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Abb. 1: August Heinrich Christian Gelpke (1769-1842)1.

1Miniaturp ortr •at (ca. 35 mm� 40 mm). In: BraunschweigischesLandesmuseum.
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Kapitel 1

Einleitung

Meine Begegnung mit August Heinrich Christian Gelpke h•atte wohl niemalsstattgefun-
den,wennnicht vor einigenJahren{ 1995{ das250-j•ahrigeBestehender TechnischenUni-
versit•at Braunschweig begangenworden w•are. Mein Lehrer, Prof. Dr. Walter Kertz1, war
an leitender Stelle an einemProjektausschuss beteiligt, dessenZiel eswar, alle Epochen
dieserlangenGeschichte noch einmalneuaufzuarbeiten.DasErgebnisdieserBem•uhungen
ist der Sammelband\T echnische Universit•at Braunschweig . . . 1745-1995",herausgegeben
von Walter Kertz2, der in seinemVorwort zu diesemBand u.a. schreibt: \Auc h die alte
Geschichte der Hochschule ist aktuelle Wissenschaft." 3

Prof. Kertz, dem die Neigung des Verfassers,sich mit astronomischen Themen zu
besch•aftigen, wohl bekannt war, gab die Anregung zu dieserArbeit. Seit der Gr•undung
desCollegium Carolinum (C.C.) { der erstenVorg•angerinder heutigenTechnischen Uni-
versit•at { im Jahr 1745 wurden •uber ein Jahrhundert lang astronomische Vorlesungen
{ teilweiseim Rahmen der Naturlehre { regelm•a�ig angeboten. Von 1802bis 1835hielt
Gelpke dieseVorlesungen.

Auch in den sechziger Jahren desvergangenenJahrhunderts lebte die Tradition des
Astronomie-Unterrichts noch etwas fort: Der Verfassererinnert sich, damals im Rahmen
der betre�enden Vorlesungan Exkursionen zur Sternwarte der Technischen Universit•at
Hannover teilgenommenzu haben.

Ich erinnere mich noch gut, wie ich zum ersten Mal den kleinen Band von Gelpke
mit dem sperrigen Titel \Allgemeinfa�lic he Betrachtungen •uber das Weltgeb•aude und
die neuestenEntdeckungen, welche vom Herrn Dr. Herschel und Herrn Justizrath Dr.
Schr•oter darin gemacht worden sind"4 und den stockeckigen Seiten zur Hand nahm.
Was den astronomischen Inhalt des Buches { es ist sein Hauptwerk { anbetri�t, so ist
es vollst•andig veraltet und nur noch vom historischen Standpunkt aus von Interesse.
Trotzdem •ubte diesBuch einedeutliche Faszinationauf mich aus.

Worin bestand diese?Gelpke stand damals in der Situation, da� er eine F•ulle neuer
Informationen { im astronomischen Bereich geliefert durch das Aufkommen einer neu-
en, leistungsf•ahigerenGeneration von Fernrohren { zu verarbeiten hatte. Dies war eine
Situation, die uns heute wohl vertraut ist, nur da� Ausma� und Vielfalt der Informati-
onsut noch zugenommenhaben. Gelpke gelangdie Bew•altigung dieserLage auf einem

1Kertz, Walter, Prof. Dr. (1924-1997),Leiter desInstituts f•ur Geophysik und Meteorologieder Tech-
nischen Universit•at Braunschweig (von 1961bis 1990).

2Kertz, Walter (Hrsg.), Technische Universit•at Braunschweig: Vom Collegium Carolinum zur Techni-
schen Universit•at; 1745-1995.Hildesheim, etc., 1995.

3ebd., S. IX.
4Gelpke, A.H.C., Allgemeinfa�lic he Betrachtungen . . . , 2. Au., Hannover, 1806.
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Weg, der uns heute im allgemeinennicht mehr o�en ist: Er f•ugte alle Erscheinungen in
ein ordnendesGer•ust ein, auf eine Art und Weise,die in uns heute den Eindruck von
etwasEinzw•angendemerweckt. Sein\ordnendesGer•ust" war die Annahmeeiner g•utigen
und weisenGottheit, die Alles zweckm•a�ig eingerichtet hat. Aber eserscheint doch, als
w•urde dasBestreben, alle Erscheinungenin einesolche Ordnung einzuf•ugen,seinenBlick
und seineO�enheit f•ur die astronomischen ErkenntnisseseinerZeit tr •uben: Dem wird in
dieserArbeit an Hand von Quellen zu GelpkesLeben und Werk nachgegangen.

Dar•uber hinaus rechtfertigen esdie folgendenGr•unde, sich heute noch mit Gelpke zu
befassen:

- Gelpkes beruic her Werdegangbeleuchtet die Bildungsideale und das Bildungs-
systemdesfr•uhen 19. Jahrhunderts;

- SeinWirken wirft Licht auf die Popularisierungder Wissenschaften um 1800;

- SeineT•atigkeit liefert einenBeitrag zur Geschichte desC.C.
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Kapitel 2

Gelpk es Werdegang
2.1 Kurzer Abri� von Gelpk es Leb en

August Heinrich Christian Gelpke1 wurde am 21. Januar 1769in Braunschweig geboren
- in eine Zeit unsicheren Lebens hinein: 5 Tage zuvor war sein eineinhalbj•ahriger Bru-
der entschlafen, und sp•ater sind drei seiner eigenenKinder im S•auglings- und fr•uhen
Kindesalter gestorben.

Sein Vater, Johann Bernhard Gelpke (ca. 1742-1821)war Organist im Kloster Rid-
dagshausensowie \Opfermann" (entspricht etwa einem Kirchenvogt) an St. Aegidien in
Braunschweig (damalswar St. Aegidiennoch eineevangelische Gemeinde).Au�erdem war
er als Armenschullehrer t •atig. Auch dessenVater, GeorgPhilip Gelpke, war Opfermann
gewesen,und zwar in Hondelagebei Braunschweig. GelpkesMutter war Dorothea Augu-

1Der Deutsche Biographische Index (Hrsg. Gorzny, Willi; 8 Bde., M•unchen, 1998) gibt zu seiner
Biographie folgendeFundstellen an:

- ADB (Allgemeine Deutsche Biographie, s. Lit.-v erz., Teil C), Bd. 8, 1878,S. 551;

- Hamberger/Meusel [Hamberger, Georg Christoph; Meusel, Johann Georg, Das gelehrte Teutsch-
land oder Lexikon der jetzt lebendenteutschenSchriftsteller. 5. Au., 23 Bde., Lemgo,1796-1834.];

- Neuer Nekrolog [Schmidt, August; Voigt, Bernhard Friedrich (Hrsg.), Neuer Nekrolog der Deut-
schen. 30 Bde., Ilmenau, 1824-1856.];

- PoggI [Poggendor�, Johann Christian, Biographisch-literarischesHandw•orterbuch zur Geschichte
der exacten Wissenschaften enthaltend Nachweisungen•uber Lebensverh•altnisse und Leistungen
von Mathematikern, Astronomen, Physikern, Chemikern, Mineralogen,Geologenusw. aller V•olker
und Zeiten . . . Bd. I, Teil 1-2, Leipzig, 1863.];

- Micro�c hesI 378, 134-139;I I 436, 402. [Dieseenthalten die Eintragungen bei Hamberger/Meusel
und bei Poggendor�.]

Die Darstellung in der ADB ist hinsichtlich von GelpkesLebenslaufund seinerT •atigkeit die ausf•uhrlichste,
die Angaben zu seinenWerken sind allerdings nicht ohne Fehler.
Hamberger/Meusel (5. Au., Bd. 13, 1808; 5. Au., Bd. 17, 1820; 5. Au., Bd. 22.2, 1831) nennen nur
wenigeDaten zu GelpkesBerufsweg und beschr•anken ihre Beitr •agefast ganz auf die Aufz•ahlung einiger
seinerWerke, ebenfalls nicht fehlerfrei.
Der \Neue Nekrolog . . . " beschr•ankt sich auf eine \Kurze Todesanzeige",die nicht einmal aus einem
vollst•andigen Satz besteht.
NeuereWerke, in denen •uber Gelpke berichtet wird, sind:

- Braunschweigisches Biographisches Lexikon: 19.und 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Jarck,
Horst-R•udiger und Scheel, G•unter. Hannover, 1996.

- Albrecht, Helmuth, Catalogus Professorumder Technischen Universit•at zu Braunschweig. Teil 1:
Lehrkr •afte am Collegium Carolinum 1745-1877. Beitr •agezur Geschichte der Carolo-Wilhelmina.
Bd. 8. Braunschweig, 1986.
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sta, geb.Giesecke(1743-1808).F•unf Kinder von Bernhardund DorotheaGelpkeerreichten
das Erwachsenenalter.Es waren alles S•ohne, von denenAugust Heinrich Christian der
•alteste war.

Gelpke besuchte zun•achst die Grundschule Waisenhausschule, dann das Gymnasium
Martineum (sp•ater mit demdamaligenanderenBraunschweigerGymnasium,demKatha-
rineum, zum heutigenMartino-Katharineum vereinigt) - die Schule, an der er sp•ater den
weitausgr•o�ten Teil seinesBerufslebenshindurch im Hauptberuf t •atig war. •Uber dasMar-
tineum gibt esnur wenigeQuellen - fast das gesamte Archivmaterial ist im 2. Weltkrieg
zerst•ort worden.

Von 1789bis 1792besuchte Gelpke das Collegium Carolinum (C.C.), die Vorl•auferin
der heutigen Technischen Universit•at Braunschweig. Dies 1745gegr•undete Institut hat-
te die Aufgaben, einerseitsf•ur die Studierwilligen die L•ucke zwischen Gymnasium und
Universit•at zu schlie�en, andererseitsf•ur die •ubrigenpraktische Kenntnissezu vermitteln.
Als Gelpke dasCollegiumCarolinum besuchte, hatte esnur etwa 50 Studierende.Gelpkes
Lehrer dort waren u.a.:

� Prof. Eberhard August Wilhelm Zimmermann (1743-1815)(Mathematik, Naturge-
schichte, Physikalische Geographie(auch Lehren •uber das Weltsystem sowie neue
Entdeckungen in der Astronomie enthaltend)). Zimmermann ist u. a. bekannt als
F•orderer von Carl Friedrich Gau� sowie als •Ubersetzerund Herausgeber von Rei-
seberichten, einer damals sehr wichtigen Kategorie der Literatur; er gab auch das
j•ahrlich erscheinende\T aschenbuch der Reisen"2 heraus.

� Prof. August Wilhelm Knoch (1742-1818).Dieser las Naturlehre, nach Erxlebens
Anfangsgr•undender Naturlehre, welche nach demTodeErxlebens(1777)von Georg
Christoph Lichtenberg3 herausgegeben wurden.

An der Universit•at Helmstedt schrieb sich Gelpke im April 1792f•ur Theologieein. Die
Universit•at Helmstedt, die 1809 aufgel•ost wurde, hatte zur Zeit, als Gelpke dort stu-
dierte, etwa 150 Studierende.Er besch•aftigte sich hier von Anfang an auch mit natur-
wissenschaftlichen F•achern; so ist eine handschriftlic he Nachschrift von Gelpke •uber die
Mechanik-Vorlesungvon Prof. Beireis im SS1792vorhanden(s. Kap. 3.1). Weitereseiner
Lehrer waren die ProfessorenWiedeburg4, Pfa� 5 und Remer6.

Schon w•ahrend seinesStudiums an der Universit•at Helmstedt, sowie f•ur kurze Zeit
nach dessenAbschlu� (1795), unterrichtete Gelpke vor allem Mathematik und Zeichnen
am philologisch - p•adagogischen Institut (P•adagogium) in Helmstedt. Aufgabe dieses
Instituts war es,k•unftige Lehrer auszubilden(s. Kap. 2.3).

Gelpke ging noch 1795als Lehrer f•ur Naturkunde an die Waisenhausschule in Braun-
schweig. 1801wurde er Subkonrektor am GymnasiumMartineum, was er dann hauptbe-
ruic h seinganzesBerufsleben lang blieb. Er unterrichtete weiterhin an der Waisenhaus-
schule w•ochentlich zwei StundenNaturkunde7.

2Zimmermann, Eberhard August Wilhelm von, Taschenbuch der Reisen,oder unterhaltende Darstel-
lung der Entdeckungen des XVI I I. Jahrhunderts, in R•ucksicht der L•ander-, Menschen- und Producten-
Kunde. Mit Abbildungen. 15 Bde. Leipzig, 1802-1810,1813,1817,1819,1824.

3Erxleben, Johann Christian Polykarp, Anfangsgr•unde der Naturlehre. G•ottingen, 1772. 2te Au.
1777.3.-6. Au. herausgegeben von G.C. Lichtenberg. G•ottingen, 1784,1787,1791,1794.

4Wiedeburg, Friedrich August (1751-1815).Rektor desGymnasiumszu Helmstedt, ab 1794Professor
f•ur Beredtsamkeit an der Universit•at Helmstedt. Er schrieb u.a. Praktische Logik, Helmstedt, 1789.

5Pfa�, Johann Friedrich (1765-1825).Von 1788-1810Professorder Mathematik in Helmstedt.
6Remer, Julius August (1736-1803),seit 1787Professorder Geschichte und Statistik in Helmstedt.
7Es war nicht m•oglich festzustellen,wann er dieseLehrt •atigkeit endg•ultig aufgab.
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1801erhielt Prof. von Zimmermann (er war 1796von Kaiser Franz I I. in den Reichs-
adelsstanderhoben worden), Gelpkesfr •uhererLehrer am CollegiumCarolinum, einenRuf
nach St. Petersburg,und der braunschweigische HerzogKarl Wilhelm Ferdinand8 mu�te
ihm attraktiv e Bedingungenbieten, um ihn in Braunschweig zu halten: Er erhob von
Zimmermann zum \Geheimen Etatsrath" (etwa: Staatsrat) und stellte ihn damit von
seinenumfangreichen Lehrverpic htungen frei.

Eswurdeniemandgefunden,der allein die vielf•altigen ZimmermannschenVorlesungen
•ubernehmenkonnte, und so wurden (1802) zun•achst zwei Nachfolger berufen:

\Moll, Hauptmann, in Mathesi pura (Reine Mathematik); Gelpke, Subkonrektor, in
der populairen Astronomie und dem Glasschleifen."9 Im n•achsten Jahr kam noch Prof.
Hellwig10 (Mathematik, Naturwissenschaften) hinzu.

1807wandte sich Gelpke mit einemErsuchen um ein Promotionsverfahrenan die Uni-
versit•at Helmstedt.Zu diesemZeitpunkt war seinerstespopul•ar-astronomischesWerk, die
\Allgemeinfa�lic he Betrachtungen •uber das Weltgeb•aude . . . " 11 bereits in 2. Auage er-
schienen(1. Auage12: 1801).DiesBuch begleiteteGelpke in mehrerenNeubearbeitungen
seinganzesweiteresLeben,die letzte (5.) Auage 13 erschien 1837.Die Abbildungen 2 und
3 zeigendie Titelbl •atter der ersten und der letzten Auage der \Allgemeinfa�lic hen Be-
trachtungen . . . ". Gelpke f•ugt seinemPromotionsgesuch dies Werk (in zweiter Auage)
bei, es wird als seinePromotionsarbeit angenommen.Schon wenig mehr als einen Mo-
nat sp•ater wird er in absentia promoviert. In seinerPromotionsurkundewird begr•undet:
\. . . wegenseinerau�erordentlichen Erfahrung in Philosophie und Freien K •unsten, und
vor allem wegenseinerVerdienste,volkst•umlich Astronomie zu unterrichten, sowie wegen
seinerBew•ahrung durch philosophische Schriften andererArt . . . verleiheich . . . ". In den
Braunschweigischen Anzeigenhei�t esanl•a�lic h seinerPromotion •uber ihn: \. . . dessenge-
lehrte und kunstreiche, insbesonderedie popul•are Astronomie erl•auterndeArbeiten auch
•o�entlich r•uhmlichst bekannt sind . . . [ wurde] die W•urde einesDoktors der Philosophie
und Magistersder Freien K•unste erteilt."

W•ahrendder franz•osischen Besatzungszeit(1808-1814),in welcher dasC.C. \W estf•a-
lische Milit •arschule" war, wurde Gelpke zum Professorernannt (1811). Nach dem Ende
der franz•osischen Besatzungwar Gelpke von 1814bis 1835nebenamtlicher Professorder
Mathematik und der Astronomie; Glasschleifen wurde 1811zun•achst aus dem Lehrplan
herausgenommen.

1829wurde Gelpke ehrenhalber zum Schulrat ernannt, 1835trat er in den Ruhestand.
Am 20.April 1842starb er in Braunschweig an einem\Nervenschlag" (d.h.: Schlaganfall).

8Karl Wilhelm Ferdinand (1735-1806)
9NdsStArch WF, Akte 2 Alt Nr. 16248(1802) (Teil der •Uberschrift der Akte).

10Hellwig, Johann Christian Ludwig (1743-1831). Schrieb neben einigen Mathematikb •uchern auch:
Versuch einesaufs Schachspiel gegr•undeten taktischen Spiels.2 Teile . Leipzig, 1780und 1782.

11Gelpke, August Heinrich Christian, Allgemeinfa�lic he Betrachtungen •uber das Weltall und die neue-
sten Entdeckungen,welche vom Herrn Dr. Herschel und Herrn Justizrath Schr•oter darin gemacht worden
sind. 2., verb., mit vielen Zus•atzen und neuenErl •auterungen verseheneAuage. Hannover, 1806.XXIV,
294 S.

12ders.,Allgemeinfa�lic heBetrachtungen •uber dasWeltgeb•audeund die neuestenEntdeckungen,welche
vom Herrn Dr. Herschel und Herrn Oberamtmann Schr•oter darin gemacht worden sind. K•onigslutter
(Culemann), 1801.XI I, 232 S.

13ders., Populaire Himmelskunde, oder allgemein fassliche Betrachtungen •uber die gro�en Wunder-
werke des Weltalls, nebst einer genauenDarstellung der neuestenEntdeckungen auf dem Monde, und
der Naturbau der Kometen und der Bescha�enheit ihrer Bahnen, f•ur gebildete Leser aller St•ande. 5te
durchgehendsverb., mit vielen Zus•atzen und neuenErl •auterungen vermehrte Ausgabe. Hannover, 1837.
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Abb. 2: Titelblatt von \Allgemeinfa�lic he Betrachtungen.. . ", 1. Au. (K •onigslutter,
1801).
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Abb. 3: Titelblatt von \P opulaire Himmelskundeoder allgemeinfassliche
Betrachtungen.. . ", 5. Au. (Hannover, 1837).
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2.2 August Heinric h Christian Gelpk e: Leb ensdaten
im •Ub erblic k

1769Jan. 21 geboren in Braunschweig
Jan. 24 getauft in St. •Agidien in Braunschweig

Sch•uler an der Waisenhausschule in Braunschweig
Sch•uler am Gymnasium Martineum in Braunschweig

1789-1792 Collegium Carolinum in Braunschweig. Vorlesungen
u.a. bei Prof. E. A. von Zimmermann

1792-1795 Universit•at Helmstedt. Vorlesungenu.a. bei
Prof. Beireis

1792-1795 Lehrer am P•adagogiumin Helmstedt
1795-1801 Lehrer an der Waisenhausschule in Braunschweig
1801-1835 Subkonrektor am Gymnasium Martineum in Braunschweig
1801 Erste Buchver•o�entlichung: \Allgemeinfa�lic he

Betrachtungen •uber dasWeltgeb•aude. . . " erscheint
bei Culemannin K•onigslutter

1802 Heirat mit Marianne Juliane SophieHaubold, verw.
Wrisberg (1776-1851)

1802 \Erlaubnis zu astronomischen Vorlesungenund
•Ubungenim Glasschleifen" am C.C. in Braunschweig

1807 Dr. phil. (Univ. Helmstedt) (in absentia). Grundlage
seinerPromotion sind die \Allgemeinfa�lic hen
Betrachtungen . . . "

1807 Kontroversemit Gau� •uber ein dem C.C.
geh•orendesFernrohr

1811 Professoran der Westf•alischen Milit •arschule
(= Status desC.C. w•ahrend der franz•osischen
Besatzungszeit)

1814-1835 nebenamtlicher Professorder Mathematik und der
Astronomie am C.C.

1821 zugleich Lehrer am GymnasiumKatharineum in
Braunschweig

1829 Ernennung zum Schulrat
1835 Pensionierung
1837 GelpkesHauptwerk, die \Allgemeinfa�lic hen

Betrachtungen •uber dasWeltgeb•aude. . . " erscheint (unter dem
Haupttitel \P opulaire Himmelskunde. . . " in letzter (5.)
Auage bei Hahn in Hannover

1842Apr. 20 gestorben in Braunschweig, am \Nervenschlag"
(= Schlaganfall)
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2.3 Das Herzoglic he philologisc h-p •adagogische Insti-
tut zu Helmstedt

Das philologisch-p•adagogische Institut wurde 1779 von Friedrich August Wiedeburg14

gegr•undet.
In denvorangehendenJahrzehnten war immer wiederder Mangelan geeignetenSchul-

lehrern beklagt worden,s. z.B. Richter15. WiedeburgsahfolgendeUrsachen f•ur den Man-
gel an geeignetenLehrern: 16

\ : : : der Schulstand : : : hat : : : nicht Reize genug : : :, um damit die Neigung so vieler
M•anner, als er zu Arbeitern gebraucht, an sich zu ziehen: : :" 17 und \ : : : es fehlt : : : an
Gelegenheitenzur n•othigen Vorbereitung auf diesenStand."18

Einer der Hauptgr•unde f•ur die geringe Anziehungskraft des Lehrerberufs war des-
sen geringesgesellschaftliches Ansehen. So bezeichnet Resewitz19 den Lehrerstand als
\. . . blo� der verachtete Nachtrapp desauch genug verachteten geistlichenStandes. . . ." 20

Der Hauptzweck desneuenInstitutes war es,diesemMangel abzuhelfen.
1778war WiedeburgRektor der Stadtschule (einzige\Lateinschule" in Helmstedt) ge-

worden. Noch in diesemJahr bewarb er sich auch um eineau�erordentliche Professurf•ur
Philosophiean der Universit•at Helmstedt. In seinemSchreiben an Minister von Floegen
•au�erte er denWunsch, ein \philologischesInstitut" einzurichten, das\um sozweckm•a�i-
ger sein k•onnte, wenn solche Mitglieder, die sich zu k•unftigen Schullehrern bestimmten,
in der hiesigenSchule zugleich Gelegenheiterhielten, dem Unterricht beizuwohnen und
selbst Unterricht zu geben."21 Ende 1778wurde Wiedeburg zum Professorernannt und
dasSchulwesenwurde nach seinemPlan umgestaltet. Die f•unfklassigeStadtschule wurde
auseinandergeteilt;die drei untersten Klassenbestandenallein als Stadtschule weiter. Die
beidenoberstenKlassenwurden zu einer Gelehrtenschule umgestaltet,dem P•adagogium,
dasnun f•ur solchebestimmt war, die studierenwollten. DiesP•adagogiumwurdemit einem
philologischen Seminar,dem esals •Ubungsschule diente, unter einemDirektor vereinigt.

Wiedeburgwar durch und durch Erzieher.Dies ist auch daran zu sehen,da� er seinen
Schriften •uber das Institut jeweils ein Kapitel \Grunds•atze" voranstellte, die aus apho-
rismen•ahnlichen S•atzen bestehen,wie z.B.:
\1. Erziehenhei�t die nat•urlichen Anlagen desjugendlichen Menschen soentwickeln hel-
fen und richten, da� dadurch die Gl•ukkseligkeit des Erzogenenund der Gesellschaft, in
welcher er lebt, bef•ordert wird.
2. Die Natur desMenschen bedarf der Hilfe der Erziehung.
5. Der Mensch und die Staten haben kein wichtigers Interesse,als die Erziehung; mithin
ist auch keineKunst oder Wissenschaft n•utzlicher, als die Erziehungskunst.
6. Alle Staten,derenErziehungsgeschichtewir wissen,Aegyptier, Perser,Spartaner,Athe-

14*1751 in Querum (Braunschweig), y1815in Helmstedt.
15Richter, Friedrich Wilhelm, Vorschl•agezur Ziehung und Bildung brauchbarer Lehrer in •o�en tlichen

Schulen. Braunschweig (Waisenhausbuchdr.), 1780.
161. Wiedeburg, Friedrich August, Grunds•atze Plan Disciplin und Lehrmethode f•ur das p•adagogische

Institut zu Helmst•adt. Helmstedt und Braunschweig, 1781.
2. (erg•anzte und erweiterte Ausgabe dieserSchrift):
ders., Verfassung und Methoden des philologisch-p•adagogischen Instituts zu praktischer Bildung der
Jugendlehrer,auf die Julius-Karls Universit•at zu Helmst•adt. Helmstedt und Braunschweig, 1797.

17Wiedeburg, Grunds•atze . . . , 1781,S. 16.
18ebd., S. 17.
19Resewitz,Friedrich Gabriel (1725-1806).Abt und p•adagogischer Schriftsteller.
20zitiert nach Wiedeburg, Grunds•atze : : :, 1781,S. 17.
21ADB, Bd. 32, 1897,S. 376.
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ner, R•omer und alle heutige Staten haben bei der Erziehung mehr darauf gesehen,ihre
jedesmaligeEinrichtung zu behalten,alszu verbessern.Es ist aber eineErziehung m•oglich,
durch welche die menschliche Gesellschaft einenungleich h•ohern Grad der Gl•ukkseligkeit
erlangenw•urde, als sie in irgend einemState gehabt hat, oder jetzt hat.
28. Wenn ihr euerKind schlagenm•u�t, nachdem esaufgeh•ort hat, blo� Thier zu sein,so
liegt die Schuld mehr an euch, als an dem Kinde. H•attet ihr durch Di•at und gelindeRei-
nigungsmittel f•ur gesundeS•afte gesorgt,so w•are die Krankheit nicht auf die gef•ahrliche
Krisis gestiegen,da� ihr ein Mittel auf Leben und Tod gebrauchen m•u�t.
41. Das ersteBuch, worin ihr dasKind lesenla�t, sei die Natur.
43. Musik je fr •uher, je besser.
49. Zur Vorbereitung auf akademische Studia ist ein gr•undliches Studium der alten klas-
sischenSchriftsteller dasallerunentbehrlichste."22

Wiedeburg gibt als Ziele desInstituts an:
\Das herzogliche p•adagogische Institut auf der Julius Karls Universit•at zu Helmst•adt hat
den doppelten Zweck:
1) •o�entliche Schullehrer und privat Erzieher insonderheit f•ur die herzoglichen Braun-
schweigischen L•ander zu bilden und
2) selbstjungeLeute, die studiren wollen, zu erziehenund zur Akademievorzubereiten."23

Aufgabe 1) wurde vom p•adagogischen Seminar,Aufgabe 2) vom P•adagogium•ubernom-
men.

