(unabgetbeilt, nedílní) verblieberi, oder sich zu gleichen Theilen in das-

selbe theilten (oddlení, dílní). Ueberreste dieser altslavischen Rechts-

satzung haben sich bekanntlich noch in dem lebenden Rechte der Síidslaven

erhalten. Jenem Grundprincipe entsprach die Gesammtbttrg-
schaft (spolená ruka, universalis fideijussio), d. i. die Verpflichtung

aller Gemeindeglieder fíir die auf ihrem Gebiete begangenen Verbrechen
Sítzungáberichte I. 18tí2, 3
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in solidm zu haften. In jener fernen Zeit, wo die flirstliche Macht noch

nicht concentrirt, und allzuscLwach war, um dic Sicherheit der Person und

des Eigenthums zu scLirmen, musste die Gesammtbíirgschaft als die

natiirlich^Hte und kráftigstc Schntzwehr der Gesellschaft erscheinen.

Die aus dioser Period herriihrenden einheimisclien Recbtsquellen

sind liberaus díirftig; die wicLtigsíe derselben ist daa Jus Conradi
(v. J, 1189—1191); ausserdem tauchen in gleichzeitigen Urkunden, in

der Chronik des Cosmas und seiner Forísetser Stellen auf, welche einiges

Lichí Uber die Rechtsinstitutionen jener Zeit gewáhren- Interessante Auf-

schlíisse und stellenweiae eine nabere Begriindung der alíbohmischen

Rechíssatzungen bleten die aitesten Recbtsdenkmale auderer slaviscben

VíHkér, namentiich die Pravda ruskaja^ das Statutm Vislicense und das

Geeetzbuch des Car Stephan Dužr.n voa Serbien. Es gingen jedoch viele

Institutionen des áiteren, urspríinglich slaviscben Rechtes ín die Saz-

zungen der folgenden Period íiber, in welcher der Einfluss des Feu-

dalwesens vorwaitet. Bedeuísame Deberreste jener alteren Institutionen

eníiialten ; das Bucb des altcn Herrn von Sosenberg
(Kniha starého pána z Rosenberga) vom Anfange des XIV. Jahrh. ; Édd
prdva zeinského (XIV. Jahrh.) des HerrnAndreasv. DubéAus-
legung des bohmischen Landrechíes (Výklad na právo zem6

eské), XIV. Jahrh., ferner die Kniha Tovaovská des Herrn Cti-

bor v, Cimbnrg (XV. Jahr.); vor AUem aber das Werk des Vikto-

rin KorneliuB v. Všehrd: nenn Btlcher von den Rechten,

Gerichten und von der LandtafeI des Kouigreichs
Bííhxnen. (Knihy devatery o práviech a sdiech i o dskácb zem
eské) vom Schlusse des XV, Jahrhunderts, " Ja sogar die unter Wla-

dislaw II, Ferdin atn d L nnd Maximilian veroffentlichten Rechte und

Landesordnungen (Práva a zízení zemská) sind grossentheils auf jenen

altbohmischen Institutionen gegrtíndet, nnd endlich lassen sieh die Spuren

jener Rechtssatznngen žn zahllosen Dokumenten der LandtafeI; in den

íUteren LandtagsachlUssen nnd in unzáhligen offentliehen und Privaturkun-

deo nachweisen, deren Priifting und kritische Wiirdigxmgen vom rechts-

gesohichtlichen Standpunkte als eine wurdige, durch das kulturgeschicht-

liché Interesse nnseres Landes gebotene Aufgabe sich darstellt

Weil das altslav. Rechtsprincip, auf welchem die Župen- oder Kastellanei-
w

Verfassung gegrllndet var, keine Privilegíen der Stande, keine Exemtion von

den allgemeinen Rechten und Gerichten anerkannte, so musste die Župen-
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verfassnng um so schneller dem Untergange sich zuneigen, je energischer

iín Laufe des XUI. Jahrhundertes fromde Institutionen in BobmeD einge-

fuhrt, nnd je háufiger von den Monarclien CorporAtioxien und Personen

sammt den auf den Giitern derseiben angesessenen Leute, von den Aemtern

nnd Gerichten der Župa eximirt wurden, Zu dem Verfalle der Castel-

lanei-Verfassung írug wesentlich die Ansiedelung deutscher Emphyteuten

in den Stádten und auí dem Lande bei, die ausgeschieden ans dem Rechté-

yerbande der Župen, bloss nach deutschem Rechte sich regelten. Die

Župenverfassung begann schon unter Pemysl Otakar I. zu sinken, erhielt

den gewaltigsten Stoss unter Pemj^sl Otakar IL und ging endlich

unter Karl IV. vollig zu Grunde, Durch die Einfuhruug des Feudal-

weaens und durch die Griindung der Stadte nach deutschen Vorbildern

ward eine Scheidung dea Volkes in drei Hauptklaasen, den Adel, den

BUrger und den Landmann (kmet) bedingt. Wáhrend in den Stádten

grosstentheils das deutache Recht Eingang fand, gerieth der Landmann,

wiewohl noch immer personlich frei, freiztígig und erbberechtigt, in eine

mit der Zeit imraer driickendere Abhangigkeit von seiném Grundherrn,
v

auf den die ehemalígen Rechte und Forderungen der Zupenamter ttber-

gangen waren. Der freie, zumeist adelige Grundbesítzer hielt aber an

seinen ursprlinglichen Rechten fest ; selbst dem allgeliebten Karl IV. ge-

lang es nicht, seinen oktfoirtén Codex, die Maj e s ta s O aro li na im Lande

einzufiihreu. Der Adel konnte seine Rechte um so leichter behaupten,

da er aijf den Landtagen, von denen alle Gesetzgebung ausgingj fast

ausschlíessend das Land und somit auch sein Recht vertrat. Beweise

davon enthált die Landtafel (bereits von Otakar II. gegriindet); in

welcher die Landtagsschlilsse, wie auch die auf die Besitzer freier Lándgiiter

sieh bezíehenden Rechtssprtiche durch alte Rechtssatzungen und Gewohn.

heiten motivirt werden ; dadurch waren jedoch zeitgemasse Modificationen

álterer Institutionen nicht ausgeschlossen. Wir finden daher in jelien

Rechtsinstitutionen, welche die Verhaltnisse der landtafelfóhigen Grund-

besítzer im XIV,, XV. und XVL Jahrhunderte normirten, Denkmale des

eigenthiimlichen altbohmisclien Privatrechts, welches in der ersten Rechts-

periode auf alle Insassen der Krone Bohmens sich erstreckte, in der

darauf folgentlen aber zumeist auf die landtafelfahigen Familien beschránkt

ward. Das Eigenthiimliche solcher Institutionen tritt am lebhafteaten in

jenen Kapiteln der Rechtsquellen hervor, welche vom Kaufe, von der

Evic tionsleistung (správa), von der Erbschaft, der Erbverbrtt-
3* '
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derung, vom Drittel (í^etina, analog der romiscben dupla beim Ver-

kaufe), von den Ve rtr á ge n, der Mitgift; dem Leibgedinge und

a. m. handelu. . Bcuchtenswerth erscbeint die tiberaus giiustige

StelluníT des weiblichen Geschleclits im altbohmischen Recbte*

't)
Wissen

schaften (XI. Band) publicirtcn Abhaudlung: O staroeí^hém ddickém

právu ausftilirlicL besprochen wurde.— Durch den Einflus^ des Lehnreclites

wurdeujedocb eínige dieser Institutionen bedeutend alíerirt; so konute der

Besitzer einea aus dem GesainmtvermíJgen derFamilie ausgescliiedeneu Gutes,

wenn er keine Leibeserben liintcrliesS; liber dasselbe auf den Todesfall nicht

verííigen, sondern es fiel nach der Analogie der Lehne der kSnigl. Kam-

meranlieim; es stand jedoch dem Eigenthtimer des Gutes frei, durch eine

simniirtc, in die Landtufe! eingatragene Schuldverschreibung dasselbe wem

immer zu vermachen, Die Annahme jener aus dem Lehnrechte aufge*

nommenen Bestimmuug crscheint als ine Concession, die man dem im

Mittlaltcr herrschenden Princip gemacht; dieselbe wurde jedoch durch

die legislativ MacLt der Stiínde in ihrer Wirkung so abgeschwacht, dass

3Íe spaterhin unter Wladislaw II* voUig aufgehoben ward.

UnterKonig Wladislaw II. erschien im J. 1500 die erstegedruckte

(Zízení zemské království eského) in bohm, Sprache.

In diesem Codex sind die gesetzlichen Verordnungen und Beschlusse, so

wie síe in der Landtíifel eingetragen waren, systematisch zusammengesíellt,

nnd der Verfasser des Wcrkes Albrecht Rendl v. Ansova, hnt sich

darin nicht bloss als Gesetzkenuer, sondern auch als gewandter Organi-

sátor bewáhrt. Da jedoch derselbe bei seiner Arbeit mchr auf den Vurtheíl des

Gesetzsammlung

Werk

Widei

Bung zu lange dauerndcn Zwistigkeiten und Kampfen zwischen dem Adel

und der Burgerschaft- — Unter Ferdinand I. erschien die gleichfalls

aus der Landtafel geischSpftc La n des ord nu ng (Práva a zízení zem-

ská, 1530) 5 vermehrt und besser geordnet erschien im J. 1550 die zweite

Ausgabe derselben ; die dritte unter Maximilian im J. 1564 gedruckte

Relchhaltigkeit Ausgaben der
i

b&hm. Landesordnung. Aus diesen Landesordnungen geht uaverkennbar

hervoi'> dass der Konig von Bohmen ohne Bewilligung des Herren-, Ritter-

und Blirgerstandes weder im politischen Organismus des Landes und in

der Gesetzgebuag irgend eine Acndcrung voniehraen, noch die Landes-

dteaer auaschreiben kounte. Dieses Landrecht, welches ausser den gesetz-
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lichen Normen des bShmíschen Staats- nnd Privtitrccbtes auch vide in das

Strafrecht eingreifende Paragraplie enthalt^ war der Gesetz-Codex des KS-

nigreichs Bohmen bis zu verhangnissvollen Schlacht auf dem Woiasen

Berge. Ferdinand 11. gab íni J. 1627 dem Landc die eriícuerte

Lan des o dnnng, durch welche alle, die absolnte Gewalt des Monarchen

beschrankenden Anordnungen und Ge^etze der álteren Landesordnung ver-

nichtet wurden. Zu den bisherigen drei Reidisstiínden wurde noch der vierto^der

Prálatenstaiid, hínzngefíigt; die gesetzgebende Gewalt ward don Landtagen

beuomtnenj und ihnen bloss dus Recht der formalen Bewilliguag der Lan-

dessteuer belasseu; an die Stelle des miindlichca, offentliclien Pj'ozesaes

Irat das geheime, schriftliche Gerichtsverfahren ; die ausschliessende amt-

liclie Bérechtigung der bohmischen Landessprache ward raifgehobon, und

die dentsche Sprache mit der bíihmiscben als gleichberechtigt erklíCrt. Uebér

die erneuerte Landesordnung erliess jedoch im J. 1640 Ferdinand ITL k o-

nigliche Declaratorien nnd Novellen, in welchen ein milderer

Geist sich kundgibt, als in der Landesordnung seines Vaters. So z. B»

bestimmt A. 17 der erneuerten Landesordnung, dass keine Angelegenheit

weder miindlich noch sehnftlieh ohne ansdriickliche koniglichc Bewilligung

am Landtage verhandelt werden dilrfe
; das Declaratorium Ferdinand IIL

(A. a. IX ) hebt aber diese Bestimmnng auf nnd gewahrt den StSnden

das Recht; Uber anderweitige Angelegeuheiten, insofern sie nicht die ega-
lien, die Person und die Macht des Monarchen betreflen. gemeínschaftlich

zu verhandeln^

In diedentschen Gemeinden de^ Laudes wurden deutsche Muni-

éipalrechte eingefíihrt, Bereits im XI. Jahrh. erhielíen die ersten deutschen

Ansiedier am Poid zu Prag von Wratialaw II. die Berechtigung vivere

secundum legem et justitiam Theutonicorum, — Sobslaw II. gewiihrte

den Deutschen bedeutende Vorrechte zum Nachtheile der bohmischen

Landesbewohner ; und spSterhin, als deutsche Ansiedier sich auch in an-

deren Stadten des Landes niedergelassen, wurden die Privilegien derselbeu

von Otakar I und Wenzel L bestatigt, und insbesondere von Ota-
kar II deutsche Manicipalrechte den Stadten der bolimischen Krone ver-

liehen, Freudenthal in Máhren war unter den Stadten der bíJhmischen

Krone die erste, in welcher (im J. 1213) das Magdeburge Recht
eingefuhrt ward. — Darauf sprach der Vortragende Uber das VerhSltniss

des Altprager Stadtrechtea zn dem Magdeburger RecIUe,

(yergL E. F. Rossler, Das altprager Stadtrecht), ferner Uber die Brttnner
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und Iglauer M ii n i c ip a Ir ochte, die C o n s tit ut i o n e s juris

m e t a 1 1 i c i von Wenzt 1 IL, Cnrsus scntentiarnmcivilium
Otakara IL u. s. w, nnd íiílirte die bohmischen Uebersetzungen ei-

niger deutschen Reclitsdenkmale an^ als: Právo wikpildš sasického

rodu (Weichbild), Práva cfsai^ská^ Práva velkého tnsta

Pražského^ Práva manská, kniha Magdebur gsk ý ch práv
mstských, kteráž Donat Blove, welche in Handschriften vor-

^

handen Bind. Im Dnickc erschienen die Stadtrechte in bohmischer Sprache

zuerst durch Briccins v, L i ck a im J. 1536; verbessert und in eine

bessere Ordnung gebracht gab síe P a ii 1 v. K o 1 d i n im J. 1579 her-

aus. Der Kern der bohmislien Stadtrechte des Koldín ist das deutsche

Municipalrecht, deseen Formen jedech denen des romiechen Rechts nach-

gebildet sind, aus welchem die Titel und viele Paroemien in den boh-

mischen Test aufgenommen wurden. Ausserdem wurde anch jenen Satzungen

der Landesordnung, welche auf die StadteBezug hatten^ z B. dem St. Wen-

zelsvertrage, in den Stadtrechten die entsprechende Stelle eingeráumt.
r

Endlich ist hervorzuheben, dass diese Stadtrechte bis zu EinfUhrung der

allgemeinen biirgerlichen Gesetze, d. i. bis zum J. 1787 und theilweise

bis ztim J. 1811 in BShtnen nnd Máliren gesetzliche Gcltung hatten.

Hierauf gab der Vortragende eine Uebersicht des bohmischen 6 e-

richtswesens und Gerichtsverfahrens Zur Zeit der

Župenverfassung bestanden ausser dem Gerichte derLandtage,
das Uber Majestataverbrechen und Streitigkeiten, welche Landgutejr betra%)i

Recht sprach, die Zupen- oder Gangerichte (cdy) und dann eine

Art von Austragalgerichten (slubný soud), welche Uber gering

fiigigere Streitigkeiten durch Richter, die von den Parteien aus der Mitte

waren ž

derinein jgrosses*^ und ein ^k lein es Ge r i cht;" die Competenz

derselben richtet sich aber nicht nach dem Stande der streitenden Pai-teien

nach dem Werthbetrag verzweigte

ward die Organisirung der Gerichte in der zweiten^ nach der Auflosnng

der Župenverfassung eingetretenen Period. Da constituirten sich das

oberste Landgericht (soud zemský), d a s kleinere Land-
g e r i c h t (soud menší Pražský), das Hofgericht (soud dvorský,

nskýX des

Oberstburggrafen (soud purkrabí Pražského) u. a. Die Competenz

dieser Gerichtsstelltu, tiber welche man in Všchrs Werke : O pra-
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vlech a sudech nnd ín F a uk nas Schrift; Uber die Landea-
ordnungundGerichtederKron Bchem hinreichende Auf-

schlusse fiadet; war theils von dem Stande der streitenden Parteíen, theils

von der Bescliaffenheit und dem Werthbeírago der Streitsachen abhiíDgig.

Das Gerichtsverfahren hatte vier Hauptstadieu: Die Klage (žaloba), die

Vorla dung (phon), die Beweiaftthrung (vedení dflvod) und

das Vollstrecknngsverfahren .(vedení práva), Ueber die Art

und Weise der gerichtlichen Procedur durch dicse vier Stadien gibt ins-

besondere das Buchdes alten Herrn von Rosenberg, die

Ordo judicii terrae und die Auslegung des Landrechtes
vonAndreas v. Dube detaillirte Aufklarnngen. Die B e w e i s-

m i 1 1 e 1 des heissen Wassers, des glHhenden Eisens nnd des gerichtlichen

Zweikampfes wurden bereits von Karl IV, abgeschafft und an ihre Stelle

írat der Reinigungseid der Eideshelfer. Beim V o 1 1 a t r e c k u n g a*

verfahren durcbschritt die Execution vier Grade : dieAuffordernng
zum Vergleich (úmluva^ moniíio), die E inf lihrung in den Pfand-
b e s i t z (vzvod, ínductio in possessionem), die Beherršchung fpa-

novánf, dominatio), d. i. die Nutzniessung des Pfandbesitzes, und endlieh

die Uebergabe der Giiterins volle Eigenthum (od-

hádání)

v^

Flurstreitigkeiten G r a n z g e-
1

r i cht (soudy meznf) entschieden, deren eigenthttmliehe Einrichtung

Menšík v. Mensteinin dem Tractate: O mezech, hranicích; soudu

a rozepi zemní (Prag 1600) ausftihrlich schilderi Nehen den Pati-
monialgerichten bestanden noch in Dorfern und Stadten gehegte
Ger i cht (zahájené soudy), in welchen Uber minder wichtige Streit-

sachen von Gemeindegliedcm Rechí gesprochen wurde. (Ueber gehegte

Gerichte vergl. Hospodá des Brtvín v. Ploškovic vom J. 1687).

Von den Gerichten der Ortschaften, in denen deutache Municipal-

rechte eingefUhrt waren, ging die Berufung entweder an die Schoppen-

stiihle zu Iglau und Leitmeritz, oder an jenen der Altstadt Prag je nach-

dem in denselben das Magdeburger oder das Altprager Stadtrecht herrschte,

Die Leitmeritzer Schoppen wandten sich wieder in zweifelhaften Fallen

um Belebrung und Weísung an den obersten Schoppenstuhl zu Magdeburg*

Diese Appellatíonsinstanzen hob aber Ferdinand L auf und errichtete eme
gemeinsame Appellationskammer flir alle bShmischen Kroidánder zu Prag.

Erneuert und erweitert ward dieser oberste Gerichtshof darch eine be-
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sondere Instruction FerJinands III. im J. 1G44. Maria Theresia trennte

im J. 1752 die Markgrafsoliaft Máhren von der ZustSndigkeit des boh-

mischen Appellationshofes und errichtete fíir Mahren ein besonderes Ap-

pellationsgericht zu Brllnn. Kaiser Joseph II. verwandelte sodann die

bohmischeAppellationskammer in ein oberstes Appellationsgericht, anwelches

fortau die Berufiing cicht iiur von den sammtlichen weltlichen Gerichten des

Landes, sondern auch von den geistlichen Consistorien ging. Nach einermehr

als SOOjahrígen Dauer ward das bOhm. Appellationsgericht im X 1849

aufgeloBt und an dessen Stelle das Ober-LandeBgericht eingesetzt,

Hr. Gindely theilte einen Aufsatz mií íiber die
Einmischung Spaniens in die Papstwahlen.

Die Unsicherheit des spaniachen Besitzes in Italien, gegen welchen

sowobl Frankreich als dle einheimischen Fiirsten nnablassig conspirirten,

nathigte die spanischen Konige alle Mittel aufznbieten, um aich wenigstens

die Papste geneigt zu machen, oder auf ihre Wahl einen solcben Einflusa

ausznilben, dass aie im Voians ibrer Freundscbaft gewiss waren. Philipp II.

brachte die Art und Weise dieser Einwirkung in ein formliches System,

das ein intereasantes Denkmal seiner intriquanten Politik bietet. Der Vor-

tragendeberichtetenun, aufGrundlage der von ilim im Archiv von Siman-
cas aufgefundenen Correspondenzen, Uber das Gewebe diplomatischer

Verliandlnngen und Scbachziige vom J. 1590—1605, wodurch Philipp II.

nnd Philipp III. die Papstwahlen fómalich von sich abhaneie machten.

Natmwiss.-math. Section am 24. Marz 1862.

Jelinek

Mitglieder: Pnrkyn, Weitenweber, Amerling,

Hr. W besprach ejjie p f 1 an zen p hj a i o I o-

gische AbhandUng Dr. P o Ion i o^ Uber die weiblichen
^JJL^kea dea. Arnm italicum Lam.

rj^^^^i^^tfN-^ i-n/^' "r -- -- ^,j ^ - .^.^^^^_^-

I

Bekanntlich bestelien zwischen den Angaben des iíalienischen Bota-
nikera Prof. Gasparrini und des Franzosen C a r u cl iíber das Vor-
handensein oder die Abwesenheit eínes Perigonium bei den weiblichen
Blllthen des Arm italicum wesentliche Widersprilche. Ersterer behaoptete
nSmlich die Gegenwart des Perigoniums, wahreud Letzterer, und mit ihm
mehrere andere Pflanzenforscher, dasaelbe langnete. Ans den fleiaaigen

Untersuchungen, welche der rastlose Dr Antonio Federico Polonio
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in Pavia íiber diesen Gegenstand neuerdings mit Zuhilfnahme des Mikro-

skops gemacht, imd soeben in einer eigenen Schrift: Oaservazioni organo-

geniche sui foretti feminei del Arm italicnm (Pavia 1861 in gr. 40 n^it

15 Figuren in Farbendrnck auf einer Fol.-Tafel) veroffentlicht. hat

stelleu sicli nun folgemle Resulfate heraus: 1) die weib!ichen Bllithchen
X

dea Arm italicum besifzen eine vierlappige Blumenhiille, eín.wahres Pe-

rigonium. 2) Dag Carpellum bildet sicli spSter als daTTerigonium, nnd

zwar erat, nachdem sich Letzteres in die vier Lappen getlieilt hat. 3) Das

Carpellum stellt Ovarium, Griffel und Narbe dar. 4) Die Verwachsung dog

Carpellum mit dem Perigonium beginnt am Grunde des Letzerca. 5) Auch

in wohl eníwickelten Bliithclicn lassen sich die Spuren des Perigoniums Vom
Carpell nnterscheiden. G) Die sogeiiaunten Driisenhaare (pli glandulari) des

Bliithenkolbens sind wahrscheinlieh verkUmmeríe (abcrtiti) BlQthchen. 7) Bei

den mannlichen Blíithen felilte in allen ihren Entwickeluiigscpochen das

Perigonium ganzlich, — Die beigegebcnen mikroakopisclien Abbildungen

sind recht instructiv.

Hr. Karlinski hielt einen Vortrag Uber die schnellaíe
Praxig der Auflosung der Kepler^schen Gleichung:
M—E— e sin. E bei grossen E xc e n t r i e i t át en der ellipti-

schen Cometcn bahnn.

Wesen

Problems und der bisber bekannten Methoden seiner Auflosung. besprach der

•of. Wo
Formenl

Wolfera Náhe-

mngswerthes dienende tg. E, ^'"*

COS. M—

e

bei grosser Exceuíricitlit e, zu grosse Werthe von E^ liefern nnd dadurch

die Rechnung weitlanfig machen mnss. Er bezelchnete weiter die von díeser

Methode geforderte Einfiihrung siebenstelliger Rechnung gleich vom An-
fange an, als nutzlos, indem er nachwies, dass solange das gesuchte E
nicht richtig in Graden und Minuten featgestellt ist, die Rechnung mit

5stelligen Logarithnien-Tafeln geíiihrt werden kann, Diese zwei Fehler,

nSmlich der Anfang der Rechnung mít zu grossem É^ und mit siebenatel-

ligen Logaritlimen, betrachtete er als den hauptsachlichen Grund, warum

Prof. Wolfers znr Berechnnuff der exeentrischen Anomálie des Encke*achen
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Cometenaua der Mittleren il-26^ 12' O'' und 6—0-8474362, dreizehn NS-

lieningswerthe gebraucht hat.

Zn der schon friiher erwahnten Gauss^schen Methode znriickkeh-

rend machte der Vortragende iiber ihre Anwendung bei grossen Excentri-

citáten folgende Bemerkungeu.