•Uber den Unterricht am P•adagogiumschreibt Wiedeburg:
\In Ansehung desMateriellen desUnterrichts ist festgesetzt,da� die n•othigen real Kennt-
nissemit demgr•undlichenStudium der Sprachenstetsverbundenwerdensollten.Naturge-
schichte, Erdkunde, Universalgeschichte, Mathematik nach allen ihren Theilen, Naturleh-
re, Religionslehrezur UeberzeugungdesVerstandesund Bildung desHerzens,die ersten
und leichtesten Begri�e aus den •ubrigen Theilen der theoretischen und praktischen Phi-
losophie,eissigesund genauesLesender griechischen und r•omischen klassischen Schrift-
steller in Verbindung mit den dazu erforderlichen H•ulfswissenschaften, Grammatik, Kri-
tik, Alterth •umer u.s.w.; ferner, grammatische Kenntni� der Muttersprache, franz•osische,
englische, lateinische und hebr•aische Sprache; endlich allgemeineLitter •argeschichte und
Encyklop•adie werden best•andig in den •o�entlichen Stunden getrieben. Musik, Zeichnen
und die gymnastischen Uebungenbleiben dem privat Unterricht vorbehalten."24

Die Sch•uler am P•adagogiumwurden streng beaufsichtigt. F•ur nicht bei ihren Eltern
oder im P•adagogiumselbstwohnendeSch•uler galt:
\ : : : die Lehrer : : : besuchen : : : auch dieset •aglich, und wachen •uber ihre Neigung,Sitten
und privat Flei�." 25

Da� der Unterricht am P•adagogiumbesondersauf die Heranbildung von Lehrern aus-
gerichtet war, beschreibt Wiedeburg wie folgt:
\Findet man : : : unter den P•adagogisten einige, die bei den n•othigen Talenten Neigung
zeigen,Schullehrer und Erzieher zu werden; so wird dieseNeigungsorgf•altig unterhalten
und das Talent zu dieserspeciellernBestimmung ausgebildet.Sobaldsie in irgend einer
Sprache, Kunst oder Wissenschaft die ersten Stufen hinauf gestiegensind, so geben sie
(w•ochentlich etwa 2 Stunden) in Gegenwart und unter Leitung Eines ihrer Lehrer darin
wieder Unterricht; und hat auch ihr Charakter schon Bildung und Stetigkeit genug, so

22Wiedeburg, Grunds•atze : : :, 1781,S. 1-12.
23ebd., S. 15.
24ebd., S. 39.
25ebd., S. 41.
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f•uhren sie in gewissenStunden und unter den n•othigen Einschr•ankungen die Aufsicht
•uber ihre j •ungern und ungebildeternMitsch•uler. Dabei geniessensie in einigenLektions,
insonderheit in der alten Litteratur und dem Sprachstudium •uberhaupt, besondernund
etwas h•ohern Unterricht, als die •ubrigen. - F•ur sie ist jeder kleinste Umstand in der Ge-
schichte der Verfassungund den Sitten der alten Welt, jede speciellesteRegelder Kritik
und Sprachlehrein der Folgewichtig; werdensieaber darauf nicht gleich durch denSchul-
unterricht gef•uhrt, sowerdensiedaran nachmals schwerlich Geschmakk gewinnen."26

F•ur die Schulferien galt:
\ Ferien sind um Ostern, Michaelis27 und Weihnachten jedesmal8 Tage; doch kommen
auch alsdann diejenigenSch•uler, welche nicht auf Verlangenihrer Eltern verrei�t sind,
t •aglich Eine Stunde zusammen,um Anweisung zu erhalten, wie sie sich in der •ubrigen
Zeit am n•utzlichsten f•ur sich besch•aftigen k•onnen,wie denn •uberhaupt die Anregungdes
privat Fleisseseineder wichtigsten und sorgf•altigsten Bem•uhungender Lehrer ist." 28

Das p•adagogische Seminarbeschreibt Wiedeburg wie folgt:
\Das p•adagogische Seminarium besteht aus Studiosis auf der Julius Karls Universit•at,
welche zu Lehrern in •o�entlichen Schulen und privat Erziehern gebildet werden."29

Die Zahl der Aufzunehmendenwird begrenzt:
\Damit alle an den anzustellendenUebungengeh•origen Antheil nehmen,ist die Zahl auf
zehnfestgesetzt."30

Die Einrichtung ist in erster Linie f•ur \Landeskinder" bestimmt, aber:
\Es werdenneben den hiesigenLandeskindernauch Ausl•ander31 aufgenommen,wenn sie
sich dazu durch eineauszeichnendeT•uchtigkeit empfehlen."32

Die Bewerbung geschieht wie folgt:
\Die Candidaten melden sich durch einen lateinischen Brief, und liefern hernach einen
deutschen Aufsatz, wozu ihnen der Direktor dasS•ujet giebt."33

•Uber den Unterricht am Seminarhei�t es:
\Im Seminarium wird den Mitgliedern der Plan ihres Studirens, in so fern sie Erzieher
werden wollen, vorgezeichnet. In diesengeh•oren Philosophie,Mathematik, Kenntni� der
Natur und Geschichte, insonderheitdie Theorie der Erziehung,Menschenkenntniss, fort-
gesetztesgr•undlichesStudium der Philologie und der Wissenschaftenund K•unste, welche
den Geschmack bilden, wie auch encyklop•adischeKenntnisse aller •ubrigen K•unste und
Wissenschaften." 34

Die Ausbildung kann, sollte aber m•oglichst nicht nur durch dasSeminarerfolgen:
\W er lebenslangErzieher und Schullehrer zu bleiben gedenkt, hat nicht n•othig, andere
Collegia, als diese,zu h•oren; : : : es : : : ist : : : allerdings rathsam, da� der Erziehungsbe-
issene auch einenCursusbei einer der drei erstenFakult•aten35 mache."36

26ebd., S. 43.
27Beginn desSchuljahres, im allgemeinen29. September.
28Wiedeburg, Grunds•atze . . . , 1781,S. 45.
29ebd.
30ebd.
31= alle Interessenten von au�erhalb desHerzogtums Braunschweig.
32Wiedeburg, Grunds•atze : : :, 1781,S. 45.
33ebd., S. 46.
34ebd.
35Theologie, Medizin und Jura, nicht aber Philosophie.
36Wiedeburg, Grunds•atze . . . , 1781,S. 47.
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Wiedeburggibt auch eine •Ubersicht •uber die Studienkostenauf demP•adagogium37 38:

\Diejenigen, welche auf dem P•adagogiumwohnen,zahlenviertelj •ahrlich:
F•ur den Mittags- und Abendtisch 20 Rthlr.
F•ur eineStube und Kammer, auf welcher zwei
zusammenwohnen;Feuerungund Bedienung 5 Rthlr.
F•ur ein Bette, (welchesjeder allein hat) 1 Rthlr. 8 Ggr.
F•ur Aufsicht, F•uhrung der Rechnungenu.s.w. 5 Rthlr.

zusammen 31 Rthlr. 8 Ggr.

Die •ubrigen nothwendigenAusgaben sind folgende:
F•ur die W•asche etwa 1 Rthlr. 12 Ggr.
F•ur dasFrisiren, wenn solchesf•ur n•othig
gehaltenwird 1 Rthlr. 12 Ggr.
F•ur Licht, ein Quartal in dasanderegerechnet 1 Rthlr.
Rechnet man nun f•ur die Kleidung (die wir
am liebsten ganzsimpel haben), f•ur Fr•uhst•uck,
die n•othigsten B•ucher, Federn,Papier und ausser-
ordentliche kleinereAusgaben etwa noch 10 Rthlr.
und hiezu f•ur den •o�entlichen Unterricht 1 Rthlr. 8 Ggr.

sow•are die Summe 46 Rthlr. 16 Ggr. "

Das sind 186 2
3 Rthlr. pro Jahr. { \W er ausserdemnoch Unterricht in der Musik,

im Zeichnen und Tanzenverlangt, wird etwa noch so viel daf•ur zu bezahlenhaben, da�
viertelj•ahrlich die Summevon 50, oder j•ahrlich von 200 Rthlr. voll wird." 39 Vergleicht
man dies mit WiedeburgsAngaben •uber die Lehrerbesoldungan der Stadtschule Helm-
stedt: \ : : : dasRektorat hatte in allem 220und dasConrektorat etwa 120Rthlr. j •ahrliche
Einnahme : : :" 40, so sind Klagen •uber die geringenEinnahmen der Lehrer verst•andlich.
Auch Gelpke will die Lehrt•atigkeit am Helmstedter P•adagogiumwegender zu geringen
Bezahlungaufgeben(vgl. dazudenBrief Gelpkesan HerzogKarl Wilhelm Ferdinandvom
14. Mai 1795,s. Kap. 2.4.2).

2.4 Die Waisenhausschule in Braunsc hweig und
Gelpk es dortige T •atigk eit

2.4.1 Zu Geschichte und Lehrplan der Waisenhausschule

Gelpke war nicht nur 6 Jahre lang (von 1795bis 1801)Lehrer an der Waisenhausschule,
sondernsie war auch die ersteSchule, welche er als Sch•uler besuchte; sie war nur wenige
Minuten von der Wohnung seinerEltern entfernt.

Die Geschichte der Waisenhausschule ist durch Archivmaterial relativ gut dokumen-
tiert. Au�erdem schrieb der fr •uhere Braunschweiger Stadtarchivar Ludwig H•anselmann
ein ausf•uhrlichesWerk •uber dieseSchule.41 Im Vorwort diesesWerkesschrieb er: \Zw ar

37ebd., S. 51.
381 Rthlr. (Reichsthaler) = 24 Ggr. (Gutegroschen) = 288 Pfg. (Pfennige).
39Wiedeburg, Grunds•atze . . . , 1781,S. 52.
40ebd., S. 28.
41H•anselmann,Ludwig, Das erste Jahrhundert der Waisenhausschule in Braunschweig. Braunschweig
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nicht ganz ohne L•ucken, sonst aber in seltener Vollst•andigkeit sind die Acten unserer
Waisenhausschule von der Zeit ihrer Umscha�ung zu einer Realschule [ 1678] bis gegen
Ende desvorigen Jahrhunderts [ d.h.: des18. Jhs.] erhalten."42

Die Waisenhausschule geht zur•uck auf ein bereits etwa 1240gegr•undetesMarienspi-
tal. 1678wurde dies umgestaltet zu einemArmen-, Waisen-,Zucht- und Werkhaus.Die
Stiftungsurkunde der Waisenhausschule vom 11. Dez. 1677 verlangt, \. . . da� die Wai-
sen regelm•a�ig durch einen besondern,von dem Hause in Eid und Pic ht zu nehmen-
den Pr•aceptor im Lesen,Schreiben und Rechnen unterrichtet, auch ihren Catechismum,
Spr•uche, Psalmenund Gebete auswendig zu lernen gehaltenwerdensollten."43

Die Waisenhausschule geno� die besondereF•ursorgeder braunschweigischen Herz•oge:
\V on all den Einrichtungen zur Hebungdes•o�entlichen Unterrichts, die HerzogCarl I.44

geplant und begonnenhat, ist dieseSchule n•achst demCollegiumCarolinum von ihm und
seinemSohne45 am beharrlichsten in Pege genommenund ausgestaltetworden."46

Schulinspektor Westphal (ab 1765)stellt die Schule in einer \Nachricht •uber die Wai-
senhausschule" wie folgt vor:

\Diese Schule . . . bietet Unterricht f•ur Knaben und M•adchen vom 4ten bis zum 17ten
Jahre. Lesenwird in zwei Klassendurch Seminaristenunter Leitung des Inspektors ge-
lehrt, der darauf sieht, da� siestetssich der vorgeschriebenenLehrart bedienenund die so
sehrbeschwerliche Besch•aftigung desLesensauf alle nur m•ogliche Art angenehmmachen.
Die hierin schon fertigen Kinder werdendann in sechs ger•aumigenZimmern von 8 bis 12
und von 1 bis 6 Uhr durch die Informatoren unterrichtet." 47

Esgibt eine\Kleinkinderklasse" . . . \w orin Knabenund M•adchenvom vierten Jahrean
Buchstabierenund Lesen,dasEinmaleinsund die erstenElemente der Religion lernten." 48

•Uber die Unterrichtsf•acher geben z.B. die \Nachrichten von dem Unterrichte in der
F•urstlichen Waysenhaus-und •Agidien-Schule in Braunschweig"49 Auskunft:

\Die S•ohneerhalten Unterricht:
1. Im Buchstabierenund Zusammenlesen,
2. Im Christenthum,
3. Im Schreiben,
4. Im Rechnen,
5. In der lateinischen, und
6. franz•osischen Sprache,
7. Im Zeichnen,
8. in der politischen Geschichte und Erdbeschreibung,
9. in der reinen und angewandten Mathematik,
10. in der f•ur jeden Stand, welchen die Z•oglinge

dereinst w•ahlen, unentbehrlichen Naturlehre.
. . .

Die T•ochter werdenunterrichtet:

(Alb ert Limbach), 1897.
42ebd., S. V.
43ebd., S. 9.
44Carl I., Herzogzu Braunschweig und L•uneburg (1713-1780),regierte ab 1735.
45s. Fu�note 8.
46H•anselmann,Das erste Jahrhundert . . . , S. VI.
47ebd., S. 310.
48ebd., S. 337.
49Gelehrte Beytr •agezu den Braunschweigischen Anzeigen,36. St., 1778,Sp. 297-300.
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1. Im Buchstabierenund Zusammenlesen,
2. in der Religion,
3. im Schreiben,
4. im Rechnen,
5. in der franz•osischen Sprache,
6. im Weisn•ahenund Putzmachen,
7. im Zeichnen,
8. in der Historie und Erdbeschreibung."

Es f•allt auf, da� in dieserAufstellung die Naturlehre daseinzigeFach ist, dessenWichtig-
keit besondershervorgehoben wird; dennoch bleiben die M•adchen davon ausgeschlossen,
ebensowie von (5.) der lateinischen Sprache, (8.) der politischen Geschichte und (9.) der
reinen und angewandten Mathematik. DieseUnterschiedlichkeit der Lehrinhalte f•ur Jun-
gen und M•adchen ist zeittypisch und entspricht den unterschiedlichen Lebensentw•urfen,
die f•ur Jungenund M•adchen vorgesehenwaren.50

Einige der benutzten Lehrb•ucher waren:51 52: Gesenius,Katechismus53; Rechenb•ucher
von Crusius und Peschek54; Langenslateinische Grammatik55; Berlinische geometrische
Tabellen56; Ho�mann, JohannChristian, Anleitung zur Naturlehre f•ur Ungelehrte57; Lichts
\An weisungen"58; Historiae selectae59; Curas' franz•osische Grammatik60; Magasindesen-
fants61; Telemach62; Lafontaines Fabeln63.

2.4.2 Gelpk es Bew erbung und Berufung an die
Waisenhausschule

Im Mai 1795schreibt Gelpke an HerzogKarl Wilhelm Ferdinand(1735-1806)und bewirbt
sich um eineLehrerstelleam herzoglichen Hof, von der er aber noch nichts N•ahereswei�.
SeineT•atigkeit am P•adagogiumin Helmstedt, die er schon seit Beginn seinesStudiums

50Vgl. dazu u.a. Zinnecker, J•urgen, Emanzipation der Frau und Schulausbildung { zur schulischen
Sozialisation und gesellschaftlichen Position der Frau. Neuausgabe Weinheim/Basel, 1978.

51H•anselmann,Das erste Jahrhundert . . . , S. 337.
52Die bibliographischen Angaben zu den Lehrb•uchern entstammen: Gesamtverzeichnis des deutsch-

sprachigen Schrifttums (GV) 1700-1910,bearbeitet von Peter Geils, Hilmar Schmuck und Willi Gorzny.
160 B•ande. M•unchen, etc., 1979-1987.

53Gesenius,Justus, Wohleingerichteter Katechismus. Braunschweig (Meyer), 1706.
54[ vermutlich ] Crusius, David Arnold, Anweisungzur Rechenkunst. 3 Teile. Halle, 1775;

Peschek, Christian: [ verfa�te zahlreiche Rechenb•ucher.]
55Lange,Joachim, Verbesserteund erleichterte lateinische Grammatik mit einemparadigmatischenund

dialogischen Tiro cinio. 38. Au. Halle, 1772.(Erschienen: Halle, 1705; letzte Au. (60.): ebd., 1819.)
56Berlinische geometrische Tabellen: [ m•oglicherweise] H•ahn, Johann Friedrich, Geometrie in Tabellen.

3. Au. Berlin, 1767.
57Ho�mann, Johann Christian, Anleitung zur Naturlehre f•ur Ungelehrte. Eisenach, 1799. [ Da H•ansel-

mann sich auf eine fr •uhere Zeit als 1799bezieht, m•u�te eine fr •uhere Auage vorhanden sein. Eine solche
konnte jedoch nicht aufgefundenwerden.]

58Licht, Anweisungen:[ nicht aufgefunden]
59Historiae selectae:[ m•oglicherweise] Selectaeex profanis scriptor. historiae. Berlin, 1728,sowie sp•atere

Auagen.
60Curas, Hilmar, Franz•osische Grammatik. Berlin, NeueAuage, 1808.(fr •uhere Auage: Wien, 1790.)
61Magasin desenfants: Magasin desenfansou dialoguesentre une sagegouvernante et plusieurs de ses

�el�eves.Herausgegeben von Marie Le Prince de Beaumont. [mehrereVerlagsorte],1756-1804.
62Telemach: [ nicht aufgefunden]
63Lafontaines Fabeln: [ zahlreiche Ausgaben]
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dort (1792)ausge•ubt hat, will er wegender geringenBezahlungaufgeben.Der Brief lautet :

\Durc hlauchtigster Herzog
Gn•adigster Herzogund Herr

Eure Herzogl. Durchl. haben im vorigen Jahre den ungeschm•uckten Ausdruck meiner
Emp�ndung bei H•ochstdero gl•ucklichen Zur•uckkunft ins Vaterland 64 Huldreichst anzu-
nehmenund H•ochstdero Zufriedenheit, mit meinemauf die Zeichnen-Kunst verwendeten
Fleisse,demich dasgeringeProbest•uck einergetuschten Landschaft 65 unterth•anigst bei-
gef•ugt hatte, durch ein gn•adigstesGeschenk zu erkennenzu geben,geruhet.Und ich habe
mich durch diesesGl•uck gleich stark zur tiefsten Dankbarkeit, als zur eifrigsten Fort-
setzungmeinesFleissesangefeuertgef•uhlt. Gern w•urde ich in dem hiesigenphilologisch-
p•adagogischen Institute, in welchem ich bereits drei Jahre in Sprachen, Wissenschaften,
vornehmlich in der Mathematik und im Zeichnen Unterricht gegeben habe, mich ferner
bestreben n•utzlich zu werden, wenn esmir m•oglich w•are, von den 70 Rthlr., die ich als
Mitglied des Instituts erhalte, und von dem, was ich durch Privat•ubung und Anleitung
zum Feldmessen,und Risseaufzunehmenund abzukopiren etc. zu verdiene, hier noch
l•angerzu subsistiren.Da mir die� aber, nachdem die Stipendien,die ich zu meinemStu-
diren genossenhabe,aufgeh•ort haben,nicht m•oglich ist, sobitte ich Eure Herzogl.Durchl.
devotest um eine weitere gn•adigsteBef•orderung und ins besondereum die dem Verneh-
men nach aufkommendeStelle einesLehrersdesF•urstlichen Pagen.In welcher ich, wenn
ich so gl•ucklich bin, sie zu erhalten, mir schmeicheln darf, nach meiner Neigungund mit
Nutzen arbeiten zu k•onnen;wenigstenswerdeich esnie an dem eifrigstenBestreben mei-
ne Pic hten zu erf•ullen, fehlen lassen,um mich dadurch Eurer Herzogl.Durchl. H•ochster
Gnadew•urdiger zu machen, der ich in tiefster Ehrfurcht ersterbe

Eurer Herzogl.Durchl.
untert •anigst gehorsamsterKnecht
August Heinrich Christian Gelpke
ordentlicher Lehrer am Herzoglichen P•adagogium
Helmstedt, den 14. Mai 1795"66

Der Herzoghatte jedoch anderePl•ane und schlug Gelpke als Kandidaten f•ur eine Stelle
als \Informator" an der Waisenhausschule vor67. Schon am 23. Mai 1795schreibt der Di-
rektor der Waisenhausschule, J.F. Mahrenholz:

\GehorsamstesPro Memoria
An dasF•urstliche Waysenhaus-Directorium

Dasunterm 21May bei mir eingegangeneConclusiumin Consilio intimo Braunschweig
den 19ten May 1795nebst dem dabeigef•ugten Pro M[ emoria] desCandidat Gelpke und
den dazu geh•orenden2 Testimonia: habe ich die Ehre F•urst. WaysenhausDirectorio ge-
horsamstzu •uberweisen. . .

64bezieht sich auf HerzogKarl Wilhelm FerdinandsR•uckkehr 1794nach verschiedenenK•ampfen gegen
die Franzosen.

65Gelpkes Enkel Eduard Gelpke (1847-1923)war Kunstmaler; zahlreiche Braunschweiger Ansichten
sind durch ihn dokumentiert. Siehe: Spies, Gerd, Braunschweig { naiv. Ansichten von Eduard Gelpke
(1847-1923).Braunschweiger Werkst•ucke Bd. 67. Braunschweig, 1988.

66Stadtarchiv Braunschweig, G IV 1 353, Vol. IV (1793-1797),Bl. 23.
67herzoglicher Befehl vom 19. Mai 1795. [ nicht aufgefunden.]
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Braunschweig den 23ten May 1795
ganzgehorsamst
J.F.Mahrenholz"68

Eine Randbemerkungzu diesemBrief spezi�ziert die \T estimonia":

\Da der Candidat Gelpke bereits als Lehrer am Paedagogiogestandenund von dem
Abt Sextro69 und dem ProfessorWiedeburg70 die bestenZeugnisseseinerGeschicklich-
keit im Unterricht hat, som•ogteauf die Probe-Lektion wohl eben nicht bestandenwerden
k•onnen."

Auf die Probelektion wurde dann aber doch nicht verzichtet. Mahrenholz berichtet dar-
•uber:

\GehorsamstesPro Memoria
An dasF•urstliche WaisenhausDirectorium

Hochf•urstl. WaisenhausDirectorio habe die Ehre in der Beilageden Bericht von den
Probelektionen,welche die Excepetenten zu der ge[gen]w•artig vacanten Informator-Stelle
in der Waisenhaus-Schule in meinemBeiseynabgelegthaben gehorsamstzu •uberreichen
. . .
Braunschweig den 20stenJuni 1795

ganzgehorsamst
J.F. Mahrenholz"71

In der erw•ahnten Beilagehei�t esdann:

\Zu der Lehrstellebei der hiesigenWaisenhaus-Schule, welche durch die Bef•orderung
desSeniorisCollegii Informatorum Jenner, als Pastor nach Rautheim, vacant geworden
ist, haben sich nachfolgendeCandidaten gemeldet,als:

1. Kalbe, Friedrich Otto
. . .

2. Schrodt, Friedrich August Ludewig
. . .

3. Gelpke, August Heinrich Christian, desnoch lebendenOpfermannsan der hiesigen
Aegidien Kirche Sohn,welcher 25 Jahre alt ist, die hiesigenSchulen frequentiert und zu
Helmstedt bis jetzt 31

2 Jahr studiert hat, und seit 2 Jahren als ordentlicher Lehrer am
Paedagogiozu Helmstedt angestellt ist, hat den 4ten Juni in der erstenReligions-Classe
der T•ochter das Vater Unser erkl•art. Nachdem er kurz und bestimmt angegeben hatte,
was Beten •uberhaupt hei�e, so ging er zur n•aherenErkl •arung desV.U. •uber. Die sowohl
im EingangediesesGebets, als in den Bitten vorkommendenbildlichen Ausdr•ucke wur-
den nach ihrem eigentlichen Sinne richtig angegeben, und durch anderebiblische Stellen

68Stadtarchiv Braunschweig, G IV 1 353, Vol. IV (1793-1797),Bl.24.
69Sextro, Heinrich Philipp (1746 -1838), war von 1789an ordentlicher Professorder Theologie an der

Universit•at Helmstedt; Generalsuperintendent und erster Prediger an der Stephanikirche sowie Abt von
Mariental.

70Wiedeburg, Friedrich August (1751-1815),s. Kap. 2.3.
71Stadtarchiv Braunschweig, G IV 1 353, Vol. IV (1793-1797),Bl. 25-29.
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worin •ahnliche Ausdr•ucke und Redensartenvorkommen erl•autert. Von dem Inhalte je-
der erkl•arten Bitte, welcher im ganzengenommensehr richtig angegeben wurde, wurde
einepractische Anwendunggemacht. H•atte derselbe die besondernAnweisungen,welche
zu Helmstedt in der Kunst zu catechisieren von dem Herrn Abt Sextro gegeben werden
gen•utzet, und sich in dieserbesondrenArt zu unterrichten ge•ubt, so w•urde seineCate-
chisation weit fa�lic her, k•urzer und belehrenderausgefallenseyn, weshalb ich ihn dann
recht dringend gebeten habe, da� er sich w•ahrend seinesAufenthaltes zu Helmstedt in
vorerw•ahntem Fache noch besonders•uben m•ochte.

In der 2ten lateinischen Klassehat er aus Gedickes lateinischem Lesebuche72 pag. 59
das St•uck nro 93 der dankbare L•owe explicirt. Bei dieser Lection hatte ich Ursach so
wohl wasdie Sachkenntni� desselben, als wasdie Methode in der lateinischen Sprache zu
unterrichten betri�t sehr zufrieden zu seyn, denn der ganzeUnterricht war fa�lic h und
gr•undlich und war daher f•ur die Sch•uler sehranziehend.

4. Achmet, Johann Christian Ludewig
. . .

5. Hieronymi, Johann Heinrich Rudolph
. . .

Braunschweig, den 20stenJuni 1795

J.F. Mahrenholz"

Akten dar•uber, wie Gelpke f•ur die Informatoren-Stelleausgew•ahlt wurde, konnten nicht
gefundenwerden.

2.4.3 Gelpk e als Lehrer an der Waisenhausschule

Zur Zeit von GelpkesT•atigkeit an der Waisenhausschule waren dort 4 Informatoren und
4 Seminaristenbesch•aftigt. 73 Das Gehalt der Informatoren betrug 150 Thlr./Jahr [ nach
heutigerKaufkraft etwa 9000Euro ], \einschlie�lic h Licht und W•asche". Die Seminaristen
erhielten 59 Thlr./Jahr, \einschlie�lic h 5 Thlr. f•ur Licht"; der Schuldirektor erhielt 260
Thlr. Das Gehalt der Informatoren war knapp bemessen;H•anselmannschreibt: \Zw ar
kamendie Informatoren bei sparsamerLebensart ziemlich ohneallzu schwere Nahrungs-
sorgenaus;sich aber zuweilen ein n•utzlichesBuch anzuscha�en, ging •uber ihr Verm•ogen
. . . " 74 75 \Als Wohnung war jedem der . . . [ Informatoren] . . . eine Stube mit Kammer,
demersten[ =Senior ] eineStubemit zwei Kammern zugetheilt."76 Im allgemeinenwar die
Informatoren-StelleeineVorbereitungsstufef•ur die Pastorenlaufbahn:\F •ur ihre Bef•orde-
rung zum Pfarrdienst waren anf•anglich drei, sp•ater sechs Jahr Ziel gesetzt. . . 77 Insofern
war Gelpke, der, auch nach dieserZeit, an das Gymnasium Martineum ging, eine Aus-
nahme.

72Gedicke, Friedrich, LateinischesLesebuch f•ur die ersten Anf•anger. Berlin, 1782;19. Au. 1824.
73H•anselmann,Das erste Jahrhundert . . . , S. 461.
74ebd.
75B•ucher waren in dieserZeit vergleichsweisesehr teuer. Ein schmaler Band wie GelpkeserstesWerk,

\Allgemeinfa�lic he Betrachtungen •uber das Weltgeb•aude . . . " (K •onigslutter, 1801), kostete 1/2 Thlr.
[ etwa 30 Euro nach heutiger Kaufkraft ].

76H•anselmann,Das erste Jahrhundert . . . , S. 403.
77ebd., S. 447.
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Das Ansehendes Informatoren-Standeshatte sich im Laufe der Zeit erheblich ge-
bessert:H•anselmannberichtet von einer Vorschrift, die (um 1770) . . . den Informatoren
\. . . Panto�eln und Schlafrock in der Schule untersagte"78; dagegenhei�t es etwa 1785:
\Die Informatoren waren feineansehnliche Leute, die Seminaristenrespektabel geworden,
alle leistetenmehr als je zuvor". 79

Gelpke unterrichtete an der Waisenhausschule u.a. Naturkunde. H•anselmannschreibt
dazu:
\Seit Jahren war wieder einmal die physikalische Klasseeingegangen,weil sich keine ge-
eigneteLehrkraft f•ur siefand. Zu Mahrenholz' gr•o�tem Leidwesen:er erkannte sehrwohl,
wie wichtig f•ur den eigentlichen Zweck dieserSchule, die Hebung der b•urgerlichen Bil-
dung, gradedie Naturkunde war. Auf seinenAntrieb hatte neuerdingsSeniorJennerdie
n•othige Wissenschaft erworben, und gegenMichaelis 1794 wirkte er beim Direktorium
den Beschlu� aus,die Klasseherzustellen,ihren Lehrapparat zu erg•anzen,die Hilfe Sere-
nissimi 80 hierzu in Anspruch zu nehmen.Eine Elektrisiermaschine und eine Luftpumpe
schenkte der Herzog;ein JunckerschesSonnenmikroskop81 und die n•othigen litterarischen
Hilfsmittel musstedasWaisenhausbescha�en.

Der Unterricht wurde an zwei Tagender Woche in die Stunde von elf bis zw•olf Uhr
eingeschoben und besonders,von den Knaben mit acht, von den M•adchen mit vier Gu-
tegroschen viertelj •ahrlich, bezahlt. Schon im Jahre darauf erhielt Jenner die Pfarre zu
Rautheim; an der Schule ersetzteihn der Informator Gelpke, ein Sohn desOpfermanns
zu St. •Agidien. Er hatte bis dahin in Helmstedt als Mitglied desphilologisch-p•adagogi-
schenInstituts besondersim Zeichnenund in Mathematik unterrichtet, bew•ahrte sich nun
aber auch als vorz•uglicher Lehrer der Physik. Als er 1801an die Secundades Martini-
Gymnasiumsberufen worden war, ging das Schuldirektorium mit Freuden auf sein An-
erbieten ein, in der Waisenhausschule f•ur 30 Thlr. j•ahrlich seinebeiden Physikstunden
beizubehalten."82

Im Jahr 1797traf HerzogKarl Wilhelm Ferdinand Vorbereitungenf•ur eine Schulre-
form. Dazu forderte er von den Braunschweiger Schulen eingehendeBerichte •uber deren
Zustand an. In der Verf•ugung desHerzogshei�t es:
\. . . Wir erwarten, da� sich dieserBericht •uber alle in dem ganzenUmfange gedachter
Lehr-Anstalt begri�enen Gegenst•ande, zum Beyspiele,die Zahl der Lehrer, ihre Gehal-
te, Wohnungen, und •ubrigen Emolumenta83, Besch•aftigungen, Stundenzahl,Anzahl der
Schul-Kinder, Lehr-Methode, B•ucher, Aufsicht, Disciplin, das f•ur den Unterricht eines
Kindes zu bezahlendeSchulgeld, denBetrag dess•ammtlichen Schulgeldes,u.s.w.,verbrei-
te, wobey ihr in Erw•agung der Absicht, worum Wir dieseNachrichten verlangen,leicht
ermessenk•onnet, da� eine derselben entsprechende Ausf•uhrlichkeit und Vollst•andigkeit
deszu erstattendenBerichts, Uns zum besondernWohlgefallengereichen werde."84

Diese Verf•ugung f•uhrte zu einer gr•undlichen Dokumentation •uber den Zustand der

78ebd., S. 306.
79ebd., S. 416.
80HerzogKarl Wilhelm Ferdinand.
81Bei H•anselmann, Das erste Jahrhundert . . . , hei�t es dazu in einer Anmerkung (S. 459): \Mit

der Anfertigung solcher Instrumente f•ur den Schulgebrauch besch•aftigte sich Juncker, der nachmalige
Waisenhausschuldirektor [ C.F. Juncker, *1754; ab 1798Schuldirektor ], in seinenMu�estunden . . . "

82H•anselmann,Das erste Jahrhundert . . . , S. 420.
83Verg•unstigungen, die nicht in Geld abgegoltenwerden.
84Herzogliche Verf•ugung vom 29. April 1797.Stadtarchiv Braunschweig, G IV 1, Nr. 353,Vol. V, Bl. 2.
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Waisenhausschule.85

Ein vollst•andigerStundenplan- eingeteilt in zwei Teile, \f •ur S•ohne" und \f •ur T•ochter"
- gibt Auskunft •uber GelpkesUnterricht:

\a) f•ur S•ohne
Di 8h - 9h 2te Religions-Classe

11h - 12h Naturhistor. u. physikal. Cl.
4h - 5h 2te Franz•osische Cl.

Mi 10h - 11h Geometr. u. mathemat. Cl.
3h - 4h 2te lateinische Cl.

Sa 8h - 9h Biblische Historie Cl.
10h - 12h (Inspicient beim Zeichenunterricht von

ZeichenmeisterGiem, abwechselndmit Informator
Fischer)

b) f•ur T•ochter
(kein Unterricht)" 86

Die kleine Anzahl von Wochenstunden (8) ist dadurch zu erkl•aren, da� die Infor-
matoren weitere umfangreiche Aufgaben hatten: Seelsorge,Predigten in Gottesdiensten,
Aufsicht im Waisenhausw•ahrend und au�erhalb der Schulzeiten.

2.5 Gelpk es Wechsel zum Herzoglic hen Martineum

WenigeJahresp•ater, 1801,verabschiedet sich Gelpke von der Waisenhausschule und geht
ansMartineum87. Er schreibt

\GehorsamstesPro memoria
An dasHochf•urstl. Waisenhaus-Direktorium

ich nehme mir die Freiheit, dem Hochf•urstl. Waisenhaus-Direktoriumhierdurch ge-
horsamst anzuzeigen,da� ich zum Lehrer der zweiten Klasse88 am Martin •ao von dem
Hochl•obl. Magistrate erw•ahlt wordenbin; und statte daherhierbei meinenverbindlichsten
und gehorsamstenDank f•ur die hohe Gewogenheit ab, welche mir dieseshohe Direkto-
rium verliehenhat, und die ich zeitlebensmit dem innigsten Dankgef•uhle erkennenund
sch•atzen werde.

Da ich alsogezwungenwerdemeinejetzige Lehr-Stellenun bald zu verlassen,um die
neueanzutreten,sobitte ich gehorsamstmir meineDemissionbald zu schicken,und meine
gegenw•artige LehrstelleeinemAndern bald zu •ubertragen.

In der s•u�en Ho�n ung, da� dasHochf•urstl. Direktorium mir die hoheGunst und Ge-
wogenheit nicht entziehen werde, welche ich bisher genossenhabe, bin ich und lebe ich
stets fort

ganzgehorsamsterDiener
Aug. Heinr. Christ. Gelpke Braunschweig, den 13. Apr. 1801"89

85Stadtarchiv Braunschweig, G IV 1, Nr. 353, Vol. V, Bl. 5-84.
86ebd., Bl. 79-81.
87Dokumente zu seinerBerufung von Seiten desMartineums fehlen.
88Sekunda.
89Stadtarchiv Braunschweig, G IV 1, Nr. 353, Vol. V, Bl. 142.
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In Randbemerkungenzu diesemBrief hei�t es:
1. (von Legationsrat Henneberg) (unleserlich)
\. . . Gelpke . . . hat sich . . . erkl•art, da� er wohl geneigtw•are den Unterricht in der Natur-
lehre zu continuiren . . . "
2. (von dem neuenSchuldirektor Juncker)
\Der Candidat Linke aus Braunschweig, welcher sonst bei Hrn. GeheimenJustizrath
H•aberlin in Helmstedt bis zum Abgange seiner S•ohne auf die Schule conditionirt hat,
ist bis jetzt der Einzige, von dem ich wei�, da� er sich bei F•urstl. WaisenhausDirectorio
zu der durch Hrn. Gelpke Abgang ledig werdendenStelle meldenwill.
. . .
DesHrn. Gelpke Erkl •arung, da� er geneigtseyden Unterricht in der Naturlehre zu conti-
nuiren, welchesin der Stunde von 1 - 2 Mitt wochs und Sonnabendsder Fall seynw•urde,
ist recht gut zu ben•utzen, und h•angt es lediglich von F•urstl. Directorio ab, welchesHo-
norar ihm daf•ur zu theil werdensoll."

Einige Tagesp•ater (19. April 1801) berichtet Schuldirektor Juncker, da� er sich mit
Gelpke•uber dasHonorar f•ur seineweiter an derWaisenhausschule zu haltendenNaturlehre-
Stundengeeinigt habe:

\Mit Hrn. Gelpke habe ich wegendesHonorars, f•ur den in der Naturlehre noch fer-
ner Mitt wochs und Sonnabendsvon 1 - 2 zu gebendenUnterricht gesprochen. Er meinte
drei�ig Thaler w•urden daf•ur nicht zu viel seyn.Ich bin dieserMeinung um somehr auch,
da bei dem Unterrichte in der Naturlehre so manche kleine Ausgaben f•ur Experimente
erforderlich sind."90

O�ensichtlich war es noch nicht •ublich, solche \kleinen Ausgaben" aus Schulmitteln
zu bestreiten.

In einem\Pro Memoria"91 an HerzogKarl Wilhelm Ferdinand berichtet dasWaisen-
haus-Schuldirektorium •uber \. . . die Wiederbesetzungdesdurch den Abgang desLehrers
Gelpke erledigt werdendenInformatoren-Stellebei der Waisenhaus-Schule und die fernere
Beibehaltung desUnterrichts in der Naturlehre . . . " 92 Die Wahl (esgab keinenKonkur-
renten) �el auf Johann Christian Linke. Es hei�t dann:

\. . . glaubt dasDirektorium mit Recht erwarten zu d•urfen, da� die Stelledesabgehen-
den LehrersGelpke im allgemeinendurch ihn93 wiederersetzt seynwerde, inde� w•unscht
dasselbe doch, da� ersterer den bisher w•ochentlich in den Stunden von 1 bis 2 Mitt-
wochs und Sonnabends in der Naturlehre gegebenen Unterricht, weil er hierin sich so
vorz•uglich ausgezeichnet, auch noch in der Folge fortsetzen m•oge.Hierzu ist der Lehrer
Gelpke . . . gegenBewilligung einesj•ahrlichen Honorarsvon Drei�ig Thalern erb•otig, und
ist das Direktorium der untert •anigsten Meinung, da� zur Beibehaltung diesesso n•utzli-
chen Unterrichts dieseskleine Opfer der Schule noch wohl gebracht werdenk•onne."94

90ebd., Bl. 144.
91vom 20. April 1801.
92Stadtarchiv Braunschweig, G IV 1, Nr. 353, Vol. V, Bl. 145-146.
93Linke.
94Stadtarchiv Braunschweig, G IV 1, Nr. 353, Vol. V, Bl. 145-146.
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Bald nach Antritt seinesneuenAmtes am Martineum schreibt Gelpke an dasWaisen-
haus-Direktorium:

\GehorsamstesPro memoria
An dasHochf•urstl. Waisenhaus-Direktorium

Dem Hochf•urstl. Waisenhaus-Direktoriumstatte ich hierdurch meinengehorsamsten
und herzlichsten Dank f•ur meine Beibehaltung zu dem physikalischen und naturhistori-
schen Unterrichte an der Waisenhaus-Schule ab, wodurch mir ein neuerBeweis von dem
hohenZutrauen gegebenwordenist, welchesdasselbe zu meinenKenntnissenbesitzt. Und
ich werdedaherdurch neuenEifer und dengr•o�ten Flei� mich zu bem•uhensuchen, dieses
hohen Zutrauens immer w•urdiger zu werden,um dadurch die hohe Gunst zu verdienen,
welche die� hoheDirektorium mir so oft bewiesenhat.

Zugleich mu� ich aber auch die� hoheDirektorium gehorsamstbitten, mir eineKam-
mer in der Wohnung desFaktors J. . . [ unleserlich ], in welcher zwei . . . [ unleserlich ] stehen,
. . . [ unleserlich ] und einr•aumenzu lassen,um die physikalischen Instrumente, welche ich
bis jetzt theils auf meiner Stube, theils auf meiner Schlafkammer gehabt habe, hinstellen
lassenzu k•onnen, und um auch dadurch einen bestimmten festen Ort f•ur das Sonnen-
Mikroskop zu erhalten. Da meine Bitte das Beste der Schulanstalt betri�t, so darf ich
gewi� der Erf•ullung derselben entgegensehen.

ganzgehorsamst
Aug. Heinr. Christ. Gelpke Braunschweig, den 10. Mai 1801"95

Im Anhang D be�ndet sich ein Lehrplan des Martineums sowie in Anhang C ein
Auszugausden \Regeln f•ur Sch•uler desMartineums".

2.6 Das Herzoglic he Katharineum zu Braunsc hweig

Das Katharineum hat den gleichen Ursprung wie dasMartineum: Der Braunschweigische
Stadtmagistrat erhielt eine von Papst JohannesXXI I I.96 am 25. Febr. 1415zu Kostnitz
(Kostnitzer Kirchenversammlung)unterschriebeneErlaubnis, in der Martini- und in der
KatharinengemeindeSchulen anzulegen.

Wie das Martineum war auch das Katharineum eine \lateinische Schule" (f •ur Jun-
gen). Dies dr•uckte sich darin aus, da� die Anforderungen der einzelnenKlassenstufen
vorwiegendauf der Grundlage von Fertigkeiten im Lateinischen de�niert wurden. Diese
Anforderungenlauteten (um 1800):
\Um in Quinta aufgenommenzu werden,mussein Kind fertig Deutsch lesenk•onnen.Um
in Quarta . . . fertig Lateinisch decliniren, ziemlich conjugiren und schreiben. Um
in Tertia . . . leichte Formeln ausdem Deutschen ins Latein •ubersetzenk•onnen.Um
in Sekunda. . . mussder Sch•uler in einemleichten lateinischen Klassiker ein Pensum,wor-
auf er sich nicht pr•apariert hatte, ziemlich exponiren, und in einer Uebersetzungausdem
Deutschen ins Latein nicht •uber einigewenigegrammatikalische Fehler machen. Um
in Prima . . . musser schon einennicht zu schweren lateinischen Dichter verstehenk•onnen
und seineAusarbeitung [ mu� ] von den sogenannten groben grammatikalischen Fehlern

95Stadtarchiv Braunschweig, G IV 1, Nr. 353, Vol. V, Bl. 150.
96Anmerkung: Es handelt sich hier um einen Gegenpapst,dessenOrdnungszahlbei der Weiterz•ahlung

nicht ber•ucksichtigt wurde.
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rein sein."97

Das besondereGewicht desLateinischen kommt in einer typischen Stundenzahl•uber-
sicht desKatharineums zum Ausdruck (1824)98

Anzahl der Wochenstunden:

Kl. Rel. Dtsch. Lat. Gr. Franz. Hebr. Engl. Gesch. Geogr. Math. Nat. Rechn. Schr.
gesch.

I. 2 3 10 7 3 2 vac. 3 2 6 - - - 38
I I. 3 3 11 5 4 2 - 2 1 4 2 - - 37
I I I. 3 3 10 4 3 - - 2 1 3 - 2 1 32
IV. 3 5 7 3 4 - - 1 1 1 - 2 4 31
V. 3 4 8 - - - - 1 2 - - 3 6 27

14 18 46 17 14 4 - 9 7 14 2 7 11 165

Eine kurze •Ubersicht •uber den Lehrplan desKatharineums (1800) 99:

\In Quinta wird gelehrt: Vorbereitung zur Christlichen Religion (Begri�e von Gott,
Erz•ahlungenaus JesusLeben, Verh•altnisse zwischen Aeltern und Kindern, Lehrern und
Sch•ulern, BetragengegenGeschwister, Gesinde,Mitsch•uler, gegenThiere u.s.w.nach We-
landsSittenlehren, I. Band.100 Lesenmit Ausdruck, Latein, Rechtschreibung,Geographie,
Rechnen (Addiren, Subtrahiren), Schreiben und Zeichnen; und durch SulzersVor•ubun-
gen101 oder •ahnliche Schriften Aufmerksamkeit und Nachdenken geweckt.

In Quarta: Dasselbe, nur so, wie es f•ur Quartaner sein muss; Religion in Beispielen
Weland II. Bd., im Rechnen Multipliciren und Dividiren; im Deutschen und Lateinischen
werdenkleine Ausarbeitungengemacht; auch wird mit dem Griechischen angefangen.

In Tertia: die Christliche Religions-und Tugendlehrenach den F•ahigkeiten und Be-
d•urfnissendiesesAlters mit biblischer Geschichte, Anthropologieu.s.w. Uebrigens102 die-
selben Wissenschaften und Sprachen, nur auf einer h•oherenStufe; im Lateine Justin; im
Griechischen H•orstels Lesebuch103; Uebung im Lateinischen und Deutschen Stile; Recht-

97Heusinger,Konrad, Kurze Nachrichten von der Herzoglichen Katharinenschule zu Braunschweig und
ihrer Einrichtung seit 1790. . .
Braunschweig (Karl Reichard), 1800.
In: Programme und dergl. desKatharineums zu Braunschweig 1744-1827[�ktiv er Titel].
Stadtbibliothek Braunschweig, Sign. I 129/519.

98Lehrplan des Herzoglichen Katharineums zu Braunschweig f•ur das Sommerhalbjahr 1824 nebst
vorl•au�gen Bemerkungen.
von Dr. Friedr. Traugott Friedemann, Director.
Braunschweig, gedruckt bei C. Reichard.
In: Programme und dergl. . . .

99Heusinger,Kurze Nachrichten . . .
100Weland, J.C., Sittenlehren, durch Beispieleausder Weltgeschichte erl•autert; zur Vorbereitung auf den

Unterricht in der christlic henReligion in lateinischenSchulen. 4 Bde. Braunschweig(Schulbuchhandlung),
1795-98.1r Bd. Neuau. 1800.3r Bd. Neuau. 1806.

101Sulzer, Johann Georg, Vor•ubungen zur Erweckung der Aufmerksamkeit und des Nachdenkens. 4
Theile. Berlin, 1r Th. f•ur die unteren Classen,1799;2r Th. f•ur die mittleren Classen,1799;3r Th. f•ur die
obern Classen,1781;4r Th. zum Gebrauch der Lehrer, 1782.

102= im •ubrigen.
103H•orstel, Johann Nikolaus Ludwig, GriechischesgrammatikalischesLesebuch. Bremen, 1799.
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schreibung; im Rechnen Regelde Tri104; Anfang im Franz•osischen.

In Sekunda:die christliche Religions-und Tugendlehrein ihrem ganzenUmfange,wie
sief•ur Kon�rmanden geh•ort, mit Anthropologie;im LateineCurtius, C•asar,Ovid mit My-
thologie und Prosodie; im Griechischen Gedike's Lesebuch105; im Franz•osischen allgemei-
ne Schulencyklop•adie von Trapp106, Uebersetzungenausdem Deutschen ins Franz•osische
und umgekehrt; Geometrie;allgemeineArithmetik; zuweilen allgemeineNaturgeschichte;
Geographienach Landkarten; Geschichte, j•ahrlich geendet;Deutsche Aufs•atze; Uebung
im lateinischen Stile; Anfang im Hebr•aischen.

In Nebenprima: Terenzoder Cicero; Erkl •arung vaterl•andischer Dichter; Moli�ere.

In Prima: Religions-und Tugendlehremit steter R•ucksicht auf die Lage und Bed•urf-
nissejunger Leute, die im Begri�e sind, zur Akademiezu gehen,mit exegetischen, histo-
rischen und literarischen Bemerkungenund Notizen; Arithmetik und Algebra; Geometrie
und Trigonometrie; Naturgeschichte; Logik; allgemeineWeltgeschichte anderthalbj •ahr-
lich; Homer, Plutarch, Theophrast, Xenophon;Horaz, Vergil, Cicero, Livius, Sallust; mit
Erkl •arung der Griechischen und Lateinischen Alterth •umer; alte und neue Geographie;
zuweilen klassische Literatur; Uebung im Franz•osischsprechen und schreiben (Handbuch
der Franz. Sprache)107, •Ubersetzungenaus dem Franz•osischen, Lateinischen, Deutschen;
eigneAufs•atze in diesenSprachen; Hebr•aisch und (wie in allen Klassen,Nebenprima aus-
genommen),Uebungenim Deklamiren und Zeichnen." Ein ausf•uhrlichesBeispiel f•ur den
Lehrplan desKatharineums be�ndet sich im Anhang E."

Der Aufenthalt der Sch•uler in den f•unf Klassenwar nicht an Schuljahre gebunden;
Versetzungenwurden halbj•ahrlich vorgenommen.Insbesonderein den oberen Klassen
verblieben die Sch•uler l•angeralsein Jahr; in Prima (I.) warendrei und mehr Jahre •ublich.

Den Geist, der dem Unterricht zugrunde lag, charakterisiert Rektor Heusingerwie
folgt:
\Auf die Kultur desmoralischen und religi•osenGef•uhls wird in jeder Klasseauch durch
zweckm•assigeLieder und Stellen aus klassischen Deutschen Dichtern R•ucksicht genom-
men, und jedeunsrer Lectionenarbeitet n•aher oder entfernter auf den Hauptzweck, rich-
tige und heilsameErkenntnis Gottes zu erwecken und zu erweitern."108

Gelpkekam 1821ansKatharineum. ZwischenKatharineum, Martineum und auch dem
CollegiumCarolinum herrschte regeWechselwirkungin der Besch•aftigung der Lehrkr•afte.
Eine T•atigkeit am C.C. war f•ur Lehrer beider Schulen eherdie Regelals eineAusnahme.
Prof. Sche�er, Rektor am Martineum seit der Zeit, als Gelpke dort an�ng (1801), ging -
wieder gleichzeitig mit Gelpke - 1821als Rektor ansKatharineum.

GelpkesUnterricht am Katharineum ging nie •uber 6 Std./W oche hinaus und bestand
haupts•achlich in Geometrieund Naturgeschichte.

104Regelde Tri: alte Bezeichnung f•ur Dreisatz.
105Gedike, Friedrich, Griechisches Lesebuch f•ur die ersten Anf•anger. Berlin, 1782,.. . , 12. Au. ebd.,

1829.
106Trapp, Ernst Christian, Ausz•uge aus den classischen franz•osischen Schriftstellern; zur allgemeinen

Schulencyklop•adie geh•orig, herausgegeben von Joachim Heinrich Campe. 7 Thle. Braunschweig, 1794-97.
107 Ideler, Ludwig, Handbuch der franz•osischenSprache oder Auswahl interessanter St•ucke ausden klas-

sischen franz•osischen Prosaistenund Dichtern. Nebst Nachrichten von den Verfassernund ihren Werken.
Th.1: Prosaischer Theil. Berlin, 1796;Th.2: Poetischer Theil. ebd., 1798.

108Heusinger,Kurze Nachrichten . . . , S. 15.
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1828 wurden Katharineum und Martineum zu einem Gesamtgymnasium vereinigt,
welchesaus Ober-, Pro- und Realgymnasiumbestand,wobei Gelpke am Ober- und Pro-
gymnasiumunterrichtete.

2.7 Gelpk e am Collegium Carolin um

2.7.1 Zur Geschichte des Collegium Carolin um bis 1835

Eschenburg109 beginnt seinenR•uckblick auf die erstenmehr als sechzig JahredesC.C.110,
indem er die Entwicklung und Verbreitung des •asthetischen Geschmacks bei seinenAb-
solventen als Haupterrungenschaft in diesererstenZeit herausstellt:\Erst gegendie Mitte
desverossenen[= 18.] Jahrhunderts beganndie D•ammerungdesdeutschenGeschmacks;
und eben die M•anner, welche die L•auterung desselben vornehmlich bewirkten, standen
an der SpitzedieserAnstalt. Mosheim111, Jerusalem112, G•artner113, Ebert114, Zachariae115

und Schmid116 sind dem dankbarenDeutschen unverge�lich . . . " 117

Zu Beginn seinesBerichts stellt Eschenburg fest: \Als dieseAnstalt [dasC.C.] entstand,
war der Zustand der Schulen •uberall h•ochst mangelhaft und unvollkommen."118

HerzogCarl I.119, o�en f•ur aufkl•arerische Gedanken in der Bildungspolitik, nahm die
verfallendeKlosterschule Mariental bei Helmstedt zum Anla�, Pl•anef•ur derenSchlie�ung
und Neuerrichtung in Braunschweig zu entwerfen. Hierbei st•utzte er sich vor allem auf
die Pl•ane seinesbildungspolitischen Beraters, desProbstesund HofpredigersJerusalem.
Eschenburg bezeichnet Jerusalemals den \. . . vornehmsten120 Stifter desCollegii . . . " 121

Die vorgeseheneSchlie�ung der Klosterschule Mariental entsprach auch dem Bestreben
von HerzogCarl I., Bildungseinrichtungen dem kirchlichen Einu� zu entziehen.122

Einige VorstellungenJerusalems•uber die neu zu gr•undendeAnstalt seienim Folgenden
wiedergegeben:
\. . . Jerusalemwar •uberzeugt,da� zwischen dem gew•ohnlichen Schulunterricht und einer

109Eschenburg, JohannJoachim (1743-1820),ab 1777Professorf•ur sch•oneLiteratur und f•ur Philosophie
am Collegium Carolinum. Biographische Angaben zu Eschenburg: s. ADB, Bd. 6, 1877, S. 346-347;
BraunschweigischesBiographischesLexikon: 19. und 20. Jh., herausgegeben von Jarck/Scheel,Hannover,
1996,S. 168-169.

110Eschenburg, Johann Joachim, Entwurf einer Geschichte desCollegii Carolini in Braunschweig. Berlin
und Stettin, 1812.

111Mosheim,Johann Lorenz (1693-1755),1723-1747o. Prof. der Theologiean der Universit•at Helmstedt;
Aufseher •uber das Schulwesenim Herzogtum Braunschweig; 1745-1747Kurator desC.C.

112Jerusalem,Johann Friedrich Wilhelm (1709-1789),Theologe,Kirc hen- und Schulmann; Erzieher von
Erbprinz Karl Wilhelm Ferdinand; 1745-1747Kurator desC.C., 1747-1777dessenDirektor; bildungspo-
litischer Berater von HerzogCarl I.

113G•artner, Karl Christian (1712-1791),o. Prof. der Sittenlehre und Beredtsamkeit am C.C. Die ADB
(Bd. 8, 1878,S. 381) bezeichnet seineT•atigkeit als `Dichter und Schriftsteller'.

114Ebert, Johann Arnold (1723-1795),o. Prof. f•ur englische Sprache und Literatur sowie Wissenschafts-
kunde. Sp•ater auch Vorlesungenzur griechischen Sprache und Literatur.

115Zachariae, Just Friedrich Wilhelm (1726-1777),o. Prof. der Dichtkunst.
116Schmid, Konrad Arnold (1716-1789),o. Prof. der Religionswissenschaft und der lateinischen Sprache.
117Eschenburg, Entwurf . . . , Berlin und Stettin, 1812,S. IV.
118ebd.
119s. Fu�note 44.
120= wichtigsten.
121Eschenburg, Entwurf . . . , Berlin und Stettin, 1812,S. V.
122vgl. Schikorsky, Isa, Das Collegium Carolinum als Reformanstalt . . . In: Kertz, Walter (Hrsg.), Tech-

nische Universit•at Braunschweig . . . 1745-1995.Hildesheim, etc., 1995,S. 7.
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zweckm•a�igen Benutzung desakademischen Vortrags [d.h.: Universit•at] sich einesonach-
theilige als betr•achtliche L•ucke befand . . . " 123

Die neueSchule wendetesich aber auch an diejenigen,die nicht die Universit•at besuchen
wollten: \. . . f•ur die jungenLeute, welche nicht f•ur deneigentlichen gelehrtenStand, nicht
zum Universit•atsleben bestimmt waren,gabesdamalskeinezweckm•a�igere Vorbereitung,
als dieseAnstalt." 124

Jerusalemfa�t die Ziele der neuenAnstalt wie folgt zusammen:\. . . Hauptzweck . . . des
C.C. . . . [ist es],die jungen Leute zum guten Geschmack in allen sch•onenund n•utzlichen
Wissenschaften anzuf•uhren, und sie zu den k•unftig zu erlernendenFakult•atswissenschaf-
ten vorzubereiten."125

Jerusalemhielt eine lange Aufenthaltsdauer der Studierendenauf dem C.C. f•ur erfor-
derlch, wie siedann aber nicht verwirklicht wurde;vermutlich •uberstiegsieauch die L•ange
einesdurchschnittlic hen Universit•atsstudiums: \Jerusalem w•unschte, da� die . . . jungen
M•anner . . . wenigstensf•unf Jahre in dem Collegio bleiben m•ogten . . . damit . . . ihnen
. . . l•angereVorbereitung und reifere Ausbildung des Verstandesund Herzenszu Theil
werdenm•ogte."126

Wichtig war f•ur Jerusalem,da� der Unterricht in deutscher Sprache gehalten wurde:
\Hierdurch, glaubte er mit Recht, da� in allen Wissenschaften eineMengeunn•utzer und
fremder Kunstw•orter und dunkler Begri�e k•onnte vermiedenwerden." 127

Ein besonderesGewicht r•aumte Jerusalemdem Religionsunterricht ein. Von den Reli-
gionslehrernam C.C. verlangte er: \Eine ihrer allervornemstenBem•uhungen wird aber
dieseseyn,da� die wichtige Lehre von der Warheit und Vortre�ic hkeit der christlichen
Religion •uberhaupt, darinn aufs deutlichste und •uberzeugendstevorgetragenwerde."128

Er forderte \. . . vern•unftige(n) . . . Religionsunterricht, dem aber die nat•urliche Theologie,
die Lehre von der Wahrheit der christlichen Religion und eine kurze Geschichte desKa-
nons nothwendig vorausgeschickt werden m•usse,weil man sonst nichts als Abergl•aubige
und Ungl•aubigebilden w•urde."129

Nach der Gr•undung des C.C. 1745wurden zun•achst, wie die \V orl•au�ge Nachricht
von dem Collegio Carolino . . . " berichtet, folgendeF•acher gelehrt: Theologie,Weltweis-
heit, Literarhistorie, Mathematik, Dicht- und Redekunst,alte und neuereSprachen; dazu
kamenals •Ubungen:Zeichnen,Malerei, Musik, Tanzkunst,Fechtkunst, Reiten, Drechseln
und Glasschleifen. Die \V orl•au�ge Nachricht . . . " zeigt eine starke geisteswissenschaft-
liche Pr•agung desC.C.; diesehat sich dann bis weit in das n•achste Jahrhundert hinein
erhalten.
In seinerfr •uhenZeit wiesdasC.C. Z•ugeeinerRitterakademie130 auf; diesentsprach durch-
ausdemWunsch von HerzogCarl I. (Eine Ritterakademiehatte in Wolfenb•uttel von 1687
bis 1715bestanden.)So lag der Anteil der Adligen an der Gesamtzahl der Besucher des
C.C. anf•anglich zeitweisebei •uber 50%.131 Auch die sehr hohen Studiengeb•uhren - zeit-

123Eschenburg, Entwurf . . . , Berlin und Stettin, 1812,S. V.
124ebd., S. VI.
125ebd., S. 14.
126ebd., S. 6.
127ebd., S. 5.
128Vorl•au�ge Nachricht von dem Collegio Carolino zu Braunschweig. (Verf.: J.F.W. Jerusalem).Braun-

schweig (Meyer), 1745.Datiert: 17. Apr. 1745.
129Eschenburg, Entwurf . . . , S. 5.
130Ritterak ademie: \Erzieh ungsanstalt f•ur junge Adelige, auf der dieselben bis zur Universit•at, zum

O�zier etc. ausgebildetwerdenund die ebensoeingerichtet seynmu�, wie ein gutesGymnasium." (Meyers
gro�es Convers.-Lex., 2. Abth., 5. Bd., Hildburghausen, etc., 1850,S. 1304.)