I) Ist e"=iííil?. die in Sekimden und e' = —'
^

, die in Mínnten
sin. 1" sin. 1'

ausgedriickte Excentricitat, behalten weiter X und jt die ihnen vou GauBs
(Theoria motus pag. 11) gegebene Bedcutung, uud ist endlich X' die Va-

riatión des astelligen Logarithmus von sin. E ftir 1 Minuté des Winkels E,

ffc' die Variation des óstelligen log. e' sin» E ílir eine Minuté von e' sin. E, so ist
t

approximativ X'=: und ix*zz. r, daher lasst sich der Gauss'sche ^

100 100 '

Cofficient .'^ durch -:::^ ersetzen, und der Gauss^sche Ausdruck fiir

jxH X jx'-i"X

die excentrische Anomálie E=(M+ e''sin.Ei)_^ (M-|-e''sin.E—EJtiber-
(x-f-X

gehtinE=(M+e'8Ín.Ej)I^ (M-j e'sin.Ej—Ej),welcher letztere mít fíinf-

stelligen Logarithmen-Tafeln bis auf 0',1 berechnet werden kann, so dass

dánu nur ein-, hocbstens zweimal der erste Ausdruck siebenstelHg zu be-

rechnen kommt. — Die Grossen X' und jx' sind (um den Einfluss der 6.

Stelle zu eliminiren) aus einem 10' grossen Intervalle der Winkel E^ und

e*sin. E, zu nehmen.

II) Zor Bestimmung des ersten Náherungswerthes E^ genflgt es,

a) durch einen Blick in die Tafel der Kreisbogenlangen (Bremiker pag. 288)

das gegebene e approximativ in Grade e* zu verwandeln, und indem man
sich erinnert, dass ebenfalis approximativ : sin. 5"-7,3, sin. 10»='/6»

sin. 20"=zV3^ sin. 30«=:%, sin. 40"=z%, sin. 50"-%, sin. 60"= 7g,

sin. 70"=:7jo, sin. 80»=8in. 90"= 1; b) mit vvillkurlich angenommenem
E„=10<», 20", 30" etc, ganz roh M„=;E„—e"sin.E^ zu berechnen und das

gegebene M mit M„ zu vergieichen. Diese Vergleiehung liefert den ereten

NSherungswerth E„ welcher vom wahren E kaum um 1" bis 2" verschie-

den sein wird.

Um zu zeigen, wie schnell man auf diese Weise zum wahren Werthe

des E gelangt, wnrde das vom Prof. Wolfers (1. c.) gebrauchte Beispiej

nach der ebeo vorgetragenen Methode berechnet. Die Rechnung war folgende

:
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Ist M=25" 12^ 0'^ nnd e=0.8474362, so ist e°-éS.%±: folglich

flir E„=60» M„—60"^ '/g48.°6-60» -42.»4=17.6±

, E„=70" M„=70"—7,o48."5iz70»—44»=:26"=h und da M:=25"

so kann man nehmcn nind Ej =70*'. Wenn wir nun Kiiize lialber e sin. Eirp

und M+ e sin. E= S setzen wird funfstellig

©
+

9 II I

II&
II H2
o XCO

I

<» I

® <x) -d 2 ^•
..- co cvi 5^ 00 rí 9 <>>

6" í? ^. -i -^S 1- ^ « <^ -

^ ^ o oí o,- - " ^ ^ ^
o o T-* IH >s

C3 03

t> t^

II II 'Lil 11 N li
II il^

^O ^ r-t ^ CO
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«

co
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Philologisclie Section ara 31. Marz 1862.

Anwesend die Ilerren : Weitenweber, TTattala, Hanuš, Doucba^ Vrátko

und Earlinski ; als Gast Hr- Schmidt.

Hr. Hanuš setzte seinen Bericht Uber die literari-

scben Funde in der kais. Un i ver s itat s -Bibl ioth e k fot.

Er legte diesmal eine den Literaturhistorikern und den Katalogen

der Bibliothek bisher entgangene bohmische Kronik vom Kaiaer Jovia-

nns (kronika velmi pkná a píkladná) vor, die sich in einem

codex man u ser ip tus mixtus (sign. 11. B. 4 fol. pap.) ans dem 15.

Jahrliunderte erhalten hatte. Den Hsuptkern des Bandes bilden die Evan-

gelien, welche in lateiniscber Uibersetzung von der Hand Sigismundi de

Hussynecz im J, 1408 geschrieben und nach Aosweis des Registers

im J. 1409 beendet wurden, Im Verlaufe des 15. Jahrhunderts hatte

eine bohmisclie Hand diesen laíeinischen Evangelien bShmische Inter-

linearglossen, jedech in geringer Menge beigefUgt, und dieaelbe

^ Hand scheint rilckwíírts auf den leergeblicbenen, schon linirten, BíJgen

\ drei bShmische Sagenkroniken : vom Stilfried, Bruncvik und endlich die

bislier tibersehene vom Kaisor Jovianns fiir sich, ohne jede Unter-

fichrift hinzugefíigt zu haben. Die bohmische Hnudschrift ist fliichtig und

incorrect geschrieben, ungleich in alterer nnd spaterer Ortliographie so

wie in áltern und apátern grammaticaliachen Formen, zeigt aber eben darch

die alteren Formen mehr als wahrscheinlich an, dasa sie aus einem viel

aitern Manuscripte Ubernommen wurde. Die Kronik vom Stilfried zeigt

sogar deutliche Spuren, dass sie aus emern gereimten Werke transcribirt

nnd verderbt wurde. Was nun die Kronik vom Kaiser Joviamis speciell

anbelangt, ao erstreckt sie sich vom Blatte 208. verso bis 210., ist sobin

vier Folioseiten lang nnd folgt mit Uibergang nur einer Zeile, worin die

Worte: Poczina se kronika welmi piekna aprzykladna
eingeachrieben sind, sogleich auf die „Kronika o Bruncwikowi
welche mit dem Blatte 203. beginnt. Ihr Anfang lautet: Jyowian czisarz

kralowal mnoha letha Ten když gednu chwili
|
na swem loži lezisse po-

zdwizeno gest srdcze geho . . ..." Ihr Ende: „Cziesarz pak Jowia'
| byl

gest poíom w bazny bozi mnoha leths ziv y s czysa j rzown y a ns

anuli gBu w panu." Offenbar ist die letzíe Zeile verschrieben fUr: a cí-

sarov, i usnuli js v pánu. Wie diese Beisnicle zei^en, aiud die Zeilen
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ohne alle Intcrpunctionszeichea geschrieben; nur ist iro Allgemeincn der

Beginn einea neuen Saízes mit einem grossen AnfangsbucLsíaben, der

rotil duruhstrichen ist, angedeutet. Jede Seite hat gegen 30—40 Lang-

zeilen, doch bielt sicL der Scbreiber iiicbt stets nach dem Linea], so

daas fol. 209- verso 46 gescbriebene und nur 39 gezogene Linien und

Zeilen vorgefunden werden, Sigismundus de Hussyuecz hielt sich aber

strenge an seine 25 gezogenen Langzeilen. WasBcbliesslich denlnbalt dicser

kleinen Kronik vom Kaiser J o w i a n betrifft, so ist er dem bekannten

Saminelwerke von Sagen, „Gesta Romanorura^ genannt, entnommen

und bildet dort das 59. Kapitel, nur dass die „Moralisatio" in der bob-

miscLen Uibersetzung nbergaugcn und nur die Sage selbst, etwas erweiterl und

frei, íibersetzt ist. Was die Interlinealglosaen betrifft; so zeichnen sich

díeselben durch nichts Besonderes aus, kommen auch sehr spárlich vor. Ei-

nigc Beispiele mogen hier Platz finden : ^in alia effigie: w gine twarzi a
r

podobcnstwi" — „recubantibus illia : odpocziwagiczym gim'^ — „nobilis

decurio : dworzenin^ — „sciscitabatur : pilnie sie ztazowal."

Der ganie nicht wobl erhalteue Codex trágt die alte luschrift auf

dem zwciten Evangelienblatte (das erste scheint schon seit Langem ge-

fehlt zu haben): „Novum testamentm scriptum. S. Joannia sub rupe^"

was auf einen Prager Ursprung fUhren konnte.

Im Márz 1862 eing-elaufeue Driíckschiiften.

Verhandelingen der koninklijke Akademie van Wetenschappen. IX.

Deel. Amsterdam 1861 in 4".

Verslagen en Mededeelingen der k. Akademie van Wetenschappen,

AfdeL Naturkunde. X. XL Deel Amsterdam 1861 in 8®*

Jaarboek van de koninklijke Akademie etc. Amsterdam 1860.

XXIV. Bericht iíber das Wirkeu des histor. Vereins in Bamberg im

J. 1860—61.

AbliandluDgen der naturhisíorischen Gesellschaft zu Ntirnberg, 1861.

n. Band

Izviestija Imper. Archseologickago Obestva. St. Peíersbourg. 1859

nad 1861 in 4^

Verhíindlungen des naturhisíor. Vereins usw. Bonn 1861 XVUL Band.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



46

Crelle's Juurnal fUr Mathematik, for'ges von Borchardt. LX. Band.

2. Heft. Berlin 1862.
r -.

Sitzungsberich^e der k. bayr. Akademie der Wiss. zu Miinchen 1861»
^

%^

II. Bandes 1. und 2. Heft.

62. und 63. Publication des literar. Vereins zu Stuttgart.
I

Archiv der allgemeiuen gescbichísforscbenden Gesellscbafí der Schweiz*

Zflrich 1862 XIII. Band,

Meteorologische und magnet. Beobachtungen zu Prag, von BOhm und

KarlinskL 1862.

The American Journal of science and arts, New Haven 1861. Nn 96.

Magazín der Literatur des Auslandes. Leipzig. Nro. 7— 12,

Lotos. Redig. von W. R. Weitenweber. Prag 1862 Februar.

Nortons Literary Letter. New York, 1860. New Série Nro. 1, 2,

Pliilosophisclie Section am 7. April 1862.

T

'Anwesend die Herren Weitenweber, Hanuš, Winaický, Volkmann,

Storch und Ambros; als Gáste Dastich, Kohler; Klerat, Pickert und

Grohmann.

flerr Dr, Grohmann (als Gast) las seine Abhandlung:
iiber „Apollo Smintheus und die Bedeutung derMause
in der Mythologie der Indogerman en" vor,

^Der Inbalt derselbeu war in Kiirze folgender:

Apollo Smintheus hat aeínen Namen von amív^o^, Maus und wurde

aach auf griechischen Bildwerken mil einer Maus in der Hand oder zu

seinen FUssen dargestellt. Schon die griechischen Schrifltíteller, wie Ari-

starch und Strabo, mtíliten sich vergebena ab, sich dieses Attribut des

Gottes zu erkláren; die gewohniiche Ansiclit deufete sich dasselbe auf den

Scliutz, den Apollo durch Vertilgung der Feldmause den Aeckern gewahre.

Allein dleser Deutung widcraprechen die griechischen Erzáhlimgen selbst,

nach dcnen die weisseu MiCuse des Gottes heilige Thiere waren und ihm

zu Ehren auf Staatskoaten geftUtert wurden. Man wird sich daher nach einer

anderen Erklárung dieses wunderlichen Symbols amsehen miíssen.

Die Maus, ákhuh, was auch Ratte und Maulwurf bedeuíet, wird im
Veda ausdrucklich als das heiiige Thier des indischen Starmgottes Rudra
genannt. Sie heisst auch vajradanta, Blitzzahn, wie der Eber. An beiden

Thieren, Eber und Maus, muss daher jenen ursprflnglichen Menschen die

WeJsae ihrer Zahne aufgefallen sein und die Veranlassung geboten faaben, den
^Mf%
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Zabn dieser Thiere mit dem Blitze za veígleiehea. Dem arischen Urvolke
also erscLien der Bliíz als der leuchtende Zahu eines Thieies. eines Ebers
oder einer Maus, das i der dunklen Gewitterwolke einherfuhr. Wie nun
Radra und die Maruts, seine Sturmgeister, ausdrUcklicb Eber genannt
werden oder vielmehr urspriinglich in dieset Gestalt gedacht wordeu sind-

60 gilí auch Etwas ganz Aeíinliches von don Máusen. Die Verschiedenheit
der Dimeiasionen in beiden Naturbildern kommt fUr jeue pbantaaievolie
Zeit gar nicht in Anscblag.

Die Mause also sind, gleich denEbern oderScblan-
gen, Sturm- nnd BI itz esw ese o. Wie Kuhn in seiner Sebrift

iiber die Herabkunft des Feuers und Gottertrankes nachgewiesen bat,

dacbte man sich aber denBIitz am Himmel nach eiaer auderen Vorsteilung
auch durch Drehung eines Stabes in der Nabe des verloschten Sounearades
entstanden und fassíe dieaen Vorgang als Zeugungsakt auf, bei welcbem Agni
geboren undaudieErdegebracbt wrde. AuaderMiscbung dieser beiden Vor-
stelhingen, der Entztindung des himmiischeu Feuers durch Drehung und desirdi-
schen Zeugungsactes, enstand dann der Glaube, dass bei jener Zeugung
im Gewitter der hioimlische Punke der Seele geboren wurde, den dann
die feuerbringenden Vogel, wie unser Storch, auf die Erde brachten. Nach
dieser Anschauung wurden dann auch die Seelen wie die Máuse (Blitze)

im Gewitter geboren. So entstaud denn leicJit der Glaube an die Maus-
gestalt der Seelen, welche noch heute bei Deotschen und Slaven allgemein
anzutreffen ist. Wenn ein Kind mit offenem Muude schláft, sagt man
noch heute, so mnss ro^n ihn schliessen, sonst mocbte die Seele in Gestalt

einer Maua entscblupfeu. Ausserdem gibt es noch zahlreiche Sagen, in

denen erzáhlt wird, dass die Seele beim Tede des Menschen in Gestalt

einer Maus aus dem Korper des Menschen entlaufen sei. — Die Má u s e

sind also Seelen. Beim Tode des Menschen kebrte die Seele nach
v uralter Vorsteilung in die Gemeinschaft jener Elementargeister zurfick,

aus welcher sie bei der Geburt getreten war. Diesen Elementargeistern
entsprecben im deutseben Volksglauben die Eiben und Wichte. Wenn nun
die Seele dea Menschen den Korper desselben als Maus bewohnte und in

dieser Gestalt beim Tode des Menschen von dem Korper schied: so ver-

eichsam Wichte in dieser

Gestalt gedacht worden seien. Das ist dt^nn auch in der That der Fall

and in der Mark heisst es noch heute ausdriicklieh : die Elben halten

ZUT Julzcit in Mausgestalt ihren Umzng, deshalb diirfe man in den Zwolfíen

die Maus nicht beim rech^en Namen nennen, soudem muss „bonloper"

Bodenlaofer, sagen.

Újfa^
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^r

DioMííuse sind also u rsprílngli cL Bl i t z- und Ge-
witterwesen, tin d in weiterer Entwickelung Seelon und
Elben. Das sind die beulen Gruadvorstelluugen, auf welche sicL der

gesammte Cultus der MSuae in den indogermanischen Religlonen zuriick-

fUhren lásst.

Den Schaaren Rudrus, die ursprunglich als eine Schaar bimmlischer

Mause aufgefasst wurden, entspricht ia der deutschen Mythologie das

wíitliende Heer, das von Wuotan angefiihrt wird. Wenn also dem Rudra,

als dem dcs Blitzes gewaltigen Gott und dem AufUbrer dieser Scbaaren,

die Maus beib*g war: so sollen wir Aehnlicbes aucb bei Wnoían erwarten-

Es xnttssen auch in der Tbat uralte und lángatverdunkelte Beztlge zwi-

schen Wuotan und den Máusen gewaltet baben. Das erkennen wir vor

Allem an den Prodigien, welche im Glniiben des Volkes den Míiusen zu-

geschrieben werden. Das plotzlicbe Erscbcinen von Mausen bedeutet Krieg
J w

L

oder anateckende Krankheit; ebenso das Erscbeinen des wUtbenden Heeres

oder das starke Sebnauben der Pferde, oder ein heftiger Streit der Dohlen^

also solcber ThierC; die entscbieden dem deutacben Sturmgotte gebeili-

get waren.

Indess die eigentlicbe Herrin der Máuse ist in der
deutscben Mythologie Wuotans Gemahlin, Freyja.

r

Als Windsbraut der wUden Jagd voreilend, ward sie gleicb Rudra, die

Ftíhrerin jener blitztragenden Sturmgeister, die wir als Máuse erkannt

baben ; sie selbst war des Blitzes gewaltig und als Wolkengottín nahm

sie die Seelen der Verstorbenen in ihre Wobnun

Wiedergeburt auf die Erde. Sie vereiuigte sonach alle Eigcnschaften in

fiich, 8ic ganz vorzUglich als Herrin der Máut:e erschtínen zu lassen.

In ihrer Eigenscbaft als seelenbeberbergcnden Gotíin wird Freyja im

christlichen Yolksglauben durch die heilige Gertrud vertreten und dieser

Heiligen wird nun ausdrlicklich die Maus als Symbol beígegeben. Wie
Apollo Smintbeus dem KriniS; der ihn erzíirnt batte, die Máuse auf die

Aecker sendet, so schickt die heilige Gertrud, in anderen Gegeuden die

Muraue (Morana), die Máuse Denjenigen in den Flacbs, die am letzten

Fasching, dem Fest-tage der Gottin, nicbt abgesponnen baben.

Wenn also dem indischen Rudra und der deutschen Freyja die Maus

heilig war, weil sie als Sturmgotter den Blitz, den Icucbtenden Mauszahn,

ftihríen: so wird auch Apollo, der doch gleichfalls Sturmgott ist, den

Namen Smintbeus und das Symbol der Maus, nur aus demselben Gruade

erhaltea baben. Apollo hiess Smiutheus, weil er Herr
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der Mau^e, d- i. der Blitze und der blitztragenden
Sturmgeister, der Dámonen und Genie n, war.

Als Gegner der Máuse erschienen im deutschen und slavischen Volks-

glauben insbesondere Donar und Perun, die Donnergotter! WenO"^*-^" "^«'b
weisen die meisten Gebranche, welche die Vertreibung der Mause zum
Zwecke Laben, auf diese beiden Gotter. Da dieselben nun vorzngswcise

im Frlibling an jenen Festtagen geíibt werden, an denen man die Wieder^

kehr des Donnergottes feierte: so ist kein Zweifel, dass dieMause
auchdieApotypome der Winterdámonen gewesen seien,

welclie im Winter die Oberhand im Haiise gewonnen hatten und nun im

Fríihlinge durch den Donnergott, den entschiedenen Feind der Diímonen

vertrieben wurden. Aber nicht nur Damonen des Winters, sondern auch
derNacht waren die MSuse. Wie die nachtlíchen Trollen werden

dje Máuse nach bohmischem Volksglauben durch das Kraben eines weissen

líahned vertrieben und an einer Stelie des Atharva-Veda werden die beiden

Agvinen, die Personificaíionen des Morgenlichtes, um Vertilgung der Máuse
angerufen.

Sind díese Eesultate gesichert, so erhalten nun eine Menge von

SageU; welcbe friiher ungeníigend oder gar nicht erklart werden konnten,

plotzlich Sinn und Bedeutung. Vor Allem die Sage vom Mausethurm, die

sich schon in so friiher Zeit bei allen deutschen und slavischen Volkem
vorfindet, dass sie jedenfalls in die Zeiten des ungetríibten Heidenthums

zuríickreichen muss. ^ Fast in allen diesen Sagen ist es ein boser, grau-

samer Herr, der, statt das Getreide zu spenden, dasselbe verbrennen lasst

:

es ist der bose Damon der Díirre, Cušna^ der Trockene, welcher Noth und

Darbungen herbeiftthrt. Aber plotzlich springen aua dem Feuer oder

kommen aua dem See (dem himmiischen See), eine nngeheuere Anzahl

von Máusen hervor, die den bíJsen Herrn verfolgen. Es sind die Sturm-

geister die des Blitzes gewaltig sind und gegen den Damon der Durre

ankampfen. Der bSae Herr baut sich eine Burg und flíichtet hinein ; der

DSmon errichtet die Wolkenburg. Dle Máuse aber (die Blitze) verfolgen

ihn, dríngen in die Burg und to íten den bSsen Herrn, den Damon. Die Bur^^ ver-

sinkt hierauf in den See, die Gewitterwolke sinkt hínter den Horizont hinab, Auf
eine ganz ahníiche Weise und eben so leicht und ungezwungen lasst sich tnit

Hilfe nnserer ResuTtate die beríihmte Sage von Hamein erklaren und es ist

gleichsam die Probe fíir die Richtigkeit nnserer Auffassung, dass sich all

diese Sagen so leicht nnserer Deutung fiigen.

SitzuDgáhericLfe I. 1862. 4
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Naturwiss.-mathematisclie Section am 28. Apríl 1862.

Anwesend die Herren Mitglieder; Weitenweber, Rochleder, Stein,

Pierre, Amerling, v. Leonhardi, Bohm und Earlinski.

lir. Stein legte zwei kUrzIich erschienene lufusorienab-

handlungen von E. Eberhard und von A. Wrzesniowski vor
j

und unterzog die darin aufgesteUten neuen Arten
einer Prllfung.

Seitdem die grosseii Infusorienwerke von Claparéde und Laclimann

und von mir die Wissenschaft mít vielen neuen Tiiatsachen und frucbt

baren Gesichtspuncten zu weiteren Forschungen bereichert und die ge

sammten Grundlagen der Infuaorienkunde sebr wesentlich umgestaltet habeu

riscben Lebensformen

dch scbon so anziehende Weit der klei

wieder in bohem Grade die allgemeine Aufmerk
samkeit in Ansprueh^ und es wenden sich ihrer sorgfáltígern Ergriindnng

die noeh viele loLnende Entdeckungen verspricht, fot und fot neue Krafte

2U, Unlangst sind wieder zwei selbststáudige Beobachter, Hr. Schulrath

Dr. Ernst Eberhard, Director der Realschule in Coburg, und Hr.

Aug. O. Wrzesniowski, Aide Naturaliate an der k. mediciníscben

Akademie in Warschau, mit einigen Ergebnissen ihrer Forschungen her-

vorgetreten, die mir heute zu verschiedenen kritischen Bemerkungen Ver-

anlassung geben.

W
des Sciences naturelles

veroffentlicht wurden,

36 und PÍ. 8. 9.

bí Warschau anf-
1

gefundene Infusorienaiten, sind aber recht sorgfáltig und durch vortreífliche

Abbildungen erláutert Hr. Director Eberhard, den ich schon im Jahre

die dortifiren An-nmlfi54, wo ich mehrere Tage in Coburg zubrachte,

Btalten zu kíinstlichen Fischzucht zu studiren, als einen eifrigen Infaso-

rienforscher kennen lemte, tíat seine Beobachtungen in dem diesjahrigen

Osterprogra Realschule niedergelegt Ein frii-

heres Programm derselben Anstalt (von Ostern 1858) enthielt bereiís eine

Infusorienabhandlung von Eberhard; sie schilderte hauptsáchlich den da-

ungelehrte Leser in rechtmaligen Zustaud der Infnsorienkenntnisse fur

klarer und ansprechender Weise, und lieferte nur anhangsweise von einigen

selbst beobachteten Formen bildliche Darstellungen, die jedoch zu roh und

skizzenhafí augefuhrt waren.aís dass sie hátten zur wissenschaftlichen Geltun OP
o
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gelangen konnen^ Auch die Lier zn besprechende Abhandltiiig verbreitet

8Ích zunachst wieder Uber die nenesten Entdecknngen und Fortscliritte auf

dem Gebiete der Infusorienkunde , alsdann werden 15 Infusorienarten

nebst drei Raderthieren und einem Rhizopoden beschrieben und abge-

bildet, die nach der Ansicht des Verfassers bísher nocb gar nicbí oder

doch nicht genau dargestellt sein sollen. Die auf drei colorirteu Steinta-

feln gelieferten Abbildungen sind zwar weit besser, als die in der fríi-

beren Abhandlung, lassen aber schon insofern noch Mancbes zu wíínschen

iibrig, als sie oft nicht einmal die Details der Organisation zum Ausdruck

bringeDj welche in der Beschreibung speciell hervorgehoben wurdeu.

Was nna die angeblich neuen Arten anbetriíft, so sind sie zum

Theil in der That bereite bekannt. Es ist namlich 1. das Strombidi um
polymorphum Eberhard (a. a. O. S. 20 und Taf L Fig. 1—11)
zweifellos mit Metopua sigmoides Clap. et Lachm. identisch. Wenn dies

der Verfasser nicht selbst erkannte, so ríibrt dies wohl nur daher^ dass

auch die von Claparede und Lachmann gegebene Abbildung nicht sehr

naturgetreu ist, indem sie das Peristom und nanaentlich die kraftigen ado-

ralen Wimpern nicht riehtig darstellt. In jedem Falle war die Anwendung

des Namens Strombidiuni unzulássig, da dieser bereits von Claparede und

Lachmann an eine ganz andere peritriche Infusoriengattung vergeben

wurde. Metopus sigmoides ist ein sehr polymorphes Infusionsthier, welchea

leicht zur Afstellung mehrerer Arten verleiten kann. Von besonderem

Interesse sind die von Eberhard in Fig. 7, 8. und 11. abgebildeten For-

men, die mir noch nicht vorgekommen sind ; vielleicht stellen sie in der

Theilung begriffene Individuen dar. Die in Fig. 9 und 10 abgebildeten

Formen gehííren schwerlich zu Metopus, sondem stimmen viel mehr mit

meiner Gyrocorys oxyura (vergl. Sitzungsber. der k. bohm. Gesellsch. der

Wissensch. vom 27. Februar 1860. S. 48.) ttberein.