131D•usterdieck, Peter, Die Studenten desCollegium Carolinum 1745-1808.In: Kertz, Walter, Technische
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weise300Thaler/Jahr (mit Internat) - f•orderten bei den Besuchern eineAuslesezu Adel
und gehobenemB•urgertum hin.
Zwischen 1745und 1761kamenvier in literarischer Hinsicht bedeutsameProfessorenans
C.C.: G•artner, Ebert, Zachariae und Schmid.132 Ihnen gemeinsamwar, da� siealle zuvor
Mitherausgeber einer Bremer Literaturzeitschrift 133 gewesenwaren, sie wurden deshalb
auch \Bremer Beitr •ager" genannt. Mit ihren Unterrichtsf•achern Latein, Deutsch, Eng-
lisch, Dichtkunst, Beredsamkeit, Mythologie, Wissenschaftsgeschichte, praktische Philo-
sophieund Theologieverst•arkten siedie geisteswissenschaftliche Ausrichtung desC.C.
1767kam Eschenburg - durch die Vermittlung seinesFreundesKarl Wilhelm Jerusalem134,
desSohnesvon JohannFriedrich Wilhelm Jerusalem- ansC.C., wo er zun•achst sechs Jah-
re Hofmeister war, sp•ater aber eine Vielzahl geisteswissenschaftlicher F•acher lehrte. Er
trug wesentlich dazu bei, bis zu seinemTode 1820 die Vorherrschaft dieser F•acher am
C.C. zu erhalten.
Einen Einschnitt in der Entwicklung desC.C.sstellt die Zeit der franz•osischen Besetzung
1808-1814unter dem franz•osischen K•onig J�erôme Bonaparte135 dar. Zu Beginn der Be-
satzungszeitwurde dasC.C. in eineMilit •arschule umgewandelt. Der Lehrbetrieb in dieser
Zeit hatte kaum Gemeinsamkeiten mit dem in der Zeit des alten C.C. Nach der Besat-
zungszeit1814wurde das C.C. wieder errichtet mit einemLehrangebot, das weitgehend
demjenigenvor der Umwandlung entsprach.
Etwa von den 1820erJahren an wurden in Deutschland, nach dem Vorbild der Pariser
�Ecole Polytechnique (gegr•undet 1794), zahlreiche h•ohere technische Lehranstalten ge-
gr•undet, wodurch dasC.C. an Anziehungskraft verlor. Zu Beginn der 1830erJahrewurde
auch in Braunschweig die Forderung erhoben, das C.C. in eine polytechnische Schule
umzuwandeln, Vorbild war eine 1825/1832erfolgreich gegr•undete Schule dieser Art in
Karlsruhe. •Ubrigensw•ahlten noch im Jahrzehnt 1820-182930%der Studienanf•angeram
C.C. Jura als Studienfach, 24%Theologie.136

Die Umwandlung des C.C. erfolgte 1835,von nun an bestand es aus drei Abteilungen:
der humanistischen, der technischen und der merkantilischen. Die Geisteswissenschaften
gingenin der humanistischen Abteilung auf, aber von nun an •uberwogendie Lehrveran-
staltungen der technischen Abteilung (z.B. WS 1837/38:52%der gesamten angebotenen
Wochenstunden,gegen•uber 31%in der humanistischen Abteilung)137.

N•ahereszur fr •uhen Geschichte desC.C., besondersim Hinblick auf die naturwissen-
schaftlichen F•acher, �ndet sich in Kap. 3.2.

2.7.2 Gelpk es Berufung an das Collegium Carolin um

Im Nov. 1801wurde Prof. von Zimmermann138 von seinens•amtlichenLehrverpic htungen
am C.C. freigestellt - um esihm schmackhaft zu machen, dort zu bleiben und einenRuf
nach St. Petersburgnicht anzunehmen.

Universit•at Braunschweig . . . 1745-1995.Hildesheim, etc., 1995,S. 74.
132s. Fu�noten 113-116.
133NeueBeytr •agezum Vergn•ugen desVerstandesund Witzes. Bremen, 1744-1747(4 Bde.).
134Jerusalem,Karl Wilhelm (1747-1772).Er ist vor allem dadurch bekannt, da� sein Schicksal Goethe

zu seinem\Die Leiden des jungen Werther" inspirierte.
135Bonaparte, J�erôme (1784-1860),Bruder von Kaiser Napoleon Bonaparte (1769-1821).
136vgl. Albrecht, Peter, Die WiederherstellungdesCollegium Carolinum im Jahre1814.In: Kertz, Walter

(Hrsg.), Technische Universit•at Braunschweig . . . 1745-1995.Hildesheim, etc., 1995,S. 107.
137vgl. Ludewig, Hans-Ulrich, Die Reorganisationsdebatte1825-1835.In: Kertz, Walter (Hrsg.), Tech-

nische Universit•at Braunschweig . . . 1745-1995.Hildesheim, etc., 1995,S. 122.
138s. Kap. 2.1.
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Zimmermann lehrte bereits seit 1766 als Nachfolger des ersten Lehrers f•ur Mathe-
matik und Physik am C.C., Prof. Oeder139. Er lehrte zuletzt Mathematik, Physik und
Naturgeschichte. Die Wiederbesetzungder Zimmermannschen Stelle war mit manchen
Schwierigkeiten verbunden,wie esdie betre�ende Akte140 aufzeigt.

Johann Christian Ludwig Hellwig141, seit 1771 Mathematiklehrer haupts•achlich am
Katharineum, aber auch am Martineum, nahm die Wiederbesetzungzum Anla�, um in
seinen\Un tert •anigsten Vorschl•agen"142 ausf•uhrliche Anregungenzu geben, wie er sich
einebessereAbstimmung zwischen Schule, Carolinum und Universit•at vorstellte. Er for-
derte u.a., da� dieselben Lehrer am Gymnasium und am Carolinum unterrichten sollten:
\Es w•urde n•utzlich seyn,wenn die Lehrstellen am Carolino und Catharineo f•ur die Ma-
thematik und Naturgeschichte verbundenw•urden. Denn
1. arbeitet der Lehrer f•ur beide Institute mehr nach einemharmonischen Plan, als wenn
zwey M•anner,selbstin demgr•ostenEinverst•andnisse,einerhier der anderedort angestellt
werden.
2. Geschieht die Anstellung Eines Mannes mit wenigern Kosten, als wenn zwey dazu
angestelltwerden."143

Als Gelpke von der freigewordenenStelleerfuhr, schrieb er einenBrief an HerzogKarl
Wilhelm Ferdinandund bat, ihm die Stellezu •uberlassen.Er r•aumte jedoch auch ein, da�
er sich gut vorstellenk•onne,die Stellenur teilweisezu erhalten und sodie M•oglichkeit zu
haben, seineSchult •atigkeit fortzusetzen:

\Durc hlauchtigster Herzog,Gn•adigsterF•urst und Herr,
Dem hohenund gn•adigenBefehleEurer Herzogl.Durchlauchten gem•a� wageich esmeine
Bitte unterth•anigst vorzutragen:Da sich jetzt die Gelegenheitereignethat, da� dasFach
der physikalischen Astronomie und Geographie,verbundenmit der Mathematik und Na-
turgeschichte auf dem Hochf•urstl. Collegium Carolinum o�en steht, soerdreisteich mich
Eure Herzogl.Durchlauchten unterth •anigst um die HoheGnadeanzuehen, mir den Un-
terricht in diesenWissenschaften daselbst vortragen zu d•urfen gn•adigst zu verg•onnen.
Sollte ich auch nicht so gl•ucklich von Dero hohen Gnadegemacht werden k•onnen,diese
ganzeStellezu erhalten,sow•urde ich dennoch mich sehrgl•ucklich f•uhlen, wennmir einige
Stunden,welche ich alsdannmit meinenSchulgesch•aften recht gut verbinden kann, dazu
huldreichst verg•onnt bekommen w•urde. Gl•ucklich und ganz zufrieden w•urde ich durch
diesegn•adige Erf•ullung meiner unterth•anigsten Bitte gemacht werden, weil ich dadurch
in eineLaufbahn versetztw•urde, welchesoganzmeinenW•unschenund Kenntnissenange-
messenist; indem ich dadurch Gelegenheiterhielte meineKenntnisseweiter auszubreiten,
einenn•utzlichen Gebrauch von den sich daselbstbe�ndenden Fernr•ohren zu machen, Be-
obachtungen durch Quadranten an dem Himmelsgew•olbe anzustellen,die ruhendeGlas-
schleifereiwiederin Th•atigkeit zu setzen,und dendaselbstStudirendenBelehrungdar•uber
mit zu theilen. Was ich hierinn leisten kann, und leisten werde, habe ich schon die Eh-

139Oeder, Johann Ludwig (1722-1776).
140NdsStArch WF, Akte 2 Alt Nr. 16248: Acta die Wiederbesetzung der Lehrstellen des Geheimen

Etatsraths von Zimmermann an dem Collegio Carolino betre�. (1802)
Moll, Hauptmann, in Mathesi pura
Gelpke, Subconrector, in der popul•aren Astronomie und dem Glasschleifen.

141(1743-1831).
142NdsStArch WF, Akte 2 Alt Nr. 16248,Bl. 2-5: Hellwig, Untert •anigste Vorschl•age

Wie die, durch den Abgang des Geh. Et. Rath v. Zimmermann vom Carolino, erledigte Lehrstellen,
wiederum so besetzt werden k•onnten, da� ein zweckm•a�iger Zusammenhangzwischen den Schulen, dem
Carolino und der Akademie[ =Univ ersit•at ] dadurch entstehe. (30. Nov. 1801)

143ebd., Bl. 3.
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re gehabt, Eurer Herzogl.Durchlauchten sowol durch ein Werk, betitelt \Betrachtungen
•uber dasWeltgeb•aude"144 welchesich vor einemJahreunterth •anigst •uberreichte, alsauch
durch die von mir erfundenenMaschinen, zu zeigen,und bald werdeich solchesnoch durch
wichtigere Instrumente f•ur die Astronomie Dero hohenGnadebeweisen.Daher glaube ich
mit der gn•adigstenErf•ullung meiner unterth•anigstenBitte mich schmeicheln zu d•urfen,
weil ich nur um einengr•o�eren Wirkungskreis anehe, wodurch ich gegenalle •angstliche
SorgendesFortkommensgesichert seyn,und in der Erweiterung und Vervollkommnung
meiner Kenntni�en nicht gehemmt werden w•urde, welches ich bei meiner gegenw•artigen
Stelle,die mir kaum 400Rthlr. j•ahrliche Einnahmegew•ahret, bef•urchten mu�, und daher
mir nicht erlaubt ist auf Fortschritte in den Wissenschaften etwas zu verwenden.

Zeitlebens werde ich dieseHohe Gnade Eurer Herzogl. Durchlaucht zu r•uhmen Ur-
sache haben, wenn ich meine unterth •anigste Bitte erf•ullt sehensollte; und durch den
unerm•udetstenEifer und die gr•o�te Gewissenhaftigkeit in meinenBerufsgesch•aften werde
ich Dero hohen Gnade mich immer w•urdiger zu machen suchen, und bis an mein Ende
mit der tiefsten Ehrfurcht verharren

Eurer Herzoglichen Durchlauchten
August Heinrich Christian Gelpke

Braunschweig, den 1 ten Decbr. 1801"145

Es gab jedoch auch noch andereBewerber um die freigewordeneStelle. Dazu geh•orte
der JenaerProfessorE.D.M. Stahl, der in einem ausf•uhrlichen Schreiben Prof. Eschen-
burg146 bat, sich f•ur ihn einzusetzen.Den gr•o�ten Raum in diesemBrief nahm jedoch
seineUnzufriedenheit mit seinerderzeitigenStelle in Jena ein: \ . . . ich habe . . . keinen
sehnlichern Wunsch, als von hier sobald als m•oglich wegzukommen und bin bereit, eine
jede ausw•artige Stelle anzunehmen."147 Eschenburg sch•atzt ihn jedoch und setzt sich f•ur
ihn ein: \ . . . der Prof. Stahl w•are gewi� in jeder Hinsicht der rechte Mann . . . , und w•urde
durch seinenmir bekannten treuen Flei� eben sosehr,als durch seinebew•ahrte Geschick-
lichkeit und Rechtscha�enheit unsermInstitute Nutzen und Ruhm verscha�en." 148

Auf der Konzilssitzungvom 14. Jan. 1802wird Gelpke f•ur die F•acher popul•are Astro-
nomie und Glasschleifen vorgeschlagen; zugleich wird eine Empfehlung f•ur Hellwig149

ausgesprochen (in Bezug auf die F•acher Mathematik und Naturgeschichte): \Der Prof.
Hellwig w•urde der rechte Mann f•ur beyde Wi�enschaften seyn."150 Hellwigs Berufung
kommt jedoch erst am Ende desfolgendenJahreszustande.Das Wiedererstarken natur-
wissenschaftlicher F•acher am C.C. ist f•ur das Konzil ein wichtiger Schritt: \Auf diese
Art w•urde das Carolinum wieder erg•antzet, und seinererstenBestimmung, dasselbe mit
der Universit•at zu Helmst•adt in n•ahere Verbindung zu bringen wieder n•aher gebracht
werden."151

O�ensichtlich hat GelpkesSchreibenan HerzogKarl Wilhelm Ferdinandgewirkt, denn
diesersetzt sich f•ur ihn ein. Auch soll Gelpke zun•achst nur eine Erlaubnis erhalten, am
C.C. Vorlesungenund •Ubungenabzuhalten,da sonst zu bef•urchten w•are, da� vor allem
Schullehrer in gleichen oder h•oheren Stellungen als er ebenfalls um Professorenstellen

144Allgemeinfa�lic he Betrachtungen •uber das Weltgeb•aude . . . , s. Kap. 2.1.
145NdsStArch WF, Akte 2 Alt Nr. 16248,Bl. 6-7.
146s.Fu�note 108.
147NdsStArch WF, Akte 2 Alt Nr. 16248,Bl. 9.
148ebd., Bl. 8.
149s. Kap. 2.1.
150NdsStArch WF, Akte 2 Alt Nr. 16248,Bl. 14.
151ebd.
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nachsuchen w•urden.152 Geh. Rat Johann Paul Mahner,153 der Berichterstatter •uber die
Konzilssitzung vom 14. Jan. 1802,schreibt:

\Da auch Serenissimusgn•adigstzu •ausserngeruhethaben:ob der SubconrektorGelpke
bey der Martini Schule, nach seinen,in demunterth •anigst beygef•ugten, Supplicatoge•aus-
sertenWunschesbey dem Carolino als Lehrer in der Mathematick, Natur Geschichte und
Physicalischer Geographieangestellet zu werden, und besondersin der physicalischen
Astronomie Anleitung zu geben, daselbst nicht placiret werden k•onne? so bin ich des
unterth•anigsten Daf•urhaltens, da� solches f•ur das Carolinum sehr n•utzlich seyn m•ogte.
Man r•uhmet allgemeindie Popularit •at seinesVortrages,und ob . . . [ ?] . . . diesVerdienst,
wenn es f•ur das Carolinum n•utzlich seyn soll, mit einer gr•undlichen Gelehrsamkeit und
mit vielem Sto� zur Vereinfachung und Popularisirung, und mit einer Augenma�igkeit154

seinerLehrart f•ur das Carolinum, verbunden[ ?] sein mu�; so traue ich ihm doch dieses
aus dem Grunde zu, weil er wegenseinersonstigenBescheidenheit, sich selbst zu diesen
F•achern nicht vorgeschlagen haben w•urde, und aus seinempers•ohnlichen Benehmenein
wahrer Drang n•utzlich zu werden,hervorleuchtet.

Inde�en ist auch dieserPunckt nicht ohne Schwierigkeit, wenn er in dem Supplicate
die gantze Stelle desGeheimenEtats Raths von Zimmermann w•unschet. Dies w•urde zur
Folgehaben, da� er von der Schule gantz weggenommen,und an dasCarolinum versetzet
werden m•u�te, wodurch aber das Gute, was er bey der Schule leistet, wieder gest•ohret
werdenw•urde. W•areesaber thunlich, da� er nur einigeStundenauf demCollegiodocirte,
so w•urde er neben der Schule auch diesem. . . [ ?] . . . werden, und man h•atte dabey den
Vorteil, da� man von seinerLehrart und seinenKenntni�en einevollst•andigere[ ?] Ueber-
zeugungerhielte. Dies w•urde nun auf einedoppelte Art geschehenk•onnen,einmahl, da�
er unter seinemSubconrektorate,alsProfessorbeymCarolino angestelletw•urde, oder da�
er nur die Erlaubni� erhielte, in der physicalischen Astronomie, und wenner esgut f•ande,
auch im Glasschleifen,Unterricht zu ertheilen.Ersteresw•urde aber gewisdie Folgehaben,
da� die ihm am Martineo vorgehende,Rektor und Conrector ebenfalsum denCharackter
als Professoresnachsuchen, und andereLehrer am Catharineo darunter nachfolgen, wo-
durch aber der Charackter einesProfessorisgantz . . . [ ?] . . . , und zu noch mehrerenneuen
[ ?] . . . [ ?] . . . Folgenf•uhren w•urde. Ich habe ihm selbstdiesesvorgestellet,und er schien
damit zufrieden zu seyn,wenn ihm nur die Erlaubni� ertheilet werde, obige Collegia zu
lesen.Ob Serenissimus ihm daf•ur 100 oder 150 Rthlr. auszusetzengeruhenwollen, wird
auf gn•adigstesGutbe�nden beruhen. Ich habe der Mathematik, Natur Geschichte und
der physicalischen Geographie,wozu er sich auch erbietet, nicht weiter erw•ahnet, weil er
dazu bereit ist, falls er als ordentlicher Lehrer am Carolino angesetzetwerdensolte. Soll
er aber bey der Schule bleiben;soist esunm•oglich, da� er allesdiesesim Carolino dociren
kann, indem er schon t•aglich, excl. Mitt wochensund Sonnabendsin der Schule 6 Stunden
Unterricht giebt, mithin, wenn auch seineGesundheitesertragenk•onte, er keineZeit zur
Vorbereitung •ubrig behalten,und alsodem Carolino nicht nutzbar werdenw•urde.
. . .
[ unterschrieben von:]
GeheimerRat Joh. Paul von Mahner
Braunschweig, den 14. Jan. 1802."155

152Gelpke wurde erst 1811Professor,als das C.C. vor•ubergehendWestf•alische Milit •arschule war. Eine
Quelle •uber den Grund der Ernennung konnte nicht aufgefundenwerden.

153Mahner, Johann Paul von (1735-1805).Beamter.
154Grimms DeutschesW•orterbuch gibt nur den Begri� \augenmasz" an.
155NdsStArch WF, Akte 2 Alt Nr. 16248,Bl. 14-15.
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Gelpke war ein zielstrebigarbeitenderWissenschaftler seinerZeit, der schon fr •uh seine
Karriere innerhalb der herrschendenVerh•altnisseklug plante. SeinWechselvon Helmstedt
nach Braunschweig war der ersteSchritt. Seinn•achstesZiel war, sich 1802als nebenamt-
lich Lehrenderan das Collegium Carolinum zu bewerben und, wiederum mit f•urstlicher
Protektion, dies auch zu erreichen. Dabei war ihm neben seinerersten Buchpublikation
(1801) auch sein Wechsel ans Martineum n•utzlich. Die Promotion von 1807•o�nete ihm
den Weg,als Professorberufenzu werden(1811).
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Kapitel 3

Gelpk e als Lernender und Lehrer

3.1 Gelpk es Nachschrift einer Mec hanik-V orlesung
von Prof. Beireis (Helmstedt) im Sommerseme-
ster 1792

Im Stadtarchiv in Braunschweig �ndet sich eineSchrift mit dem Titel:

\V orlesungen•uber die Mechanik
vom

Hzgl. Hofrath Beireis
zu Helmst•adt"

In andererHandschrift ist hinzugef•ugt:

\zusammengestellt
von

Dr. phil. C. Gelpke"

DieserHinweisauf den Autor mu� erst sehrviel sp•ater hinzugef•ugt wordensein,denn
den Doktortitel erwarb Gelpke erst im Jahr 1807.Die 196-seitigeSchrift ist vollst•andig
handgeschrieben und tr •agt die Signatur H VI 8 Nr. 148.

Nachdem Gelpke am Ende desWS 1791/92seinedreij•ahrigen Studien am Collegium
Carolinum in Braunschweig beendet hatte, ging er zum SS 1792 an die Julius-Carls-
Universit•at in Helmstedt, er h•orte also in seinemersten Semesterdort die \Mechanik"
bei Prof. Beireis. GelpkesNachschrift zeigt, da� er bereits vom C.C. her gut vorbereitet
daf•ur war, eineVorlesunggr•undlich und sorgf•altig nachzuarbeiten.

Gottfried Christoph Beireis1 stammte aus M•uhlhausen(Th •uringen), er war ein Sohn
des dortigen B•urgermeisters.Er studierte in Helmstedt Jurisprudenz und Naturwissen-
schaften. Er machte gr•o�ere Reisen,angeblich bis nach Indien. Dies, wie andereseiner
Lebensumst•ande, f•uhrte dazu, da� er stets \geheimnisumwittert" war. Ab 1756begann
er ein weiteresStudium an der Universit•at Helmstedt: das der Medizin, das er 1762mit
demDoktorgrad abschlo�. Zuvor, 1759,war er jedoch bereitsProfessorder Physik gewor-
den. Sp•ater wurde er auch Professorder Medizin und Chirurgie. 1803wurde er Leibarzt
desHerzogsvon Braunschweig.

1Beireis, Gottfried Christoph (1730-1809).Zu seinerBiographie s. ADB, Bd. 2, 1875,S. 293-294.Dort
sind auch mehrereBiographien •uber ihn genannt.
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Abb. 4: Titelseite \V orlesungen•uber die Mechanik von Herrn Hofrath Beireis.. . im
SS1792.Zusammengestelltvon Dr. phil. C. Gelpke."2

2Handschrift, Stadtarchiv Braunschweig. DieseSeite ist im Original stark verblichen und konnte des-
halb nicht besserwiedergegeben werden.
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Abb. 5: Gottfried Christoph Beireis (1730-1809).3

3Punktierstich im Braundruck von Moses Samuel Lowe (1800); in: Herzog August Bibliothek
Wolfenb•uttel, Portr •atsammlung.
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Beireisverdankt seinenPlatz in der Geschichte der Wissenschaften nur seinerOrigina-
lit •at, die ihn zu einemangestaunten R•atsel seinerZeit machte. Seinenwissenschaftlichen
Kollegen war er durch seinePrahl- und Herrschsucht eher unsympathisch. Goethe be-
suchte Beireis1805und hat in seinen\T ages-und Jahresheften"(1805)4 ausf•uhrlich •uber
ihn berichtet.

Beireis mu� eine unersch•opic he Arbeitskraft gehabt haben, damit verbunden war
eine strengeZeiteinteilung, die auch ungew•ohnliche Zeiten f•ur Vorlesungenerforderlich
machte. So hei�t es in einer seiner Vorlesungsank•undigungen (WS 1801/02): \In ganz
besondernStundenwird er desMorgensum 3h die gesamte Chemie. . . vortragen."5

GelpkesManuskript zeigt einesehrsorgf•altige Ausf•uhrung, erg•anzt durch aufwendige
genaueZeichnungen.Es ist kaum vorstellbar, da� Gelpke in diesemSemesternoch weitere
Vorlesungenso sorgf•altig nachgearbeitet hat. Die Seiten sind in der L•angsrichtung der
Bl•atter geteilt, es ist jeweils nur die innere H•alfte beschrieben. Die andere H•alfte ist
den Zeichnungen, Literaturangaben und Bemerkungenvorbehalten, au�erdem sind in
diesemBereich oben auf jeder Seite die Inhaltsschwerpunkte in Stichworten angegeben
(s. Anhang F).

Gelpke mu� eine bemerkenswerte Sehsch•arfe und sichere Hand gehabt haben: einige
seinerBemerkungensind so klein geschrieben, da� sie auch mit Lupe kaum aufzul•osen
sind. Dennoch verliert die Schrift auch in dieserKleinheit nichts von ihrer Exaktheit.

Die Vorlesung zeigt eine vorwiegend praktische Ausrichtung, wie schon das voran-
gestellteMotto andeutet (s. Abb. 6):

\ `Der Mensch mu� sowol seineeigenenk•orperlichen Kr •afte, als auch die Bewegungs-
kr•afte der Thiere, die er zur Erleichterung seinerArbeiten unterh•alt, soviel alsesm•oglich
ist, zu ersparensuchen.'
Seineeigenendeswegen, damit die zur Bewegungder Muskeln erforderlichenNervens•afte,
die er ersparet,zu lebhafterenEindr•ucken durch die Werkzeugeder Sinne,zu den davon
abhangendendeutlicherenVorstellungen,zur genauenWiederholungderselben durch die
Vorstellungskraft der Seele,und zu denauf dieselben allein gegr•undetenVernunftschl•usse
angewendet werden k•onnen."6 D.h. mechanische Ger•ate sollen den Menschen entlasten
und seineKr •afte f•ur eigentlich menschliche Bet•atigungenfrei machen.

Der Inhalt der Vorlesungbesteht ausschlie�lic h aus dem Hebelgesetzund seinenviel-
f•altigen Anwendungen:Waage,Zange,Rollen, Flaschenzug,Rad an einer Achse,Kr •ane,
R•aderwerke, Keile, schiefeEbene,um nur einigezu nennen.Auch die Zeichnungenzu sei-
nem Manuskript f•uhrte Gelpke mit gro�er Sorgfalt aus. SeineZeichnung einesFlaschen-
zuges(Abb. 7) und einer \SchnellwaageohneGewicht" (Abb. 8) m•ogendiesbelegen.

Gelpkes Nachschrift bietet eine gl•uckliche Gelegenheit,einige seiner Vorlieben und
Schwergewichte herauszu�nden.Um zur Klarheit benutzter Begri�e beizutragen,verfolgt
er sie h•au�g bis zu ihren meist griechischen Urspr•ungenzur•uck. Auch ist erkennbar, da�
er, wie sp•ater in seineneigenenWerken, einebesondereVorliebe f•ur Spekulationen,gro�e
Zahlen und \hartes" [ d.h.: •uber jede sinnvolle Genauigkeit hinausgehendes] Zahlenrech-
nen hat. - Prof. Beireis hat wohl mit zu diesenVorlieben beigetragen.

4Goethe,Johann Wolfgangvon, Tag-und Jahreshefte.BiographischeEinzelheiten.Herausgegebenund
mit Anmerkungen begleitet von W. Frhr. von Biedermann. Hempels Klassiker Bibliothek, Nr. 181-186.
Leipzig, 1879;1901.

5BraunschweigischesMagazin, 42. St., 1801,Sp. 659.
6beide Zitate: [ Gelpkes Nachschrift der \V orlesungen •uber die Mechanik . . . ], Stadtarchiv Braun-

schweig, Sign. H VI 8 Nr. 148 , S.1. Den ersten Absatz diesesZitats { vermutlich ist es als Motto der
Vorlesunggedacht { hat Gelpke in Anf •uhrungszeichen gesetzt,er gibt jedoch nicht an, wen er zitiert.
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Abb. 6: S. 1 von GelpkesNachschrift der \V orlesungen•uber die Mechanik. . . "; enth•alt
Motto, Einleitung und Literaturangaben.
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Abb. 7: Flaschenzug.7

7S. 69 bzw. Abb. 43 von GelpkesNachschrift der \V orlesungen•uber de Mechanik. . . "
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Abb. 8: \SchnellwaageohneGewicht." 8

8S. 55 bzw. Abb. 37 von GelpkesNachschrift der \V orlesungen•uber de Mechanik. . . "
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Besonderswird dieserkennbar an GelpkesengagiertenAusf•uhrungen •uber R•aderwer-
ke. Die Tatsache, da� R•aderwerke theoretisch eineKraft beliebig vervielf•altigen k•onnen,
fasziniert ihn, und er verzichtet gern darauf, reale Grenzenaufzuzeigen.So schreibt er:
\Caspar Schott 9 gibt in seinemBuch, dasdenTitel f•uhrt: Magia universalisnaturaeet ar-
tes10, parte I I I, lib. I I, pag. 23, ein R•aderwerk an, welchesaus24 R•adern besteht, wovon
die Walze jedesRadesden 10ten Theil von dem Durchschnitte des ganzenRadesaus-
macht, und behauptet, da� er durch H•ulfe dieserMaschine die Erde, und wenn sie auch
von Golde, ja noch schwerer als einegoldeneErde w•are, anheben k•onne.Wenn man sich
nun die Erde ausreinemGoldebestehendged•achte, sow•urde sienach Schotts Berechnung

173.291tr , 798.762b, 514.972m, 915.797

Talente, wovon er jeden Talent zu 125 lb annimmt, wiegen." In obiger Zahl bedeutet tr

Trillionen, b Billionen und m Millionen.
Da das von Schott beschriebene R•aderwerk die Kraft - rein theoretisch - um einen

Faktor 1024 vervielfacht, k•onnte dann mit einer Kraft von einemBruchteil einesTalents
dieseriesigeMassebewegt werden. Die Begeisterung•uber die Leistungender Mechanik
l•a�t Schott wie auch Gelpke die Grenzensolcher •Uberlegungenzur•uckstellen.

3.1.1 Allgemeines zur Mec hanik und N •aheres zum R•aderw erk

A. Zum Begri� der Mec hanik
Hierzu hei�t esin denerstenSeitender Vorlesung:\. . . mannichfaltige . . . Erfahrungen

haben die Menschen nach und nach zur Ersparungder Bewegungskr•afte wichtige Grund-
s•atzelehrt, und die wissenschaftlicheVerbindungdieserGrunds•atzenennt mandie Mecha-
nik."

Es fehlt nicht der Hinweis auf den Ursprung desBegri�s im Griechischen: �� �� � �� =
\ein Kunstst•uck, oder ein H•ulfsmittel, dessenman sich bedient, um etwas hervorzubrin-
gen,die Er�ndung, die Geschicklichkeit, die Maschine."

Es wird dann folgendeDe�nition der Mechanik gegeben: \. . . Mechanik . . . ist . . . die
Wissenschaft der Bewegungen,oder, mit einem Worte die Bewegungskunst;im engeren
Verstandedie Wissenschaft der vortheilhaften Bewegungen."