2. Das Chythridium Steinii Eberh. (S. 20. und Taf. L Fig, 12.)

ist mein Didinium nasutum oder Vorticel]a nasuta O. F. Miiller; wie sowohl

aus der von mir zuerst in der Zeitschrift Lotos vom Jahre 1859. (S. 5.)

gegebenen Beschreibung, wie auch aus dtn verschiedenen Stellen melnea

Infusorienwerkes, wo dieses Thier citirt wird, zur Gentige erhellt. Eber-

hars DarstelluDg stimmt tibrigens genau mit meinen Beobachtungen íiberein.

3, Das Sisyridion cochlioatoma Eberh. (S. 22 und Taf. IL

Fig. 19—21,) ist nichts weiter als die gemeine Bursaria flava von Ehren-
r

berg, welche, da sie eine eigene Gatíung erfordert, wohl am richtigsten

4
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nach Dn]ardín's Vorgang Panophrys ííava genannt werden muss. Far
Tneiue Bestimmuiig spricht sowoLl die gesammte Korperform, wie das

VerLalten des Nucleus und des contractilen Behalters und ganz besonders

die charakteristische Form und Lage des Mundes. Dass Eberhard das ulir-

glasformige Organ neben dem Munde und den schwingenden Lappen im
Schlunde libersah, ist gewiss zu enísebuldigen, da dies Feinheiten aind,

die sich erst bei grosser Aufmerksamkeit und zweckmássiger Behandlung
des Objectes wahrneLmen lassen. Panophrys flava beaitzt auch im ganzen

Umfange sehr feine, dicht neben einander gelegeue Tastkorperchen, die

selbst Liebeikiihn, der das Thier znerst so sorgfaltig schilderte, entgingen.

Claparde nnd Lachmann haben sie bereíts constatirt, und ich hábe sie in

neuester Zeit ebenfalls an vielen Individuen sehr deutlieh gesehen. — TJnter

dem Namen Bursaria flava wird von EberLard S. 25 und Taf, III.

Fig, 36. ein nur einnial beobaclitefes Infusionstbier aufgefulirt, welcíies

offenbar auch die aclite Bursaria flava Ehrbg. war, obwohl es den Mund
anscheinend etwaa anders organisirt zelgíe, was gewiss nur eine Folge der

ungUastigen Lage des Thieres war.

4. Die Ophryoglena cinerea Eberh. (S. 28 und Taf. IL
Fig. 25.) fallt mit der von mir iu den Sitzungsberíehíen der kgL bohm.

^eaeUsch. der Wisaensch, vom 17. December 1860
Ophajoglena oblonga zusammen.

S* Das Balantidium p«llucidum Eberh, (S. 25 und Taf,

llh Fig. 34-) etellt offenbar eine nicht scharf genng untersuchte Enchelya

^ar. In keinem Falle dnrfte das Thier als ein Balantidium aufgefúlirt werden,

von Ciaparde und Lachmann aufgestellte Gattung ganz. ver-

heterotriehe Infusorien umfasst. welche parasiíisch im Darm-

S. 62 beschriebenen

edene

nen

6. In Cystidium titubans Eberh. (S. 24 und Taf. IL Fig.

28—30.) wUrde ich unbedenklich eiae nicht hinlanglich genau beobachtetc

Leucophrys patula Ehbg., wie sie von mir in den Sitzungsber. der k. bohm.
Geselísch. der Wissensch náher bestimmt
worden ist, erblicken, wenn nicht die Lage des contractilen Behalters ganz
am hinteren KSrperende dieser Annahme entgegenstánde. Die an Cystidium

titubans ercittelten Organisatíonsverháltniase relchen allein noch nicht hin

vm uber das Thier ein sicheres Urtheil zu fállen und ihm einen Plata im
System anzuweisen. Es ist tiberhaupt zu beklagen, dass Eberhard so viele

Beue Gattungen angenommen hat, ohne auch nur den Versuch zu machen,
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sie nžíher zn begriínden und zu definiren, und sich iiber ihre Stellung zu

den bereits bekannten Gattungen auszusprechen.

7, Das Hemicyclium lucidum Eberh (S, 21. und Taf. L
Figt 16) erinnert ansserordentlicli an die Aspidísca deuticulata Ehrbg.,

welche freilich selbst nocli ganz nngenílgend bekannt ist Eberhard hat

sicherlich an seinem Thiere ermittelt

deun cin plattgedrlicktes, nacktes, gepanzertes Infasionathier von der Form

der Aspídiscen rait nur adoralen Wimpern stánde ohne alle Analogie in

der Infusorienwelt da*

8. Der Loxoceplialus luridus Eberb. (S. 24 nnd Taf, II.

Fig. 27.) lasst sich, wenn al!e Ángaben Eberhars vollkommen zuverlassig

sind, nicht auf eine bekannte Infusorienform zurtickfiiliren, Hátten wir nun

aber auch wirklich eine neue Art vor uns, ao mttssteu doch erst noch die

Lage nnd die Form des Mundes genauer ermittelt sein, und es miissten

positive Angaben Uber den Sclilund und das System der contractílen Be-

hálter vorliegen, bevor von einer Aufnabme dieser neuen Form in das

wissenschaftliche System die Rede sein konnte.

9. Die Diceras viridans Eberh. (S. 21 und Taf. L Fig. 14.

15.) ist augenscheinlich eiue schon durch ihre áussere, nach vom 5n zwei

ungleichlange Zacken ausgezogene Korpergestalt ausgezeichnete neue holo-

triche Infusorienform, welche in vielen Exemplaren und aach haufi": in

Quertheilung beobachtet wurde. Leider siad Quertheilung^zustSnde nicht

abgebildet worden; vielleicht hatte sich darnach die Nátur des Tliieres

eher beurtheilen lassen. Die Abbildungen zeigen auch keine Spa vom Munde,

der am Ende der lángern Zacke líegen soli ; wie er aber beschaffen und

ob ein Schlund vorhanden sei, wird nicht gesagt. So bedarf denn auch

dieses Thier, namentlich in generischer Beziehung, noch einer weitern Be-

grundung.

10. Das Pelekydion barbatulnm Eberb. (S. 23. und Taf. It.

Fig 22. 23.) ist eine wohlbegriiadete neue Art, die ich bei Frag einmal

in grosser Anzahl zu beobachten Gelegenheit hatte. Sie dttrfte auch wohl

die Aufstellung einer eigenen Gattung rechtfertigen, obwohl sie sich im

gesammten Habitus, den nur die Fig. 22 richtig ausdrílckt, uahe an die

Gattung Amphileptus anschliesst; denn der Mund Uegt, meinen Untersu-
,r

chungen zufolge nicht wie bei Amphileptus parallel der einen Seitenkante

des Halstheiles, soudem in dieser Seitenkante sclb:t.
i

11- Den Siagonophorus loricatus Eberh. (S. 2£. und

Taf. III Fig 33.) endlich halte ich unbedingt fiir die intere-santeste Ent-
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deckung Eberbars. leh kann darin nnr ein hypotriclies Infusionsthier

erkennen, dessen wahrscheinlich sehr feine nnd vielleicht nur auf das
Mittelfeld beachránkte Bauchbewímperung Uberaehen wurde. Die Gestalt

des Thieres erinnert so sehr an meine Gatíung Scaphidiodon, dass mir
die Annabme nicht allzusebr gewagt eracheint, es werde aich bei wieder-
holter, entscbieden nocb nothwendiger Príifung der Siagonophorus loricatus

nnr als eine neue, dem sUssen Wasser angehSrige Art der Gattung
Scaphidiodon ausweisen.

Ausser den bis hierher anfgefíibrten Infusionsthieren werden von
Eberhard noch drei schon bekannte Arten abgehandelt, námlich Lemba-
dion bullinum Perty (S. 24. und T«f. II. Fjg. 26), Blepharisma
p e r s i c i n u m Perty (S. 23 und Taf. II. Fig 24.) nnd Climacostomum
v i r e n s Stein (S. 22. und Taf. I. Fig. 17. 18), ohne dass jedech dadurch die

Kenntniss dieser Thiere um einen weaentlichen Scbritt weiter gefordert wiirde.
Denn an Lembadion bullinum bab icb bereits weit genauere Structurver-
háltnisse in den Sitzungsber. der kJn. Bobmiachea Gesellscb der Wissensch.
vom 17. December 1860 S. 58—59 veroffentlicht. Auf das Vorkommen
einer undulirenden Membrán bei Blephariama peraicinum ist ebenfalls schon
von mir (Organismus der Infusionstbiere S. 73.) aufmerksam gemaebt worden.
Die Totalgestalt dleses Thieres wurde von Eberhard allerdinga naturgetreuer
ala von Claparde nnd Lachmann, welche das Thier unter dem Namen
Plagioíoma laterltia auffilhren, abgebildet; die Streifang atellt hinwiederum
Eberhard irrtbíimlich als eine sich sehr gchief gitterformig kreuzende dar.

Von Climacostomum virens endUch hábe ich bereits alle we-
sentliclien Organisationsverbáltniase theils im Organismus der Infusions-
th.erc (S. 55. 78. 81. 95), theils in den Sitzungaberichten der k9n bííh-

WÍS3
S, 45. auseioander

gesetzt. Mehr gibí auch Eberhard nicht, nur lernen wir durch ihn noch
den encystirten Zustand kennen. Sein Abbildung des entwickelten Thieres
{.tis. 18.) ist bis auf einen Punct vollig natargetreu

; es werden námlich
ausaer den lángs des ganzen abgestuízten Vorderrandes stehenden und
sich dann am Aussenrande des Peristoms bis zum Munde heraberstrek-
kenden adoralen Wimpem anch noch am Innenrande des Peristoms den
adoralen gle.chende Wimpern angegeben. Letztere muss ich Jedech nach

stelleu.

zahlreicb
in Abrede

Die AbLandlung von Wrzesniowski beschaftigt sich vorzugs-

É
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weise mit dem eBen besprochenen Climacostomnm vírens, ron dem íHiif

Behr sorgfáltig und mit klinstlerischem Geschick ausgeflihrte Abbildungen

auf Taf. 8. geliefert werden. Wrzesniowski, dem meine Arbeiten nur

ungenOgend bekannt waren, uná der sich lediglich an die von Clnparede

und Lachmann gegebene Darstellung der Leucophrys patula dieser Foracher

bielt, glaubte eine neue Art der Gatíung Leucophrys entdeckt zu baben und

nanme diese Leucophrys Claparedii, Nun ist aber, wle ich in den

SitzuDgsberichten der k. bohmischen Gesellscb. der Wiasensch. a. a. O. S*

44—46 bewiesen hábe, das von Ehrenberg urspríingllch als Leucophrys

patula beschriebene Infusionsthier ganz verschieden von der Leucophrys

patula Clap. et Lachm , letxtere zeigt vielmehr alle Kennzeichen der von

mir auf Spirostomum virens Elirbg. gegríindeten Gattung Climacostomum,

mithin muas dieser Name statt der Bezeichnung Leucophrys zu An-

wendung kommen.

Die Leucophr, patula von Claparde und Lachmann dilrfte aber auch

kaum specifisch von CUmacostomum virena verschieden sein; denn die

einzige wesentliche Differenz ist die, dass Climacostomum virens einen

•^ verschiedenílich gekrummten, lang strangfbrmigen Nucleus besiízt, wShrend

der Nucleus von Leucophrys patula Clap, und Lachm. schelbenformig sein

soli. Nun hábe ich aber nicht selten kleincre Individuen von Climacost.

virens beobachtet, deren kurz strangfórmiger Nucleus kreisfórmig zusam-

mengebogen war, so dass sich beide Enden des Nucleus innig bertihríen,

In diesem Falle schien auf den ersten Anblick ein einfacher scheibenfór-

jniger Nucleus vorhanden zu sein, und erst der Zusatz von Essigsáure

lelirte, dass der Nucleus in der That ein ringformiger Strang war. Es ver-

wandelt sich aber auch bei dem im Beginn der Quertheilung begriffenen

Indiiduen der srangfórmige Nucleus stets in einen einfechen scheibenfor-

'
migen Korper. Sollten nun nícht Claparéde und Lachmann die eine oder

v

die andere dieser Formen von Climacost* virena vor sich gehabt bahen ?

Ich mSchte mich fiir diese Annahme so lange entscheiden, bis durch ander-

weitige Beobachtung zahlreicher Individuen sicher constatírt wird, dass

wlrklich noch eine zweite Arí von Climacostomum mit constant einfach

scheibenfórmigem Nucleus existirt. Dieser wíirde dann der Name Climaco-

•it.

stomum patulum gebtthren.

Wrzes

mit meínem Climacostomum virens zusammen, wie Jedermann sofort beim

ersten Vergleich seiner Abbildungen mit den von Eberhard gelieferteo und

v
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mit meinen Beschreibungen erkennen wird. Wrzcsniowski lasst ebengo

irrthlimlich wie Eberbard, auch am Innenrande des Peristorus adorale

Wimpcrn herablaufen.

(Der etwas verspJííete Druck diescr Zeilen verstatlet mir hier noch

nachtraglich mit Vergníigen die Bemerkung einzusclialten, dass mir vor

Wrzesuiowski
S;

dass er sich nunmehr selbst von der Identitát seiner Leucoplirys Clapa-

redii mit mcinem Climacostomum virena, so wie auch von der ganzlichen

Abwesenheit adoraler Wimpern am Innenrande des Peristoms tiberzeagt hábe.)

. Wrzesniowski stellt ferner noch eine neae Osytricha unter

dem NamenO. sordida auf (Taf 9 Fig. 5, und 6.), welche der Ó. pel-

lionella tauschend áhnlich und von ihm niir durch grosae Subtilitáten^

auf welche kaum Werth zu legen sein díirfte, zu unteracheiden ist. Daa
hauptsachlichste Unterscheidungsmerkmal soli námlich in den Afterwim-

pern liegen, die bei O. sordida kaum starker und lánger ala die Rand-
wimpern sind, wáhrend sie letztere bei Oxytr. pellionelía betráehtlich an
Lange nnd Starke Ubertreffen. Man vergieiche aber nur einmal recht vielo

Individuen der gemeinen groasen Stylonychia mytilus und man wird bald

eehen, welche ausserordentliche Variationen in der relativen Lfínge und
der Starke der Afíerwimpern bei einer und derselben Art vorkommen
konnen. Wean Wrzesniowski bei Oxytr. pellionelía (Taf, 9. Fig. 7.)

sieben Afterwimpern becbachtete^ wShrend ich hier, wie bei allen anderen
Oxytricha-Arten nur fUnf zahlte, so kann dies moglicher Weise daher
riihren, dass Wrzesniowski Individuen nntersuchte, die ersí uniángát aus
der Theihmg hervorgingen und die neben den wáhrend der Theilung

oapern noch zwei Deberbleibsel der alten Aftcr-

"Ji ^

Afterw

wimpern besassen. Es sind aber iiberhaupt die Zahlenverhaltaisse in den
vcrschicdenen Arten von Wimpern bei den Oxjtrichinen nicht allzu seLr
zu urgiren, wenn man nicht zu ganz nnhaitbaren Arten koramen will.

Wrzesniowski constatirt weiter fUr Stylonychia histrio (Taf. IX. Fig. 8.)
die Lage des Áfters an derselben Stelle, wo ich ihn bei den iibrigen

Stylonychien angegeben hábe. Dass der vordere Theil des adoralen Wim-
perbogens der Oxytricliinen iiber der Oberlippe liegt, wie Claparde und
Lachmann angeben, und nicht unter derselben, wie ich in meinem Infusorien-
werke annahm, hábe ich lángst erkannt und anch gelegentlich berichtigt,

darm bleibt aber die Oberlippe dennoch Oberlippe, weil ich dieseu Theil
so in Bezug auf seine relative Lage zum Munde genannt hábe.

^

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



57

^
I

Von Traclielophyllum apículatum Clap. et Lachm. liefert Wrzesniowski

eine gute Abbildung (Taf. 9. Fig 10. 11. 12.), die n^cht UberflUasi

lích weitláufig

war, da Claparde und Lachmann nur ein nicht ganz normales'Individuum

dargestellt liatten. Eia wesentlicher Charakter des Trachelophyllum apiculatum

ist aber von allen bisherigen Beobachtern Uberselien worden; der ge-

sammeu Korperoberfláclie liegt niirnlich noch eine eigene, weielie, etwas trllbe

gallertartige Schicht auf, welche von den ungewohnlich langea und ziem-

stehenden Korperwimpem durchbobrt wird. leh sah diese

mantelartige Híille constant bei allen Individuen, deren ích eine ziemlich

beiracLtliche Anzahl im vergangenen Sommer (18G1) in Preussen bei

Niemegk antraf.

Endiich bestatigt Wrzesniowski die bereits von mir (Sitzungsberichte

der k. b6bmischen G. der W. am 17. December 1860 S. 60—61) gemachto

Beobachtung, ' dass Cinetucbilum margavitaceum nicht mit einer, sondern

mit zwei Schwanzborsten verseben ist.

Hieraiif demonstrirte Hr. Djr. Bohm eínen neuen Zeit-

besti mm ungs-Apparat f íi r populare Zwecke, den Uuiversal-

Gnomon. (Mit einer Abbiidu'»g nach photographischer Vorlage.)

Uflscre wttrdigen Vorfahren haben das Feld der Gnomonik mit be-

sonde Vorlíebo bebaut nnd uns auch in diesem Gebiete zablreicbe

Proben ihres Fleisses und Scharfslnnes binterlassen. Aber auch gegen-

wáríig ist das Bedíirfniss von Zeitbestimmungs-Apparaten nicht erstorben j

im Gegentheile, der rasche und puncíUche Verkebr, so wie die erstar-

kende Industrie, stellen die Forderung guter Zeitbestimmung recht drin-

gend an uns.

Richtig conslruirte und eben so aufgestellte Sonnenuhren koanen

diesem Verlangen allerdings, wcnigstens zu grOsserem Theile, entsprechen.

AUein, abgesehen von den mancherlei Missstánden, an denen sie leiden, ist

die Verfer igung derselben (an Gebituden, einzeln stehenden Mauern u. drgl.)

gewohnlich Personen anvertraut, bei denen man w^der das Vorhandensein

eines richtigen Begriffes von der Sacbe, um die es sich handelt, noch auch

die genUgende Kenntniss oder genaue Befolgung dr einschlágigen Con-

structions-Vorschriften, voraus&etzen darf,

Mit tragbaren Sonnenuhren verhalt es sich wohl anders ; diese setzen

aber wieder beinahe durchgehends die "Kenntniss der Lage des Meridiana

voraus und machen dadurch den Gebrauch des Gnomons von voransge-

^t
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henden anderweiten TJnfersuchungen abhangig. Will man dieses vermeíden,

und will man die Dhr zagleich fur alle Orte der Hemíspliare verwendbar

machen und auf die wecLselnden Declinationen der Sonne, im Laufe des

JaLrea, Eiicksiclit nehmen u, drgl. m*, so kann dies nur auf Kosten der

Einfachheit oder der Genauigkeit geschehen,

Die Messung von H()hen oder von Zenithdistanzen der Sonne, wird

immer das bste Mittel solcher Zeitbestimmung bleiben. Es ist daajenig,

dessen sich die wissenschaftlicbe Praxis in aller Strenge bedient, und es

flihrt immer zu den vollstandigaten Erfolgen, wenn man sich in Bearbei-

íung wissenschaftlícber Gegenstande fíir das gemeine Leben, moglichst in-

nig an die strengen Methoden der Wissenschafí anschliesst*

Die Schwierigbeit dabei liegt stets nur in der bei solchen Metho-

den auszuflihrenden Rechnung. Rechnungen mtlssea leider noch immer

entweder ganzlich vermieden oder auf ein Minimum reducirt werden,

wo es sich um das grosse Publicum handelt.

Der um die mathematischen Disciplinen hochverdiente M íi 1 1 er

hat seiner Zeit populare Tafeln veroffentlicht, mit deren Hilfe die bei

der angeregten Methode nothige Rechuung sehr wesentlich vereinfacht

wird, In neuerer Zeit hat Herr Ebele, Lehrer an der Oberrealschnle zu

Elberfeld, diese Taféln nicht nur erweitert und deren Gebrauch erle'ch-

tert: sondern zugleich, zur Messung der Sonnenhohen, einen sehr einfa-

chen Sextanten construirt.

Ebe!e'8 Sextant sammt Tafeln fauden bei dem Publicum und auch

bei Autoritiiten der Wissenschaft *) volle Anerkennung, und mit Recht.

Der Sextant ist zweckmassig construirt; er ist eehr einfach und

bedarf zu seiner Handhabung kaum einer besonderen Einíibung. Dennoch

gibt er die Sonnenhohen mit einer Annaherung, die fíir den Zweck, zu

welci-em síe dient, mehr als vollkommen ©usreicht, Wer sich an die

unbedeutenden kleinen Rechnungen nicht síSsst, die mít Hilfe der Tafeln

dabei gemacht werden mlissen^ wird kaum einen Apparat finden, bei dem
Leiatung und Kosten in einem gtinstigern Verháltniase stánden.

Spáter hat Herr Ebele einen Zeitbestimmungs-Apparat geliefert, der

alle Rechnung beseitigt. Er besteht aus einem Systéme von Linealen,

versehen mit einem Absatze und zwei Sculen, durch deren nach Vor-

scbrift besorgte Ricljtung und Stellung sofort die verlangíe Zeit an einer

') S, unter Anderem S. Strow'ís - Kalend er fr alle Stánde.
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der Scalen abgelesen werden fcann. Die sinnreiche Einrichtung des Ap-
parates liefert einen 9ch9nea Bewoia von dera constructlven Scharfsinne

des Herm Verfassers ; allein was bei diesem Apparate an Rechnung er-

spart wird, dtirfte durch die erschwerte Manipulation und die verminderte

Genanigkeit der Zeitbestimmung aufgewogen werden. Eine Consíruction

aus schwacLen Holzschienen dUrfte ftír einen Apparat, der bestimmt ist,

der Sonne durch lángere Zeit ausgesetzt zu werden, endlich kaum zu

empfehlen sein.

Inzwischen bestimmte mich diese letztere Consíruction des Herm
Ebele, zu wirklichen Ausfuhrung eines Gnomona zn schreiten, dessen

Einrichtung ich schon seit mehreren Jahren skiszirt hatte, und nachdem
deraelbe in seinen Leistungen den von mir gehegten Erwartungen ent-

sproclien hat, so halfee ich es an der Zeit, dartiber Mittheilung zu machen-
Bei allen meinen Constructionen bemiihe ich mich ein mSírIichat

vollsíándiges Modell der Wírklichkeit zu geben ; respective.chkeit zu geben ; respective, die Nátur z
copiren. Gellngt diea, so muss der Apparat seíne Schuldígkeit thun.

In dem vorliegenden Falle (Zeitbestimmuug) haudelt es sich offen-

bar um das spharische Dreieck zwisehen Pol, Zenith und Gestirn, da in

diesem alle mit der gestellten Aufgabe zusammenhángenden Grossen

vorkommen. Gelingt die mechanlsche Darstellung diesea Dreieckes fur

alle moglichen Werthe der darin enthalteneu Variablen, so muss der

Apparat auch alle Fragen mechanisch, d. h. ohne alle Eeehnung, be-

antworten, zu deren Berechnung jenes Dreieck dient.

Ich wJll zur Beschreibung des Universal-Gnomon's selbst schreiten, von

dem die beiliegende AbbiMung sích auf eine photographiache Copie stíitzt.

Die Yariablen, die in dem genanníen Dreiecke vorkommen, sind : die

Aeqnatorhohe des Beobachtera, die Zenith- und Poldistanz des Gestirnea

(Sonne), endlich dessen Azimuth und Stundenwinkel: da der Positions-
r

winkel ausser Betrachtung ateht, Dem zu Folge muas der Apparat einen

Atimutal-Hohen- uad Stunden-Kreia besitzen und eine beliebige Stellung

der Weltachae und dea Meridians gegen den Hohenkreis gestatten.

Damit ist die Aufgabe fíir den Conátructeur formulirt Wir wollen nun

diese Bestandtheile náher betrachten.

Die beiMegende Abbildung zeigt in DD das massive, gusaeiserne

Stativ des Apparates. Mit Hilfe der drei Fusschrauben und eines Senkels,

wird die obere, ebene Flache dea Stativs horizontál gestellt. Die auf derselben

gestochene Theilung bildeí sofurt dea Azimutalkreis dea Gnomons.
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Der Keia AAA ist der Holienkrefs. Die Achse dieses Kreises (die

in der Abbilduug nieht S'chtbar wird) geht durch das Fussgestell DD,

Mit ihr ist die Messiugplatte mm fesfverbnnden, und diese trágt zu-

gleich den Indexstrich des Azimutalkreises.

Die genanníe Veríicalachse muss genau ín die vordere Ebeue de3

Hohenkreises fallen, und wo ihre Verlángerung die Peripherie des Kreisea

trifft, tragt dieser den Theilstrich 90". Die nSchst aniiegenden Quadran-

ten sind in einzelne Grade getheilt, und geben demnach Hohen, Der eine
T

von ilmen, links in der Abbildung, gibt die Hohen der Sonue, der

andcre dient zur Einstellung auf die Polhohe.

Auf der ausaeren Peripherie des Hohenkreises schleift eia Schuber

c c c, gestíitzt und geleitet durch eine rllckwárts des Kreises eingedrehte

Nuth, und die nothigen Seitenbiattchen b b ^ ., von denen das eine

den Indcxatrich des Hohenkreises tragt Genau 90" von diesem Striche

entfernt, ist der Diopter BB tangirend und fest mit dem Schuber des

Ilohenl-reises verbunden. .In dem vorderen Schenkel (B) ^des Diopters

ind zweí íeiue Locher gebohrí, die vertical und sehr nahé íiberein-

ander stehen.

D- r andere Schenkel (B,) tragt ein, den genannten Lochern corre-

spondirendes Fadenkreuz. Der Schubvr b b, . . . schleift ganz willig

Uber die Kreisfláche, bleibt in jeder Lage von selbst ruhig stehen und

kann, durch die Klemmachraube b; in jeder beliebigen Lage liber dies fest

gemacht werden.
I

Rtickwárís der Klemme b, wird das Senkel angebracht, dessen man

sich zur Verticalstellung dea Kreises zu bedienen hat
t

Die bisher beschriebenen Bestandtheile dienen, fiir sich allein, so-

fort, und ohne alle Keclmung zur Bestimmung der wicht gaten der ein-

schlagigen Fragen und zwar

;

s

a) zur Messung der absoluten HShen der Sonne
;

b) zur BestimmuDg der Coirection der Uhr, aus correspondirenden

Sonnenhohen;

c) zu Bestimmung der R'chíang des wahren Meridians,

leh wi!l diese Momente naher beaprechen.

A d a< Ist das Instrument nivel!irt» und dreht man den Hííhenkreis

ín die verticale Ebene der Sonne, verschiebt endlich den Schuber c c c so

weit, bis die S.nnenbilder, die durch die kleinen Oeffnungen des Diopters

entstehen, auf dem anderen Schenkel desselben sichtbar werden. so wird

N
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ewesnin Sel

es dahin zn bringen, dass der Kreuzstrich des Diopter-Schenkela B die

vollstlíud

( )

( )

Ist allea ordentlich garbeitet, so g"bt der Indexstricíi (b) des Hohen-

kreises sofort die Hohe der Sonne

Der Gmnd der Genauigkeit der erhaltenen Sonnenholien wird von

der Griisse des Eohenkreises und von der Genauigkeit der AtisfuTirung des

Apparate3 abhangen. Der Kreis meines Exemplares hielt AM^ Wiener ZoUe

im Durchmeeser nnd ist in ganze Grade getlieilt,

der AusftíbniDg zu priifen, hábe ich am 16. October 1861 einige Son-

nenbShen mit demselben gemessen, gleichzeitig aber die dazu gehOr^ge

wabre Zeit notirt.

Um die Genauigkeit

Ich fand:

m. Zeit 1" 42'1 Beob. H
2 5-9

2 36-

1

2 45 5

2 53-6

27-»0

25-

O

22 O

21-0

20 O

Berechnet man nnn aus den wahren Zeiten, und mit der Polhohe

von 50" W, Declinat 8" 58 '4 die scheinbaren H()hén der Sonne,

und vergleicbt eie mit den beobaclteten, so' erbalt man die folgende

Uebersicht

11 6 h e

Berechn.

26-"92

24- 94

21- 93

20- 90

19- 94

Beob.

27-«0

25-0

22 O

21 O

20-0

Rechn. Beob.

0-"08

0-06

0.07

O- 10

O 06

Im Mitel wird

Rechaung Beob. O "074 4'44.

Der Gnomon gibt also seine Hohen bis auf ungefálir 5' genau ; nnd

entspricht dalier seiner B.stimmung ganz und gar.
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We
V*

30 der Apparat zu Beobaclitung correspon.

dirender Hobeu bentitzt werJen kann, bedarf keiner ErklSrung.

Hat man des Vormittages einíge Hohen der Sonne genommen und
die dazu gehSrigen Uh rz e i t en notirt, so wird man das Díopter auf

der letztgewonnenen Hííbe eingestellt lassen. Des Nachmittages dreht man
den Ilohenkreis wieder in die Sonne nnd dieser nach, bis die Sonnenbil-

der von dem Kreuzstriche gesclinitten werden. Man notirt nun die Dhr, und
stellt sogleích af die nachstvorangebende Hohe ein, und so fot bis man
alle vormiftagigen Hiíhen durchgenommen hat. Das arithmetiscbe Mittel

der notirten vor- und nahmittágigen Uhrzeiten ist dann bekanníljch die

Uhrzeit des wabrea Mittages.

Es Beien t und die zu der Beob. Hohe h gel-orenden vor- und
nachmittagigen Uhrzeiten. leh fand am 16. October 1861 fiir

h = 25»0 t — 21'' 33 '2 = 1" 41'1

27-0 67 O 18-0

daher sind die Uhrzeiten des wahren Mittages:

T = 23" 37-'15

37- 50.

Ebenso erhielt ich am 20. October 1861 fr
h — 24-"9 t = 21" 6l-'5 = 1" 33'0

27- 5 22 29-0 O 52'

5

daher

T - 23'- 42 '25

40-75

Ferner am 19. April 1862, bei

h — 48-"5 t =: 22" 43 O = 1" 6-'8

49- O 49-

O

2 5

49- 3 66-7 O 54- O

50 O 23 7-0 46-0

Ea ist somit auch

grosseren

T — 23" 24 '90

25. 75

25.35

26- 50.

Die Lage nceines Fensters gestattet mir nicht corresp. Hohen tinter

aber selbst in den vorliegendea

nngUnstIgen Failen kleiner Stundenwinkel erhált man die wahre Zeit
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ínnerhalb einer Minníe genan, was fiir das gemeine Leben mehr ala

hinreicLt.

Ad c. Notirt man, bei Beobachtung der corresp. Hohen, nebst den
Uhrzeiten auch den Indexstrlch dea Azimutalkreises, so gibt das aritfim.

Mitíel der vor- und nacLmiítágigen Notirangen denjenígen Theilstricli an,
auf welchen der Index im Augenblicke dea wahren Mittages einzusteben
hatte — den Meridianpunct. leh bezeichne die Notirongen des Azimutal-
kreises dnrch o und w', und ich fand am 16. October 1861 fUr

h — 25-0 o = 300 »8 «' zi 9 »0

27-0 309- 8 3-0
Mithin auch fílr den Meridian

M = 334 °9

334- 9

Den 20. October 1861

:

Daher auch

h = 24-''9 o zz 356-6 w' — 57-»8

27-5 6 5 47*0,

o^ — 27»20

26- 75.

Am 19. Apríl 1862:

h - 48-"5 o =: 32'"0 o' — 86"3
49- O 34 2 85- O
49' 3 37- O 82 O
50- O 39 6 79. 1.

Somit

w — 52-^15

59- 60

69- 50

59-35.

Diese Resultato erscheinen um so befriedigender, als der Azimn-
talkreia nur 1% Zoll Durcbmesser hat, und von 2 zu 2 Graden ge-
theilt ist.

Bei giinstiger Lage des Fensters wird man unter grosseren Stunden-
winkeln correspocdirende Hohen beobachten, wodurch man Zeií und Azimut
bis auf einige Bruchtheile der Minuté genau zu erhalten vermao-.

Hat man das Azimut (d. h. die Angabe des Index) fOr den Mitíag

auf die bezelchnete "Weise gefunden, und hat man tiberdies, — was bei

^ .í
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meínem Exempláre leider nocli nicht angcbraclit ist, das Diopter mit

einer einfaclion Visírvorrichtung versehen so kann man sich die Richtung

des Meridiana fíir alle Zelten fixíren. Man stellt fiir diesen Zweok den
r

Hiíhenkreis auf den entspreclienden Indexstricb ein, und viairt mit dera

Diopter ein in der Richtung desselben liegendes eníferntes Object aa

und trSgt dieses in sein Journal ein. Bleibt das Instrument auf seinem

Platze stehen^ so dient das Object zu Verificirung der unverriickten Stel-

lungdesApparates; undnimmtmaneszeitweiligfort, sogibt dae genannte Ob-

ject bei wiederholtem Gebrauche des Gnomons, sofort die Richtung des

Meridianes.

leh wende mich nun zu den anderen Bestandtheilen dea Apparates
;

ZU dem Declinations- und Stundenkreise, so wle zu der Vertical- und Po-

larachse*

Die HUlse k k trifft verlangert den Scheitel des Hohenkreises, und

die in ibr eingeschlossene, im ganzen Umkreise drebbare Achse, bildet

mithin die Vertícale. Der Punct d des mit ihm verbundenen Gelenkes

muas mit dem Centrum des HcJhenkreises coincidiren.

Dieses Gelenke trSgt zugleich die Polarachse oa, die, um den Bo-

jedem Winkel gegen den Horizont gestellt und in

der Theilung des 11.

gen d drehbar, unter jedem

ihrer Lage fest gemacht werden kann, Mit Hilfe

Quadranten des Hohenkreises (desjenigen rechts), wird die in Rede stehende

Achsé auf die Polhohe des Beobachters eiugestellt.

Senkrecht auf der Polarachse steht der Kreis p p, der Stundenkreis,

Er ist in Vor- und Nacbmittag Stunden, von 4 zu 4 Minuten eingeheiJt.

Der Nullpunct der Theilung beginnt dort, wo der Stuudeukreis von der

vorderen Ebene (Thellungsebene) des Hohenkreises geschnitten wird

;

Torausgesetzt, dass die Polarachse gleichfalls in die genannte Ebene eiu-

gestellt wurde.

Das Kreissegment q q q, bildet den Declinationskreis. Durch die

Httlsen u u ist er mit der Polarchse verbunden, um weiche er, im Um-
fange beinahe des ganzeu Stundeukreises, gedreht werden kann. Der

Declinationskreis ist in einzelne Grade getheilt (so weit als dies níithig),

und der Zeiger f (Stundenzeiger) so adjustirt, er auf dem Nullpunct

des Stundfnkreises einstebt, wenn Polarachse und Declinationskreis in

die Theilungsebene des Hohenkreises gebracht worden.

Solíte der Ztiger f in diesem Falle nicht auf 0^ einsteben, so bildetnojiie aer z*tiger i m aiesem r aiie ment aui u einsienen, so c

sein Stand den, ein fíir allemal zu notireuden, lodexfehler des Stundeuzei ^ers'
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i

Dle gesclúlderte naturgemasse Lage und Beweglicílkcit der ein-

schlagigen Acbsen und Kreise (noch deutlicher vielleicbt die beilieg. Abbildun OP

selbst) dilrfte es binreichend anschanlich machen, auf welcbe Weise der

Apparat die Construction des Polardreieckes voUbrlngt. Hat man námlich

das Diopter auf irgend eine SonnenbQhe eingestellt, so bewegt man Ver-

tiealacbse und Decllnationskreis der Art, bis der der Declination der Sonne

(die naturlicb als bekannt vorausgesetzt wird) entsprecbende Tbeiletrlch

des Declinationskreises, auf den Index b dea Hobenkreises einspielt la

diesem Falle ist das Polardreieck construírt, und der Zeiírer f zeigt so-

fort die Stunde und Minuté des entsprechenden Augenbiickes an. Die

beiliegende Abbildung maclat dieses sebr deutlicb. Sie stellt den Apparat

in dem Augenblicke dar, wo die Sonnenbobe von 34'"7 beobacbtet wurde;

denn b weiset auf 34-°7. Die Declination der Sonne war 5-U und

dieser Grád scbneidet sieb mit jenem (34-^7) des H3henkreises. Offenbar

bilden die Punete 90^, u', b das Dreieck zwiscben Zeníth, Pol und Ge-

stirn. Die Ricbtung durch Pol und Zenith (durch u' und 90) deutet die

Riclituag des Meridians an, und der Winkel 90, u', b ist der Stuuden-

winkel die wahre Zeit der Sonne. Winkel

Zeiger f angezeigt, der (in der Abbildung) anf etwa lO*" 16' deutet.

Es war also lO*" 16' Vormlttag; -wodurch die Aufgabe gelíjst ist.

Eb versteht sich von selbst, dasa man die Zeit auf diesem mecha-

Wesre alle Recbnun !r sicber erbalt,

ganz so und in denselben Fallen wie bei der Bereehnung nach den Formela.

Lassen wir nun hier einige Beispiele aos der Wirklichkeit folgen.

Am 11. April d. J. wurden die nacbatehenden Beobacbtungen gemacht,

in denen b die beobachtete Hobe, s die beobachtete und s' die berecbaete

wabre Zeit bedeuten. Die Polhohe von Prag ist bekanntlicb
e50" 5'

und die Deelinatioa der Sonne war ^^ 8° 19^

Es wurde am Gnomon beobacbtet:

h 42-° 7 s

43- 1

43- 2

43- 5

43- 9

10* 13'.5, ferner ist s'

17-5

19 3

21-5

25-

O

10" 13.'2

17-3

18-5

21-7

G-2.

SitznDgabetichte I. 18G2 5
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Es ist mithin

s' — a =: ~ 0-'3

0-2

0-8

+ 0-2

+ 1-2

im Mittel: s' — s := -j- 0-'02;

was eine genaue Úbeieinstimmung der Beobaclitung mít der Rechnung

auadriickt.

Án diesem Tage erhielt icli des Nachmittags keine correspondirende

Beobachtungen. leh liatte aber, in der Hoffnnng solclie zu erhalten, bei

den vormittagigen Hohen zogleich die Angaben des horizontalen Kreises

notirt. Berechnet man ans den beobachteten Hohen die Azimiite der Sonne,

und addirt sie zu den notirten Lesungen o, so gibt jede Beobachtung

einen Werth o filr die Meridianstellung des Gnomons. Die Úbereinstim-

mung dieser Werthe (o) unter sich gewahrt dann einen Aahaltapunct

ZUT Beurtheilung der LeistnngsíííLigkeit des Apparates, in Hinsiclit auf

die Bestimmung der Lage des Meridians. Icli fand:

t =z 42^*7 o = 22-03 daher o = 58-''72

43- 1 23-5 58- 58

43 2 24-1 58- 83

43- 5 25- O 68- 67

43 9 26- 4 58- 68

Mittel: o — 58 "68;

was boclist befriedigend ist, nnd es gestattet, die Lage des Meridianes bis

auf einige Bogenmiiiuten genan zu bestinoraen.

Das Gesagte reiebt hin, nm sowoLl die Leistnngsfábigkeit, als auch

die vielseitige Verwendbarkeit des Inatrumentes zu beleuchíen. Inzwischen

kann ich mir es nlcbt versagen, eine vollstándige Reihe von Beobachtun-

gen, die icb am 25. Apríl d. J. zu erhalten Gelegenheit hatte, als ein

completes, sich gegenseitig controllirendea Beispiel, eíwas ausfuhrlicher

dúrchzufUhren.

Die Beobachtungen sind, mit Riicksicbt auf die eingefuhrten Be-

zeichnungen, die folgenden.
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25. April Vormittag,
i-r

t = 8" 51''5 h = 37"8 o = 93-"0 8 = 8" SB-^G

57-0 38- O 94-0 59-

O

9 3-8 39- O 95-8 9 70
11-0 40- O 97* 4 13-0

9 180 41- O 98-5 9 21-0

26.0 42. O 98- 8 29 O

33-0 43- O 100- 6 36' 6.

Nachmittag.

t = 2" 21-'3 h =: 43-"0 w = 209-"l a = 2^" 23-'0

28-3 42-0 211-0 31'

4

36-8 41- O 211- 4 39-3

44-3 40-

O

213- O 47-4

51 1 39- O 214- 9 6-4 4

58-6 38-0 216. 5 3 1.4

3 0.3 37- 8 217 O
" 34.

Das erste Resnltat, daa sich aus diesen BeobacLtungen ziehen lasst,

ist die Uhrzeit (T) im walireu Mittage nnd eohia die Correction

der Uhr.

Das arithmetische Mittel aus den eorrespondirenden vor- nnd nach-
uy

mittagigcn Uhrzeiten (t) gibt der Reihe nach folgende Uhrzeiíen (T) fiir

den wahren Mitíag:

T — 11" 57 '40

67- 80

57-45

57-65

57-40

57-15

67- 15

Mittel : T = 11" 57-43.

Das Borlíner Jalirbuch gibt fur den 25. April d. J.

.

m. Z — o. Z 1=: — 2'11, daher ist:

m. 2. im o. Mittage r= . . . 11" 57.'89

die Uhr gab T zz 11 57'43

daher ist Correction d. Uhr x = -*- 0-46 (1)

Die Vergleichung meiner Uhr mit der Pendeluhr der Sternwaríe

gab aber x = 0'59 (2) .
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was dem durch den Gnomon gefiindencn Werthe (1) sehr nnlie

kommt. Uebrip:en3 íeigt auch scLou der Gang der fiir T gefandenen

Wertlie die Sicherlieit, innerhalb welcher sich die erhaltenen Zeitbestim-
E.

mun^ren bewegen,

BetracLten wir die am Apparate thatsachlicli abgelesenen wahren

Zclten (s) im Vergleicbe zu den beobachteten Uhrzeiten (t). Bezeichnet

g die Zeitglcicbung, so repriísentirt s -+- g die von dem Instrumente un-

mittelbar gegebene mittlere Zeit, nnd die Correction (x) der Uhr ist

dann gegeben durch x := a + S "^ *•

Da g zz — 2 '-11 ist, so erhult man auf diesem Wege der Reihe

nach aus den Beobachtungen des

X

t t^

Vormittags Nachmittags

0'-01 n— —0'41

0-11 +0-99

+ 1.09 0-39

0-11. 0-99
j

+0.89 1-19

-fO-89 0-69

+1 -39 O -99

Mittel: X— 4 0'-58 x= -f 0''69; und im Mittel ans
f

beiden Reihen x= +0'*63, \ . . (3) sebr nabe dasselbe wie friiber*

Ans den einzelnen Wertben von x ersíeht man, dass eine einzelnd

Beobachtung am Apparate die wabre Zeit innerhalb einer Minuté genau

gibt; was wohl Alles ist, das von einem so kleinen Instrumente und im

gewobnliehen Leben verlangt werden kann.

Wenden wir nns nun zu den am Apparate abgelesenen wahren

Zeiten s» Das aritbmetische Mittel der correspondirenden vor- und nacbrait-

tagigen Werthe von s, ist die w a h r e Zeit im wahren Mittage und soU

daher gleich 12^* 0'-00

sein. In der That aber geben die vorangefiihrten Werthe s, Vor- nnd

Nachmiítag, der Reihe nach 12"^ 0^00
T

0-30

0-70

0-20

0-15

O '20

11 59 -80

Mittel: — 12" 0'.19; was nur iim llYg Secunden

von der stfengen Wahrheit abweicht.
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Tn alinllclier Weise harmoniren auch die Leistungen des A^imu-

alkreiaes. Daó Mittel aus den correspond. Ablesungen o des Vor- und

Natíbmittagea gibt denjenígen Werth o, der der Meridianstcllung des Ho-

heúkrelses entaprícLt. Die angefilbrten Beobachtungen geben, der Reihe'nach

r

o=: 155»00

155 -25

155 -35

>H 155 -20

154 -96

154 -90

154 -85

í.

M >

• ft

u ' Mittel: O— 155**07; woiíurch die I^age des Mcri-

dians bis auf Bruchtheile eines Grades sicher bestitnrat wird.

•Vergleichen wir dieses Resultat mit den Re?ulíatea der einzelnen

Beobachtungen, indem wir aus den beobachteten Hohea der Sonne daa

Azimut berecLuen und dieses zu dem beobachteten Werthe vom o ent-

weder addiren oder davon subtrahiren: so erhalten wir der Reihe nach

folgende Werthe aus den Beobachtungen des

Vormittags Nachmittags

6>— 154**-4a 6)=: 15i®7(> i

155 -20
. . - 155 -20

155 -65 154 -27

155 -90 154 -50

155 -63 155 -05 -

154 -60 155 -30

155 -60 155 -60

Mittel: o— 155«-19 0= 154**-95; und im Mittel

eínes Vor- und Nachmittages naturlich wie frliher

0= 155" 07.

Die Ermittlnng des Werthes o dient^ wie bereits bemerkt wurde,

zu Richtung de? HOhenkreises in den Meridian, Stellt man nSmllch den

Hohenkreis auf den ermittelten "Werth von a ein, so beaeichnet die Lage

des Diopters die Riditung des Meridians. «^

Durch AnvisiruDg irgend eines der terrestrischen Gegenstífnde,

die in dieser Richtung liegen, kann man sich der Lage des Meridians

selbstverstiíndlieh fUr alle Falle versiGhern. Ist der Hohenkreis ín diese

Lage (in die Richtung des Meridians) versetzt, so iSsat sicb das Instru-

ment sehr bequem als einfache Aequatorealuhr verweuden, Zu diesem Be^-

hufe bringt man die Achse u u in die Ebene dc3 Iloheiikrcises, síelU sie
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auf díe Polhohe ein und klemmt sie, mít Hilfe der ScLranbe o, fest.

Man bewegt nun den Declinationskreis q q so weit gegen die Sonne, bis

der Schatten seiner Theilungsflache die Aclise u u der Lsínge nach lial-

birt. Der Zeiger des Stundenkreises gibt sofort die wahre Zeit (s) des

Augenblickes.

Notirt man zugleich die Uhrzeit (t), so erhált man gleichzeitig die

Correction derselben.

leh hatte am 25. Apríl, anf Grund der Beobachtungen des Vormit-

tages, den Hohenkreis auf o= 155®'0 eingestellt, um den Apparat einst-

weilen als Aequatorealulir zu versuchen, In dieser Lage erhielt icb fol-

gende Beobachtungen

:

t= 9^ 36'-2 s=r 9^ 39'-0 daher xz=^-0''69

46 -O 48-5 O -39

53-6 56 0-29

10 4 -O 6-2 O -09
^>,

7 1 10 0-78

Mittel x-+0'45
t= O" 46' O 8- C 49'-0 x=+0'-89

53-6 66-0 39

16 8 —0-11
15 O 17 -5 4-0 -39

20 -5 24 -5 O -89

Worte

X

Mittel x=-j-0'49.

Im Mittel aus allen 10 Beobachtungen

x=+0M7; ...... (4)

was mit den Resultaten (l, 2 u. 3) sehr nahé iibereinkommt.

Der Apparat leistet also seine Schuldigkeit in jeder Beziehung.

Diese seine Schuldigkeit erstreckt sích aber nicht auf die bisher bespro-

clicnen Resultate allein, sie ast viel allgemeinerer Nátur und umfasst, mit

)leme, zu deren LíJsung man des genannten Polar-

dreieckes bedarf. In etwas grosserem Masastabe (etwa 7" Diameter des
Hahenkreises) ausgefiihrt, gestattet es eine scharfe Rectification, und

le ihm zustandigen Probléme ohne alle Rechnung
und mit einer Prácisicn zu losen, die den Forderungen des gemeinen Le-
bena, den Anspriichen mechanischer ' Auflosungen , voUkommen gerecht

* * "^ '
" í>reit bekannter Mechaniker Hr. W. Spitra hat

vieler Anfragen^ zu denen mein Vorlrag Anlass
gab, eine grossere Partie derlei Tzolliger UniversalGnomou^s bereits

Angriff genommen.)

dann im Stande

und

in
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Hr. Amerling tteíTte seine Beobaclitnngen mit Uber

die erstenStande und die Parthenogenese des Tetranychu^
telarius, ferner tiber Demodex bominis.

Seit fiinf Jahren war der Vortragende bemiiht gewcseu, die ersten

Stiínde, besonders die Winterherberge der allgemein bekannten und in

Gartenpflauzungen sehr lastigen Spínnlaus aufzufinden; aber erst heuer im

FríihlÍDge gelacg ihm eine befriedigende, wenn auch nicht bisher ganz

abgeschlossene Beobachtung. Er hatte daza ein separatea Zimmer mitbioss

zwei Topf-Pflanzen gewáhlt, níímlich mit Cytisas laburnum und Morus alba,

wovon ersterer jedeš Jahr primá, letztere Pflanze aber steta nur Becundar

und imruer erat spáter mit der Spinnlaus behaftet war. Bei dem fleissig-

$ten, mit Beibilfe der Loupe vorgenommenen Durchsuchen des eben aus*

sclilageadén Geiablattes fand er zwar 3—4 von der Spiunlaus bereits be-

fallene und desahalb, in Folge des auágeaaugten Chlorophyila, Lellgelb

puQctirte Biátter, aber auf der gaazen, ziemlich schrundigen Ptianze dcunoch

nirgeuds einen Ort, wo die Spinnlaus, sei es iaa Ei- oder einem andera
Zuátande hatte aberwintern konnen, bis er endlicU gaaz unten, nahé der

Erde in den Risschen 2—3 sehr kleiue weiase wollige Linien und in einer

vernarbten Wuade eín pergamenthnutiges, durehsichtiges Sáckchen von

gelblicher Farbe entdeckte, welches inneu und aussen mit 6—7 mennig-

rijthlichen Puncten besetzt war. Unter dem Mikroskope ersehienen diese

roíhnehen Puncte deutlich als abgestorbene Milbenmannchen mit wohl

sichtbaren ausseren Zeugungswerkzeugen und die kleinen weissen Linien

ersehienen als aus sehr weissem, wolligem Filz gebildete Sáckchen, ujd

welche weibliche Exuvien des Tetranychus telai^ius herumlagen^ wábrend

auf den griinen Blattem die Mlítter bereits Eier legten, ja wahren sogiir

einige dieser Eier schon auágebríltet sich sogleích als íast ferdg gebildete

Imagines darst^llten, dabei zwar von verschiedener Form, aber durchaus

Weibchen. Als Hr. Amerling bei dieser Gelegenheit die ersten Colonion

auf den Blattern zerstore oder ti5dteíe, ward hiedurcB nicht nur aTle fer-

nere Beschádigung des Cjtiaus ffir dieses Jahr verhindert, sondem auch,

wie die fortgesetzte Beobachtung bestátigí hat, die Anateckung der Morus

alba unmoglicb gemacht.