Es folgt dann die •Uberleitung zum Hauptgegenstanddieser Vorlesung, dem Hebel:
\Das Hauptinstrument der vortheilhaften Bewegung,das man in allen zusammengesetz-
ten mechanischen Werkzeugenwieder�ndet, ist der Hebel, der seinenNamenvon Heben
hat, weil man ihn meistentheils zur Hebungder Lasten gebraucht, ob er gleich auch sehr
oft zum niederdr•ucken angewendet wird. Man k•onnte daher diesesInstrument mit meh-
rerem Rechte einenDr•ucker nennen,weil man dadurch sowol auf-, als nieder- vor- r•uck-
und seitw•arts dr•ucken kann."

B. Zum R•aderw erk
{ Zur De�nition einesR•aderwerks:

\Man verbindet bisweilen viele R•ader der Gestalt mit einander, da� ein Rad von
der Welle oder Walzedesandernherumgetrieben wird, in der Absicht, um dadurch
die Kraft noch mehr zu vermindern. DieseVerbindung mehrererR•ader nennt man
ein R•aderwerk."

9Schott, Caspar (1608-1666):Theologeund Mathematiker, lebte haupts•achlich in W•urzburg.
10Schott, Caspar, Magia naturalis universalis.4 Bde., W•urzburg, 1657-60;Bamberg, 1677;Frankfurt,

1692.
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{ Im Zusammenhangmit demR•aderwerk werdenmehrereAutoren aufgef•uhrt, von de-
nen jedoch nur Johann Christoph Sturm11 und Paolo Casati 12 aufgefundenwerden
konnten. Die Autoren Eschalesund Ervin AndreasSchwarz konnten nicht aufgefun-
den werden. - Au�allend ist auch, da� hier nur auf hundert und mehr Jahre alte
Werke zur•uckgegri�en wird. Aus gutem Grund, denn das Problem spielte zur Zeit
der VorlesungkeineRolle mehr.

{ Ein •uber Schotts R•aderwerk (24R•ader)hinausgehendesR•aderwerk beschreibt Escha-
les: \Er wollte durch eineMaschine von 50 R•adern mit der Kraft einer Ameisedie
Erde und dasganzeFirmament mit allen Fixsternen bewegen."

{ Eine der Wurzeln daf•ur, da� das \R •aderwerk-Problem" so beliebt war, war Archi-
medes13, der zum K•onig von Sizilien gesagthaben soll: \Gib mir einenOrt, wo ich
stehenkann, und ich will die Welt bewegen!"

{ In der Vorlesungwerden aber auch klar die Grenzensolcher •Uberlegungenaufge-
zeigt: \. . . der . . . [ Gedanke] . . . [ vieler] . . . Mathematiker . . . : n•amlich, mit einer
m•a�igen Kraft unsre Erde, ja sogaralle Fixsterne und Planeten zu bewegen,kann
leicht gedem•uthigt werden, wenn man ihnen zeigt, da� weder eine Materie zu �n-
den sey, woraussich einesolche Maschine verfertigen lie�e, noch . . . dasLebensalter
einesMenschen hinreichen w•urde, auch nur durch denallerkleinstenRaum, der sich
durch dasbesteVergr•o�erungsglaskaum entdecken lie�e, die Erde fortzubewegen."

{ Johann Christoph Sturm hat diesdurch eineAbsch•atzung belegt: \. . . Prof. Sturm
. . . hat . . . gezeigt,da� esunm•oglich sey, wederdurch eineeinfache, noch durch eine
zusammengesetzteMaschine vermittelst der Kraft einesMenschen die Erde zu be-
wegen.Er nimmt an, da� ein cubic Fu� Erde, dasWassermit gerechnet, 1 [ Zentner ]
wiege,und behauptet daher, da�, wenn man eine runde Zahl nehmenwollte, man
die ganzeSchwere unsrer Erdkugel

21.000tr ,000.000b,000.000m,000.000[ Zentner ]

annehmenm•u�te. Nun beweist er, da� Archimedesan einemHebel, wenn er mit
seiner Hand sich in einer Stunde auch eine Deutsche Meile14 h•atte fortbewegen
k•onnen,

119.863m,013.693Jahre

n•othig gehabt h•atte zu dr•ucken, um die Erde nur 1/1000 einesZolls in die H•ohezu
heben."

{ Als Ergebniswird festgestellt:\Aus diesemallem erhellet,da� esunm•oglich gewesen
sey, da� Archimedesdie Erde auch nur den kleinsten sichtbaren Theil habe heben
k•onnen."

11Sturm, Johann Christoph (1635-1703).Philosoph, Mathematiker, Physiker, Professor.
12Casati, Paolo (1617-1707),Lehrer der Mathematik und Theologie in Rom.
13ca. 285-212v. Chr.
147420,4m.
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3.1.2 •Ub er die Maschinen

{ De�nition einer Maschine:
\Eine Maschine ist: eine Vereinigung verschiedenereinfacher mechanischer Werk-
zeuge,wovon einsdie Bewegungder •ubrigen wirkt."

{ Das abschlie�ende Kapitel der Vorlesunghei�t: \V on den Kr •aften, die mit Vortheil
an den Maschinen angebracht werden." Zu diesenKr •aften hei�t es:\Man theilt die
Kr •afte ein in lebloseund lebendige.Leblosesind diejenigen,welche zu ihrer Th•atig-
keit noch durch eine andre Sache bestimmt werden m•ussen;lebendige aber die,
welche sich selbst,ohnevon au�en dazuveranla�t zu werden,th•atig •au�ern k•onnen.
Unter die leblosenrechnet man das Wasser,den Wind, das Feuer, die Schwere der
K•orper, die Elastizit •at der Federn. . . oder von andernelastischen Materien; und die
lebendigenmachen die Menschen und Thiere aus."

{ Den ersten Rang unter den leblosenKr •aften nimmt das Wasserein: \Es ist keine
Kraft unter den leblosenKr •aften, welche mit dem Wasserverglichen werdenkann,
weder in Ansehung seinerBrauchbarkeit, noch seineranhaltendenFortdauer, wel-
chesbey dem Winde der Fall nicht ist, und bey dem Feuerzwar seynk•onnte, aber
wegender Kostbarkeit [ kostbar: teuer] der Nahrungsmittel desselben, nicht immer
vortheilhaft ist."

{ Zu den Wasserkraftmaschinen hei�t es:\W as die Art und Weisebetri�t, nach wel-
cher man dasWasseran die Maschinen anbringen mu�; somacht dasselbe einesehr
merkw•urdige15 Ausnahmevon der mechanischenHauptregel,nach welcher die Kraft
destomehrwirkt, wennsieperpendikular an die Last gebracht wird. Wollte man dies
bei dem Wasserbeobachten; so w•urde man �nden, da� das senkrecht angebrachte
Wasserdurch die Reexion oder dasZur•uckspringendie Bewegungdesnachfolgen-
den Wassersaufhalten, und alsoseinesto�ende Kraft verringern. Es mu� daher an
die Maschine in einer steilen Richtung angebracht werden; denn alsdann wird das
abspringendeWassernicht in der Linie desankommendenWasserszur•uckgehenund
diesesin der Bewegungaufhalten."

{ •Uber die Wirkungsweisevon Wasserkraftmaschinen: \Das an die Maschine ange-
brachte Wasserwirkt entwederdurch den Sto� oder Fall. Im erstern Falle kann der
Sto� entweder auf einen horizontalen oder senkrecht stehendenHebel angebracht
werden. Fast in der ganzenWelt gebraucht man zu diesenHebeln R•ader, weil sie
eine anhaltende Bewegung zulassen,oder gleichsam immer neue Hebel bey dem
HerumdrehendesRadesdem Wasserentgegenstellen."

{ Einiges•uber Windm•uhlen: \Man hat besondersin denneuestenZeitenWindm•uhlen
verfertigt, deren Fl •ugel sich horizontal bewegen sollen; wovon man ein Beyspiel
einige Jahre hindurch auf dem Walle am Augustthore in Braunschweig von des
BaumeistersFleischer Er�ndung gesehenhat. Da aber die Maschine nicht brauch-
bar gemacht werdenkonnte; so hat sie auf Befehl desHofesweggenommenwerden
m•ussen."

{ Das Feuer\. . . ist daswirksamsteDing in der ganzenNatur . . . und . . . die gr•o�este
physikalische Kraft, wodurch Maschinen sich bewegen. . . lassen. . . "

15merkw•urdig: wichtig.
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{ Zu den\leb endigenKr •aften" hei�t es:\Un ter denlebendigenKr •aftensinddie Thiere
die gew•ohnlichsten, die [ derer] man zur Bewegung der Maschinen sich bedient,
weil die Menschen viel zu kostbar sind, sowol wegender Zahlung ihres Tagelohns,
als auch wegenihrer theurerenNahrung."

3.1.3 Erg •anzungen

{ Zur Verwendungvon Tieren als \leb endigeKr •afte" zur Bewegungder Maschinen:
\Die Thiere werdennun soan die Maschinen angebracht, da� siedieselben entweder
durch Ziehen,oder durch Treten in Bewegungbringen. Man setzt insgemeinan eine
senkrecht stehendeWelle,die obenein gro�es Stirnrad hat, dashorizontal steht, mit
welchem esin einenDrilling greift, einenlangenhorizontalen Hebel in Verbindung,
an welchen man Pferde, oder auch, wenn die Bewegung nicht so geschwind seyn
soll, Ochsenanbringt, welche in einemgro�en Kreiseherumgetrieben werden.H•atte
man diesenhorizontalen Hebel kurz gemacht; so w•urden die Thiere mit geringerer
Kraft wirken, und, weil alsdann der Zirkel, in welchen die Thiere herumlaufen,zu
klein w•are, so w•urden die Thiere bald schwindlicht werden.DieserHorizontalhebel
oder die Deichsel, woran die Thiere ziehen,wird, wo es der Raum verstattet, am
vortheilhaftesten 40 Fu� lang seyn... . Dergleichen Maschinen sind nun in der Welt
sehr h•au�g angebracht, z.B.: die sogenannten Ro�m •uhlen, in welchen bey Wasser-
und Windmangel dasGetreidegemahlenwird."

{ Die Nachschrift endet unvermittelt in einer kurzen Beschreibung einer Dreschma-
schine \. . . die durch einen Ochsen, welcher auf eine schieiegende gro�e Scheibe
gestellt war, in Bewegung gebracht wurde." Dies, sowie Spuren herausgerissener
Bl•atter am Ende desHeftes,deutendarauf hin, da� am Ende der Nachschrift einige
(wenige)Seitenfehlen.

{ •Uber die Reibung:
(Gelpke nennt siegew•ohnlich \friction".) Einen unerwartet gro�en Raum der Nach-
schrift nimmt die Behandlung der Reibung ein. \Die ber•uhmtesten Mechaniker,
Sturm16, Amontons17, Leibniz18, Desaguliers19, Bil�nger 20, Ramis21, Lambert22 u.a.
haben sich sehr bem•uht, ein allgemeinesGesetzf•ur die friction zu entdecken, und
unz•ahlige Erfahrungengesammelt,um dadurch zu bestimmen,wie gro� der Wider-
stand sey, welcher bey dem Reiben der K•orper entstehe nach der Verschiedenheit
des Gewichts, der Schwere und Geschwindigkeit, womit die K•orper •ubereinander
bewegt werden."

{ Der R•ucken desNachschrift-Heftes tr •agt die in sorgf•altig geschriebenenDruckbuch-
stabenangebrachte Aufschrift \Mechanik". Diesk•onnte darauf hindeuten,da� Gelp-
ke auch andereVorlesungenin •ahnlicher Weisebearbeitet hat.

{ Zu Beginn der Vorlesungsnachschrift (S. 1) ist folgendeLiteratur angegeben:

16s. Kap. 3.1.1.
17Amontons, Guillaume (1663-1705),franz•osischer Mechaniker und Architekt. Von ihm r•uhrt die erste

Idee zum Telegraphenher.
18Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716).
19Desaguliers,Jean Theophile (1683-1743),franz•osischer Physiker.
20Bil�nger, Georg Bernhard (1693-1750),Philosoph (Sch•uler von Chr. Wol� ).
21Ramis = Ram�ee,Pierre de la (1515-1572).
22Lambert, Johann Heinrich (1728-1777).
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- Quesnel,Handbuch der Mechanik23;

- K•astner24;

- Karsten25;

- Machineriesde l`Academiede Sciences,Paris26;

- Belidor27;

- Leipold, Theorie und praktische Ausf•uhrung der Mechanik28.

Bei den Werken von K•astner und Karsten ist hinzugef•ugt: \Diese Werke sind mit
dem Kalk •ul versehen".

{ In den Ausf•uhrungen •uber Treppen �ndet sich die Feststellung:\. . . eineTreppe ist
gut, wenn sich ihre H•ohezu ihrer L•angeverh•alt, wie 1 zu 2 oder 3." Danach w•aren
die meistenheute gebr•auchlichen Treppen zu steil.

{ Beschreibung einer Maschine zum Heben schwerer Lasten:
\W enn eineMaschine verfertigt werden sollte, wodurch ein einziger Mensch eine
sehrgro�e Last in die H•oheziehensollte, z.B. eineKlocke von 300[ Zentner ] (33300
lb) [( ) fehlen im Original] auf einenhohenThurm; so k•onnte die Maschine so ein-
gerichtet werden: Ein Mensch kann, wenn er eine geraumeZeit arbeiten soll, aufs
h•ochste 50 lb Kraft anwenden,daher m•u�te denn hier die Kraft 700 Mal und we-
gen der friction wol 1000 mal verst•arkt werden. Da die Klocke sehr hoch hinauf
gebracht werden soll; so wird der Flaschenzug das beste Instrument seyn. Seine
Einrichtung k•onnte so seyn, da� in der untersten Flasche 4 Rollen w•aren, damit
die Kraft 8 mal vermehrt werden. Dies w•urde der Last noch nicht gleichkommen.
Man nimt daher noch eineMaschine dazu; dies w•urde am bestenein Rad an einer
Axe seyn.W•are der Halbdurchmesserder WalzediesesRades2 Zoll und der Halb-
durchmesserdiesesRadesselb [ ?] 20 Zoll, so w•urde die Kraft wieder 10 mal und
alsozusammen80 mal vergr•o�ert. DiesesRad m•u�te wieder durch ein anderesme-
chanisches Instrument bewegt werden,dazu k•onnte man eine Schraube ohneEnde
gebrauchen. Wenn bey dieserdie Weite zwischen zwey Schraubeng•angen 1

2 und die
Peripherieder Schraube 6 Zoll w•are,sow•urde die Kraft aufs neue12 mal vermehrt,
folgl. zusammen960 mal. Br•achte man nun an die Maschine eine Kurb el an, de-
ren L•ange zur halben Dicke der Welle sich verhielte wie 10 zu 1 Zoll: so w•are
die Kraft wieder 10 mal vergr•o�ert , also zusammen9600 mal. Folglich k•onnte ein
Mensch, ohneda� er die 50 lb Kraft anwendetediese33300lb schwereKlocke allein
auf den Thurm ziehen." - Ein Hinweis auf die Gr•o�enordnung der L•angeder Zeit,
die hierzu erforderlich w•are, fehlt allerdings.

{ •Uber die Wirkungsweisedes\nassenStricks"
\W enn man . . . an einendicken Strick ein ziemlich starkesGewicht h•angt, und als-
dann diesenStrick stark benetzet;sowird durch dasEindringen desWassersin den
Strick solcher dergestalt verk•urzt, da� dadurch das Gewicht empor gehoben wird.

23Quesnel,Handbuch der Mechanik: nicht aufgefunden.
24K•astner, Abraham Gotthelf: diverseB•ucher •uber die Mechanik.
25Karsten, WenzeslausJohann Gustav, Lehrbegri� der gesammten Mathematik. 8 Teile. Greifswald,

1761-1777,2. Au. 1782-1791(unvollst•andig).
26Machineries de l'Academie de Sciences,Paris: nicht aufgefunden.
27Belidor, Bernard Forest: zahlreiche Werke •uber verschiedeneBereiche der technischen Mechanik.
28Leipold, Theorie und praktische Ausf•uhrung der Mechanik: nicht aufgefunden.
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Man kann diesekr•aftige Wirkung des Wassersauf folgendeWeisebegreifen:Alle
Erscheinungen, die wir an dem Wasserbemerken, so langees  •ussigist, besonders
seineFl •u�igk eit selbst, welche in einem sehr geringenZusammenhangeseinerEle-
mente besteht, lassenuns vermuthen, da� die kleinsten Theile des Wasserskleine
feste Kugeln sind. Man kann sich also ein Wassertheilchen, das eben im Begri�
ist, in die Zwischenr•aume desStricks einzudringen,als eine Art sph•arischen Keils
vorstellen. Im erstenAugenblicke desEindringens (LM) (s. Abb. 9), stellt eseinen
stumpfen,oder doch nicht sehrverm•ogendenKeil vor, jemehr esaber eingedrungen
ist, destomehr nimt dieserKeil an seinerSpitzigkeit und L•angezu, wie man solches
sehenkann, wenn man den obern Theil einer Kugel (Abb. 9) in einerunde oder an-
dere •O�n ung schon etwas eingedrungenzeichnet, und hernach diese •O�n ung , oder
R•ohre etwas wenigesmehr von der Kugel angef•ullt vorstellt. - Weil nun eineunge-
heureAnzahl von solchenkleinenWasserkugelnin einersogro�en Fl•achedesStricks
eindringen,und alsodasVerm•ogendesKeils in sovielen Punkten angewendet wird
so begreift man leicht, da� die vereinigte Kraft aller dieserKeile zusammengenom-
men sehrgro� seynm•u�te, und folgl. ein ziemlichesGewicht davon gehoben werden
k•onne." - Die Erscheinung der Kontraktion einesbefeuchteten Seileswird also auf
die Wirkung von Keilen zur•uckgef•uhrt und damit als AnwendungdesHebelgesetzes
betrachtet.

{ Anschlie�end wird ausf•uhrlich ein historischesEreignisangef•uhrt, dasangeblich die-
seErscheinung belegt: die Aufrichtung einesObelisken mit Hilfe \nasser Stricke":
\Da� aber dasin einemoder mehrernStricke eindringendeWasserwirkl. ein gro�es
Verm•ogenbey Hebung einer Last den Stricken mittheilen k•onne,hat man gesehen
bey der Errichtung der ungeheuergro�en, 80 Fu� hohen und 992,786lb schweren
Spitzs•aule oder Obelisk, welche Monkoraus29 der Sohndesber•uhmten •Agyptischen
K•onigsSesostris30 in •Agypten verfertigen,und aufrichten, der Kaiser Kajus Kaligu-
la31 aber nach Rom bringen, und im Circo Vaticano aufs neueaufrichten lie�. Zu
der Zeit der •Uberschwemmung Roms von den barbarischen V•olkern, bey den von
den Gothen angestelltenVerw•ustungen wurde dieser Obelisk wieder umgeworfen
und meistentheils wieder mit Erde bedeckt. Der Pabst Sixtus der 5te32 wollte ihn
wiederaufrichten lassenund zwar vor der PetersKirche. Der ber•uhmte Baumeister
und Ritter, Dominikus Fontana33 unterstand sich diesenaus einem St•uck Marmor
bestehendenObelisken 1586am letzten Aprill wieder aufzurichten.

29Monkoraus: keinen Hinweis gefunden.
30Sesostris:•agyptischer K•onig von ca. 1411-1345v. Chr.
31Cajus Caligula [ heutige Schreibweise]: R•omischer Kaiser, (12-41); regierte von 37-41.
32Papst Sixtus V. (1521-1590),Papst von 1585-1590.
33Fontana, Dominikus (1543-1607), \einer der ausgezeichnetsten Baumeister des 16. Jhs." (Meyers

Convers.-Lex., Bd. 10, 1847, S. 702). Architekt von Papst Sixtus V. F•ur die Aufric htung des Obelisken
wurde er zum Ritter erhoben und sein Name am Fu�e desselben eingemei�elt (vgl. ebd.)
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Abb. 9: Schemazur Erkl •arung des\nassenStrickes."34

34S. 121 bzw. Abb. 61 von GelpkesNachschrift der \V orlesungen•uber die Mechanik. . . "
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Als er nun denselben in ein Gestell von Balken gebracht und durch viele Rollen, 41
Erdwinden, und viele Stricke mit 160 Pferden und 900 Menschen fast bis an das
Fu�gestell gehoben hatte; so h•orten die Stricke, welche zu sehr ausgedehnt waren,
auf, weitere Bewegung zu machen, weil alle Rollen einander ber•uhrten; Fontana
erkannte in diesemAugenblicke seingr•o�tes Ungl•uck, n•amlich, da� alle angewandte
Kosten Vergebensw•aren, und da�, wenn die Pferdeund Menschen in der Folgeihre
Kr •afte nicht weiter anstrengenk•onnten, der Obelisk niederfallen,und die darunter
arbeitendenMenschen und Pferde zerschmettern w•urde. Er konnte sich daher die
Wirkung deszum Zorn so sehr geneigtenPabstesleicht vorstellen. In dieserAngst
ging er best•andig unter dem Obelisk herum, damit die Menschen, weil Er sich der
gr•o�estenGefahrauszusetzenschien, die er gernverbergenwollte, nicht davon laufen
m•ogten;Einige vermuthen, er habe diesesblos ausVerzweifelunggethan,damit der
Obelisk, wenn er um�ele, ihn zerschmettern m•ogte. Ob nun gleich der Pabst bey
Lebensstrafehatte verbiethenlassen,da� kein Mensch bei Errichtung desObelisken
ein Wort laut redensollte, um dasGer•ausch zu verh•uten, damit von Tana's[ an den
bisherigenStellen ist der Name zun•achst auch so geschrieben worden, dann aber
durch •Uberschreibenausgebessertworden] Befehlgeh•ort werdenk•onnte; sorief doch
ein Mensch: Wasserauf die Stricke! welches dann auch sogleich mit Spr•utzen ge-
schah. Andereerz•ahlenesw•areunvermuthet ein Platzregengefallen.Auf dieseWeise
wurden die Stricke so sehr verk•urzt, da� der Obelisk auf das Fu�gestell gehoben,
und alsogeh•orig eingesetztwurde."

3.2 Gelpk es Astronomie-V orlesungen am Collegium
Carolin um

Als August Heinrich Christian Gelpke1802die \Erlaubnis zu astronomischenVorlesungen
und •Ubungenim Glasschleifen" erhielt, bestanddort in diesenbeidenDisziplinen bereits
eine lange Tradition: beide waren am Collegium Carolinum schon seit seinerGr•undung
1745vertreten. Die letzten etwa 12 Jahre vor Beginn von GelpkesT•atigkeit am C.C. war
Glasschleifen allerdingsnicht angeboten worden.

Im ersten Vorlesungsverzeichnis des C.C. (WS 1745/46) wird die allgemeinbildende
Funktion naturkundlicher Vorlesungenbetont: eswird darauf hingewiesen,\. . . da� auch
diejenigen,welche nicht eigentlich studiren, sondernsich zu andernSt•andenund Lebens-
arten zubereiten lassenwollen, in diesenmathematischen und physicalischen Collegiis
grossenNutzen �nden, und aus eben dem Grunde mit dazu eingeladenwerden: indem
durchg•angig die Lehrs•atze mit practischen Exempeln erl•autert und die M•oglichkeit der
Anwendungderselben im gemeinenLeben dargethan,insonderheitbey der Mechanik und
Physic derjenigen theoretischen Wahrheiten und practischen Anwendungen,die in der
Verbesserungder Landesanstalten,der Policey, desKriegshandwerks, der Handlung, der
oeconomischen Stadt- und Landnahrungsgesch•afte etc. denn•ahestenund gr•o�ten Einu�
haben . . . "

Erster Professorder Mathematik und Physik (Naturkunde) am C.C. war JohannLud-
wig Oeder(1722-1776),ein Sch•uler von JohannAndreasSegner35 in G•ottingen. Er lehrte

35Segner, Johann Andreas von (1704-1777), ab 1735 Professor f•ur Naturlehre und Mathematik in
G•ottingen; hielt auch medizinische Vorlesungen.Ab 1755 Professor f•ur Naturlehre und Mathematik in
Halle.
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von 1745bis 1765.SeineAstronomie-Vorlesungenfu�ten zun•achst auf Chr. Wol� 36, An-
fangsgr•unde aller mathematischen Wissenschaften, 4 B•ande. Halle, 1710, . . . , 7. Au.
1750-175737 sowie auf dem Segnerschen Lehrbuch, Einleitung in die Naturlehre38 Ab WS
1756/57lehrte er haupts•achlich nach Lacaille, Le�consd`astronomie39. Astronomiewar f•ur
Oederein wichtiger Teil der Naturlehre.

In seinenmathematischen Vorlesungenlegte er haupts•achlich SegnersCursusmathe-
maticus40 zu Grunde, er benutzte aber auch Werke von Newton, Clairaut41 und anderen.
- Milit •arische AnwendungenspielteneinebedeutendeRolle, sohei�t esz.B. in einer Vor-
lesungsank•undigung (WS 1756/57): \Der Herr Prof. Oederwill f•ur diejenigen,welche die
Mathematik in Absicht auf die Kriegsbaukunst und Artillerie treiben, den ins Deutsche
•ubersetztenCours de Mathematique desber•uhmten Belidor42 43 erl•autern."

Au�erdem las Oeder h•au�g philosophische Vorlesungen,meistensnach Werken von
s'Gravesande44; auch sein Nachfolger Zimmermann (s.u.) hielt Vorlesungen•uber dessen
Werke. Daneben lehrte Oeder Naturgeschichte, gew•ohnlich nach Linn�es45 Syst. nat.46

Einmal (SS 1762)versuchte er sich auch an einer Vorlesung•uber Theologie.In der Vor-
lesungsank•undigung hei�t es: \Der Hr. Hofrath und Profess.Ordinar. Oederwird . . . die
Theologie. . . nach eignenkurzen S•atzen vortragen."47 Er hatte, wie sp•ater auch Gelpke,
w•ahrend seinesStudiums auch theologische Studien (G•ottingen) betrieben. Die einzige
Schrift, die Oeder hinterlassenhat, stammt nicht aus der Naturlehre, sondernmehr aus
dem Bereich der Verbindung zur Praxis: \Beitr •agezur Oekonomie-,Kameral- und Poli-
zeywissenschaft". 48

OedersNachfolger wurde 1766 Eberhard August Wilhelm von Zimmermann (1743-
1815,geadelt1796).Er war von der Ausbildung her Mediziner und Mathematiker; diese

36Wol�, Christian (1679-1754):s. Kap. 4.1.
37Wol�, Christian, Anfangsgr•unde aller mathematischen Wissenschaften

- Erster Theil, welcher einen Unterricht von der mathematischen Lehrart, die Rechenkunst, Geometrie,
Trigonometrie und Baukunst in sich enth•alt, und zu mehreremAufnehmen der Mathematik sowohl auf
hohen als niedrigen Schulen aufgesetzetworden. Halle, 1710.
- anderer Theil, welcher die Artillerie, Forti�cation, Mechanik, Hydrostatik, Aerometrie und Hydraulik
in sich enth•alt. Halle, 1710.
- dritter Theil, welcher die Optik, Catoptrik und Dioptrik, die Perspectiv, die sph•arische Trigonometrie,
Astronomie, Chronologie, Geographieund Gnomonik in sich enth •alt. Halle, 1710.
(Catoptrica: \C. heissetdie Wissenschaft des Sehens,in so ferne solches durch die reectirten Strahlen
geschiehet." (Zedler, Univ.-Lex., Bd. 5, 1733,Sp. 1197);
Dioptrica: \D. . . . handelt von der Art und WeisedesSehens,welchesdurch H•ul�e gebrochener Strahlen
geschiehet." (Zedler, Univ.-Lex., Bd. 7, 1734,Sp. 1021);
Gnomonik: Lehre, wie aus dem Schatten der Himmelsk•orper, insbesondereder Sonne,sich die Zeit be-
stimmen l•a�t.)
- vierter Theil, welcher die Algebra und mathematische B•ucherkenntnis enth•alt. Halle, 1710,. . . , 11. Au.
1800.

38Segner,Johann Andreas von, Einleitung in die Naturlehre. G•ottingen, 1746. (2. Au. 1754,3. Au.
1770).

39Lacaille, Nicolas Louis de, Le�consd`astronomie.Paris, 1746.
40Segner,Johann Andreas von, Cursus mathematicus. 5 partes. Halle, 1739-1768.
41Clairaut, Alexis Claude (1713-1765),franz•osischer Mathematiker.
42Belidor, Bernard Forest de (1698-1761),franz•osischer Schriftsteller zu Fragen der Kriegsf•uhrung.
43Belidor, Bernard Forest de, Neuer Cursus mathematicus . . . Wien, 1745.
44s'Gravesande,Wilhelm Jakob von (1688-1742),holl•andischer Philosoph und Mathematiker. Propa-

gierte die Lehren Newtons.
45Linn�e, Karl von (1707-1778),schwedischer Naturforscher, vor allem Botaniker.
46Linn�e, Karl von, System der Natur. Diverselateinische und deutsche Ausgaben.
47Gelehrte Beitr •agezu den Braunschweigischen Anzeigen,19. St•uck, 1762,S. 158.
48Oeder, Johann Ludwig, Beitr •agezur Oekonomie, Kameral- und Polizeywissenschaft. Dessau,1782.
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Gebietewaren aber sp•ater nicht mehr seineSchwerpunkte. Astronomie war bei Zimmer-
mann ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Naturlehre.

Zimmermann trug die Astronomie zun•achst nach Bonnet, Betrachtung •uber die Na-
tur 49 vor, sp•ater nach Kr •ugersHandbuch50, wobei er danach zwischenBonnet und Kr •uger
abwechselte.F•ur die (zahlreichen) englischen H•orer am C.C., f•ur die er auch in englischer
Sprache las, benutzte er englische Lehrb•ucher, die sich an Newton orientierten, z.B. Pem-
berton 51. Ab 1775laser die Naturlehre sowohl nach K•astner52 53 wienach Erxleben54 55; er
verwendeteauch Schmid, Buch von denWeltk•orpern56. Im WS 1790/91(Gelpke besuchte
dasC.C. von 1789-92)hei�t esin der Ank•undigungseinerPhysikalischen Geographie:\Er
wird hiebei Gelegenheitnehmen,die neuenEntdeckungen in der Astronomie beizubrin-
gen". Diesmagmit dazubeigetragenhaben,da� Gelpke sp•ater in seinemHauptwerk, den
\Allgemeinfa�lic hen Betrachtungen •uber dasWeltgeb•aude. . . ", denneuenEntdeckungen
einenso gro�en Raum einger•aumt hat.

Zimmermann hat zahlreiche Schriften hinterlassen, die sich vornehmlich auf Geo-
graphie, Reisenund Naturgeschichte beziehen,z.B.: \Beobachtungen auf einer Harzrei-
se. . . " 57

Von 1786-1788lehrte Johann Gottlieb Friedrich Schrader58 in Vertretung von Prof.
Zimmermann. Einige seinerVer•o�entlichungensind: \Beschreibung desMechanismus ei-
nes26-f•u�igen Teleskops"59, \Grundri� der Experimental-Naturlehre . . . " 60, \V ersuch ei-
ner neuenTheorie der Elektricit •at" 61.

Prof. August Wilhelm Knoch (s. S. 10) lehrte Physik von 1789-1818(mit Unterbre-
chungen),zuletzt auch Mineralogie.SeineVer•o�entlichungenbeziehensich jedoch nur auf
die Insektenkunde.62

Ab 1803lehrte Prof. Johann Christian Ludwig Hellwig (1743-1831)Mathematik und
Naturwissenschaften. Er war, wie Gelpke, zugleich Lehrer am GymnasiumMartineum. Er

49Bonnet, Charles, Betrachtung •uber die Natur. Aus dem Franz•osischen. Leipzig, 1766.(Sp•atere Au.
1772,1774,1803.)

50Kr •uger, Handbuch: [ m•oglicherweise] Kr •uger, Johann Gottlob, Die ersten Gr•unde der Naturlehre/
auf eine leichte und angenehmeArt zum Gebrauch der Jugend und Anf •anger entworfen.. . 3. Au. Halle
und Helmst•adt, 1768(1. Au. 1759).

51Pemberton, Henry (1694-1771).Er schrieb u.a.: View of Sir IsaacNewton's philosophy. London, 1728.
52K•astner, Abraham Gotthelf (1719-1800).
53K•astner, Abraham Gotthelf, Anfangsgr•unde der angewandten Mathematik. G•ottingen, 1759 (sowie

sp•atere Auagen).
54Erxleben, Johann Christian Polycarp (1744-1777).
55s. Fu�note 3 im Kapitel 2.
56Schmid, Nicolaus, Von den Weltk•orpern: Zur gemeinn•utzigen Kenntni� der gro�en Werke Gottes.

Hannover, 1766;2. verbess.Au. Leipzig, 1772;3., mit dem Leben desVerfassersvermehrte Au. Leipzig,
1789.

57Zimmermann, Eberhard August Wilhelm, Beobachtungen auf einer Harzreise nebst einem Versuch
die H•ohe desBrockensdurch das Barometer zu bestimmen. Braunschweig, 1775.

58Schrader, Johann Gottlieb Friedrich (1763-1832(?)),vgl. ADB, Bd. 34, 1892,S. 740. Er besch•aftigte
sich ab 1791 mit dem Bau von Spiegelteleskopen. Zusammenmit Schr•oter in Lilienthal (s. Kap. 5.2.1)
baute er ein 25-f•u�iges Spiegelteleskop.

59Schrader, JohannGottlieb Friedrich, Beschreibung desMechanismuseines26-f•u�igen Teleskops.Ham-
burg, 1794.{ Das 26-f•u�ige Spiegelteleskop wurde von ihm selbst entwickelt.

60Ders., Grundri� der Experimental-Naturlehre in seinemchemischen Theile nach der neuerenTheorie:
sowohl zum Leitfaden akademischenVorlesungenalsauch zum Gebrauch f•ur die Schulen. Hamburg, 1797;
2. Au., verbessert,erg•anzt und gro�en Theils umgearb.von Ludwig Wilhelm Gilbert, ebd., 1804;3. Au.
von Gilbert, Leipzig, 1822.

61Ders., Versuch einer neuenTheorie der Elektricit •at. Altona, 1797.
62Knoch, August Wilhelm, Beitr •age zur Insektengeschichte. St. 1-3. Leipzig, 1781-1783.;Ders., Neue

Beitr •agezur Insektenkunde.Mit ill. Kpf. Leipzig, 1801.
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ver•o�entlichte einigemathematische Lehrb•ucher, eine •Ubersicht •uber die Ordnungender
S•augetieresowie Darstellungenvon ihm entwickelter Spiele,z.B. \Kriegsspiel"63.

Mit seinenweitgespannten Interessensetzt Gelpke die Tradition seinerVorg•angerfort.
Die folgendeTabelle zeigt eine •Ubersicht •uber seineAstronomie-Vorlesungen.Einige An-
merkungenhierzu:

1) SS 1803:Da� sich seinekurz zuvor erschienenen\Allgemeinfa�lic hen Betrachtun-
gen •uber das Weltgeb•aude . . . " nicht gut als Lehrbuch eignenw•urden (zu wenige
Grundlagen, zu viele teilweise ungesicherte neue Beobachtungen und Spekulatio-
nen) mu� Gelpke gesp•urt haben, als er stattdessendas wesentlich ausf•uhrlichere
und fundiertere Lehrbuch von Voigt64 65 seinerVorlesungzu Grunde legte.

2) Im Vergleich zu seinen Vorg•angern zeigt Gelpke deutlich weniger Beweglichkeit.
Oederwie Zimmermannerprobtenst•andig neueDarstellungenals Grundlagenihrer
Vorlesungen,w•ahrend Gelpke 20 Jahre hindurch an seinem\Lehrbuch einer po-
pul•aren Erd- und Himmelskunde"66, das nicht einmal eine dringend erforderliche
Neuauage erlebte, festhielt.

3) F•ur die Zeit von Ende 1808-1814(franz•osische Besatzungszeit)wurden keineVorle-
sungsank•undigungenaufgefunden.

Die Vorlesungsank•undigungenf•ur dasC.C. wurden regelm•a�ig im Braunschweigischen
Magazin67 ver•o�entlicht. Abb. 10 zeigt einen Auszug aus einer solchen Vorlesungsan-
k•undigung f•ur das WS 1834/35. GelpkesNachfolger wurde 1835August Wilhelm Julius
Uhde68 als Professorder Astronomie und Mathematik. Sp•ater las er auch Physik und
Meteorologie.Uhde hat w•ahrend der ganzenZeit seinerT•atigkeit, allerdings mit •ofteren
l•angerenUnterbrechungen,Astronomie unterrichtet.

1835erfolgte eineNeugliederungdesC.C. in humanistische, technische und merkanti-
listische Abteilung. Uhde geh•orte zum Directorium und leitete auch die technische Abtei-
lung. SeineAstronomie-Vorlesungenbot er zun•achst in der humanistischen, sp•ater auch
in der technischen Abteilung an. Wie bei Gelpke waren praktische Beobachtungen ein
wesentlicher Bestandteil seinesUnterrichts.

Nach UhdesTod 1861erfolgtedie UmwandlungdesC.C. in einePolytechnische Schule.
Damit ent�el die humanistische Abteilung und damit auch die Astronomie. 115 Jahre
Lehre in der Astronomie am C.C. waren damit zu Ende.

63Hellwig, Johann Christian Ludwig, Kriegsspiel. Braunschweig, 1803.
64Voigt, Johann Heinrich (1751-1823),Mathematiker und Physiker.
65Voigt, Johann Heinrich, Popul•aresLehrbuch der Sternkunde, sowohl zum Gebrauch f•ur Schulen, als

zum Selbstunterrichte f•ur Liebhaber der Astronomie. Weimar, 1799.
66Gelpke,August Heinrich Christian, Lehrbuch einerpopul•arenErd- und Himmelskunde.Leipzig, 1815.
67Wochenendbeilagezu den Braunschweigischen Anzeigen.
68(1807 -1861).
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Abb. 10: Auszugausden Vorlesungsank•undigungenam C.C. f•ur das
WS 1834/35.69(Nur die Vorlesungenvon Gelpke sind aufgef•uhrt.)

69aus: BraunschweigischesMagazin, 1834,S. 325.
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Gelpk es Astronomie-V orlesungen

Semester Bezeichnung Std./W. Inhalt Lehrbuch

SS1802 Sph•arische Astronomie 2 | nach eigenenHeften
WS 1802/03 Theorische Sternkunde 2 mit Beobachtungen mit

dem Fernrohr desC.C.;
Anleitung zur Kenntni�
der Sternbilder

|

SS1803 Popul•are Astronomie 2 \ Voigt, J.H., Lehrbuch
einerpopul•arenStern-
kunde . . . 70

WS 1803/04 \ 2 zus•atzlich: Verwendung
desUranoramas

\

SS1804 \ 2 zus•atzlich: Verwendung
desPlanetariums

|

WS 1804/05 \ 2 \ |
SS1805 \ 2 \ |
WS 1805/06 \ 2 \ |
SS1806 | - | |
WS 1806/07 | - | |
SS1807 Popul•are Astronomie 2 wie SS 1803; Verwen-

dung von Uranorama
und Planetarium

|

WS 1807/08 \ 2 \ |
SS1808 \ 2 \ |
WS 1808/09 \ 2 \ |
SS1810 | - | |
WS 1810/11 | - | |
SS1811 | - | |
WS 1811/12 | - | |
SS1812 | - | |
WS 1812/13 | - | |
SS1813 | - | |
WS 1813/14 | - | |
SS1814 | - | |
WS 1814/15 | - | |
SS1815 Popul•are Astronomie 2 wie SS 1807; zus•atz-

lich: Beobachtungen
durch Gelpkes8-f•u�iges
HerschelschesTeleskop

Gelpke, Lehrbuch der
popul•aren Erd- und
Himmelskunde

WS 1815/16 | { | |

70s. Fu�note 65.
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Gelpk es Astronomie-V orlesungen (Fortsetzung)

Semester Bezeichnung Std./W. Inhalt Lehrbuch

SS1816 Popul•are Astronomie 2 wie SS1815;zus•atzlich:
H•ohenmessungen mit
einem Hadleyschen
Spiegelsextanten

Gelpke, Lehrbuch der
Popul•aren Erd- und
Himmelskunde

WS 1816/17 \ 2 \ \
SS1817 | { | |
WS 1817/18 | { | |
SS1818 | { | |
WS 1818/19 | { | |
SS1819 Popul•are Astronomie 2 wie SS1816 Gelpke, Lehrbuch der

Popul•aren Erd- und
Himmelskunde

WS 1819/20 \ 2 \ \
SS1820 \ 2 wie SS1819;zus•atzlich:

H•ohen-und Erdmessun-
genmit demSpiegelsex-
tanten

\

WS 1820/21 \ 2 \ \
SS1821 \ 2 zus•atzlich: Beobachtun-

gendurch GelpkesFern-
rohr und durch das
C.C.-Fernrohr

\

WS 1821/22 \ 2 \ \
SS1822 \ 2 \ \
WS 1822/23 \ 2 \ \
SS1823 \ 2 zus•atzlich: Verwendung

des j •ungst vervoll-
kommneten Plane-
tariums, Lunariums,
Telluriums und Ura-
noramas; Messung
der Durchmesser der
Weltk•orper

\

WS 1823/24 \ 2 \ \
SS1824 \ 2 \ \
WS 1824/25 \ 2 wie bisher; besonders

Erde und Mond
\

SS1825 \ 2 wie bisher; kein beson-
deresTeilgebiet

\

WS 1825/26 \ 2 \ \
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Gelpk es Astronomie-V orlesungen (Fortsetzung)

Semester Bezeichnung Std./W. Inhalt Lehrbuch

SS1826 Popul•are Astronomie 2 zus•atzlich: Verwendung
des zur h•ochsten Voll-
kommenheit gebrachten
Planetariums, Telluri-
ums, Lunariums und
Uranoramas

Gelpke, Lehrbuch der
Popul•aren Erd- und
Himmelskunde

WS 1826/27 \ 2 \ \
SS1827 \ 2 \ \
WS 1827/28 \ 2 \ \
SS1828 \ 2 wie bisher: besonders

Erde und Mond
\

WS 1828/29 \ 2 wie bisher; kein beson-
deresTeilgebiet

\

SS1829 \ 2 wie bisher; besonders
Erde und Mond

\

WS 1829/30 \ 2 wie bisher; kein beson-
deresTeilgebiet

\

SS1830 \ 2 \ \
WS 1830/31 \ 2 \ \
SS1831 \ 2 \ \
WS 1831/32 \ 2 \ \
SS1832 Einleitung in die Him-

melskunde;Mathemati-
sche Geographie

2 Verwendung von Luna-
rium und Tellurium

\

WS 1832/33 Popul•are Astronomie 2 wie zuletzt WS
1831/32; besonders
Erde und Mond

\

SS1833 \ 2 wie bisher; kein beson-
deresTeilgebiet

\

WS 1833/34 \ 2 \ \
SS1834 \ 2 wie bisher; besonders

Erde und Mond
\

WS 1834/35 \ 2 \ \
SS1835 \ 2 wie bisher; kein beson-

deresTeilgebiet
\
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3.3 Das Glasschleifen am Collegium Carolin um
Die \V orl•au�ge Nachricht von dem CollegioCarolino . . . " 71 bezeichnet dasGlasschleifen
neben dem Drechselnund anderennicht genannten Fertigkeiten als \n •utzliche Kunst". 72

Dokumentiert ist das Glasschleifen am Collegium Carolinum (C.C.) haupts•achlich durch
eineAkte, welche denZeitraum 1745-1802umfa�t. 73 DasGlasschleifenwurde ab 1745von
Dietrich Christoph Ehrhardt74, nach seinerPensionierung(1773) von seinemSohnHein-
rich Christoph E.75 gelehrt.Ab etwa 1790ruhte dasGlasschleifen,und dasInventar wurde
an einen\Mechanikus" Walkerling ausgeliehen.Dieserwurde erst bei der bevorstehenden
Wiederaufnahmedes Unterrichts im Glasschleifen durch Gelpke 1802 aufgefordert, die
ausgelieheneAusr•ustung zur•uckzugeben.76

Walkerling hatte in seinemGesuch auch angegeben, da� das Glasschleifen f•ur ihn
auch einengewerblichen Aspekt hatte. In seinemSchreiben an HerzogKarl Wilhelm Fer-
dinand hei�t es:\Ic h besch•aftige mich auch mit Glasschleifen,allein mein Verm•ogenreicht
nicht hin, alle Schaalen77 anzuscha�en, und sobleibt mein Verdienstsehrgering."78 Wirt-
schaftliches Interesseauch der Studenten am Glasschleifen spricht aus einem Protokoll
einer Kuratoriumssitzung des C.C.: \ . . . weil die Studiosi nicht so wohl die Kunst des
Glasschleifenserlernen,sondernsich allerhand Gl•aserzu ihrem Pro�t verfertigen . . . " 79

Auch Ehrhardt selbsthandelteo�ensichtlich mit optischen Gl•asern;Prof. Oederwill ihm
dabei behilic h sein und f•ur ihn in der Zeitung inserieren.Er schreibt in einem Brief:
\Indessen habe ich auf sein Verlangenein kleinesavertissementin die Intelligenzbl•atter
gemacht, damit er dadurch K•aufer erlangenm•oge, die er nun nicht selbst mehr herum
tragen will." 80

Gelpke k•undigt in seinemBrief an HerzogKarl Wilhelm Ferdinand, in dem er diesen
um Anstellung am C.C. bittet, an, nebenseinenastronomischenT•atigkeiten auch \ . . . die
ruhendeGlasschleifereiwiederin Th•atigkeit zu setzen,und den. . . StudirendenBelehrung
dar•uber mit zu theilen."81

Dietrich Christoph Ehrhardt kam aus Coburg ans C.C. Den gr•o�ten Teil der Aus-
r•ustung f•urs Glasschleifen brachte er von dort mit und verkaufte sie an das C.C. - ein
Umstand, der wohl ma�geblich dazubeigetragenhat, da� die Akte ausf•uhrliche Inventar-
listen enth•alt, und stets die Preiseder Gegenst•andeangegeben sind.

Im Folgendenist ein Auszug aus einer solchen Liste angegeben. Die Schleifschalen
sind f•ur einen weiten Bereich von Brennweiten eingerichtet; dies deutet darauf hin, da�
Gl•aserf•ur die verschiedenstenoptischen Anwendungengeschli�en wurden. Die angegebe-
nen Preiseerscheinenrelativ hoch (auf der Basis1 Rthlr. = ca. 60 Euro), dies l•a�t aber

71Vorl•au�ge Nachricht von dem Collegio Carolino zu Braunschweig. Braunschweig (Meyer), 1745.
Datiert: 17. Apr. 1745.

72ebd., S. 12.
73NdsStArch WF, Akte 2 Alt Nr. 16158:Die Anstellung des Glasschleifers (Optik ers) Dietrich Chri-

stoph Ehrhardt am Collegium Carolinum in Braunschweig, von ihm gelieferte Maschinen und Ger•ate,
auch dessenBesoldung sowie Bewerbung um seineNachfolge; Gesuch des Mechanikus Bernhard Julius
Walkerling aus Braunschweig um Erlaubnis zur Benutzung der beim C.C. vorhandenenGlasschleifma-
schinen und Schalen, auch deren R•ucklieferung. (1745-1802)

74(ca. 1700-1774).
75(1753- ?).
76NdsStArch WF, Akte 2 Alt Nr. 16158,Bl. 65 (4. M•arz 1802).
77= Schalen (zum Schleifen der optischen Gl•aser).
78NdsStArch WF, Akte 2 Alt Nr. 16158,Bl. 62 (25. Jan. 1790).
79ebd., Bl. 26 (19. Sept. 1746).
80NdsStArch WF, Akte 2 Alt Nr. 16158,Bl. 14 (22. Nov. 1745).
81NdsStArch WF, Akte 2 Alt Nr. 16248,Bl. 6 (7. Dez. 1801).
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nur bedingt auf die Hochwertigkeit der Ger•ate schlie�en.
\V •ollige Speci�cation, aller derer Werckzeuge- so im Collegium CAROLINUM zum

Gla�schleifen angefordertworden, von Michaelis bis Weihnachten, 1745.(15. Apr. 1746)
(D.C. Ehrhardt) 82

Rthlr. ggr.
eineneueSchlei� M•uhle 30
2 MessingeSchaalen,derenFocus15; 24 Fu� 8
2 ZinnernePolir Schaalendarzu 3
Die 4 Contra Schaalenfehlenhier und sind in der 2ten Rechnung
4 MessingeSchaalen,dessen[ = deren] Focus,5-10Fu� 16
4 Zinnernedarzu geh•orige Polir Schaalen 6
eineMessingeSchaale,2 Fu� in Foco 4
eineZinnernePolir Schaaledarzu 1 12
Die beidenContra Schaalensind in der andren Rechnung
eineMessinge,item eineMessingeContra Sch., 5 Zoll 6
4 MessingeSchaalen,Focus,2 und 2 1/2 Zoll 8
eineMessingeSchaale in dublo, 1 1/2 Zoll 3 8
4 MessingeSchaalen,Foc. 1 und 1 1/4 Zoll 5 12
14 ZinnerneSchaalen,Modelle zum abformen

und so dann zum Poliren, �a 1 Rthlr. 12 ggr. 21
6 Ei�erne Schaalenzum Grobschli� 2
ein Schleifstein mit allen daran geh•origen Umst•anden 5
2 Haarsiebe, 14 ggr., eine . . . [ ?]83. . . , 2 ggr., T•opfergeschirr, 8 ggr. 1
2 lb. K•utte84, 12 ggr., 1 lb. geschlemmten Trippel85, 12 ggr.,

1/2 lb. Levigir86 Sand,4 ggr. 1 4
6 blecherneL•o�el, 3 ggr., 1/2 lb. Baum•ol,

item Kienschlei�en Holz, 6 ggr. 9
20 Copeln87, worauf die Gl•asergek•uttet werden,

und 12 R•ohren Cylinder H•olzer 1 13
2 Ellen88 Tuch zum poliren 2 8
einenHammer, u. eineZange 4
Summa 125 22 "

Prof. Johann Ludwig Oeder89 war von 1745bis 1765Professorf•ur Mathematik und
Physik und las haupts•achlich Naturlehre, Mathematik und Astronomie (vgl. Kap. 3.2).
Oeder war am Glasschleifen vor allem deshalbinteressiert, weil er sich dadurch Spiegel
f•ur astronomische Fernrohreherstellenwollte. Er hatte deshalbauch ehrgeizigePl•anef•ur

82NdsStArch WF, Akte 2 Alt Nr. 16158.
83unleserlich i. Orig.
84Kitt.
85= Trip el. Nach Grimms Deutschem W•orterbuch: \kieselhaltige, erdige gesteinsart, terra Trip olitana

. . . , nach dem namen der stadt Trip olis. Ihr gebrauch ist allerley metall, glaszund steine zu poliren und
gl•antzend zu machen."

86levigiren, (lat. levigare, v. levis, glatt), gl•atten, (Scheidek.): feste K•orper auf dem Reibstein zu
Staube reiben. (Nach Heyse, Johann Christian August, Allgemeines verdeutschendesund erkl•arendes
Fremdw•orterbuch mit Bezeichnung der Aussprache und Betonung der W•orter nebst genauer Angabe
ihrer Abstammung und Bildung. 17te Au. Hannover, 1896.)

87Copel: von koppeln.
88Elle: L•angenma�, gew•ohnlich der doppelte Fu�; Braunschweigische Elle: ca. 1,01 m.
89s. Fu�note 139 im Kapitel 2.
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Glasschleifer Ehrhardt. In einemseinerBriefe hei�t esdazu:
\W eil Hr. Ehrhardt, der itzo in Stunden, da seineSch•uler nicht gegenw•artig sind, zum
NutzendesCollegii Gl•a�er arbeitet, habeich Abrede90 genommen,da� er einegro�e Masse
desfeinstenGla�es bestelle,ausder ein gro�er concavspiegel,und mithin ein telescopium
reectensvon der G•ute, als man noch nicht hat, verfertigt werdenk•onne.Die metalenen
Spiegellaufengeschwind an, und wennsieauch noch sorein polirt sind, reectiren siedoch
viel wenigerLichtstrahlen, alsmit Quecksilber •uberzogeneGl•a�er.Es kommt hier allesauf
die Geschicklichkeit des Glasschleifers an, da� zu Verh•utung des Farben [ Fliehens?91 ]
der convexe und concave Theil vollkommen einerley Radien haben, und ich glaube, da�
Hr. Ehrhard 92 dies leisten k•onne.

Es soll so gro� werden [ ?], als es immer m•oglich ist, und . . . [ ?] . . . 93 nicht sonderli-
che Kosten verursachen, die ein Comet, wenn wieder einer erscheinen wird, •uber •u�ig 94

ersetzenwird. Hierdurch mu� auch der vor ein Paar Jahren in England entdeckte Mond
der Venus95 sichtbar werden. . . " 96

Es gibt in den Akten keinen Hinweis darauf, da� das hier geplante Instrument auch
gebaut worden w•are.

Gelpke tritt erst auf dem letzten Blatt der Akte auf. In einer Anweisungvon Herzog
Karl Wilhelm Ferdinand an Prof. Knoch97, dem Verwalter der Physikalischen Sammlung
desC.C., hei�t es:

\Da Wir dem SubconrectorGelpke, das,auf dem Collegio Carolino be�ndliche gro�e
Teleskop, zu seinendaselbstk•unftig zu haltendenastronomischen Lehrvortr •agen,bewilli-
genwollen, so habt ihr solchesan denselben verabfolgenzu lassen."98

3.4 Die Fernrohrk ontro verse zwischen Gau�
und Gelpk e

Das \V erzeichnis von den Instrumenten zu den physikalischen Vorlesungenauf dem Col-
legio Carolino" (1790)99 gibt bei Fernrohren und •ahnlichen Ger•aten folgendePositionen
an, wobei au� •allt, da� ein gro�er Teil der Ger•ate sich in einemvernachl•assigtenZustand
be�ndet:

\44. ein Stativ mit einemmessingernFu�.
45. ein f•un� •u�iger astronomischer Tubus ohneOcular.

90Abrede: nach Grimms Deutschem W•orterbuch: \b eredung,vereinbarung, mehr die ersteund vorl•au�-
ge, als ein f•ormlicher vertrag".

91unleserlich i. Orig.
92der Name wird in praktisch allen Dokumenten der Akte so geschrieben, nicht richtig \Ehrhardt".
93unleserlich i. Orig.
94 im •Uberu�.
95Zum hypothetischen Venusmond hei�t es in Meyers Convers.-Lex., 2. Abth., 13. Bd., 1852, S. 883:

\Aus Gr•unden der Teleologieist der Venus a priori ein Mond, als f•ur sie entbehrlich, abzusprechen; in-
dessenhat man fr •uher viel von einem solchen gesprochen, der von Dom. Cassini im Jahr 1672und 1686,
von Short 1740,von Montaigne 1761und Andern beobachtet seynsollte." - Oederbezieht sich o�ensicht-
lich auf die Beobachtung von Short (Short, James (1710-1768),englischer Optik er und astronomischer
Schriftsteller).

96NdsStArch WF, Akte 2 Alt Nr. 16158,Bl. 28 (15. Dez. 1746).
97August Wilhelm Knoch (1742-1818),o. Prof. f•ur Physik (sp•ater auch f•ur Mineralogie) am C.C. von

1789-1818.
98NdsStArch WF, Akte 2 Alt Nr. 16158,Bl. 65 (4. M•arz 1802).
99NdsStArch WF, Akte 2 Alt Nr. 16162,Bl. 49-53(24. Mai 1790).
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46. ein sechszehnf•u�iger dito.
47. ein dito englischer mit messingernR•ohren, dessenMaa�e nicht gleich

angegeben werdenkann.
48.-49.zwey kleine Fernr•ohre.
50.-51.zwey R•ohremit Gl•asern,wovon die Anwendungvermuthlich auf der �nstern

Kammer100, zu machen.
52. ein Operngucker polemoscopium 101.
53. ein Stativ zu Fernr•ohren, schadhaft.
54. verschiedeneSt•ucke von zerrissenenFernr•ohren mit einzelnGl•asern.
55. ein Spiegeltelescop35 Zoll lang mit einemmessingenenStativ von englischer

Arbeit, schadhaft.
56. ein dito 14 Zoll lang von Sterrop in London, zu dem messingenenStativ

fehlt der Hebel."

WenigeJahre nach dem Beginn von GelpkesLehrt•atigkeit am C.C. erh•alt diesesein
hochwertigesInstrument. •Uber die Vorgeschichte dazu berichtet Gau� in einemBrief:

\Im Jahr 1804,erhielt ich aus Lilienthal102 die Nachricht, da� dort ein 10f•u�iger Te-
leskopspiegel,dessenVortre�ic hkeit man ungemeinr•uhmte, feil sey; des H•ochst . . . [ ?]
HerzogsDurchlaucht, der zuf•alligerweise davon h•orte, gab den Befehl, solchen f•ur die
damals intendirte Sternwarte103 anzukaufen, Dies geschah, der Spiegelkam hier an, und
mir wurde der Auftrag gegeben, die Montirung desselben besorgenzu lassen.Ich habe
die� theils durch denMechanikusRudlo� in Wolfenb•uttel, theils durch Schr•oder in Gotha
ausf•uhren lassen,beider Arbeit ist zu meiner Zufriedenheit ausgefallen."104

Gau� schreibt in einemBrief an HerzogKarl Wilhelm Ferdinand •uber den Bau dieses
Instruments:
\Durc hlauchtigster Herzog
Gn•adigster F•urst und Herr

Ewr. Durchlaucht habe ich unterth •anigst anzuzeigen,da� die zu demin Arbeit begrif-
fenenSpiegelteleskop geh•origen,auf Dero gn•adigstenBefehl von mir bei dem Mechanikus
Schr•oder in Gotha bestellten optischen Sachen, nemlich der Aufsucher, die zu den ver-
schiedenenVergr•o�erungenn•othigenAugengl•asernebstFassungund der Ocularmaschine,
nunmehrovollendet und bei mir angelangtsind. Die langeVerz•ogerungdieserArbeit, die
ich durch alles Betreiben, zu meinemMi�v ergn•ugen,abzuk•urzen nicht verm•ogendgewe-
senbin, wird inzwischen durch die Accuratesseund Vortre�ic hkeit, womit jene Sachen
gearbeitet sind, wiedergut gemacht. Der, im Verh•altnissedieserVorz•ugesehrbillig ange-
setzte Preis ist laut beikommendemBriefe 36 Rthlr., wozu noch an Accise105 und Porto
20 ggr. kommen.