Weiter besprach und deraonstrirte Hr, A. seinen frííher gemachten

Fund, náffilich eine Acarus Inaago, die er in Pilsea aus den Schmeerbalgen

der Naše einer Typhus-Eeconvalescentin, der Frau M. A. P.^ i» mehreren

leider beschádigten Excmplaren herausgezogen. Aus den sehr gut erhal-
r

tenen drei Fuasen und einigen anderen Theilen, zwischeii denea auch Eier
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iind rund EischaTen zu selieo; kann man schllessen, dass díe langé scfion

durch Henle uud Gustav Simon bekannien Haarsackmilben des Men-

sclien (Demodexhoroinis) ungeachtet aller Wahrscheinlichkeitsgrttnde, welche

Leidig in Tíibingeíi (siehe Wiegmann's Archiv fttr Naturgeschichte XXV.

Jahrgg. BandL Berlin 1859. S. 344) filr die Fertigform des Thieres beí-
r

gébTacht; dennoeh nichts mehr ale Larven seien, welche aus den von der

Iniago oder Fertigform zu gewissen Zeilen gelegten, anfanga spindel-

fórmigen, dann runden (?) oder herzformigen (Simon) Eiern entsteheny

fWachsen, eine lange Zeit im Larvenzuaíande verbleiben, endlich aber bei

gewissen Menschen zu begattungsfahigen Fertigformen šich entwickelný

dubei eine mehr weniger intensive pustulose Kašen- und Gesichtshaut-

EntziinduDg veranlassend, sodann in allen schmutzigen Gebáuden und

Wohniingea wahrscheinlich zur Nachtszeit in die Haarsacke fast aller

darin sích aufhaltenden Menschen Eier legen, welche letzteré sich ge-

wohnlich nicht weiter als bis zu Larvenform ausbilden uud nur bei
I

manchen, besonders unreinlichen Menschen abermala bis zur híJcbsten Ent-

wickelung gelangen. Hr. A. erwáhnt, dass er bishcr drei derlei Fálle beob-

achtet hábe, zwei bei Mannern, welche in der Sonne entbehrenden Stuben

woLnend ihre Hautcultur vernachlassigt hatíen, und einen bei der schon

erWíhnten Frau. Alle drei Individuen litten lange Zeit an hartuackigen

fitrichweisen sogenannten Kupfergesichíen und Flechten, waren sammtlich

mit Jod- und anderen Mitteln bereits vergeblich behandelt worden und

genascn erst nach anhaltend angewendeten Wassercuren, Hr, A. theilt

dicse seine Erfahrungen mit, um andere Naturforscher auf diesen Gegen-

Btand aufmerksam zu machen, damit endlich nicht nur fiír descriptive Syste-

matik gut erhaltene Exempláre beiderlei Gesehlechíea von dem in Rede

stchenden Demodex hominis, sondern auch fUr die Ileilkunde zweckmássige

prophylaktiscbe Mittel ausfindig gemacht werden mogen.

Hr. A. erinnert noch daran, dass Leidig mit Gru by (a. a. O. S. 346)

von fabelhaften Mengen der Haarsack-Milben bei Katzen und noch mehr
bei Himden spreche, eo dass die Haut dieser von der Milbe befallenen

Thiere mit Krusten und Eiter bedeckt war, und fíigt hinzu; dass er selbst das

Gleiche in jenen drei Fiillen beim Menschen gefunden hábe, so dass man es

Lier wohl mit analogen Zustiinden zu íhun hábe, ohne dass die Krankheit von

HundeU auf Menschen íibertragen worden sein mueste; weuigstens hatten

die drei Patienten, die Herr A. gesehcn, nie einen besondern Verkelir mit

Hundei) gehabí. — Herr A. schliesst seinen Vortrag mit dem Bemerken,
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^69 er díe demanstratíven Exempláre der Imago von Demrdex so *ne

Yon Eiem, seltsam verkrftppelteD Haarea u. s. w. in eeiner physíokrati*

scben Sammlung fár Jedermann zur Einsichí aufbewahre.

Freiherr v. Leonhardi zeigte eine grossere Anzahl
Tnlpeo von unge w oh nlícher Bildug var, theila meta-

BchematiBche Bliitheri, theils lehrrciche Krtíppel-

bildungen.
Die metaschematischen Bliithen folgen eigentliUmlichen Regeln und

beweisen, dass die gewohnliche Anordnung nach der Sechszahl^ mit Riick-

siclit auf welclie so viélé Monokotyledonen in die Linné'sche secbste Classe

gestellt werden, kein Gesetz, sondern nur die haufigst vorkommende

Yon mehreren mSglichen R ege 1 n ist, sowie dass das Anordnungsgeseta-

in einer hoheren AUgemeinheií gefasst werden musa, in welche die ver-

BcLiedenea Regeln einbegriffen sind. Es gibt z. B- regelmiissige, voli-

koramene nnd kríippelige Fiinfer- oder Siebener- Bliithen, so wie es regel*

massige nnd kríippelige Secbser-BIíiíhen in der gleichen Pflanzenart gibt-

Von Tulpenblíitben mit zwei Wirteln einnmlánfiger Blattstellnng
ta

Anderen
j

als háufigster Fall selbstverstándlich doppelte Dreier, nicbt selten dop-
t

pelte Vierer nnd selten doppelte Filnfer beobachtet. oder nach anderer

2/ 2/ 2/ 2 WirtelBezeichnung % , 7g , % ,

ger Blattstellnngen : fíinfzablige (die sonst nicbt, aber grade in diesem

Fríilijahr in Prag selten sind), siebenzablige (sonst selten, aber heuer

háufig); sehr selten neunzablige und wie der Vortragende sich zu erinnern
^

meint, auch einmal eine eilfzáblige **) ; nach anderer Bezeichnung : %,
^

% 5 % ' 80 dass diese zweite Reihe die Liicken der ersten ausfíillt und der

Zablenfortscbritt als ein stetiger erscbeint. ***)

Besonders merkwllrdig erscheint ihm ein Fall, den er frisch vorzeigte

nnd der ihm heuer zum ersíenmale vorgekommen ist, obgleioh er — von bio-

logisehem, allgemein philosopbischem und selbst logischem Interesse geleitet

bereits seit 25 Jabren in jedem Frnbjahr Hunderte, oft Tausende von

*) Einmal auch von íTarciasns poetícus, den der zu fruh verstorbene Dormitze
ihm brachte.

**) Eiae Bluthe von Lilium bulbiferum mít 11 Perlgonbláttern, 13 Staubblát-

tem und 8 Fruchtbláttern, welche letztee einen brelten Grififel bildeten,

ist ilim nachtráglich in diesem Frbjabr zugekommen. Es Bchien keine

Zwillingsbilduug zu sein.

**^) Fálltí mit y^ sowie mít % Stellung kommen manchmal bel verscbiede-

ncn Iiisarlcu vor.
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Tiilpen hlnsicbts Stellungsverhaltnisse prUfte: eine Eínerbluthe, walir-

Wissenschaft r a u n, der

diesen Fall auf Prof. Leonhardrs nachtraglichen Bericht hin zum wenigsten

als einen naci den bisher bekannten Fállen gar nichtvofauszusehendenbezeich-

nete. Es war nSmlich eine Tulipa sylvestris mit % Stellung, alao, wie

es scheinf, ein erstes Glied einex anderen, niederen Eeilie. Sie fand sich als

Zweigblnthe im obersten Laubblattwinkel einer Sirbenerbluthe , wáhrend

eine ándere, zuglf^ich vorgezeigte Siebenerbluthe als ZweigblUthe eine

gewehniiche SechserblUthe hatte^ Ueberhaupt muss die Vermathung abge-

wiesen werden, als sei filr die Eintheílnngszahlen nnd daraus sich ergebenden

Blattstellungsverhaltnisse die Ueppigkeit oder Magerkeit eines Sprosses

die gíissere oder geringere Menge des eiozuthcilenden Stoífes, die Art der Nah-

rung das Bestiramende, Man findeí tlppige und winzige Blutlien mit einer lio-

heren, so wie mit einer niederen BlattstellnngszahU Jeder Spross ist hierin

moglieber Weise eigenthtinilich, nnd der Voitragende hat Tulpen mit zwei

Zweigbliitben gesehen, deren Jede eine andere, und beide eine von der

Gipfelbltítbe verscliiedene Blattstellung hatten, alle drei, jede in ihrer

Weise, vollkommen regelmássig gebildet.

Diese Einer Bltithe hatte auerst ein Blatt von der gewí)hnlichen,

grtínlicL-gelben Farbung nnd schmalen Gestalt der Blatter des Aussen-

wirtels des Perigons. Es vertrat flir sich allein den ganzen Aussenwirtel. Ihm

gegeniiber Ein, von iiím in der Knospenlage eingeschlossenes Blatt, das

durch seine reingelbe Farbe, grossere Kriimmung und Breite und den

beiderseits weiss befranzten Nagel sich als alleinigen Vertreter des inneren

Perigonwirtcls auswies. Wiederum diesem gegenttber — oder, da eia

Griffel nicht vorhanden war, acheinbar die Mitte einnehmend —• Ein

Síaubfaden. Damit war die BlUíhe abííeschlossen.o

Nicht unwahrscheinlich ist es, dass von dieser neuen Reihe sich

noch ein Glied finden lasse, namlich mit Va Stellung, wenigstens bei

Tulipa sylvestris, wo der Sussere und der innere Perigonkreis so ver-

Bchieden gebildet sind, dass man eine derartige Bltithe mit derjenigea

abweichenden Begrenzung der Formaíionfn, welche Roper (sowie auch

wiederholt Prof. Leonhardi) bei T. Gesneriana beobachtet hat — wo nur

drei Staubblatter, und gleich darauf, mit ihnen wechseind drei Frucht-

blatter sich fanden — vielleicht richíiger ala der '4 Stellung, statt als

dntr abgekUrzten % Stellung angehorig bezeichnen dUrfte.*)

*) Ohnehin wSrde es wohl kein hiareichender Eicwand ccgen die Eicbtickcit
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ITeberíiaiipt erscteint Tulipa sylvestrig lelirreicher, weil z. B, bei

Fffnfer- and Siebener- Bltíthen halbgeJeckte Blatíer vorkommen, die mít

ihrer ansseren, schmaleren, grtinlich gelben Hálfte dem Susseren, mít

ihrer breiteren, reingelben, benagelten und uníen weissgefranzten Ilalfte

dem inneren Perigonkreis angelioren. Durch solclie MischblStter wird dle
r

Entscheidung tlber Links- und Rechtsgang, sowíe tlber kurzen oder

langen Weg erleichtert. Auch werden dadurcb bei Bltithen, deren ver-

schiedene Wirtel verschiedenen Blattstellungszahlea folgen, oder bei

denen schoo inuerhalb desselben Wirtels die Blatf&tellu]

so wie Verwachsungen — die z. B. durch den, auf Blatttheile des inne-

ren Kreises, welche vor die Zwischenraume des áusseren Kreises fallen,

in der Knospe getibten Druck begflnstigt werden*) — verstiindlicben

Eine Verwachsung, verbunden mit einer, durcb Zerrung einea Theils

Lerbeigefíibrten Zerwachsung, die an die Verháltnisse der Canna-BItithe

erinnert, ward gleicbfalls vorgezeigt Eia Staubfaden war, nach An^achsung
der einen ziemlich perigonartig verwandelten, aber noch seinem Ursprunge

nach kenntlichen Ha! fte desselben an das nacLstsíeheude Perigonbiatt, wáh-
rend seiner Ausbildung der Lange nach zerrissen. Eine Spur des Rissea

war zwar nicht unmittelbar siolitbar, er war aber viei dunner, als die an-

deren Staubfaden und hatte nur einen halben Staubbentfil

\ -^

der Auffassung seln, wenn aucb eín Fall gleích gut als Glíed ín zwei rer-
schíedene Reihen passte. Kommt das doch auch in der Rauralehre vor,
WC z, B. die Kreisliníe nach Gleichungen verschiedenen Grades aufgefasat
werden kann. Vergl. K. Ch r. F r. K r a u s e, Novae theoriae curvarum specí-
mina V. Opus postumum ed. H. SchrSder, p. 55: Theoria analytice-
gcometrica elementaría circull, sivé dlacussio aequationís oríginariae circuli

1 ^== w. Fr mathematlsche Botaniker mag hiebei bemerkt werden, dasa

in dem híer angefhrten Werke auch zuerst eine allgemeine Formel fr
Berechnung aller moglichen Asterismea enthalten ist, bei deren Auffindung
Krause freilich keine Ahnung davon hatte , dass diese FIguren den
Schlussel zu Blattstellung enthalten.

*) Auch Umbildungen oder Verwantllungen komraen vor, wpnn namlich eín,

seiner urspruogllchen Aniage nach, einem bestimmten Kreíse angehoriger
Theíl, ín Folge regelwldriger Achsenstreckung, in einen niederen, oder in

einea hoheren Krels eingeachoben wird und nun der ruckschreitenden oder
der vorgreífenden Metamorphose unterlíf^gt. Solchc Fálle beweísen, dass

zwischen eiuer Protogenese und einer Deuterogenese der Blátter zu onter-

schtíiden isU
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Prof. Leoníiardi beíiíelt sicli vor, iiber mehrere andere beacTitens-

werílie TulpenbiWungen ein andermal zu berichíen. *) ^

Am Schlusse dieses Vortrages machíe Hr. Prof. Rochl ed er einíge

Bemerkungea iiber den Einflnss, welcben dSe Bescbaffenbeit der Nahrung
auf die jedesmalige Bildung der Form an Blíithe, Bláttcrn usw. der Ptían-

zen Sussert, md so mancbe Form-Abweielmng bedingt.

"I

Im April 1862 eingelaufene Druckscliriften.

Journal de V Ecole Itnper, polytechnique. Paris 1856—58. Tom.
XXI. 36. 37. — Tom. XXIL 38.

Atti del I. Instituto Veneío di scienzí etc. Venezia 1861. Tom.
VIÍ. disp. 3. 4.

Joacb. Barrande Défeuse des Colonies. 11. Incompatibilité entre
^JtX'

le systéme des p]is etc. Prague et Paris 1862. (Vom Hrn. Verfasser.)

Zeitschrift der deutsclien geologischea GesellscLaft in Berlin. XIII.

Band 2. n. 3. Heft. Berlin 18G1.

Quellen und Erorterungen zu bayerischen und deutschen Geschichte.

MUnchen 1861. VI. Band.
F

'

A. Erman's Archiv f&r "wisseDsehatl. Kunde von Rnssiand. Berlia

1862. XXI. Band 2. Heft.

Mittheilnngen der k. k, mahr.-schles. Gesellscbaft fiir Ackerban,

Nátur- und Landeskunde. Brtinn. Jabrg. 1861.

J. Phil. Kulik Tafeln zu Besíimmung des Inhaltes eylindriseher

und konischer Geíasse u. 8* w. Dritte vermebrte Ausgabe. Prag 1862. CVom
Hrn. Verfasser.)

The Quaterly Review. 1862. Januar Nro. 221.

Lotos. Zeitschrift fiir Naturwiss., redig. von W. R. W e i t e n w e b e r.

Prag 1862, MSrz.

*) Noch moge hier einer, in díesem Frubjahre nacbtráglich geraacbten Beob-
acbtung Erwahnung geschehen. Bei der far die Prager Gartea neuen stark

gtífuliten Tulpeavarletát: „gelbe Rose", zeigíe sich nicht selten eine
íormliche Kel ch bi 1 d ung, indem einer oder zwei bis drei, der abwecb-
selnden dreltheilígen Wirtel — ohne Veranderung ihrer Gestalt und Grosse,
und obce von der Blftthe abgeruckt zu sein — also verschieden von der
bei gefíillten Tulpen nicht seltenen BiMung eines weitabstehenden drei-

tbeiligen Períanthiums — gru waren und dadurch von dem Dottergelb
der zur Corollo ausgeschiedenen und erhobenea úbrigen Perigonblátter

eigenthúmlicb abstacben^
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Magacin der Literatnr des Auslandes. Leipzig 1s'G2. Nro. 13—16.
Tlie American Journal of science and arts. New Ilaven 186Í.Nro. 97.

Poggendorff's Auualen ftir Physfk und Chemie. Berlin 1862. Nro. 2.

-botan. Geseíl. iu Wien. Jahrg. 1861.
Aug. Neil reich Nachtráge zu C. Maly's Enumeratio plantarum

etc. Wien 1861.

C. H e II e r Synopsis der im rothen Mére vorkommenden Cru-
staceen. (Sep. Abdruck).

Monatsberichte der k. preuss. Academie der Wiss. In Berlin. Ans
dem J. 1861. Berlin 1862.

M. J. Maury Storm and Rain Chart of the North Pacific Sea.

Washington 1860. '

I

Pliilolog-isclie Section am 6. Mai 1862

Wrfátk

Winaický

_ * . . .

Hr. M. Hattala besprach F. Buslajev's Versuch einer
Iiis t or i schen Gram matik der russischen Sprache (Opji-B

istorieskoj grammatiki ruakago jazyka. Moskva 1858),

Er hob zuerst lobend hervor, dass, obgleích sich der Verfasser
n

bisher mehr mit literar-bistorischen als grammatischen Studien abge^eben

liatte, er Jedoch auch in letzíerer Hínsiclit unter den Slaviaten Kusalands
r

eine hervorragende Stelle einnimmt. Sein Versuch erweist sich namlich
r

nnstreiíig als der erste Anlauf zn einer vollstandigen Scht wissenachaft-

lichen Grammatik der russischen Sprache, der umsomehr Beachtung ver-

dient, je weniger dafiir in Russland vorgearbeitet wurde. Hierauf wiea der

Vortragende aus der Lautlehre nach, dass die indoeuropalsche Sprachfor-

schung uberhaupt, nud die slavische insbeaondere, doch weiter gedlehen

ist, als man es nach dem besprochenen Versuche annchmen díírfte.

Fernerhielt Hr. Wrfátko einenVortrag (in boh-
mischer Sprache) iiber die h a nds chrif tlich ea lateinischen
Texte nnd die handschrifíliche n bohmischen Ueberseízun-
gen des alten biblischen Romans: Oseneth, Tochter
Potiphars, des Priesters von HeUopoIis, und Gemalin
JosephsvonAegypten.
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Naturliist-math. Section am 26. Mai

Anwesend dle Hrn. Mitglieder : Weitenweber, Amprling, v. Leon-
Lardí, Nickerl und J. v. Hasner ; als Gáste die Hrn. A Nowak und Ruda.

Hr. Weitenweber legte einige natu r hiatorische Werke
vor und besprach kurz: 1. Die fossilen MoUusken des Tertiarbek-

kens von Wien, von Dr. M o r i z H (5 r n e s. Wien. 1862. II. Band Nro. 3.

4 mit 20 Tafeln. — 2. Novorum Actorum Academiae Caes. Leop.-Carolinae

Germanicae Natnrae Curiosorum. Tom. XXIX. cum tabnlis 29. Jenae. 1862.
-3. Kon. Svenaka Vetenskaps-Academiens Handlingar. Stockholm 1861.
III. Bandet 1. Afth.

Hr. Nowak (als Gast) las eine grSssere meteorologiscLe
Abhandlnng: ^Ueber die Gewitter."

Nacbdem derVortragende daran erinnert, dass er bereits im vorigen Jahre*)

den Versuch gemacht hábe, die Entstehung nnd Elektricitát der Gewitter

auf andere Weise zu erklSren, als dies von Seite der Meteorologen zu

geschehen pflcgt, nnd sein Zuríickkommen anf diesen Gegenstand durch

die ihm vorschwebende Hoffnung motivirt, es míjchte durch eine sorgfál-

tige Beachtung aller uns vm den Gewittern, diesen gewaltigsten Manif-
stationen der atroospharificlien Elektricitát, dargebotenen Winke vielleicht

gelingen, ein richtigeres Verstándnisa dieser atmospharischen Elektricitát

selbst anzubahnen, spricht er zunáchst die Ueberzeugung aus, dass ein

solches Beginnen nur dann Erfolg haben konne, wenn man sich entschliesse,

gewisse derzeit herrschende Ansichíen als noch unerwiesen zu betracliten,

und wenn man es insbesondere, vorderhand wenigstens, fíir moglich halte,

es sei eine derlei unerwiesene, Ja eine geradezu irrige und falsche Ansicht
aoch die bisher geltende Theorie vom Ursprunge der Quellen, und letztere

dtirfteu wirklich auf eine ganz andere, und zwar auf die von Dr. N. schon
ín mehreren der Oeffentlichkeit tibergebenen Arbeiten angedeutete Weise
entstehen.

Dass er ein solches Ansínnen stellen diirfe, folgert der Vortragende
vorziiglich aus dem von ihm schon wiederholt zur Sprache gebrachten

Q

Quellenfheorie
einstímmende Schwankungen der Ausflusamenge zeigen, und zwar auf-

Siehe Sitzungsberichte der k. bohm
1861. Monat Juni.

1-1

I
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allenderweise dergestalt, dass sle nacli langerer Dtirre bereits reíchliclier

2a íliessen anfangen, bevor noch eln anhalteader Regen eingetreten, und

dass sie umgekehrt nach langerem Regen, wo sie docli eine gi^ossere Er-

giebigkeit wahrnelimen lassea soUten, gerade weniger Wasser zu liefera

pflegen. Sein dermaligen Betrachtungen Uber die Gewitter nmfasstn nur

jene Classe derselbeu, welche in der Atmosphare des Innern der Conti-

nente und grosseren Inseln vorkommen, indem zur richtigen Wiirdigung

der Kiisten- und Seegewitter noch anderweitíge ErSrterungen erforderlich

wáren
;

jedoch mJge man in dieser Trennang nicht schon ím vorhíneiu

einen Gruad zn Einwendungen erkennen wollen; aoudern erst die Áusein-

andersetzung vollstandig abwarten.

Der Vortragende beginnt seine Betrachtungen mit der Erwáhnung

der allbekannten Erscheinung, dass vor dem Einbrechen eines Gewitterfl

der Himmel schnell mit dicbtem Gewolbe bedeckt erscheine- Er fiihrt

mehrfache Grunde gegen die tiber diese plotzliche und dichte Bewiilkung

vor Gewittern aufgestellten Andichten auf, durch welche Grliude er sich

u dem Ausspruche veranlasst sieht, es lasse si ch die plotziiche,

massenhafte Wolkenbildung vor Gewittern aus den

bisherigen Ansi chtn nicht recht verstehen. Er findet es
-

1
^

daher zweckmassig, der Entstehung eben dieser eigenthiímlichen Gewit-

terbewolkung auf anderem als dem bisher verfolgten Wege nachzuforschen*

Da nun diese elgenthíimliche Gewitterbewolkung, nach Dr. N^, nichts

anderes ist, als ein potencirtes, d. h. sowohl zahireicberes, wie in-

tensiveres Auftreten und Sich-Vereinigen v on Hauf enwol-

ken, fio ist wohl als die erste Aufgabe der in Rede stehenden Untersu-

betrachten- an welche Bedinoroníren diezn o"^*o

Entstehung der gewohnlichen Haufenwolken gebunden écí.
w

Auch die dermahge Erklarung der gewohnlichen Haufenwolken aus

dem „anfsteigcnden Luftstrome** ist eine ungeniigendc, wie eelbtít die schon

von Brandes und Berzclius dagegen vorgebrachten Einwendungen beweisen*

Dr, N. macht nun darauf aufmerksam, dass Jeder, der auch nur

durch ein Jahr die Wolkenerscheinuagen seiner Gegend sorgsam beobachte,

manche sehr interessante Wahrnehmungen machen konne. Er werde nam-

lich bald fiaden, dass die Haufenwolken im Soramer háufiger und grSáser

Winter ani

Horizonte sichtbar werden, und ínsbesondere, dass ihr Er^cheinen bei

*-
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nur Vinreiehend rnbiger Atmosphare eine merkwíirdigft Anh anglicLkeit

an gewisse besóndere Gegende des Horizontes zei-

ge, so dass sie nicht selten melirere Tage nach einander an deraelben

Himmelsgegend in beaonderer Háufigkeit síchtbar seien.