Von denGebr•udern Rudlo� in Wolfenb•uttel, bei denendie R•ohre,dasStativ und alles
•Ubrige zur BewegungdesInstruments erforderliche in Bestellung gegeben worden, habe
ich gleichfalls die Versicherung erhalten, da� sie dieseArbeiten gr•o�tentheils vollendet
haben, und da� folglich in nicht langer Zeit das ganzesch•one Instrument werde zusam-
mengebauet,abgeliefertund gebraucht werdenk•onnen.

100= cameraobscura= verdunkelter Raum f•ur optische Experimente.
101Polemoskop: ein von Hevel 1637erfundenesKriegsfernrohr, auch Operngucker, bes. im Kriege u. in

Opernh•ausernetc. gebr•auchlich (nach Heyse,Fremdw•orterbuch, 17te Au., Hannover, 1896.)
102d.h.: aus der Schr•oterschen Werkstatt. Zu Schr•oter s. Kap. 5.2.1.
103 in Braunschweig.
104NdsStArch WF, Akte 2 Alt Nr. 16162,Bl. 93 (11. Okt. 1807).
105Steuer.
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Ewr. Durchlaucht fortdauernder Huld mich ehrfurchtsvoll empfehlend,verbleibe ich
in tiefster Devotion

Ewr. Durchlaucht
allerunterth•anigster

C.F. Gau�" 106

Im Gegensatzzu demMechaniker Schr•oder,dessenpreiswerte Arbeit Gau� lobt, klagt
•uber die hoheForderungder Gebr•uder Rudlo�: 750Rthlr. 107 Olbers108, der ihn zu dieser
Zeit geradebesuchte, pic htet ihm bei. Gau� schreibt:

\ . . . habe die Ehre, beigehenddie mir g•utigst mitgetheilte Rechnung der Gebr•uder
Rudlo� •uber die von denselbenverfertigte Montirung desSpiegelteleskopswiederzuzusen-
den.Hr. Dr. Olbers,demich in der vorigenWochebei seinemAufenthalte hieselbst,dieses
Spiegelteleskop gezeigthabe, stimmt mit mir darin •uberein, da� die Arbeit der Rudlo�s
daran gut ist, �ndet aber auch denPreis theuer. •Ubrigensmu� ich noch bemerken,da� die
Rudlo�s noch einigesan dem Teleskope zu machen haben: ich werdeEwr. Hochwohlgeb.
davon benachrichtigen, falls etwa f•ur gut gefundenwerden sollte, die Zahlung bis dahin
zu suspendiren . . . " 109

Das Instrument war erst im Sommer1806ganzfertiggestellt. Es zeigteaber nicht die
erho�te Leistungsf•ahigkeit. Gau� schreibt dar•uber:

\Inde� fand ich dann bei dem Instrumente die geho�te gro�e Wirkung nicht , und erst
nach vielen vergeblichen m•uhsamenVersuchen mu�te ich doch zuletzt auf die •Uberzeu-
gung kommen, da� der Spiegelin seinerdarmaligen Bescha�enheit das nicht leiste was
er sollte, und nothwendig erst noch einmal durch die H•andedesK•unstlers gehenm•u�te,
wenn das Instrument brauchbar und des Namensseinesber•uhmten Verfertigers w•urdig
seynsollte. . . . vor einemMonate, wo der Prof. Harding110 ausG•ottingen - eben der, wel-
cher vor 3 Jahren aus Lilienthal den Spiegel,uns anger•uhmt und geschickt hatte - mich
hier besuchte, . . . •uberzeugte. . . er . . . sich selbst von der darmaligen Unvollkommenheit
desSpiegels. . . " 111

Der Spiegelhatte sich verzogen,ein Zustand, der kurz nach der Herstellung nach
Pr•ufungenvon Schr•oter und Harding nicht bestandenhatte.

Gau� schreibt weiter:
\ . . . die Versicherung von M•annern wie Schr•oter und Harding . . . lassen. . . keinen

Zweifel . . . , da� der Spiegelanfangs so vortre�ic h wirklich war, als sie r•uhmten. Da
nun Prof. Harding grade von hier nach Lilienthal reisete, so glaubte ich da� nie eine
erw•unschtere Gelegenheitkommenk•onnte, damit der K•unstler unter Hrn. HardingsAugen
den Fehler redressirte112 und ich so in Stand gesetztw•urde, bei meiner Abreise von hier

106NdsStArch WF, Akte 2 Alt, Nr. 16162,Bl. 83 (20. Aug. 1805).
107ebd., Bl. 89 (1. Aug. 1806).
108Olbers, Heinrich Wilhelm Matth •aus (1758-1840), praktischer Arzt und Astronom, nach Meyers

Convers.-Lex., 2. Abth., 1. Bd., 1848,S. 380, \. . . einer der bedeutendstenAstronomen der neuern Zeit
. . . " Olbers entdeckte zwei der vier zu Beginn des 19. Jhs. zuerst aufgefundenenkleinen Planeten ((2)
Pallas und (4) Vesta).

109NdsStArch WF, Akte 2 Alt 16162,Bl. 87 (10. Juni 1806).
110Harding, Karl Ludwig (1765-1834).Durch Georg Christoph Lichtenberg f•ur die Naturwissenschaften

gewonnen. Professorf•ur Astronomie in G•ottingen.
111NdsStArch WF, Akte 2 Alt 16162,Bl. 93 (5. Okt. 1807).
112von frz. redresser,wieder herstellen.
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ein vollkommenesInstrument abzuliefern. . . " 113

Jetzt wendetesich Gelpke an das Konzil desC.C. mit dem Versuch, das Verf•ugungs-
recht •uber das Instrument zu erlangen:

\Ho chwohlgeborener
Gn•adiger Herr GeheimerRath,
Eure Exzellenzwerdenmir nachsichtsvoll verzeihen,da� ich dieselben mit dieserun-

terth•anigen Bitte bel•astige, wodurch ich Ewr. Exzellenz ganz gehorsamstersuche, mir
das 10f•u�ige Newtonsche Teleskop, welchesder Doktor Gau� nur als ein, von Sr. Durch-
lauchten dem verstorbenenHerzoge,geliehenesGut besitzt, wie ich geh•ort habe, und der
in diesenTagen von hier nach G•ottingen abreiset, zum Besten meiner Astronomischen
Vorlesungenauf dem CollegioCarolino g•utigst zu kommenzu lassen.

Ich werde mich bem•uhen in dem BesitzediesesWerkzeugesder Anstalt immer n•utz-
licher, und dadurch der Gunst und GewogenheitEwr. Exzellenzimmer w•urdiger zu ma-
chen . . . " 114

GelpkesErsuchen war erfolgreich. Schon wenigeTagesp•ater wurde Gau� angewiesen,
dasTeleskop zur•uckzugeben:

\An den Dr. Gaushieselbst
dasdemselben anvertrauete Spiegelteleskop betr.
Da dasdem Dr. Gausanvertrauete gro�e Spiegeltelescopzu den astronomischen Vor-

lesungenauf dem Collegio Carolino gebraucht werden soll, so hat der Dr. Gaus solches
an denjenigenabzuliefern, welcher ihm dazu vom Concilio Collegii Carolini angewiesen
werdenwird." 115

Das Concilium wird angewiesen:
\Da der Conrector Dr. Gelbcke hieselbstnachgesucht hat, da� dasdem Dr. Gausbis-

her anvertrauet gewesenegro�e Spiegeltelescopf•ur die astronomischen Vorlesungenauf
dem Collegio Carolino verabfolget werden m•oge, . . . , und der Dr. Gaus Dato angewie-
senist, solchesan denjenigenabzuliefern,welcher ihm dazuvom Concilio Collegii Carolini
angewiesenwerdenwerde,dessenAbreisevon hier aber demVernehmennach nahebevor-
steht, sohat dasConcilium sofort wegen•UbernahmesolchesTelescopeszur Legitimation
desEmpf•angersdie Anweisungzu ertheilen, auch daf•ur, da� solchesschicklich und sicher
aufgestelletund aufbewahrt werde,Sorgezu tragen."116

Der SpiegeldesTeleskopsist inzwischennachgeschli�en worden,und eshat sich bereits
gezeigt,da� die urspr•ungliche Qualit •at wieder erreicht wurde; er soll in K •urze wieder in
Braunschweig eintre�en. Gau� schreibt:

\V or ein Paar Tagenhabe ich nun durch einen Brief desHrn. Prof. Harding die an-
genehmeNachricht erhalten, da� esdem K•unstler vollkommengelungenist, dem Spiegel
seineurspr•ungliche Vollkommenheit wieder zu geben; man hat auf der ber•uhmten Li-
lienthaler Sternwarte Proben damit angestellt, die zu beweisenscheinen, da� jetzt das
Instrument von einer Vollkommenheit seyn wird, da� wenigein Deutschland ihm gleich
kommen.Ein solchesInstrument w•urde die ersteSternwarte zieren. . . " 117

Der Gedanke,da� ein sohochwertigesInstrument jetzt beim Unterricht von Anf•angern
verwendet werdensoll, ist f•ur Gau� schmerzlich. Er schreibt:

\. . . Meine Idee ging dahin, wenn ich den Spiegelzur•uck haben und von dem Werthe
des Instruments selbst Proben gesehenhaben werde, den Vorschlag zu thun, da� ein

113NdsStArch WF, Akte 2 Alt Nr. 16162,Bl. 94 (11. Okt. 1807).
114ebd., Bl. 91 (5. Okt. 1807).
115ebd., Bl. 92 (10. Okt. 1807).
116ebd.
117ebd., Bl. 94 (11. Okt. 1807).
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so prachtvolles, seltenesund f•ur den Unterricht unwissenderAnf•anger viel zu herrliches
Instrument, dessengleichen in ganz Deutschland wol nur in Lilienthal sein m•ogte, der
Universit•at Helmst•adt geschenkt werden m•ogte, wo es bei dem r•uhmlichst bekannten
Hofrath Pfa� 118 in w•urdige H•andekommenund bei vorfallendenGelegenheitenauch zum
Bestender Wissenschaft selbstgebraucht werdenk•onnte. Wie viel bei einemsokostbaren
Instrument auf eine schonendevorsichtige Behandlung ankomme, brauche ich nicht zu
erw•ahnen.

Ich habe es f•ur meine Pic ht gehalten, Eure Excellenz auf den hohen Werth, den
diesesWerkzeugnun ho�entlich erhalten haben wird, aufmerksamzu machen: ich w•urde
mir Vorw•urfe machen, wenn ich durch Stillschweigengewisserma�enSchuld w•are, da� es
nicht so gebraucht w•urde, wie essollte, und wie das wissenschaftliche Publikum, das die
Existenz einessolchen Instruments kennt, erwartet . . . " 119

Gau� mu�te denKonzilsbeschlu� erf•ullen und dasTeleskop abliefern.In denAnk•undi-
gungenvon GelpkesVorlesungen,in welchen er immer die verwendetenBeobachtungsin-
strumente nennt, erscheint esjedoch nicht, stattdessenseineigenes8-f•u�iges Herschelsches
Teleskop.

118s. Fu�note 5 in Kapitel 2.
119NdsStArch WF, Akte 2 Alt Nr. 16162,Bl. 94 (11. Okt. 1807).
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Kapitel 4

Gelpk es Teleologie

4.1 Anmerkungen zur Teleologie

GelpkesastronomischesWerk ist voll von BezeugungenseinerAnsicht, da� die Naturge-
setzlichkeiten nicht einfach ziellos ablaufen, sondernda� sie zielgerichtet sind und eine
\Absicht" haben. Solche \Absichten" dr•uckt er fast immer in religi•osenFormulierungen
aus.

Es ist bei Gelpke deutlich zu erkennen,da� seineteleologischen Ansichten ma�geblich
auf denenvon Christian Wol� 1 fu�en. Auf diesewird n•aher eingegangenwerden. •Uber
Wol� hei�t es: \Wie Leibniz sah er die bestehendeals die bestealler m•oglichen Welten
an, in der allesder Absicht Gottes folgenddurch Zweckm•a�igk eit bestimmt sei."2

Zun•achst jedoch einige allgemeineBemerkungenzur Teleologie:Im 18. Jahrhundert
war der Begri� \T eleologie"zwar nicht verbreitet, er kommt aber z.B. in ZedlersUniversal-
Lexikon3 mit einem kurzen Eintrag vor: \ Teleologie , lat. Teleologia,kommt her von
dem Griechischen Worte � ��� o& und � �o o&, und ist der Nahme desjenigenTheiles der
nat•urlichen Weltweisheit, worinnen von den Endzwecken der Dinge gehandeltwird. Von
dieserArt der Wissenschaft hat Wol� in einembesonderenBuche gehandelt,welchem er
den Titel: Vern•unftige Gedancken von den Absichten der nat•urlichen Dinge . . . gegeben
hat." 4 5 Umso ausf•uhrlicher hei�t esdagegenin dem Artik el \Endzweck" im selben Le-
xikon: \. . . was die Sache anbelanget, so ist gewi�, da� GOtt bey der Sch•op�ung nichts
ohneUrsache gethan. Er erw•ahlet nichts ungef•ahr, und ohneeinenBewegungs-Grundzu
haben, welchesseinerWei�heit zuwiederw•are. Kein vern•un�tiges Wesenthut etwasohne
Ursache, wie sollte GOtt, der dasallerweisesteWesenist, dasselbigethun. Wasaber unsre
Erk•antni� anbelangt, sosind uns dieseAbsichten nicht ganzund gar verborgen:Wir wis-
senausdenenW•urckungendererDinge dererselben Gebrauch, wohin siezielen,alsowei�
der Mensch, wasGOtt vor6 eineAbsicht mit demAuge gehabt;gleichwohl aber sind noch
viele tausendDinge, derenEndzwecke wir entwedernicht wissen,oder uns doch dabey in
unsrer Einbildung betr•ugen.Ein vern•un�tiger Mann gehetin diesenSt•ucke soweit als er
kann, er wei� aber gar wohl, da� er hierbey meistentheils nur mit Wahrscheinlichkeiten

1Wol�, Christian (1679-1754).
2Brockhaus - Die Enzyklop•adie, Bd. 24, 1999,S. 339.
3Zedlers Universallexikon: Gro�es vollst•andiges Universallexikon aller Wissenschaften und

K •unste,.. . 64 B•ande, Leipzig, 1731-50;4 Supplementb•ande, 1751-54(unvollst•andig).
4ebd., Bd. 42, 1744,Sp. 650.
5Wol�, Christian, Vern•un�tige Gedancken von den Absichten der nat•urlichen Dinge. Halle, 1724;die

andereAu. Franckfurt u. Leipzig, 1726.
6= f•ur.
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mu� zufrieden seyn; doch hat er von seinerBem•uhung nicht wenig Nutzen. Wir �nden
hier Gelegenheit,die Wei�heit GOttes zu erkennen,und zu bewundern,gleichfalls sehen
wir hiebey die Eigenschaften derer Dinge ein, indem die Kra�t einer Sache zu w•urcken
nothwendig nach dem Absehen,dahin die W•urckung gehensoll, eingerichtet seynmu�." 7

Ein Endzweck kann nie von negativem Charakter sein: \. . . es ist wider die Natur, ja
esl•a�t sich ohneWiederspruch nicht gedencken, da� etwasb•osesoder ein •Ubel, in sofern
esein •Ubel ist, ein Endzweck sollte seynk•onnen. . . 8

Es folgt in dem Artik el eine kurze Geschichte desBegri�s \Endzweck" und wie man
seit dem Altertum •uber ihn dachte: \. . . [ es] . . . f•allt unter den Weltweisendie Fragevor:
ob man bei denennat•urlichen Dingen sich um die Endzwecke zu bek•ummern habe?und
ob es nicht vielmehr eine Verwegenheitsey, die von GOtt bey der Sch•op�ung gesuchte
Endzwecke zu erw•agen?Die Alten haben hierbey nicht richtig dencken k•onnen, indem
Aristoteles9 und Epicurus10 die Ewigkeit der Welt, und da� selbigeungef•ahr und von
sich selbst entstanden w•are, gelehret. Zu einem Endzwecke ist ein verst•andigesWesen
n•othig, die Welt ist kein verst•andigesWesen,folglich kann sieauch keineEndzwecke derer
nat•urlichen Dinge haben, wenn sie von sich selbstenseyn soll. Sagetgleich Aristoteles,
GOtt habe die Welt erscha�en, so spricht er doch, da� diesesaus einer Nothwendigkeit
geschehenw•are, welche Nothwendigkeit einemvern•un�tigen Endzwecke widerspricht." 11

Es werden dann einige Ansichten [ zu der damaligenZeit ] neuererPhilosophenkurz
zusammengefa�t:\Benedictus Spinosa12 nennet esgleichfals ein Vorurtheil, da� Gott bei
seinemW•urcken einen Endzweck habe. Da aber nach seinemSystemateGOtt und die
Welt einerleywar, so konnte er nicht andersgedencken."13 Dagegenwar Descartes14 der
Meinung, \. . . man solle niemahls die Bewei�-Gr •unde in nat•urlichen Sachen von denen
Endzwecken, welche sich GOtt oder die Natur vorsetzte, herleiten . . . " 15, und \. . . es
. . . [ hat ]. . . die Untersuchung dererEndzwecke in der Natur gantz keinenNutzen, und sey
vielmehr eineVerwegenheitzu halten . . . " 16

Die Teleologie. . . ist `. . . die •altesteArt der Naturau�assung; sie ist dem menschlichen
Denken h•ochst nat•urlich, weil wir •uberall geneigt sind, unseresubjektiven Au�assungs-
weisenin die Dinge hineinzutragen.'17

Da� alle Dingeauf einenZweck hin geordnetsind, war ein Grundelement f•ur dasWelt-
verst•andnis desAristoteles. Er schreibt: \Es folgt . . . , da� alle Dinge, die auf nat•urliche
Weiseentstehenund existieren,zweckhaft sind. Fernerwerdenin allen Handlungen,die zu
einembestimmten Zweck vorgenommenwerden,die vorangehendenSchritte mit Hinsicht
auf die folgendenausgef•uhrt, und wasf•ur bewu�tes Handelngilt, tri�t auch auf die Natur
zu, und umgekehrt, sofernkein Hindernis entgegenwirkt. JedesHandeln ist aber f•ur einen
bestimmten Zweck, und dahergilt dasselbe f•ur die Natur." 18 F•ur Aristoteles sind alsodie
Naturvorg•angeanalogzum menschlichen Handeln;ersterehabenwie letztere immer einen

7ZedlersUniversal-Lexikon.. . , Bd. 8, 1734,Sp. 1170f.
8ebd., Sp. 1170.
9Aristoteles (384-322v. Chr.).

10Epikur (341-271v. Chr.).
11ZedlersUniversal-Lexikon . . . , Bd. 8, 1734,Sp. 1170.
12Spinoza,Benedikt: s. Kap. 5.1.
13ZedlersUniversal-Lexikon.. . , Bd. 8, 1734,Sp. 1170.
14Descartes,Ren�e: s. Kap. 5.1.
15ZedlersUniversal-Lexikon.. . , Bd. 8, 1734,Sp. 1170.
16ebd., Sp. 1170.
17Brockhaus Konvers. Lexikon, Bd. 15. 14. Au. Leipzig, etc., 1903,S. 691.
18Aristoteles, Physik, Buch 2.
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Zweck.
Die teleologische Au�assung des Aristoteles blieb bis zum Beginn der Neuzeit vor-

herrschend. Dann lehnten jedoch Descartes,Spinoza,Galilei19, Baco20 und anderediese
Teleologieab und •ubertrugender Naturwissenschaft die Aufgabe, alleskausalzu erkl•aren.
Au�erdem waren teleologische Aspekte nutzlos in dem Bestreben, \uns zu Herren und
Meistern der Natur zu machen" (Descartes).

Spinozaerkl•art die Neigungder Menschen, teleologische Erkl •arungenzu suchen: Weil
die Menschen zu ihrem eigenenNutzen zweckgerichtet handeln, •ubertragen sie dieses
Prinzip in ihre Naturau�assung. Die gleichenZwecke,die siebei ihrem Handelnanstreben,
projizieren sie in die Natur.

Leibniz versuchte sp•ater, die mechanische und die teleologische Betrachtungsweise
miteinander zu vers•ohnen,indem er postulierte, da� allesin der Welt nach mechanischen
Gesetzengeschehe,da� dieseGesetzeselbstaber teleologisch bestimmt seien(\die wirk-
liche Welt ist die bestm•ogliche").

Im Folgendensoll n•aher auf Wol� und seinWerk eingegangenwerden.Er studierte ab
1699Theologie,dann Mathematik und Physik. Er wurde vor allem durch Schriften von
Descartesund Tschirnhausen21 beeinu�t. Er erhielt 1707auf EmpfehlungseinesLehrers
Leibniz einenRuf als Professorder Mathematik und Naturlehre an der Universit•at Halle.
WegenAnfeindungenseinerpietistischenGegner,u.a.A.H. Francke22, mu�te er Halle 1723
verlassenund ging vor•ubergehendnach Marburg; er kehrte erst 1740nach Halle zur•uck.

•Uber Wol�s Vorlesungenhei�t es: \Die Deutlichkeit und Bestimmtheit der Begri�e
und Lehrs•atze in seinenmathematischen Vortr •agenwar etwasbis dahin ganzUngew•ohn-
liches."23 SeinePhilosophie,die er nach dieserMethode bearbeitet herausgab,fand allge-
meinenBeifall und verbreitete sich schnell durch ganzDeutschland und einengro�en Teil
Europas.

Wol� •ubertrug die mathematisch-logische Methode (Analyse, Herausarbeitung durch-
gehenderBegr•undungszusammenh•ange mittels Deduktion aus als evident angesehenen
Axiomen) auf alles wissenschaic he Denken, um so den f•ur die Mathematik geltenden
Standard von Wahrheit und Gewi�heit allgemeinzu erreichen.

Wol�s Werk ist von erstaunlichem Umfang. Er behandeltes•amtliche mathematischen
und philosophischenWissenschaften in einerdoppeltenReihevon Werken,einmalausf•uhr-
lich in lateinischer Sprache, sodann k•urzer in deutschen Lehrb•uchern. Durch letzteres
erwarb er sich gro�e Verdienste um die deutsche Sprache. Er entwickelte zuerst ihren
Reichtum f•ur philosophische Begri�e und schrieb rein und verst•andlich in ihr. Er schuf
die Grundlage f•ur eine deutschsprachige philosophische Terminologieund trug zur Ver-
breitung philosophischer Bildung bei.

19Galilei, Galileo (1564-1642).1633von der katholischen Kirc he wegenBef•urwortung desKopernikani-
schen Systemsverurteilt, 1992rehabiiltiert.

20Bacon, Francis, Viscount von St. Albans und Baron von Verulam, gew•ohnlich Baco von Verulam
genannt (1561-1626).

21Tschirnhausen, Ehrenfried Walter Graf von (1651-1708),Naturforscher und Philosoph.
22Francke, August Hermann (1663-1727).
23Meyers Gro�es Conversations-Lexicon,2te Abth., Bd. 14, 2ter Theil, 1853,S. 1137.
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Abb. 11: Christian Wol� (1679-1754).24

Einige Bemerkungenzu Wol�s Teleologie25:
Wol�s Ausgangspunkt ist theologisch. Die Welt ist ein Spiegelder Vollkommenheit

Gottes. Sie wurde gescha�en zur O�enbarung der Herrlichkeit Gottes. Damit die Welt
dem Menschen geo�enbart werdenkann, mu� siesoeingerichtet sein,da� wir sie in ihrer
Herrlichkeit erkennenk•onnen.

Wol� entwirft einedreifache Teleologieder Natur (in wertm•a�ig aufsteigenderFolge)
hin

1. auf ihre eigeneErhaltung,
2. auf die Erhaltung desMenschen,
3. auf die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes durch sieals Spiegel.

DasobersteZiel ist die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes - diesist der Grund, warum
die Welt als deren Spiegelgescha�en wurde. F•ur diesenZweck bedarf es des Menschen
als des erkennen-k•onnendenWesens.Um seinetwillen ist daher die ganze•ubrige Natur
gescha�en, damit er sich erhalte. Die Erhaltung der Natur geschieht, um die Erhaltung
desMenschen zu gew•ahrleisten. Im Folgendensoll n•aher auf dasWerk von Wol� \. . . von

24 •Olgem•alde, 58� 49 cm. K •unstler und Entstehungsjahr unbekannt; in: Herzog August Bibliothek
Wolfenb•uttel.

25vgl. Spaemann,Robert, Reinhard L•ow, Die Frage Wozu? M•unchen, 1981.
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denAbsichten der nat•urlichenDinge"26 eingegangenwerden,zumeinen,weil von hier viele
der Ideen Gelpkesausgehen,zum anderen,weil besondersausf•uhrlich auf die Absichten
im Bereich astronomischer Ph•anomeneeingegangenwird.

Zu Beginn unterscheidet Wol� zwei Arten von Wahrheiten: \Es sind zweyerley Arten
der Wahrheiten, nat•urliche und •ubernat•urliche. Jene erkennen wir durch die Vernun�t
dieseausder HeiligenSchrift. Von jenensind die Weltweisenzu urtheilen geschickt . . . Von
diesenaber die Gottesgelehrten,welche den eigentlichen Sinn der Schrift inne haben."27

BeideWahrheitsartenwidersprechensich aber nicht: \Die nat•urlichenWahrheitensind
den •ubernat•urlichen nicht zuwider. Denn beydehaben ihren Ursprung von GOTT . . . " 28

Wol� betont aber auch: \. . . es kan . . . der Gottes-Gelehrtekein Vorrecht f•ur den29

Weltweisen haben wollen, da� man . . . seine Autorit •at mehr soll gelten lassenals des
andern . . . " 30 Wol� sieht Gott als \w eisenund allm•achtigen Urheber der Natur" 31 an,
wie sp•ater auch Gelpke.

Nach Wol�s Ansicht . . . [ hat Gott ] \. . . die Welt nach seinemfreyen Willen hervor-
gebracht und den Lau� der Natur nach seinemGefalleneingerichtet, da� sie ein Spiegel
seinerVollkommenheitensey. . . " 32

Nach Wol� ist die \Absicht" der Welt: \. . . der weiseSch•op�er aller Dinge hat . . . die
Welt . . . . . . eben zu dem Ende hervorgebracht, damit ihn die Menschen daraus als aus
seinemMeister-St•ucke erkennenm•ochten . . . " 33 Von einem\Meisterst •uck" der Gottheit
zu sprechenerscheint allerdingsalsextremerAnthropomorphismus. Noch einfacher ausge-
dr•uckt: \. . . die Haupt-Absicht der Welt . . . ist . . . die O�enbarung der Herrlichkeit GOt-
tes . . . " 34 Oder, andersausgedr•uckt: \. . . alles/ was aus dem Wesender Dinge erfolget/
. . . sind . . . Absichten GOttes . . . " 35

UnsereAufgabe ist nach Wol�: \. . . wir . . . m•ussenuntersuchen / wie einesin der Welt
immer um desandernWillen ist / damit wir begrei�en lernen/ waseinesin der Welt dem
andernnutzet / und warum ein jedesgeschiehet."36 Dadurch . . . [ gelangenwir ] \. . . durch
die Erk•antni� der Absichten in der Natur zur Gewi� der Erk•antni� von GOTT . . . wodurch
unsereErk•antni� lebendigund dadurch ein Mittel wird GOTT zu ehrenund seineEhre zu
bef•ordern / die Aus•ubung der Tugendund Unterlassungder Laster erleichtert / folgends
unsereGl•uckseligkeit bef•ordert wird." 37

Dieskommt unsaber auch zugute,denn:\. . . wir . . . lernen. . . / wie wir die nat•urlichen
Dinge zu Erreichung unsererAbsichten gebrauchen k•onnen."38 Und \Da wir . . . in dem
Stande sind die nat•urliche Dinge nach unseremGefallen verrichten zu lassen/ was wir
n•othig be�nden und gerne wollen bewerckstelliget wissen; so werden wir Herren •uber
sie."39

Wol� propagiert, da� durch die Kenntnis der \Absichten" der nat•urlichen Dinge eine

26Wol�, Vern•un�tige Gedancken . . . , die andereAu. 1726.s. Fu�note 5.
27ebd., Widmung.
28ebd.
29f•ur den = vor dem.
30Wol�, Vern•un�tige Gedancken . . . , Widmung.
31Wol�, Vern•un�tige Gedancken . . . , Vorrede.
32ebd.
33ebd.
34Wol�, Vern•un�tige Gedancken . . . , S. 2.
35ebd.
36ebd., S. 3.
37ebd., S. 5.
38ebd.
39ebd.
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Basis f•ur derenNutzung gegeben ist: \Je mehr wir demnach die Absicht der nat•urlichen
Dinge erkennen/ je mehr nimmet unsereHerrschaft •uber siezu. Wir sind alsdannin dem
Stande vieles in der Natur zur W•urcklichkeit zu bringen / welches sonst dieselbe nicht
erreichen w•urde."40

Wol� wiederholt an vielen Stellen desBuchesseineGrundthese:\Die Haupt-Absicht
der Welt ist diese/ da� wir darausGOttes Vollkommenheiterkennensollen."41 Dagegen:
\W enn die Welt nothwendig w•are / sok•onnten wir nicht mehr darauserkennen/ da� ein
GOtt sey. . . " 42

Wol� ist •uberzeugtvon der Einheit der Welt: \. . . GOtt . . . erblicket . . . in einesjeden
. . . Dinges . . . Wircklichkeit den gantzen Zusammenhangderer Dinge / die in eine Reihe
geh•oren / das ist / die gantze Welt . . . " 43

Auch denBegri� der \W eisheit" sieht Wol� unter einemN•utzlichkeits-Gesichtspunkt:
\Die Weisheit ist eine Wissenschaft die Absichten dergestalt einzurichten / da� eine ein
Mittel der andern wird / und hinwiederumsolche Mittel zu erwehlendie uns zu unseren
Absichten f•uhren und zwar ohneUmwege. . . und v•ollig . . . " 44

Nach Wol� hat Gott \. . . die Gesetzeder Natur . . . nach seinerWeisheiterwehlet . . . " 45

Wol�s Buch enth•alt in seinemerstenTeil eineReihevon Kapiteln, in denenesum die
\Absichten" in Zusammenhangmit astronomischen Objekten geht:

3. Kap.: Von der Zahl der Weltk•orper (S. 37-54),
4. Kap.: Von der Gr•o�e desWeltgeb•audes(S. 55-69),
5. Kap.: Von der Sonne(S. 70-86),
6. Kap.: Von den Fixsternen (S. 87-96),
7. Kap.: Von der Erde und den Planeten (S. 96-114),
8. Kap.: Von dem Baue der Welt (S. 114-151).