Wenn man nun noch seharfer beobachtet, so werde man sich leich

tlberzeugen konnen, dass jene Stelleii des Himmels, an welcbenbei ruhiger

Atmosphare die Haufenwolken am constanteaten auftreten, genau solcben

Partieen des Erdbodens entsprechen, wo sieh Berge, oder ricbtiger ge-

sagt, wo sich zwischen Bergen quellenreiche Thaler hin-

ziehen. Fílr Prag sei eine solche Gegend insbeaondere die Region der

beiden im Siiden von Prag gelegenen Thaler der Beraun und Sazawa, und

es sei hochst anziehend zn beobachten, wie an manchen Tagen der ganze

tibrige Himraeí der Prager Gegend wolkenlos, und wie nnr gerade ííber

jenen Tbalern eia eigenthiimlicher oft langgestreckter Zug von Haufen-

wolken oder von Haufenschichtwolken, je nach der Richtung des herr-
f

schenden (schwachen) Windes ostwarts oder westwárts dahinziehe, eine

Beobachtung Dn Nowas, die mit einer schon frUher von dem bekannten

Meteorologen Hrn. Cai Fritsch gemachten nahezu ubereinstimme.

Aus diesem leicht von jedem unbefangenen Meteorologen wahrnehm-

baren Verhalten der Haufenwolken folgert nun Dr, N., dass jene Wasser-

diínste, aus denen die Haufenwolken nnserer Contínento

nnd Inseln sich bilden, insbesondere von solcben Partien
^

des Bodens emporst eigen, wo entweder sichtbare Quellen

zu Tage treten, oder wo* die nnterirdisch Vorhandenen

Wasseradern durch allerhand Spalten und KlUfte ihre

Dtinste in die Atmosphare senden.

So paradox auch dieser Satz klinge, so glaubt der Vortragende dennoch

sehr Vieles zu Gunsteu desselben vorbringen zu konnen. Zunachst argu-

mentirt derselbe: Da die gewcJhnlichen Haufenwolken, so wie ihre Poten-

cirung die Gewitterwolken, unter halbwegs gtinstigen Umstanden immer

^r Welse dort mehr R

geben, wo die von ihm aufgestellte Bedingung zur Bildung von Haufen-

wolken in reichlicherem Masse vorhanden eei. Daher nun stamme denn

die thatsáchlich grossere Regenmenge der nSrdlichen Hemispháre, die víel

mehr aus dem Oceán hervorragenden Landes un hiemit auch eine viel

grSsseré Samme von Quellen umfasse, als die sUdlichc; und der Vor-

tiagende ist ttberzeugt, daas gerade diese wichtige Thatsache sich aus
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seíner Theorie weit einfaclier bcgreifeii I;i3se, aís z, B. aus der Uberaus

kiinstlieheii und weníg^ enveisbaren Hypothese Ilerrn Maury's, in welcher

Let^terer nicht nur eine hochst unwalirsclieinliche Wauderuug der Luft-

striJmiingen voraussetzt, sondeni den ITcbergang dejrselbcii aus der sud-
w

licheu Hemiaphare ia die nordliche aucli noch voa der hochst problema-

tischen Action des Magnetismus des Oxygens der Atmjspháre abhangig

machu

Eben so sprechen nach Hrn. N. auch die Regenverhaltuisse der ein-

zelnen im Inncrcn der Continente gelegenea Laader ganz zu Gunstoa

seiner Ansicht, wie dies insbesondera Bohmen beweise, in dessen quel-

lenreichen Gebirgsgegenden die jáhrliche Begeamenge 30 — 40", ja au8-

nahmsweise selbst 62,5 Zoll erreiche; wahrend dieselbe im quellenármern

flachen Lande, z. B. bei Prag sogar nur 14" betrage.— Es seiea áhniicho

Verháltnisse aber auch anderwiírts vorhanden, und es sei iu den Gebirgea

uberall eben so auch die Anz:^Jil der Qiiellen, wie jene der unterirdischen

Wasserlaufe eine welt betraclitlichere, wie in den angnínzenden Flach-

híndern. Eben so die Menge der BodeuzerklUftungen, Spalten, Hohlen

und sonstigen Porositáten. — Thatsache sei es, dass quellenreiche Cur-

orter wie z. B. Carlsbad, Marienbad, Gastein, Mehadia u. a. m, verhSltniss-

massig weit mehr von Nebeln, Wolken, Gewittern und meteorischen Nieder -

schlágen aller Art heimgesuclit werden, als naheliegende andere, quellen-

arme Gegenden. Zu wundern sei es freilich, wie man z. B. die aus der

Dunsthohle der Czorichhobe von Mehadia ununterbrochen ausstromen^en

Wasserdámpfe beobaciiten, und nicht an deren Zusammenhang mit der

Bikhing von Haufen- und Gewitterwolken, wenigstens in jener Gegend,

denken konne.

Der Vortrageade ist íiberzeugt, dass sich dieser Zusammenhang an

solchen Orten, wie Mehadia, oder bel den Geysern von Island in einer gera-

ín Weise finden und nachweiaen lassen mllsse. Minder auf'

íallend werde dieser Zusammenhang natttrlich an aaderen Orten sein, aber

doch sicher ilberall beáfehen, wo eben Quellen und unterirdische Wasser-

laufe 'durch Vermittelung von KlUften, Gesteinsspalten u. s. w. ihre Duu3te

in die Atmospbare senden konnen.

Schon Par rot hábe auf einen Unterschied der Nebel aufmerksam

gemacht, und besonders jene, den Bodea nicht beríibrende, kíeine Nebel-

mnssea erwílinenswerth gefunden, die man vor uud bei dcm Sonnenunter-

gange auf Siimpfen und anderen seichten Gcwasseru bemerke. Wahrend
SitzuDgabtíiichte I. 18G2, 6
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aber Parrot glaubt, sie entsteLen durch eigentblimHche Gasarten, meint

Dr. Nowak, es scicn Waaserdámpfe, die an jenen Stellen aus daselbst zu

Tage ttetenden Quellen oder unterirJischen WasserlSufen entbunden werden*

Auch die eigentliumlichen, nach Dr, Nowak ebenfalls so zu erklK-

renden Strichiiebel gchoren hieher, wie namentlich ein von Prof. David
genitíldetes Beispiel aus der Me^niker Gegend annehmen lasse. Nicht

minder seien Jene Anweisungen eines Vitruvius, Plinius und vieler Anderer

zu erwahnen, in welchen denjenigen, weJche Quellen uchen, eingescharft

wird^ sie Latten genau naobzusehin, von welchen Staen des Bodena

feuchte Dunstwellen emporateigen, denn das seien die Stellen, wo

sich uiiterhalb Qnellwasser befinde.

Alle diese unscheinbaren Thatsachen sprechen nach Dr. Nowak laut

dafiir, dass íiberall von Quellen ortliche Wasserdampfwellcn in die Atmo-

sphSre steigen mogen, die unter enísprechenden Uucstanden in einer ge-

wissen Hohe Haufenwolken bilden konnen,

Noch deutlicher werde dies, wenn man, wie so liaufig in Gebirgs-

gegenr^en allerhand kleine Nebelmassen, Nebelstreifcn, Nebelfaden

n. 8. w, aus dea WSldern und Bergen aufsíeigen selie, Ea sei dies das

sogenannte „Piaucheu" der Berge, daa bibher auch nicht entsprechend ge-

déutet worden, wie dies Hr. Nowak bereits bei fríiherer Gelegenhfiit, wo

er AL v. Humbolds Ersteigung des Bergea Silla besprochen*), genUgend

nacligewiesen hábe, Uibrigeus hábe schon Hnbe und spater Ar ago jener

eigenthiimlichen Wolkenflocken gedacht, die vor einem Gewiíter aus den

Gebirgsthalevn aufzusteigen pflegen und die nur durch die Annahme eigen-

thtircliclier Wasserdampfemanationen aua den Spalten der Berge richtig zu

eikluren seien. — Gewitis seien insbesondere in den quellen- und kliifte-

reichen Gebirgen alle Bedingnngen vorhanden, die eine Srtliche Wasser-

dunstentbindung an unzáhh^gen Stellen ermoglichen und uns daa ílber den

Bergen eben so bestándige wie hSufige Aufíreten von Haufen- und also

aucl i Weise
i

wir, wie bisher, nur den Wechsel der Lufttítrome und von weither, selbst

vom Oceán herbeizielieride und an den kalten Abhangen der Berge sich

abktihlende Wasserdlinste n. dgl. annehmen.

Der Vortragende glaubt, dass eine richtisre Wardiffunír der that-

*) S. Sitziingsberichte der k bohm GeselL der Wiss, zu Prag. 1861. Mai. Ueber
gewisíie Schlammatellen in grossen Hohcn.
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sachltciícn Vcrhaítnisse uns iíberall za dieaer Annehmc gcneigt macLcn

míisse. Auf dcna bekanntcn Brockcn z. B, erkláre sich die daselbst so

consíante Bildung von Haufen-, HaufenscLicIit- und Gewitterwolken gewiss

weit riclitiger aus den daselbst in die Atmosphare emporsteigendcn

Wasserdiimpfen des „Hexenbrunnens**^ des „Fuclisbades", dea „Brocken-

feldes% des sogenannteu „Scbneeloches** u. s. w. als aus eincm warmcn,

^an der Wand des Gebirges aufwSrts gepressten SUdstrome^ u, dgL

Ebenso am Zobtenberge, auf der bekannten Sehneekoppe nad in den von

der Sehneekoppe westlich zichenden weitern Bergen des Riesen- und Iser-

gebirges, wo uberall zahlreiche Quellen, von diesen Quellen gebildete

Siimpfe, dann unziililíge Tbaler, Kliifte nnd Gesteinsspalteu solche ortUche

Was Hr

dass

samé Meteorologen jener Gebirgsgegenden sehr bald die Bebauptuug za

bestatigen im Stande wáren, wie sich daselbst iiberall Haufen- und Ge-

witterwolken am constantesten dort bilden, wo unterhalb die Berge am
quellen- und klufrerreichsten sind. — Auch im Bohmerwalde finden sich

dieselben Bedingungen und Verhalínisse, was insbesondere aus Dr. Fr,
L

Ilochstetter^s Schilderungen des Bahmerwaldea deducirt wird.

wie

fíir die schweizer Alpen durch jene iqteressaate Beschreibung bewlesen

wird, die seinerzeit Zschokke ia seinen „Schweizer Skizzen* (die Quellen

des Innatroms) tiber die Gewitíerbildung gebracht hal, wie man sie vom
Kulmhause des Rigi beobachíen kann. — Aber auch in den ítbrigen Con-

tinenten treffe man iiberall die Bildung der Ilaufeii- und Gewitterwolken

an dieselben Bedingungen und Erscheinungen gebunden, w» in Europa,

wcnn sie auch z. B. in den tropischcn Lándem und namentlich auf Vul-

kanen tropischer Lander viel grossartiger selen.

Der Vortragende citirt Arago^s Angabe bezííglich der Beobacbíung

Abbadie^s in Abbyssinien, dann die schon fríiher oinmal*) erwáhnte

mcrkwtirdige Bildung von Schmarotzerwolken, wie solche Boussingault

an den Gletschern der Cordilleren beobachtete, femer dessen Schilderun^

der „intermittirenden Wolkenbildung'' auf eben diesen Gletschern, so wie

mehrere einschlágige Stellen aus den Berichten Dr. Moriz Wagnes

*) S. Ztschft „Lotos" JaLrg. 18G1 S. 211,

6*
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Uber die meteorolog!schen Verhallnísse Centrakmeríka^s. dnU wie auf

den Contínenten, so sei ea auch auf allen grosseren Inseln, was durch die

von Arago mitgetlieilte und von Dr, N. schon ira vorigen Jahre bespro-

chetien Beobachtung Graham HntchÍ8on's auf Jamaika, so wie durch einen

fihnlichen Bericht der Novara-Expedítion Uber die Berge von Jáva be-

Btátígt werde.

Eine ruhige Wtirdigung solcher thatsachlicher Vefhaltnisse macht

nach Ilrn. N. die Annabme plausibel, dass wirklich die Bildung von
Haufen- wie von Gewitterwolken innerhalb der Conti-

nente und gríisserer Ins* In an jene Stellen gebunden sei,

wo, wie namenílich in Gebirgen, mehr weniger zahl-

reiche n'nd macht ige Quellen und unterirdische Wasser-
laufe vorhanden sind, so wie ferner, dass Haufen- und Ge-
witterwolken eben nur Erzeugnisse der mit diesen Quellen

Und unterirdischen Wasserlííufen ursachlich zusammenhangenden, von ihnen

durch die mancherlei Porositaten des Bodens in die Ataosphare gelangenden
n ^

und unter gUnstigen tlrastíínden in einer gewisaen Hohe sich condensiren-

den Srtlichen tellnrischen Wass erdampfemanationen seien.

Flir nicht minder richtig hait der Vortragende die Ansicht, dass
die Gewitterwolken nichts als eine Potencirung
der Haufenwolken seien, so dass sie sich von diesen nur durch

die grossere Raschheit und gríjssere Massenhaftigkeit ihres Auftretens,

dann durch die scharferen XJmrisse der Form und die grossere Menge in-

wohnender ElektricitSt unterscheiden. — Dlese Potencirung werde bedingt

durch zeiíweihg einíretende ungestlime Steigerungen desjenigen telhirischen

Processes, von welchem die Bildung der tclUirischen Wasaerdampfemana-

tionen tiberliaupt abhángig ist, so wie durch gewisse die Ansammlung

dieser Emanationen begUnatigende Zustande der Atmosphare ; Annahmen,

fllr welche insbesondere eine náhere tJntersuchung der sogenannten „Geo-

graphie** oder ^Localitat'' der Gewitter, so wie der mehr weniger deut-

lichen Perioditat derselben sprechen.

Beztiglich der LocalitSt der Gewitter erinnerC der Vortra-

gende an Arago'3, von ihm iai vorigen Jahre (a. a. O.) gewUrdigte diesfallige

Notizfn, die er noch durch weitere Anftihrungen ergánzt ; dann an Prof.

D o v e's gleichfalls schon erwahntes Zugestandniss, dass es in der Loca-

Iltat begríindet sei, warum die Gtwiítor an gewissen Orten háufiger vor-

kommen, als an anderen, so wie an V o 1 1 a's und Ándercr Erfahrun^en.
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Er ist Uberzeiigt, dass sich bei genauerer Untersncliung herausstellen wíirde,

wie die ZhIiI der Gewittcrtage im Inncrn der Contínente im geradeii Ver-

liiltnisse stehe zu Háufigkeit und Maclitigkeit der Quellen uud der vor-

liandenen Bodenzerklíiftungen. Ja, der Vortragende findet es wahrschein-

licL, dass selbst die Menge des meteorischen Niederschlages im Innern der

Continente sich nach diesen Verháltnissen richten moge.

Hr. Nowak kommt sofort aiif die bekannten grossen regen- und ge-

witterlosen Districte des Erdbodens, die schcn von Arago in dieser Hinsicht

inerkwUrdig gefundene Kiiste von Peru, die Westkiiste von Mexiko und

die grossen Wíistenbezirke zu spreclien, Diberall fehlt es daselbst wie an

eigentlichen Gebirgen, so an haufigen Bodenzerklilfíangen und an hin-

reichend zahlreichen Quellen. Dr. N. riigt es bei dieser Gelegenheit, dass

dieses meteorologisebe Problém bSufig sebr oberfláchlich behandelt werde,
4

und weist speciell nach, wie nach Bergratb R u s s e g e s vcrlásslichen

Angaben die Regen-, Gewitter- und Windverlialtnisse Aegyptens wesentlich

anders seien, als man z. B. nach Hrn, Maury zu erwarten berechtigt wáre,

Uebergehend zu der Periodicitat der Gewitter, bespricbt

Dn Nowak zunachst die Thatsaclie, dass nahezn iiberall die Sommerge-

wUter viel hiCufiger, als die Wintergewitten Er zeigt dass die Erklárung

dieser grosseren Háufigkeit nicbt aus der grosseren Stíirke des „aufstei-

genden Luftstroms" hergeleitet werden konne, insbesondere weil es Jahre

gebe, wie z. B. 1811, wo es trotz der versengendsten und anhaltendsten

Soramerbitze und also iroU der grosstea Intensltat des aufsteigenden

Luftstromes doch monatelang zu gar keiner ausgiebígen Wolken- und

Gewitterbildung komnie.

Nach Hru. Nowak's Ansichtaber sind die Gewitter darm im Somraer

viel háufiger als im Wint§r, weil im Sommer bei sonst normalen tellu-

rischen Verháltnissen fast alle Quellen bedeutend ergiebiger zu T^ge treíen

als im Winter, ja selbst Quellen fliessen, die im Winter gar kein Wasser

liefern und erner, weil im Somraer alle Emanationswege des Bodens offen

stehen, wáhrend im Wioter eben díese leti.teren wie z. B. am Brocken das sog.

„Fuchsba*, das „Brockenfeld**^ und das „Schneeloch^ unter mas3cnhaftem

Schnee verdeckt sind, ja im Winter auch die wirklich stattfindenden Wasser-

dampfemanationeu sich grossentlieils schon innerhalb der Kllifte und nahé

tiber dem Boden verdichten míissen.

Von einer monatlichen Periodicitat der Gewitter konne wohl bia

jetzt mit weniger Bestimmtheit gesprochen werden, obgleich sie Hr. Nowak
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aus mancben Grlínden, die er nííher entwickelt, ziemlicli waTirsclieinlich

findet Aber es testehe aucb hochst wahrscheinlicli bei selir vielen Quellea

eine gewisse llebercinstimmung mit den Mondespbasen, wie dies namcntlich

bei dem artesischen Brunnen des Militairepitals von Lilie bereits verlasslich

iiaeLgewiesen worden iétj und hiemit stimme aucli dics mit Dr. Nowak's

Theorie vollkommen iiberein- — Waa endlich die tagliche Periodicitat

zumal der Tropengewitter abélange, so wklare sicli diese ganz wohl aus

der kaum zu bezweífelndcn zwéimalígen Ebhe und Fluth der Quellon, die,

wie D a r w i ifs Beob clitungen in beidenlndlen annehmen lassen, gerade

innerLalb der Tropen besonders energisch sein díirfie, wobel der Vortra-

gende noch dem Einwurfe begegnet, dass es ja danii auch regelmasslge

Nachígewitter geben solle. Einerseits schelnt es ihm, dass die náchtliche

Quelien als jene des Tages, weil

aneb das náchtliche Earometerminimum daselbst etwas geringer sel, ala da3

des Nacbmittága ; nud andercrseita findet er ia der grossen Ktihle der trc-

pischen Nachte einen zureichenden Grund íur eino echon in den unteren

Gegenden der Atmosphare vor sich gehcnde Condcnsining der Emanadonen,

80 dass letztere nur sparsam in die zur Wolken- uud Gewitterbildung

er^rderlichc Hohe geiangen konnen.

Zur ErklániDg der zu nngewohnlicherZeit au^íretenden

Gewitter deutet der Vortragende wie schon im vorigen Jahre (a a. O.), auf die

mancherlei nnveraieidlichen zeitweiligen Storiingen dea die in Rede ste-

Lenden Wasserdainpfemansionen erzeugenden tellurischen Processes, wo
excessive Stcigerungen der Emanationen nicht ausbleiben konnen.

Dr, Nowak tibergelit sodann die mancberlei vorangehenden,
verkiindigenden und begleitenden Erscheinnngen der

Gewitter, indem er auf seine im vcrigen Jahre dariiber gebrachten Be-

merkungen verweisi Nur tiber das wetterverktlndende Briillenund
donnernde Geíoae mancher Berge, z. B, des Reieheaaucr Berges

in 3!áhren nnd vicl^r Seen, das Brullen der Gletscher, das Rollgedonner

des Seaéngebirges, den donnerahnlichen SchaU , den man an heissen

Sommertagen am Genfer- nnd mehreren andern Seen zn h<5ren pflege,

uud tiber die Bramido^s der Cordilleren entwickelt er seine Ansicht, indem
er, von den Thatsachen ausgehend, die seinerzeit Boussingault Uber den

Vulkán Pasto berichtete, zu der Annahme gelangt, dass alle diese Erchei-

nungen in Condensirungen der unterirdisch sich nnab-ássig eníwi' kelnden,

zeitweilig aber das normále Maasa der moglicben Spannung Uberscbrei-

^T

v
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tenden tellurischen Wasserdíimpfe ihren nííclisíen Grund haben, dabei

ttbrigens sehr mit den schon friiher erwahnten Oscillaíionen des sie be-

dingenden tellurischen Processes ubereinstimmcn.

Den Zusam menhang zwischen Gewittern xi nd Erd-

beben, so wie zwischen Gewittern und vulkanischon Aus-

b r íi cli e n bedauert der Vortragende bier aus Mangel an Zeit vorlaiifig nicbt

in verdienter Ausfiihrlichkeit wiirdigea zu k<)nnen. Docb unterlásst er nicbt,

wenigstens ersteren durch mancbe, elner sehr fleissigen ZusatnmcnsícUung

Dr. Emil Kluge's entnommene Daten za constatiren. Er nimmt ala
f

gewisa an, dass alle jene Erdbeben, die mit Gewittern auftreten und denen

anhaltende Regengilsse folgen, ihren nachsten Eatstehungsgrund in einer

excesaiven Eatwickelung tellurischen Wasserdampfes habén, iiidem eine

solche nothwendig mit mehr weniger erschlitternden unterirdischen Dampf-

pracipitationen verbunden sein musse.

Schliessh'ch bespricht der Vortragende noch in Kurze dle E lektri-

c i t a t und die F o r m der G e w i 1 1 e r w o I k e n, in ersterer Bezie-

hung abermals auf das von ihm schon im vorigen Jahre Gesagte zuriick-

weisend. Mehrere ihm wichtig scbeinende Beobachtungen v. Hnmbolds,

Boussingauls, Saussure^s lassen ihn nicht daran zweifeln, dass die Ge-

wiíterwolken ihre ungewohnliche Menge von Elektricitat

spháre verdanken, sondern daas sie dieselbe umgekehrt aus dem Innern

der Erde, wolier sie síaaimen, mitbringen und an die AfmosphSre abgcbcn.

Ja, Dr, Nowak ist sehr geneigt, die eigentliumliche Form der Gewitter-

wolken, so wia manche andere Erscheincng (z. B. die haufigen Ablea-

kungen der Magnetnadel bei Gewittern) auf Eechnung des nebst der Elek-

tricitat bel dem Gewitterbildungsprocesse wahrscheinlicb auch thaligcn

tellurischen Magnetismus zu setzen, unl diesen besonders als

das gestaltende Moment bei der Bildang der localen Nebel, der Ne-

belfáden, Nebelstreifen, Hanfen- und Gewitterwolkea

mussen daruber erst splitere Forschungen entscheidea.

Vor der Hand wunscbt der Vortragende nur die auffallendsteu Er-

Bcbeinurigen der Gewitterbildung, zumal der Gewitterbewolkung, der Ge-

witterelektriciíat, der die Gewitter verkundlgenden nnd begleitenden Quel-

lenersclielnungen, verstándlicher gemacLt zu Iiaben, als sie dies bis jetzt

gewesen.

Atmo

anzusehen. DocI
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Im Mai 1862 eiiigelaufene Drackscliriften.
1

JaLrbiiclier der k. k, Centralanstalt fur Meteorologie nnd Erdmagne-
tismiis, voii C. Ke i I. VIII. Band. Jahrg. Í856. Wien 1861 in gr. 4".

Poggendorffs Annalen der Physik und Cljcmiel Leipzig 1862.

CXVI. Band. Nro. 3.

Archiv fiii- Kande osterr. Geschiclitsquellen. Wien XXVII.
Band. 2. Hea

Sitzungsbericlite der philop. -histor. Classe U3w. Wien 1861. XXXVII
Band 3. u. 4. Heft. XXXVIII. Band 1. Heft.

20.

Sitznngsberichte der natarwiss.-matL. Classe u-.w. Wien 1860. Nro.

1861. I. Abth. Nro. 6-8. II. Abtheil. Nro. 4-8.
Kongliga Svenska Vetenskaps Akademiens Handlingar. Stockholm

1855—1869. Bandet I. 1. 2. 11. 1. 2. III. 1.

Mít

Ófversigt af K. Vetenskaps-Akademiens Forhandh'ngar. Arg 1860.
Stockholm 1861.

Die Freiwilligen-Corps Ocsterreichs im J. 1859. Wien 1860.
18 chromolithogr. Abbildungen in Fol.

Novorum Act.trum Acaderaiae Caes. Leopold -Carolinae germanicae
naturae curiosoriim Tom. XXIX Jenae 1862 cum tab. 29.

Zeitschrift fur Philosophie nnd philos Kritik, von F i ch t e, Ulrici
und Wirth. Halle 1862. Neue Folge XL. Bandes 2. Heft.

esko-moravská Kronika, složil K. V. Zap. V Praze 1862.1. sešit.

Reise der dsíerr Fregatte No\ara um die Erde in den J. 1857 59
n tor den Befehlen des Cooimodord B. v. Wiil ler sto r f - Ur b a i r,

lUtcLreibender Theil. III. B ná. Wien 1862.

Jalirg

Schriften der k. physikaliscli-okon. Gesellschaft zu Konigsberg. U.
1861. I. Abth.

Magazin der Literatur des Auslandes. Leipzig 1862. Nro. 17—20.
Bulletin de la Scciété Imper. des Naturalisíea de Moscoa. Année

1861. Nro. in.

1862.

Památky. asopis Musea království eského. Dii V. Sešit 1. V Praze

C r e 1 1 e's Journal fUr die reine LX.
Band. 3 Heft. Berlin 1862.
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Ueber den berULmten Prager Arzt J. Fr. L6w v. Erlsfcld. E'n Beí-

trag ztir medicinischen LHeraíurgeschichte, von Dr. W. R. Weitenwebcr
Prag 1862. (Separ.-Abdruck.)

Philologisclie Section am 2. Juni 18G2.

Die Herren Mitglieder Weitenweber, Hattala, Hanuš, Koistka, Bez-

dl^a, Zap nnd Winaický*

Hn Hanuš las einen Abriss (in bolím. Spracbe) Uber die
astronomischeundastrologischo Literatur der Bobmen
i m XVI. Jabrhunderte nach Werken, die sich in der Pra-
ger kais. Un i versi t ats -Bibliotbek befindeu; aus einer
^rfJssern Abbandlung vor.

Er deutete den Werth der a s t r o 1 o g i s ch e n Literatur Laupt-

Síícblich seittns der Culturgeschichte an, insofern dieselbe ein Resulfat

einerseits wiasenschaftlicber Naturbeobacbtungen , andrerseits getrtibter

ons- und pliilosophischer Ansichten ist, die ofí in ungleichem Ver-

haltnisse darin sicb kundthun. Wenn dalier aucb der Erfolg einer de-

tailliríen Beschaftigung mií der astrologlschen Literatur fiir die ei^ent-

elig

liché Geschichte der Astronomie von geringem Belange ist, so ist er d( ch

sebr lohncnd in Bezug auf Volkerpsychologie. Dieser Werth sfeigert sich

noch um ein Bedeutendes binsichtlich der bohmischen Literatur dieser

Art durch die Eigenthiimlichkeit derselben. In den Vorreden und Dedi-

cationssclireiben, welehe der Art Literatur gewohnlích beigefugt sind,

kommen namlich die aeltensten biographiachen und literargescbichtlichen

Notizen vor, so wie die belehrenden Abbsndlungen^ die oft mebr an die

Geschichte und Moral-, so wie an die Religions-Philosopbie sich ansclilies-

fien, als an die Aatronomo-Astrologie, indem di6 damaligen Almanache,

zumeist die kleinern, „Minutieu" genanut, eben so KaJender als be-

lehrende Schriften waren, und daber einen beacbtenawerthen Haupt-

beitrag zur bdhm. Cultnr- und Literaturgeschichte ura so mehr abgeben,

aksie áusserst selten sind. Denn bei ibnen kon:men zu den

allgemeinen Ursachen der Vernichíung bohmischer Bíicber des 16. Jahr-

hunderts noch die besonderen binzu, dass solche Almanache durch den

íaglichen Gebrauch selbst ihrem Ende nahten, und sodann einem £ihnli-

chen Geschicke anheimfielen, dem auch unsere Kalender nach dem Ge-

braachsjahre zu verfallen pflegen. Darm sprach schon im J. 1829,

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



90

Werke

F r. P a 1 a c k ý, der selbst zwei Abhandlungcn uber diesen Gegenstand

achrieb, tnit Recht : „Niemand beschrieb bisher aus dem gauzen ersten

Jahrhnnderte nach der Erfindung der Bucbdruckerknnst auch nur eíne

einzige „Minutie'- oder einen „Kalende^ auf die Weise, wie es dieBiblio-

graphie fordert, ein Beweis, dass wobl niemand derlei Schriften in den

Handen hae, wie denn auch ich selbst in Prag nicht einer ein-

zigen „Minut ie*' ans dem 16. Jahrh. anf die Spur kam". Palacký

fand sodann die meisten in dem Wittinganer Archiv, die er denn

auch sammt den Lebenabeschreibungen der Astronomen und Aerzte, die sie

schrieben, anflihrt cas. esk. mus. 1829). Im Veilaufe der Zeit kamen

aber auch in der kais. Bibliothek viele astronomisch astrologische

zum Yorschein, und zwar in so bedcutender Menge, dass der Vortragen do

vom J. 1542 bia 1599 dreissig Werke als bibliographisch beschrie-

ben nachwies. Davon wurden jedoch in dieser Sitzung nur diejenigen

Schriften hervorgehoben, welche sieh bisher entweder ganz oder in einer

wichtigeren Beziehung der bohm. Literaturgeschichte, znmals der im J. 1847

erschienenen 2. Ausgabe dea Jos. J u n g m a n n'schen Werkes, entzogen

hatten. Nachdem daher der Vortragende die bisherlgen Angaben der

bohm. Literaturhistoriker liber die hier zur Sprache gebrachte astrologische

Literatur des erwahnten Jahrhunderts in Erinnerung gebracht, hob

er bibliographisch folgende Werke heraus

:

1. Neue Pranostik (Prognosticatio) mit wunderbaren Wahr-

engungen vom J. 1541—1550. Durch Dr. Salamon Leibarzt in Ru-

remunde. Mit einer Vorrede versehen von Šud von Semann. Gedruckt

in Prag. 1543. Das Buch ist me.kwiirdig durch den Streit zweifr astro-

logischer Parteien, wovon die eine die Vorhersagungen durch blosse astro-

logische Kunst und Wisaenschaft bewirkt haben will, wiihrend die andere

dazu die Bestatigung durch Bibelstellen fordert. Verfasser und Uiber-

setzer schlagen sich zur letzteren Partei.

2. Almanach zum Jahre des Herm 1544. Mit der Pranostik

des Dr. P e t r u s von Probosovice von der Krakauer Universitát. Ge-

druckt in Prossnitz. Die Máhrer machten sich oft durch einen dauern-

der und tiefer eingehenden religiSsen Radicalismus und Fanatismus be-

merkbarer, als die elgentlíchen Bohmen. Davon ist auch dieser Almanach

ein Zeuge. Denn wahrend in Bohmen bis zum letzten Viertel des 16.

Jahrhundcrts in den Kalendem nur Johann Hus, oder hiJchstens noch

^ieronym aus Prag unter den Kalender-Heiligen erscheinen, aeigt
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dieser Kalender am 6- 7. und 8, Juni Hus, Hieronym, und

Žižka nnter den Heiligen, was vielleicht bibliographisch eia Unicum ist.

3. Joliann Lichtenbergers Walirsagungen. Gedruckt in Prag

vou Nicol. Koná (vor dem J- 1546). Es ist dies eine bohmiscLe Bearbei-

tnng der: Proguosticatio in latino, rara et prius non audita, que exponlt

Johannes eremita a Lichtenberg. 1488. FoL; welche auch deutsch im

J. 1497. 4**. erscliien und in Bohmen viel Aufsehen erregt zu habea

Bcheint, da Lichtenberger Vieles liber Deutschland und Bohmen apeciell

anfuhrte.

4. Laurentii de Bezová, Magisti, Somniarium, herausgegeben

von Václav Hájek aus Liboan im J 1550. Es ist das derselbe Hájek,

der durch seine fabelhafte Kronik von Bohmen die bohmische Geschichts-

schreibung auf Jahrbunderte auf eine so unverantwortliche Weise in die

Irre flíhrte. In vorliegender Schrifí finden wir denselben in einer andern

Leichtfertigkeit befangen, namlch sein Wohlgefallen ííussernd; und den

obersten Hofrichíer des Markgrafthums Máhren, den Herrn Wilhelm aus?

Vickov und auf Cimburg, durch die Dedication zum Wohlgefallen auffor-

dernd íiber das eben angeregte Tranmbuch. Hájek spielt iu der Vorredo

alltrdings den Aufgeklarten, der da auf Tráume nichts halte und sclilágt

die Lesung des Traumbuches eben nur zu Uníerhaltung und K u r z-

weile vor. Allein viele Gegenstánde des Traumes und ihrer Auslegung

sind so unzarter und roher Nátur, dass man dieselben wohl dem derben

Volkshumor, niemals aber einem Geii.ílichen und Probste zu Kurzweile

vorzulegen sich erlauben wiirde. An sich ist das Buch in mehr als einer

Hinsicht nierkwíirdíg. Es ist namlich ein Beweis des tief eingehenden Zer-

wiirfnisses zwichen Astrologen und Tra u mdeut ern, wovon die

ersíern auf rein wissenschafJichem Standpunct bei ihren Vorhersagungen

zu stehen vermeinten, und die Traumdeuter als abergláubiache und vor-

urtheilsvolle Gemeine Uber dle Achsel ansahen, Ffir di Lohm. Literatur
^

hat das Traumbuch, abgesehen von dem gefeierten Namen des „Vavinec

z Bezové," den Werth, dass es die populare Traumauslegung enthalt

wie sie wuhl Jahrhunderte lang gang und gábe war, daher reich an

culturhistorichen Blicken ist, wie es denn aiích noch manches Mytholo-

gische andeutet, z. B. ein S t o r ch, der Uber die rde scbreitet, dentet

Gliick an; — ein Mensch, der sich vor den Stern en verneigí, bedeutet

einen Ubeln Ruf ; — wcr eine goldene ScLIauge (im Traume) findet,
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hat Anwartscliaft anf den Fund eínes Schafzes, der eben so gross ist,

als die Sclilange n, s. w.

5. Minutie und Pranostic (Praktik) ausgehond vom Prager

Studium durch PetrusCodicilIus aus Tulechov zum Jalire 1576.

Gewidmet dem Hrn. WiHielm von Rosenberg, Prager Oberstburggrafen, Die

AlmanacLe dieses Gelebrten, (geb. 1533 in Sedlany), der seinen bSlim.

Nanien : Knížka latinisirte, erhielten unter allen Kalenern in Bobmen

die naeiste Verbreitung, indem man fast aberglaubisch an deren Wahr-

haftigkeit glaubte Er gab auch durcb eine bedeutende Zeit seine Alma-

nacbe heraus, nnd zwar vom J. 1563— 1590, stets in Namen der Prager

Hocbsdiule. Obschon sie mit den Bildnissen der Kaiser und Konige

im Holzscbnitte ersehienen, fehlte am 6, und 7. Juni niemals der Name

des Job. Hus und Hieronym roth gedruckt unter den Ileilígen. Dies

soli, wie sogleich bemerkt werden wird, bis zur Reform des Kalender-

wesens gedauert haben.

6. Schreibkalender verbunden mit der Pranostik nach der

neuen Anordnung fUr das Land BShmen geordnet nnd herausgegeben im

J. 1586. in der kleinern Stadt Prag 4". Es ist bekannt, dass die durch

Papst Gregor XIIL angeregte Kalenderreform in Bobmen durch kaiserl.

Befehl und Landtagsbeschluss im J. 1584 angenommen und 1585 auch

in den Kalendern praktisch durcbgeflihrt wurde, indem man síatt des 7.

Jííners sogleich den 17, Jáner ecbrieb. Doch fand diese wissenscbafc-

liche Reform, etwa weil sie den pabstlichen Namen flibrte, in dem damals

fitark reformirt gesinnten Dchmen manchen Widerspruch. Kalender und

Almanache ersehienen ohne den Namen der Astrouomen und auch die

Prager Universitat wollíe sie nicht unter ihrem Namen erscheinen lassen.

In dem noch slarker als BSbmen reformirt geíarbíen M á h r e n nabm

man im Jáner 1584, sogar auf dem Landtage trotz dea kaiserl. Befehls

den reformirten Gregorianischen Kalender nicht a n, so dass man damals

in Bobmen das Osterfest um 4 Wochen frtiher feierteals in Mahren.

Erst am 8. Juni nahm endlich der máhrische Landtag dennoch den neuen

Kalender an, so dass man statt des 4. Octobers sogleich den 14. October

Bchrieb nnd reclinete. Eine Folge der Annahme des neuen Kalenders

war denn auch, nach der allgemeiaen Annahme wenigstens, die Auslas-

fíung der Magisti Joannes Hus und Hieronym us aus der Žahl der

Kalenderheiligen, wie denn in der That der vorliegende Kalender es be-

weiset. Doch ist, wie der Yortragende nachwies, diese Thatsacbe keines-
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wegs einhellig erfolgt, nnd es ist ín der Bezieliung nocli Manches zu

erforschen ttbrig. Danira besprach der Vortragende noch :

7. Die „Minuti e und Pranoatik'^ des Magister Petrus Codicillus

aiis Tulechov vom J. 1588.

Denn diesem bertlhmten Magister Petrus Codicillus z Tulechova, der

Dicbter; Mathematiker und Astronom an der Prager Universitát war,

legt man zumeist die Auslassung des Job. Hus aus den bohmischen Kalen-

dern zur Sclnild und erzalilt mancherlei, wie er desbalb verfolgt und

verachteí wurdc und zwar namentlich von der utraquistischen Paríei in

Bohmen, da er dadurch gleicbsam die ganze Prager Universitat, untér

deren Namen er seine Kslender Iierausgab, national compromittirte, beson-

ders, indem man ein so tiefes Vertrauen zu ihm haíte, dass man ihn vom
J. 1683— 1589 d. i. bia zu seinem Tede u n u nt erb r o che n die

Rectorswiirde, die doch sonet jáhrlich einem andern Gelehrten durch

Wahl zufiel, fuhren liess. AUein gerade dieser Umstand widerspricbt der

Sage: denn ware er so verhassfc und verfolgt geweseo, so hátte er im

J. 1586, nachdem er ím J. 1585 zuerst Hus und Hieronym aus dem
Kalender entfernte, nicht ferner als Rector fungíren mUssen. Es iat aber

aiích dieser Umstand, dass er námlich im J. 1585 die bertihrte Ausbs-

sung vornahro^ nicht ganz siclier gestellt Es scheint namlich, dass es

bisher k einem Literaíurhistoriker gelang, die Almanache von den J. 1584

nnd 1585, auf deren Vergleichung es hier insbesoadere ankame, selbst

einzusehen- Palacký sab z. B. nur dessen Minutien von den J. 1583

und 1687 (um der friíhereu und spateren zu geschweigen: asop. eak.

mus. 1829. S. 55,), deren X Jungmann sonderbarer Weiae in seiner

bohm. Literaturgeschicbte (1847. S. 171.) gar nicht gedenkt. Kalina

von Játhenstein, der im J. 1819 im 2. Hefte seiner ^^achricliteu íiber

b(3hm. Schriftstellcr und Geleliríe'' von unserm Magister eine eíngeliende

Biographíe gibt, weíss nur ein Eteostichon, das nach Jos. DubroW'

sk5''s Angabe in der fíirstL Lobkovic'schen Bibliothek in Prag von einer

gleichzcitigen Iland sich aufgez eichnet finden soli, anzufííhren, als den

einzigen Beweis, dass die Auslassung eben im J 1585 geschah. Es lau-

tet: „Ejectus fastis est Huasus Czechia noster, o! in pectoribus ne ema-

culetur, bab.** Einen Almarách von P, Codicilltis selbst sah er nicht.

Palacký sagt, dass allerJings in der Minuíie v^m J. 1587 der Name

des J. Hus fehle, in der Minutie vom J. 1590, der letzten, die als Opus

posthuraum erschien, jedoch die BucLstaben M. J. H, wiederum roth
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eiDgezeichnet seien. Es ware nun immer míglich, dass der Drucker nncíi

dessen Tode diese Aenderung auch ohne den Willen des Magiaters vor-

nahm. Die in der kaia. Univ, Bibliothek vorhandene Minutie v. J. 1^88

(54. F. 1068), die dem Herm Georg, dem Aeltern von Lobkovic, Herrn

zn Libochovic und Mlník, obersten Hofmeister des Konigr. Bohmen ge-

widmet ist, hat allerdings weder am 6, (noch am 15 ) Juni die gebrauch-

líchen Namen Hus und Hierónym, jedoch in der rucl<warts arge-

fiihrten Pranostik stelit ausdrilcklích : ^^Vollmond am Donneratage nach

dem Feste des Magister Joh. Hus (po památce Mistra Jana Husy),

Es ist also, wie gesagt, jp Hinsicht dieses sogenannten Factuins noch

weiter zu forschen, vornehmlich aber die Minutien vom J. 1584 und

1585 irgendwo aus ihrem bisherigen Dunkel ans Tageslicht zu zielícn.

Sein stolzes Nationalbewusstsein wenigstens verlor Petras Codicillus auch

nach der Kalenderreform nicht, so sagt er z. B, in der angefiihrten Mi-

nutie vom J. 1588 in dem Artikel uber das Konigreich Bíihmea wortllch:

„Moge man uas (die Bohmen) immerhin Vandalen, Skytheu, Barbaren

Wohlgefíillen N a t i o n

in Allem gar viele andere," Der vorgeriickten Zeit halber schloss der

Vortragende mit dem J. 1588 seínen Abriss der astronomisch-astrologi"

schen Literatur der Bohmen im 16. Jahrhundert, fuhrte sohin von den

chneten Werken der Prag

nnr siebe n an*

;

Philosophische Section am 16. Juui 1862.

Anwesend die Hrn, Mlíglieder : Weitenweber, Hanuš, Zap, Storch

und Ambros; als Gast Hn Schmidt.

Hr. Hanuš b e s p r a ch d i e s m a 1 (in bohm. Sprache) die

áltesten bohmischen und deutsclien Uebersetzungen von
dem einst so bertthmten Werke Francesco Petrarca's:
De remediis utriusque fortuna e.

Er hob hervor, dass dies Werk nicht, wie gewohnlich angenommen

wurde, von Peírarca zum blossen Trošte scines unglílcklichen Freundes

Azzoda Corregio geschrieben sei, so sehr auch die Vorrede Pe-

trarca^s diesem Vorwande Vorschub geleistet liatte, sondern dass es ein

psychologisches Spiegelbild des Gemíiths- und Geisteszustandes des altern-

i

i
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den Petrarca selbst sei. Petrarca starb 1374 und vollendete das Buch

etwa um 1360. Der Hauptbeweis dieser Bebauptung liegt in dem Um-
stande, dass das Werk selbst, in seinem Inbalte durchaus auf die speci-

ellen VerbSltnisse des ehemaligen Regenten Azzo da Corregio keine Riick-

sicbt nehmend^ nur dieallgemein menscblichen Verhaltnisse der
r

damaligen Zeit casuistisch darchgeht. Der scbliesaliche Inhalt des Ganzen

geht zicmlich auf den Salomonischen Spruch: AI les ist eitel, heraus,
M

der mehr auf subjective Erscbopfung der Lebens- und Genussempíííng-

liclikeit eines gealtertcn Individnums, als auf die objective Auffassung und

Wtlrdigung der verschiedenen GUteretufen dieser Welt scliliessen liísst'

Das Buch selbst zerfallt in zwei Theile, von denen der erste die ScLat-

tenseiten aller glticklicben, der andere aber die Lichtseiten aller

sogenannten unglticklicben Zustande und Verhaltnisse mehr im Sinne einer

c-^suistisch scholastíscben, ala einer humanistischen Auffassungsweise und

dazu noch in Form von langgedehnten, gespráchartig vorgebrachten Thesen

und Antithesen zwischen der ^Freude", „Trauer^ auf der einen,

und der „Vrnu nft" auf der andern Seite darstellt. Das Ganze zeigt

schlagend, dass Petrarca als Dichter und junger Mann und als Scholastiker

und Greis wie zwei grundwesenílich verschiedene PersSnlichkeiten in der
v

Literatur- und Culturgeschichte erscheine. Der Humanismns Petrarca's

zeígt sich darin hOehstens in der Form der Latinitat, welche die bar-

barische Bebandlungáweise des Latein durch die Scholastiker meidend^

classische Acsdrucksweisen anstrebt und somit ganz conform mit der Re-

naissanceepoche auftritt, die da den Geist des Alteithums mehr der Form

und dem Worte, als der Sache nach weclte und selbst mehr ein Er-

eeugnies der im Menschengeiste inneliegenden nattirlichen Reformtriebe

als der Einwirkung des altelassichen Lebens selbst war, das sie in dessen

Wesenheit nicht einmal grtindlich kannte. Indess nahmen die Zeitgencssen

und Epigonen Petrarca's das Werk denn doch mehr als ein humanisti-

scheS; Werk auf, wohl eben darm,

weil auch sie zu wenig die Foím vom Inhalte unterschieden. Darm er-

fichien es ziemlich frflhe schon unter den Incunabeln der Buchdrucker-

Strassburg

WirkunEr s

yn, und ausserte

Uebersetzungen in

die gebildelen Volkssprachen, was wiederum die oben berlihrte An-

eicht begrtindet, dass der Humanismus mehr durch den individua Hsirenden

natiidichen Entwickelungstrieb des menscblichen Geistes, als durch den
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Einfluss der alfen Griechen und Romer bediagt war; denn die Entwlckelungen

der Volkssprachen im Lebea und in der Literatur tragen eben dag Vor-

herrscben des Latein zum Grabe, wahrend sie die Entwíckelung des Grie-

chischen, in dem docb der ecbte Geiat des Antiken lebte, gar nicht zur

Bliithe kommen liessen.

Unter diesen Uebersetzungen ist nun dle b o h m i 8 cb e vom Jahro

1501j die aomit die Zeit der lacunabeln berílhrt, die er a te; die zweite

ist die franzosiscbe vom J. 1523; die dritte die apaniscbe vom

J. 1534; die vierte eine d e u t s ch e vom J. 1539, die jedocb etwas pro-

blematisch ist; die fUnfte die italíeniscbe vom J. 1549; die sechate

die eichere deutsche vom J. 1551 ; die siebente endlich die engli-

s ch e vom J. 1579.

Die dentachen Uebersetzungen, namentlich die Frankfurter bel

Chr. Egenolf vom J. 1551, zeicbnea sich wobl nicbt der Spracbe nach;

doch aber durch die Holzschnitte vor der bohmiscben aua, dass dieselben

dem beriihmten Scharfelin zugeschrieben, nicht nur an sich^ aondern

auch durch ihre Abbildungen der damaligen Trachten nnd Gebrauche ia

mehr als einer Hínsicht merkwílrdig sind. Die kais. Prager Univeraitáts-

biblíotbek besitzt zwei Exempláre vom J. 1551 (12. B. 3; 12. A 61);

ein Exemplár vom J. 1570 (12. B 2), und ein Exemplár vom J. 1620

(12. A. 67)* Der deutsche Uebersetzer ist nicht genannt, eine vorwort-
Ti

liché Einleitung in Versen ist Jedoch von Sebastian Brand unter-

zeichnet, der genug schwerfállig, z. B. wie folgt, spricht: „Hor zu, Pe-

Irarcha wiirl dicbs lehren. Doch mustu mit gedult zubQren, vnd aucli den

rucken drnnder keru.« Der Titel selbst lautet: „Von Hulff vnd Rith ia

allen anligen. Des hochweisen, fUrtreíflicben Francisci Petrarche zwei Trost-

biicher, Von Artznei beides dea guten vud widerwertigen GlUckes."

Der Titel der bohm. Uebersetzung aber lautet : Fianiáka Petrarchy

poety a velmi znamenltelio a dospieíeho muže v výmluvnosti knijliy dvoje

o leckastvij proti štiesíij a neštiestij totiž proti libým a

protivným viecem. Der Uebersetzer ist Gregor Hrubý z Jeleni e.

Prag 1

ungenannt. Dem Titelblatt geht ein einziger grosser Hulzscbnitt in Folio

voran, oben den lehrenden Petrarca (?) nnten das GlUcksrad vorstellend.

Die kais. Univ.-Bibliothek zu Pnig besitzt zwei Exempláre, 64. B. 7, voll-

stiudig, und 54. A. 60, dem ein Blatt des ersteu Theiles Sig. p. 1. ab-

geht. Beide sind ubrigena wohl erbalten. (Vgl. Hauslik : Gedcbichte und
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Beschreibung der Pr^igor Univ-Bibl. S. 544). Nach Hanka (as. esk.
mus. 1852. IV, Heft. S. 70. Nro. 45-) hat aneb daa bohm. Museum zwcL
Exempláre, eben eo findet sich in Prag eines noch im Strahov (W. I.

18—20.), eines in der furetlich Fíirstenberg'scLen Bibliothek. Jedeš voll-

s(ándige Exemplár hat im 1. Theile 6 Vorblíitter foL (Tite!, Vorwort und
Regis(er), dann von den Signaturen a— o (bei Hanka irrig „bis n-^ zu 8
Bit. Die Signatur p fcat 5 Bit. Druck, iind ein weisses Blalt. Der 2.

Theii hat bei den Signaturen A—O zu 8 Bit, dle Signaturen P und Q
haben zu 10 Bláttern, 80, dasa der erste Theil 124, der zweite Theil

aber 132 Bit, sohin beide inj Ganzen 256 Folio-Blátter zu 2 Columnen
von 42 Zeilen zaLIen. Jungmann's Angabe (Historie Liter, eské. S. 73.

Nro 204), dass der I. Theil 234., der H. aber 260 Selte n ziihle, scheint

durch irgend ein unvoIltííndiges Exemplár veranlasst worden zu sein.

Hanslik wiederholte leider nur die irrige Angabe Jungmaiin's (1. c.)

aus der ersíen Ausgabe seiner Literaturgeschichte (S. 97. 98. Nro. 117),

deren Irríhum auch in die zweite Ausgabe íiberging.

Der Druck des Ganzen, so wie die farbigen Zuzeichnungen und

Verzierungen im Texte sind ganz incunabelartig gehalten , de^

Schnitt der Lettera zeigt auch die ganz eigenthiimliche Formung der

bolimischen Incunabelbuchetaben, die wiedcrum ein Spiegel der damalígen

bohm. Scbreibweise ist, und sich deuílich von der Graphie der Lateiner

und Deutsehen jener Zeit scheidet

Das Werk selbst war in der Neuzeit wie verschoUea und fast Bur

dem Namen nach bekannt, obschon im vorigen Jahrhunderte zwischen

Bibliothekar Ungar und Abbé Dobrovsk;^ ein heftiger Streit darob

sich entspann. Ungar widersprach namlich der Behauptung Boh. Bal-
bin's: „e latino in bohemicu m idioma felicissime tra nstullit^

indem er in der Herausgabe der Bohemia docta (Pragae 1778. S. 287.

Anm, 178.) sagte : „haec translatio hodie minus laudatnr," waa ebea

Dobrovskí' (Bohm. Literatur auf das J. 1779. S. 145. 147) aufbrachte,

solíte liber ein so unerwartetes Urtheil nicht stau-

nen ? — Die Uebersetzung ist wegen des kernigten und reinen Ausdruk-

kes in der bohmischen Sprache schatzbar/' Dobrovský hat denn auch

in der That Eecht seitens der lesicalischen und grammatischen Seite der

Uibersetzung, nicht so, wie es scheint, seitens der syntaktischen, da die

ziemlich genaue Uebersetzung manche Latinismen ins Bohmische hinein-

brachte, und den Styl Hrubý^s in diesem Werke etwaa ungelenkcr machte,
Sitzuiíg.berichte L 1862. 7

der dort saírt : „Wer
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als in mancljcr anderen seincr Schriften, in denea er sicii freier bcwcgte,

z. B. in dera Werke ; Životové svatých otcv.

Der bOhmische Uebersetzer selbst: l^eho (d. i. Gregor) Hrubý,
z JelenijX im Mittelalter auch Gelenius, Jeleniiis der Aeltere genannt,

ist eeinen Lebensgeschicken nach bisher noch wenig erforscht worden.

Sein Gebursjahr ist gar nicht bekannt^ sein Sterbejahr gibt Jungmann
(S, 656.) als das J. 1514 an, doch lasst er ihn (S. 114. Nro. 926,)

noch im J. 1516 ein lateinisches Werk tibersetzen. Er war vom Adel;

ein Biirger PragS; stand der katholischen Seite gegenuber, und machte

£ich besonders als Humanlsí durch háufige Uibersetzungen aus dera Latein

beriihmt, die theils ia alten Drucken, theils in Manuícripfen vorliegen.

Hanslik erwahnt derselben in seiner Beschreibung der Prager Universitats-

Biblioíhek an drci Stellen nnd zwar S. 534. 544. C25. Auch sein Sohu

Sigismund gl-ínzt unter den Autoren der bohmischen Literatur.

Die meisten Biicher der Uebersetzung des jjGlUckbuches'^ Petrarca's

sind in relativ zaliireicher Menge und meist wohlerhaltcn auf uns gekora-

mea, was, als vielleicht einzige Ausnahme bei alten bohmischen Biichcrn,

die in die Reforiuationszeit Bohmens fallen, ein Beu^eis sein mag, dass

sie mehr auf den Schlossein des bohmischen Adels und den Hausern

humanistisch gesinnter Biirger, so wie auch in den rcicherern Klosterbiblio-

theken, als unter d e m g r osse rn 1 e s e n d e n P u b I icum heimisch

waren.' Auch stammt wirklich das vollstaudige Exemplár der Prager
kais, Universitats Biblioíhek mit eiuem gemalten Holzschniíte (54. B. 7.)

aus der Krumauer Jesuitenbiliothek ; dem zweiten wohlerhaltenen Exem-
pláre (54. A, 60) ist jedoch seine Abkunft an níchta abzusehen. Gerade
die Jesuiten, denen man die Vernichtung von tausenden bohmischen
Buchern zuschreibt, haben wenigsteas in ihren Bibliothcken, sowohl von
Manuscripten als Buchern íauscnde der weríhvollsten Wcrke bohmischer

Literatur den Literaíurfrcundon der Zukunft erhalten.
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Ilístorisclie Scction am 23. Juni 18G2

Anwesead die Herren Mitglieder: Weiteiiweber, Hanuš, Winaický,

Štulc, Zap und Storch ; als Giiste die Ilerrcn Dusticli uud Emlcr.

Hr. Hanuš gab (in eincm freien buhmischen Vortrage) Bericb t

liber das j li ng s t in Genf ersch i e n e n c B a c b, betiteltt:

Le livre du Rectenr, catalogue des etudiants dc 1' Aca-

demie de Genévede 1550 á 1859; iim auf die cultnrliistorisclio

BedeuteuLeií dleser literariscben Ersclieinung, die in einem unscheiubareu

Namensverzeichnisse zugleieh die H c i m a t aller derjeuigen euthalt, die

da in Genf sich ihre relíírios-Hterariscbe Bildung bolten. Freunde der

Calturgescbicbíe k()nnten daraus wenigstens annáberungsweise eine Statistik

des Besuchs dieser Universitat seitens der ibr niíchstgelegenen, so wie der
JI

entferntesten Volkersebaften entvverfen^ die mancbes Schbglicbí, so auf die

genannte Hocbscbulej wie auf die sie beeucbenden Stadirenden wiirfe*

Von den drei Herausgebern und Redacteureu dieses livre dn recteur

(den Herren Cbarles LeFort, Prof. der Ilecbte, Gustave KeviUiod,

Frasident der bistor, und arehaeolog. Gesellschaft zu G^af und Edouard

Fick, Dr. der Recbte und der Pbil.) hatte Herr Réví II i od beíni

freundscbaftlicben Einsendeu zweier Exempláre an die „Universitat zu

Prafi:'* nocb die besondere Gíite, auf die Menge von -noms B o b é m e s,

qui figurent en assez grand nombre dans ce long catalogue" aufmerksam

u macben. Um einigermassen wenigstens auf das Resultat emer bisto-

riscb-sfatistiscbeu Forscbung in dieaem „Rcctorsbuche" binzudeuten, ent-

warf Hr. Hanuš ein Verzeicbuiss derjeaigen Bohmen, Mahrer und

S c h 1 e s i e r, die im ersten Jabrbunderte der restaurirten Universitat zu

Genf (denn deren erster Ursprung verliert sicb bis zu dem Jabre 1368)

d i. vom J. 1559—1659 diese berulimte Hocbscbule besucbten. Er reibte
F

daran zu Vergleicliung zugleicb das Yerzcicbniss der bcsucbenden Polen.

So entáfand folírende Tabelle:

^

7*
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Im Jahre

1564.

157<J,

^ 1579.

1580,

1581.

1582.

"

B 5 h m c n M a h r e r S c h 1 e s i e r Polen.

Samuel Simonis^ Sussicensis

M, Matb, Gryllas k Gryl*

lowa, Raconícenus,

Joannes Georgius Báro a

Náchody dominus in Dono-

wicz Morauus. — WenceBl. I

LauinuSy Moravus.

J. LametiuSj Stra8ZDÍceDBi8.

Andreas Uhenanus^ Sileslus.

NícoL RhedingeTy SUesíus,

Hier.

Schlich senior, comes de

Passaun.

Mart. Schilling,

Scholzius.

Job, Jonas,

I

Carolus Báro k Zerotín

(pridie Cal. Nov.)— Weuc,

Lauinus ab Otteneld. ~Pet
Pražma a Bílkow.— Georg.

[ Wranow^ky a Daubrawitz,

Petrus Sebastianus Polonus

Laur. Andr. Ossotinius,

Tavnou ius.

Joan

Gab. Cocálenius.—Job.coni

ab Ostrorog,— Nic. com, ab

Ostrorog,—JskcMilziswskii

de Tosie.^T^lartBucouietius,

Christ LubieniethiB, Alb.

Andrasio Crucouícnsís.

Job. Alb. Krzineczki/ baro

a Ronaw. Wenc. Custos

Kuneíkim de Lipka.
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Im Jalirc

4 i 13S4

1594.

1506

1597

1600.

IGOl

1602

B G li m c n

Vine. Treutlery Prag.

Lud. Korálek a Teschin. -

Mart. Kuttowetz^ Prag,

V'.*

Joh. Kechel a IIollGustein

Prag.

M a U r c r S c h 1 e s i e r

Alb. Bichiwha de Blckuw-

ka. Joh. Opsimaíhes.

Elles Hegenetius^GorVic,

Zach. Setserus,

Jenischius^

Georg.

Chríst, hKíeckwitz,— Clirist.

Oelhafen.— Christ. ^ Ehe-

dinger. Paul Huntiutrus.

Mart. Tertull. Salassus Bie*

Christ. a Langnau.

Joh* Langius Ligius.

Joh, Lib ingiis , Abr. d

Bibranu

liamkiey, Ilunobr. Zach

Srepb, Tatransky.

Polen.

Petr Qolachoxvsky de Go-
luchow. Stan. Plaza íi

Msticzou. — Petr Grabsky

a Grabie. — Petr Danchj.

Joh. Wamaiu
BronieivskL

Jac,

StanisL Pa lusky

Joh. Potocki h Potok.

Nic, Potocki U Potok.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



O

Iin Jahrc

1G05.

1606.

1618.

1G20.

1622.

1633.

2ÍÍ55.

1657.

B o Ii 111 c n

Nic. Burgerus^ Príig

Przibislav Secerca, Vrng,

Joh. Eitomisj Eiíomicblcnp

Ludov. Kepplerus

M i\ Ii r c r S c h I c s i e r Polen.

Balt. JortscuSj Grunberg.

Christ. Pauli Ga/rono,

Híeron. Praetorius.

Dan. Jeziczski^ Drohicia.

Joh. Rybinius.

Samuel Waríenskis,
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Es kann nnn dies Verzeicbniss keineswegs eínen nur einigcrmassen

gegrundeten Anspruch auf VollstanJigkeit machen, weil gar viele der Im-

matriculirten ilirem Namen die Ileimatsbezeichnung niclit beifiigten, aua

dera blossen Klange der Namen aber wobl nicbt auf die Heimat gescblos-

seii werden kann, auch sind gewiss mancbe Nanaen der Undeutlichkeit

der Ilandschriften des 16. und 17. Jabrhundertes halber irrig gelesen

wordeu ; allein es ist doch aucli sebou aua dieseu Tabellen ersichtlich,

dass die Frequenz in der 2. Halfte des 1. Jalirbunderts des Vollbestandes

der Universitut seííens der hier bezogenen Viilkerschaften nicbt zunabm.

Bcdoutender ware noch das Ergebniss, wenn eine ZusammeneteHung der

A u s t r i a c i, H u n g a r i, R u t b e n i u, s. w. versucbt wíirde. Auch

Namen allgemein culturbistoriscben Rufes wíirden dem Zusammensteller

^ begegnen, z. B, Pbilippus Brunus Nolanus, sacrae tbeolog, professor

die 20. Maii 1579. — Cunradus Scboppius, M. pbilosopbiae et poeta

coronatus nuper acad. Heidelbergensis oratoriae et poeseos prof. publ-

nunc exul Christi.

lir. Zap las einen Abscbniít aus seiner populáren
bobmiscb-mabrigcben Chronik (in bohm Spraclie), n a m I i ch

die Regierungsperiode der Herzoge Spytibnv L,

Vratislav L und Váceslav I. vom J* 894-935.

Bel Feststellung der Chronologie folgte der Vortragende den neu-

esten Forschungcn des Prof. W. W. Tomek, weleber diese Period

einer genauen Revision unterwarf. Herzog Spytibnev regíerte vom J.

894. bis lángsteus 905 ; unbekannte Ursachen, die nur entfernt ange-

deutet werden konnen, trennten ihn von dem Mahrerfursten Mojmír IL,

seines Nacbfolgers.und fiihrten ihn in die Arme Kaiser Arnulfs und

t)ie slavische Liturgie haíte bereits Wnrzel gefasst im Lande, und lateini-

sche Geistlicbe blieben nur vereinzelnte Erscbeinungen. Vrat i s 1 a v

regíerte beilaufig von 905 bis 921, wabrend das Mahrische Reich unter-

ging, und die Carolínger in Deutschland ausstarben. Alle Beziehungen

zu Deutschland hiirten von selbst auf, Bohmen wird nun eine Zufluchtstatte

fUr mahrische Geistlicbe slavischer Zunge, Fíirstin Ludmila erzieht ihre

Enkel und lehrt sie die slavische Scbriftsprache kennen. In wenigen Mo-

naten nach dem Tode ihres Sobnes Vratislav wurde sie auf Veranlassung

der Drahomi ermordet. Die altesíe von Wattenbach aufgefundene

und im Jabre 1S49 veroffentlicbte Legend nennt den 15. Sepíember,

^'

L'H
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einen Samstaff', als ibren Todestag, Der Samstag am 15. Scptembcr passt

Regio-Dur auf das Jahr 921. In dicses Jahr fiillt daher das Ende der

ruDg Vratislav's imd der Anfang der dreijiihrigen Regentschaft der Furstin

Drahomih Wenzel oder Váceslav wird folglich ím J. 923 voli-

jáhrig und tritt die Regierung an. Sein Regierungszelt von 923 bis 935

umfasst daher 12 Jalire- la die ersten fúnf Jahre fallen die Kriege luit

den nach Unabhangigkeit trachtenden Zlicer Flirsten und mít Arnulf von

Baiern, der mit diesen verschwagert ist. Da sich jedoch Wenzel behaupteí,

unternimmt Konig Heinrich I. im J. 928 scinen Zug nach Bolimen, und

zwingt durch Uebermaekt den Herzog Wenzel, mit DeutscLland in das

Verhaltniss eiaes tributpflichtigen Fíirsten zu treten, und die geistliche

Gerichtsbarkeit des Regensburger Bischofs anzuerkcnnen. Erst von diesem

Zeiípuncte an werden die Beziehungen Bohmens zu Deutschland constant,

und die Influenz von dort gewinnt eine bestimmtere Richtung,

Natui'wiss.-matliematisclie Section am 30. Juni 1862.

Anwesend die Herren Mitglieder

:

, Jelínek, Bohm nud Winaický;

Weitcnweber.

Hr. Bohm sprach íi b e r ein in Prag befindliches Ori-

ginál - Manuscript Tycho Brahe's: Canon Doctrinae

Triangulor u m.

Derselbe gab eine kurze Kachricht iiber ein, in der hiesigen k. k.

Universitats-Bibliothek aufbewahrtes Manuscript Tycho Brahe's, machle auf

dessen hohen historischen Werth insbesondere aufmerksam, und eriauterte

seinen Vortrag durch Vorweisung einiger von ihm selbst veranstalteter

photograpliischcr Copien des Originals.

Unter der Signatur : XIV. C. 20. verwahrt die k. k. Universitáts-

Bibliothek ein kleines Werk in Quarto, dessen Titel ist. ^ Canon Doctrinae

Triangulorum. Nunc primm a Georgio Joachimo Retico, in hicem editus,

cum Privilegio Imperiali &. Lipsiae. Ex officina Wolfgangi Gunteri. Anno

M. D. L. L«

Das Werkchen an sich, enthalt Tafeln der (nach unserer Ausdrucks-

weise) trigonometrischen Fanctionen, von 10 zu 10 Minuten^ und kanu

als hinreichend bekannt angesehen werden. Als Exemplár aber trSgt es die

historische Merkwiirdigkeit an sich, dass es Eigenthum des grossen Danen
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war; in dessen Besitze es sich roindesfens seit 1591 befand. Um diese

Zeit lebte und wirkte Tycho auf der Insel Hveen, von wo er erst im J.

1597 zu scheiden sich veraniassf fand. Das ^enannte Exemplár, das nach

dem Tode Tycho^s in anderweiíen Besifz Ubergin^, scheint mithin ein

treues Vademecum des groasen Astronoaien gewesen zu sein, sein unent-

behrliches Handbuch bei allen seinen trigonomeírischen Rechnnngen
; wie

es bei uns die Logarlthmen-Tafeln sind, das Buch, das der praktísche Mathe-

matiker sein a und o nennt Dleser — scheinbar geringe Umstand erhoht,

nach méinen GefUhlen, den historischen Werth des genannten Exemplars

zu einem wahren antiquarischcn Kleinode, und ^heint bisher noch zu
r

wenig hervorgehoben worden zu sein.

Dle Einleifung des Werkchens ist von Tycho sorgfáltig durchge-

gangen worden, wovon die verschiedentlicben Anstreichungen, Durchsírei-

chungen und Einklammerungen einzelner Stellen (nach Tycho Brahe'8 Ma-

nier), unzweifelhaftes Zeugniss ablegen*

Die Stelle „Recte iglíur cautlidatis Mathematum consultum foret, uí

his tabuiis doctrinam triangulorum de eua sententia adiungere* dtirfte

Tycho unmitíelbar veraniasst haben, diesen Wunach, fíir selneu Theil, zu

ejfullen, indem er die dem Exempláre beigebundenea leeren Blatter zur

Verzeichnung der trigonomeírischen Auflosungs-Regeln bentitzte. Auf diese

Weise entstand ein, dem Canon angefugtes seibststánd-ges Manuscript,

welches den Titel fuhrt:

„TRIANGULORUM PLA-

norum, et SPAERICO-

rum Praxis Arithmetíca.

Qua maximus eorum, praesertim in

Astronomicis usus conapendiose es-

plicatur.

Ty ch o Brahe
Calend Januar.

1591,

In Trigono Invenies satagit quae docta Mathesis

Ille aperit, clausum quicquid Olympus habet-

A. a 1595. 13 Cal. Xbris.

Dieses Manuscript umfažst 20 Blátter und zerfállt in zwei Abthei-

lungen. Die erstere fUhrt die Aufschrift

:

«

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



ÍOfi

„De Triangulis Planis

Compendium ccníinens Dogmata

Septem."

und auf Fol. 10 heisst es:

„Sequitur

de Triangulis Sphaericis Compendium

continens Dogmata novem."

Diese Aufschriften bezeichnen klar den Inlialt so wie den Umfang

des ihnen folgenden Textes ; zu Veranschauliclmng der Form aber, er-

laube icli mir zwei di^er „Dogmata'* abschriftlich hier mitzutbeilen. leh

wSble dazu daa erste Dogma einer jeden der beiden Abíheilungen^ da zu

einer besondcren Auswalil kaum ein hinreicliend ge^ylchtiger Grund vor-

liegen dtirfte. Auf Fol. 2 des Manuscripts finden wir demnach das falgende: .

Dogma I. Planornra.

Triangxili Recla?)gult\ datis duohus laleribus circa rectum^ datur

uierque Angulorum cum Latere reliqiio.

Pro Angulis) Multiplica latus oppositum Angulo qnaesito per totum

et productum divide per latus reliquum: exit numerus, qui in area Ca-

nonis foecundi quaesitus, angulum quacsitum ostendet ; Reliquum Angulum

dat Lujus complementum ad 90.

Pro latere ) Quod recío subtenditnr, multiplica aUerum latus per

íoínm^ et divide in sinm Anguli, cui idem latus subtenditur, exit ipaum

latus quaesitum, quod Angulo Recto opponitur.

Eben £o findet sich auf Folio 11 des Manuscriptes

:

5

P
Dogma I. Spbacricorum.

tertium Recío oppositum

tnvemre.

Operatio.) Minus latus, et compiementum maioris invicem adde, et

aufer, uírisque residui sinm adde, si compleirentum maioris lateris

mains fuerit minore, alias subtrabe, et diíFerentiae cape dimidium, et ha-

bebis sinm complementi lateris reliqui inquirendi/^

Eine Discussion dieser Dogmata scheint hier nicbt am Orte zu sein
;

im AJlgemeinen sieht wohl Jedermann ein, dass die angeflihrten Auflosungs-

Vorscbriften, mit unseren gegenwártigen compendiosen Formelu schliesslicb

coincidiren míissen. Eigenthílmlicb ist die sogenannte „Demonstrp-tio,"

die mit unseren Beweismethoden wenig gemein hat, uud nur in der ein-

fachen Aufstellung der bezíiglicben Figur bestehí.
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Da dieses Manuscript nur eine Zusammenstellung der zu jener

Zeit bekannten Au/lSsungs-Foroieln enthált, so darf dessen innerer "Werth

wohl nicht zu hoch angeschlagen werden, der historische aber bleibt un-

bestritten gross ; wie ich diea schon im Eingange zu begrUndeu ver-

suchte.

Daa in Rede stehende Mannscript ist, wenn ich nicht irre, das ein-

zige Tycho^sche Mannscript, das sich hier Landes befindet, und eia so

schoner und vollstiíndiger Autograph, wie sie wohl nur selten vorkommen

diirften.

AIs ich vor einigeu Jaliren mich mit damselben beachiíftigte, er-

regte es meine Theilnahme in so bohem Grade, dass ich mich, unge-

achtet der grossen Schwierigkeiten und Kosten der Ansfáhrung, daran

machle, einc pLotographische Copie von demsclben zu nehmen, von der

ich einige Bliítter vorzulegen mir die Ehre gebe. Sie bieten ein ganz

treues Bild des Originalcs mit allen Spuren seines vielfachen Gebrauches

und ersetzcn in jeder Hinsicht dic Stelle eines Autographen des unsterb-

licben Dánen.

Das eben besprochene Exemplár des „Canons^^ ist aus dem Nachlasse
w

Tycho's, im J. 1642 an das Jesuiten-Collegium zu Prag und spSter,

nach Aufhebung der Jesuiíen, an die „Bibliotheca Mathematica" íiberge-
— ^

gangen, welche letztere seiner Zeit in die Biblíothek der konigl. Akade-

mie (nun k. k. Universitats-Bibliothek) einverleibt wurde. Auf dem Titel-

blatte steht unten mit deutlicher Haud geschriebea

:

„Vide in fine Dogmata Tychonis Brahe m- p. scripta/^

Hr. Pierre besprach und wiederholte PIateau's neuere

Versuche iiber die Gleichgewichtsfiguren einer fliissigen

Im Juni 1862 eing-elaiifene Drucksclinften.

Archiv des Vereins fíir siebenbiirgische Landeskunde. Nene Folge

V. Band 1. Heft Cronstadt 1861.

Jabresbericbt des Vereins fíir siebenb. Landeskunde fíir das Ver-

einsjabr 1860—61.

Programm dea evangel. Gymnasiums zn Mediasch u. s. w. fíir das

Schuljahr 1860—61- Hermanstadt 1861.

•
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Programm des evang. Gymnasiums zu Miihlbach. Hermanstadt 1861.

Worterbuch W
Leipzig 1862.

Balletin de la Societo geologique de France. II. Série Tom, XIX.
Peill. 7—12. Paris 1862.

Átti deir J. R. Istituto Yeneto di scienze, leftere etc. Torno VII. ser.

III., disp* 5. et 6. Venezia 1862.

Lotos. Zeitschic fur Naturwiss., redigirt von W. R. Weiten-
weber. Prag 1862. Maí.

Vortrag des Geschiil^tsleiters íu der Generalversammlung des bohm.

Museums am 3. Juni 1862.

Magazia fiir die Literatur des Auslandes, von Jos. L e h m a n n.

Leipzig 1862. Nro. 21—24.

PoggendorflTs Annalen der Physik nnd Chemie. Berlin 1862. Nro.

4. und 5.

Jos. Virg. Grohmann. Apollo Smintlieus und die Bedeutung der
^^ r

Máuse in der Mythologie der Indogermanen. Prag 1862 (vom Hrn. Verfasser).

The American Journal of Science and Arts. by B. S i 1 1 i m a n etc.

New Haven 1862. Second eeries Nro. 98.

Atti dell Reále Istituto Lombardo di scienze etc. Milano 1862. Vol.

II. Faac. 15—20.

W. R. W

(Separ.-Abdruck.)

Prag

Redacteur.)

Berichte Uber die Verhandlungen der naturforsch. Gesellschaft

Freiburg. 1862. II. Band. 4. Heft.

m

Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. Berlin 1861.

XIV
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