Hinsichtlich der Fixsterne stand f•ur Wol� bereitsfest: \Alle sind lauter Sonnen. . . und
haben sonderZwei�el auch ihre Planeten um sich wie unsereSonne../ da� die Zahl der
Planeten noch weit gr•osserist als die Zahl der Fixsterne . . . " 46

•Uber die Zahl der Weltk•orper stellt Wol� fest: \. . . die unaussprechliche Zahl der Welt-
C•orper mit ihrer unbegreiichenMannigfaltigkeit . . . leget . . . eineProbe . . . ab . . . von der
Gr•ossedesg•ottlic henVerstandes. . . " 47 Oder: \Je mehr man demnach Welt-C•orper in der
Welt antrift / je deutlicher wird der Begri� von der Gr•osseder g•ottlic hen Macht . . . " 48

- Dies sind sp•ater grundlegendeIdeenbei Gelpke. \Viel" und \gro�" sind f•ur ihn wie f•ur
Wol� Hauptattribute der g•ottlic hen Macht.

Nach Wol� ist die Anzahl der Weltk•orper auf einfache Weisemit der G•ute Gottes
verbunden:\GOtt erzeigeteinemjedenDingesoviel Gutesalsm•oglich ist . . . und demnach
nimmet mit ihrer Anzahl auch seine G•ute zu . . . " 49 Und: \. . . da . . . [ die Anzahl der
Weltk•orper] . . . unaussprechlich ist . . . ; so zeiget auch dieselbe einen unaussprechlichen
Reichthum der G•ute GOttes."50 Dies ist ein bei Gelpke oft ausgesprochenerGedanke.

40ebd., S. 6.
41ebd.
42ebd., S. 7.
43ebd., S. 17.
44ebd., S. 18.
45ebd., S. 28.
46ebd., S. 38.
47ebd., S. 39.
48ebd.
49ebd., S. 43.
50ebd.
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Die gro�e Anzahl der Weltk•orper l•a�t nach Wol� noch weitere Schl•ussezu: \. . . weil
GOtt best•andig fortf •ahrt denenDingenin der Welt die W•urcklichkeit mitzutheilen . . . und
demnach allen Dingen gegenw•artig ist; so zeigeteben dieseunaussprechliche Anzahl der
Welt-C•orper die Unermeslichkeit der g•ottlic hen Gegenwart." 51

Um der damalsverbreitetenVorstellungentgegenzutreten,da� eseinerder wichtigsten
\Zw ecke" der Gestirne sei, den Menschen zu gefallen,schreibt Wol�: \Da so viel C•orper
vorhanden/ die wir entwedergar nicht zu sehenbekommen/ oder an denenwir h•ochstens
weiter nichts als ein wenigesLicht erblicken . . . ; so wird ein jeder leicht begrei�en / da�
dieselben nicht uns Menschen zu gefallen. . . gemacht sind."52 Und: \. . . die Anzahl derer
Dinge / die wir nicht zu sehenbekommen/ . . . ist . . . gar ungemeingr•osser/ als die uns
zu betrachten erlaubet." 53

Wol� mahnt uns zu Bescheidenheithinsichtlich unseresErkenntnisverm•ogens:\. . . wir
. . . h•atten . . . nur ein wenigesbegri�en . . . / wenn wir auch gleich alles / was auf dem
Erdboden ist / gantz genau erkennten. Da uns aber auch noch so gar selbst auf dem
Erdboden das Wenigsterecht bekandt ist; so werden die Schrancken unsererErk•antnis
noch geringer. . . " 54

F•ur Wol� { wie sp•ater f•ur Gelpke { sind alle Planeten bewohnt: \Alle Planeten sind
von vern•un�tigen Inwohnern bewohnet . . . und selbst die Haupt-Absicht 55 erfordert es /
als die sonstnicht erreichet w•urde . . . " 56

Nicht nur die Anzahl der Weltk•orper, sondernauch die der Lebewesenauf ihnen ist
ein Ma� f•ur die Gr•o�e der G•ute Gottes: \GOtt erzeigeteiner jedenCreatur soviel Gutes
alsm•oglich ist . . . /und demnach mehret sich mit der Anzahl der Creaturenauch die G•ute
GOttes."57

Wol� stellt auch fest: \. . . man . . . kann sich . . . durch Betrachtung der Werke GOttes
in der Natur zum Guten aufmuntern . . . " 58

Zur Gr•o�e des Weltgeb•audes schreibt Wol�: \. . . die Zeiten der Unwissenheit sind
endlich vergangen/ und man hat in unserenTagen die erstaunliche Gr•osseder Welt
bessereinsehengelernet."59 F•ur seineZeit gilt: \. . . man . . . hat . . . von der Gr•osseder
Welt . . . / viel anst•andigereGedancken bekommen/ auch dadurch die Ehre GOttes gar
nachdr•ucklich bef•ordert." 60

Wol� spricht denWunsch nach der Verbreitung astronomischer Kenntnisseaus:\. . . es
. . . w•are . . . zu w•unschen / da� die astronomischen Wahrheiten von dem Welt-Geb•aude
mehr bekandt gemacht w•urden / damit viele die Unerme�lichkeit GOttes schmecken
m•ochten / alsdergleichenErk•antni� . . . zu Bef•orderungderEhreGOttes . . . und Aus•ubung
der Tugend . . . ihnen h•ochst f•orderlich seyn w•urde."61 Der gleiche Wunsch war auch f•ur
Gelpke bei der Ver•o�entlichung seiner \Allgemeinfa�lic hen Betrachtungen . . . " bestim-
mend. Soschreibt er in derenVorwort: \. . . durch diesehier mitgetheilten Betrachtungen
. . . [ soll] . . . der Geist meiner Lesermit tiefem Staunenund tiefer Bewunderung•uber die

51ebd.
52ebd., S. 44.
53ebd., S. 45.
54ebd.
55Haupt-Absicht: s. S. 71 und 72.
56Wol�, Vern•un�tige Gedancken . . . , S. 45.
57ebd., S. 48.
58ebd., S. 49.
59ebd., S. 57.
60ebd., S. 58.
61ebd., S. 65.
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Gr•osseihres Sch•opfersangef•ullt werden."62

Wie hoch Wol� das menschliche Wahrnehmungsverm•ogeneinsch•atzt, zeigt sein Aus-
spruch: \Eine jede Vorstellung der Sinnen ist nichts andersals eine Abbildung der Welt
. . . und in ihr ist allesanzutre�en / was der Welt-Raum in sich fasset. . . " 63

Ein Gedanke Wol�s, der sp•ater auch bei Gelpke immer wieder auftritt: Es gibt im
Weltall Lebewesen,die den Menschen weit •uberlegensind: \man erkennet . . . / wie viel
Arten der Vorstellungensich gedencken lassen/ die vollkommenersind als unsere/ fol-
gendswie noch andereCreaturen sich annehmenlassen/ die weit vollkommenereSinnen
als wir haben."64

•Uber die Sonneschreibt Wol�: \. . . sobald man die Sonnewegn•ahme,. . . w•urde . . . die
Erde zu einemw•usten und leerenKlumpen."65 Und: \. . . GOtt . . . hat. . . die Sonnedazu
gemacht / da� der ver•anderliche Zustand auf dem Erdboden in seinerrichtigen Ordnung
. . . erhalten. . . werdenkan . . . / und sievon lebendigenCreaturen/ Menschenund Thieren
/ bewohnet werden. . . kann."66 Weiter: \Wir haben . . . einensehrgrossenNutzen von der
Sonne. . . eben dadurch ist es geschehen / da� die vern•un�tigsten heydnischen V•olcker
auf den Irrth um verfallen / da� sie die Sonnef•ur GOtt gehalten."67

\Zw eck" der Sonneist nach Wol�: \. . . wir sehen/ GOtt habe die Sonnenicht allein
unsererErde halber / sondernauch den •ubrigen Planetenzu gefallengemacht / und also
mit zu demEnde / da� siein ihrem ver•anderlichen Zustandeerhalten werden/ und keine
w•uste und leereKlumpen verbleiben d•or�en." 68

Die Sonnetritt vor allemdurch ihre Gr•o�e hervor, und Gr•o�e ist ein Symbol f•ur Macht:
\Da . . . die Gr•osseder Welt-C•orper von der Macht GOttes zeuget. . . ; somu� insonderheit
die Sonne/ die von einer gantz ungeheurenGr•osseist . . . / ein kr•aftigesZeugni� von der
Macht GOttes ablegen. . . [ und] . . . es mu� ein m•achtiger GOtt seyn / der sie gemacht
hat . . . " 69 Und: \. . . man kennet auch dadurch die Macht GOttes / da� es ihm nicht an
Mitteln fehlet dasjenigeauszurichten / wozu einegantz ungemeineKra�t erfordert wird
/ maassen70 die Sonnehiervon ein klares Exempel giebet." 71

Die Gr•o�e der Sonnebezeugtnach Wol� nicht nur die Macht, sondernauch die G•ute
Gottes: \. . . weil die Sonnevon so ungeheurerGr•osseist / so k•onnenauch so viel Plane-
ten in ihrem ver•anderlichen Zustandeerhalten / und also in ihnen viele Gesch•op�e zur
W•urcklichkeit gebracht werden / die sonst dieselbe nicht erreichen w•urden . . . " 72 Und:
\Da nun die Zahl der Creaturen die G•ute GOttes mehret . . . ; so wird auch durch die
Gr•osseder SonneeineProbe von der g•ottlic hen G•ute abgeleget."73

Insgesamt ist die Sonnef•ur uns wohlt•atig: \Da . . . die Gewi�heit von der Weisheit /
Macht und G•ute GOttes das Vertrauen auf ihn bef•ordert . . . ; auch insonderheit die
Erk•antni� ihrer Gr•ossedie Hochachtung und Ehrerbietigkeit gegenihn vermehret . . . ; so
macht auch die Betrachtung der Sonne. . . viele gute Bewegungenin unsermGem•uthe."74

62Gelpke, Allgemeinfa�lic he Betrachtungen . . . , 2. Au., 1806,Vorwort, S. XI.
63Wol�, Vern•u�tige Gedancken . . . , S. 67.
64ebd.
65ebd., S. 71.
66ebd.
67ebd.
68ebd., S. 74.
69ebd., S. 80.
70wie.
71Wol�, Vern•un�tige Gedancken . . . , S. 80.
72ebd., S. 81.
73ebd.
74ebd.
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Die Fixsterne sind von gleicher Art wie die Sonne:\W arum solte eine Sonneso ein
wichtiges Amt haben / und hingegenso viel tausend / ja unzehlich viel Sonnensollten
entwederf•ur die langeWeile/ oder auseinerschlechtern Absicht gemacht wordenseyn?"75

Wol� r•aumt ein, da� dieseGleichartigkeit von Fixsternen und Sonneschwer fa�lic h ist:
\. . . wir . . . haben . . . von Jugendauf geurtheilet / da� die Fixsterne gantz wasanderssind
als unsereSonne/ und diesesVorurtheil der Sinnenist durch die langwierigeGewohnheit
bey uns so eingewurtzelt / da� esuns schwer f•allet davon abzulassen."76

Die falsche Einsch•atzung •uber die Natur der Gestirne hatte schwerwiegendeFolgen:
[Da man] \. . . in dem Vorurtheile gesteckt/ da� die Gestirne der Erde halber gemacht
wordenw•aren . . . sohat man auch sief•ur die Ursache der W•urckungenauf demErdboden
angenommen. . . " 77

Die Rotation der Erde und der Planeten um ihre Achsehat einen leicht einzusehen-
den Zweck: \. . . die Bewegungum die Achse. . . ist . . . das Mittel/ wodurch die Erde und
Planeten von beydenSeitenwohnbar gemacht werden."78

Sp•ater hat vor allem Kant •uber die Teleologienachgedacht. Sie ist der Gegenstand
einesder beidenTeile seinerKritik der Urteilskraft 79. Unter \Urteilskraft" versteht Kant
\das Verm•ogen,dasBesondereals enthalten unter dem Allgemeinenzu denken", siever-
mittelt zwischen Natur und Freiheit und zwischen Verstand80 und Vernunft81. Sie kennt
die Zusammenh•ange und entspricht damit unserem\gesunden Menschenverstand". Im
•asthetischen Bereich ist sie durch den Geschmack repr•asentiert, im Bereich des organi-
schen Lebensdurch den Begri� desZwecks. Die Kritik der Urteilskraft hat deshalbzwei
Teile: Kritik der •asthetischen und Kritik der teleologischen Urteilskraft. 82

Einen organischen83 K•orper - solche sind es,auf die Kant seine •Uberlegungenbezieht
- de�niert Kant wie folgt: \Ein organisiertesProdukt ist das, in welchem alles Zweck
und wechselseitigauch Mittel ist. Nichts ist in ihm umsonst,oder einemblinden Natur-
mechanism zuzuschreiben."84 Solche K•orper k•onnen nicht mit mechanischen Prinzipien
erkl•art werden. Kant weist auch die M•oglichkeit zur•uck, da� es je einen \Newton des
Grashalms" geben k•onnte, d.h., da� ein Organismus vollkommen kausal erkl•arbar w•are.
Um nicht zu einem•ubernat•urlichen Architekten der organischen K•orper Zuuc ht nehmen
zu m•ussen,r•aumt Kant ein, da� es unvermeidlich ist, eine teleologische Ausdruckswei-
se in der Beschreibung dieserK•orper zu benutzen. Die Organismensind zu betrachten,
`alsob' siedasProdukt einesEntwurfs seien.Die teleologische Betrachtung erscheint also
nicht alseineErweiterungder Erkenntnis, sondernalseinenotwendigeAnschauungsweise.
Prinzipiell sind wir auf mechanistische Erkl •arungenangewiesen.In den F•allen, in denen
wir solche Erkl •arungennicht geben k•onnen(Organismen!),arbeiten wir mit der Annah-
me, die Objekte w•aren k•unstliche Mechanismen,die von einemKonstrukteur hergestellt
wurden. . . . die teleologische Beurteilung . . . \ist ein Hilfsmittel, um mit unserer punk-
tuellen Unf•ahigkeit, Gegenst•ande kausal-mechanisch zu erkl•aren, zu Rande zu kommen.

75ebd., S. 87.
76ebd., S. 88.
77ebd., S. 95.
78ebd., S. 123.
79Kant, Immanuel, Kritik der Urteilskraft [ original\Critik der Urtheilskraft" ], 3. Au. Berlin, 1799.

(1. Au 1790.)
80bei Kant: Verm•ogender Begri�e und desDenkens.
81bei Kant: Verm•ogender Ideen.
82vgl. Helferich, Christoph, Geschichte der Philosophie. 2. Au. Stuttgart, 1992,S. 262.
83bei Kant: organisierten.
84Kant, Kritik der Urteilskraft, x 66.
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•Uber einen tats•achlichen Zweck der Organismensagt uns die teleologische Urteilskraft
nichts." 85

Kant warnt vor der Vermischung von teleologischer mit theologischer Beurteilung:
\W enn man also f•ur die Naturwissenschaft und in ihren Kontext den Begri� von Gott
hineinbringt, um sich die Zweckm•a�igk eit in der Natur erkl•arbar zu machen, und hernach
dieseZweckm•a�igk eit wiederumbraucht, um zu beweisen,da� ein Gott sei:soist in keiner
von beidenWissenschaften innerer Bestand,und einet •auschendeDiallele86 bringt jede in
Unsicherheit dadurch, da� sie ihre Grenzenineinander laufen lassen."87

Kant warnt weiter: \Der Ausdruck einesZweckesder Natur beugt dieserVerwirrung
schon genugsamvor, um Naturwissenschaft und die Veranlassung,die sie zur teleologi-
schenBeurteilung ihrer Gegenst•andegibt, nicht mit der Gottesbetrachtung und alsoeiner
theologischenzu vermengen;und man mu� esnicht als unbedeutendansehen,ob man je-
nen Ausdruck mit dem einesg•ottlic hen Zwecks in der Anordnung der Natur verwechsele,
oder wohl gar den letzteren f•ur schicklicher und einer frommenSeeleangemessenerausge-
be, weil esdoch am Ende dahin kommenm•usse,jenezweckm•a�igen Formen in der Natur
von einemweisenWelturheber abzuleiten;sondernsich sorgf•altig und bescheidenauf den
Ausdruck, der geradenur soviel sagt, als wir wissen,n•amlich einesZwecks in der Natur,
einzuschr•anken."88

Wie gef•ahrlich der Umgang mit Begri�en wie \g •ottlic her Weisheit" ist, beschreibt
Kant so: \Ein Urteil, bei welchem man das L•angenma� seinerKr •afte (des Verstandes)
zu •uberschlagenvergi�t, kann bisweilen sehrdem•utig klingen, und macht doch gro�e An-
spr•uche und ist sehrvermessen.Von der Art sind die meisten,wodurch man die g•ottlic he
Weisheit zu erheben vorgibt, indem man ihr in den Werken der Sch•opfung und der Er-
haltung Absichten unterlegt, die eigentlich der eigenenWeisheit des Vern•unftlers Ehre
machen sollen."89

4.2 Zum Gedank en der \Vielheit der bewohnten Wel-
ten"

Obwohl der Gedanke der \Vielheit der bewohnten Welten" bereits im Altertum bei ein-
zelnenGelehrten auftritt, erscheint er in gr•o�erem Umfang und in weiteren Kreisen der
Bev•olkerung erst nach der kopernikanischen Wende,vermutlich durchaus in Zusammen-
hang mit und als Folgevon dieser.

Zun•achst ein Blick in die Zeit vor der kopernikanischen Wende:Solangedie Menschen
die Erde als denMittelpunkt desKosmosansahen,welche durch die Sch•opfungmit einem
herausragendenPlatz gegen•uber den Himmelsobjekten, welche sich scheinbar sehr von
ihr unterschieden, ausgestattet war, gab es keinen naheliegendenGrund anzunehmen,
da� esau�er auf der Erde noch andereOrte geben sollte, die geeignetw•aren, Leben zu
beherbergen.

So war im griechischen Altertum der Gedanke der \Vielheit der bewohnten Welten"
auf einzelneGelehrteund Schulen beschr•ankt.

85Teichert, Dieter, (einf•uhrender Kommentar zu) Immanuel Kant: `Kritik der Urteilskraft'. Paderborn,
etc., 1992,S. 114.

86= Fehlschlu�. (Erkl •arendeFu�note im Original.)
87Kant, Kritik der Urteilskraft, x 68.
88ebd.
89ebd. (Anmerkung)
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Viele der fr •uhengriechischen Philosophen,sowohl Materialisten wie Idealisten,glaub-
ten, da� unsereErde nicht der einzigeWohnplatz intelligenten Lebenssei. In Anbetracht
der engenGrenzender Naturwissenschaft zu jener Zeit zeigtendiesefr •uhen Philosophen
oft gro�en Er�ndungsreichtum und Originalit •at. Thalesvon Milet 90, welcher die ionische
philosophische Schule gr•undete, lehrte, da� die Sterne und die Erde aus dem gleichen
Sto� best•anden. Eine Stimme aus dem 19. Jahrhundert sagt •uber Thales: \Er war der
Erste, der denBodenverst•andigerNaturerkl•arung betrat, und dadurch ward er der Vater
der Philosophie." 91 F•ur Thales war das Wasserder Urgrund der Welt: \. . . aus Wasser
ist Alles und in Wasserkehrt Alles zur•uck." 92 Auch soll von ihm der Ausspruch stam-
men: \Alles ist beseeltund voll von G•ottern." 93 Anaximander94 glaubte, da� Weltk•orper
gescha�en und zerst•ort w•urden.Anaxagoras95, einerder erstenBef•urworter einesheliozen-
trischenWeltbildes,glaubte,da� der Mond bewohnt sei.Er glaubte auch, da� unsichtbare
\Samenk•orner des Lebens", aus denenalle Lebewesenentstehen, im ganzenUniversum
verteilt sind. Die epikur•aische Schule96 lehrte, da� es viele bewohnbare Welten, •ahnlich
unsererErde, im Weltall gebe. Von Metrodoros97 stammt der bemerkenswerte Ausspruch:
\Zu glauben, da� die Erde der einzigebewohnte Weltk•orper im unendlichen Weltraum
sei, ist soabwegigwie zu behaupten,da� in einemFeld, in demGetreideausges•at ist, nur
ein einzigesKorn wachsenwird."

Als \Einzelstimme" steht der r•omische Dichter Lucretius98 da, was aber nicht ver-
wundert, da er ein Anh•anger der epikur•aischen Philosophie war. Er sagte: \. . . es kann
•uberhaupt nicht als wahrscheinlich angesehenwerden,da� dieseErde und dieserHimmel
als einzigegescha�en wurden, und alle anderenAtome dort im Jenseitsunt •atig sind."
Oder: \. . . wir m•ussenzugestehen,da� solche Verbindungen anderer Atome in anderen
GegendendesWeltraums geschehen,um Weltk•orper wie unsereErde zu bilden, an ihrer
Stelle gehalten durch den Aether." Konkreter sagt er: \. . . wir m•ussenanerkennen,da�
esandereWeltk•orper in anderenTeilen desWeltalls gibt, mit RassenandererMenschen
und Tiere." Und: \. . . der Himmel, die Erde, dasMeer, die Sonneund der Mond und alle
anderenDinge welche existieren, sind nicht einzig, sondernsind Teile einer unglaublich
gro�en Anzahl."

Es erstaunt, da� Lucretius zu diesenAnsichten gelangte,obwohl er keineVorstellung
von der Bescha�enheit der Sternehatte. Er sahdie Sterneals leuchtende irdische D•unste
an. Seine\b ewohnten Welten" warendamit auf der Peripheriedessichtbaren Universums
angeordnet.

Der Gedanke der \Vielheit der bewohnten Welten" m•u�te auch au�erhalb der abend-
l•andischen Tradition untersucht werden. Das w•urde jedoch hier zu weit f•uhren, so da�
nur ein Beispieldaf•ur angef•uhrt werdenkann:

In der alten Eingeborenenkultur (Vedda) von Sri Lanka war der Glaube an die See-
lenwanderungnach dem Tode verbundenmit der Vorstellung einer Vielzahl bewohnbarer
Welten. Man glaubte, da� die verstorbenen Seelenzur Sonne,zum Mond und zu den
Sternenwanderten,bevor sie in den Zustand desNirwana eingingen.

90Thales von Milet (ca. 640-546v. Chr.).
91Meyers Convers.-Lex., 2. Abt., 11. Bd., 1851,S. 563.
92ebd.
93ebd.
94Anaximander (ca. 611-546v. Chr.), Sch•uler von Thales.
95Anaxagoras(500?-428v. Chr.), griechischer Philosoph.
96s. Fu�note 10.
97vermutlich Metrodoros von Lampsakos. (Lebensdatennicht gefunden.)
98Titus Lucretius Carus (ca. 98-ca.55 v. Chr.).
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Nach der Geburt Christi hat die christliche Kosmologie,beeinu�t durch die Theorien
von Ptolem•aus99, gelehrt, da� die Erde im Mittelpunkt desWeltalls steht. Die Vorstellung
von Leben auf anderen Weltk•orpern erschien unvereinbar mit dieser Philosophie. Die
Befreiungder Kosmologievom Ptolem•aischenSystembegannmit NicolausCopernicus.100

Ernst Benz101 meint, wohl nicht zu Unrecht, da� die auf die kopernikanische Wende
folgendeneueVorstellungvon der Pluralit •at und demBesiedeltseinder kosmischenWelten
nichts anderesseialseineReaktion auf diesenSchock; sieseiein Versuch, der Gefahreines
Abgleitens in Trostlosigkeit oder zynischen Nihilismus zu entgehen.JeanPaul102 gibt die
Situation desMenschen nach der kopernikanischen Wendetre�end wieder: \Jeder ist so
allein in der weiten Leichengruft desAll." 103

Noch bevor durch Galileis104 erste Fernrohrbeobachtungen deutlich wurde, da� die
Planeten in vielerlei Hinsicht •Ahnlichkeit mit der Erde aufweisen,war esGiordano Bru-
no105, der sich vehement f•ur bewohnte Weltk•orper einsetzte.Er sagte:\. . . dasUniversum
. . . enth•alt zahlloseWelten, die alle ihre Bewohner haben, . . . denn es ist nicht m•oglich,
da� der Verstand sich einbilde, da� sie unbesiedelt seienund nicht •ahnlich oder sogar
h•oher entwickelte Einwohner beherbergenals unsereErde, da ebensowie uns doch auch
ihnen eine Sonneihre befruchtenden Strahlen •ubermittelt . . . " Und: \Zahllose Sonnen
existieren;zahlloseErden umkreisendieseSonnenin einer •ahnlichen Weisewie die sieben
Planeten unsereSonneumkreisen.Lebewesenbewohnen dieseWelten." Bruno sah sich
mit einer kirchlichen Institution konfrontiert, die dieseAnsichten nicht tolerierte. Er wei-
gertesich, zu widerrufen, wurde sieben Jahre lang eingekerkert und 1600in Rom auf dem
Scheiterhaufenverbrannt.

In dem Jahrhundert nach Brunos Hinrichtung verlor der Gedanke bewohnter Welten
allm•ahlich an aufr•uhrerischer Sprengkraft.

In der 2. H•alfte des17. Jhs. bis ins 18. Jh. hinein gab eseine Anzahl Wissenschaft-
ler, Philosophenund Schriftsteller, welche Werke •uber Leben auf anderenWeltk•orpern
ver•o�entlichten (vor allem Cyrano de Bergerac106, Huygens107, de Fontenelle108 und Vol-
taire109).

Huygens(1629-1695)ruft in seinemCosmotheorosaus: \So viele Sonnen,soviele Er-
den, und eine jedevon ihnen mit einer F•ulle von Kr •autern, B•aumen,Lebewesen,Meeren
und Bergengeziert". Im selben Werk beschreibt er saturnicoli, iovicoli (Saturn-, Jupiter-
Bewohner) und Bewohner andererWeltk•orper. Er behauptet von ihnen: \. . . da sieeben-
falls das Schie�pulv er erfunden hatten, . . . konnten sie gewi� nicht minder klug sein als
wir." 110 Wasaber astronomische und mathematische Kenntnisseund F•ahigkeiten betri�t,

99Ptolem•aus, Claudius (ca. 100-ca.160), griechischer Astronom und Naturforscher. Lebte in •Agypten.
100Copernicus, Nicolaus (1473-1543).
101Benz, Ernst (1907-1978),Religions- und Kirc henhistoriker.
102Jean Paul, Pseudonym f•ur Richter, Johann Paul Friedrich (1763-1825),Schriftsteller.
103zitiert nach Erben, Heinrich Karl, Intelligenzen im Kosmos?:Die Antwort der Evolutionsbiologie.

M•unchen/Z •urich, 1984,S. 28.
104Galilei, Galileo (1564- 1642). s. Kap. 4.1, Fu�note 19.
105Bruno, Giordano (1548-1600),italienischer Philosoph.
106Cyrano de Bergerac,Savinien (1619-1655), franz•osischer Schriftsteller. Vorl•aufer der Aufkl •arung. Er

schrieb u.a. \Histoire comique des �etats et empires de la lune" (1657), deutsch: Dresden, 1910, sowie
\Histoire comiquedes�etats et empiresdu soleil" (1662), deutsch: Halle, 1909.

107Huygens,Christian (1629-1695),niederl•andischer Naturforscher.
108Fontenelle, Bernard le Bovier de (1657-1757):s. Kap. 5.1.
109Voltaire, Fran�cois Marie Arouet de (1694-1778),einer der gr•o�ten und fruchtbarsten franz•osischen

Schriftsteller. - Schrieb z.B. den Roman Candide, oder die besteWelt. Deutsch z.B. Berlin, 1778.
110Huygens, Christian, Cosmotheoros. Erschien erst 1698, drei Jahre nach Huygens' Tod. In

Ersch/Grub er, Allg. Encyklop•adie d. Wissensch. u. K •unste, Bd. I I/12, 1835, S. 278, hei�t es zu die-
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glaubte Huygens,da� sieuns bei weitem •ubertre�en w•urden.
Dies ist ein Beispieldaf•ur, da� in der Auseinandersetzungmit der Frageder Bewohnt-

heit der Weltk•orper psychische Projektion und andereunbewu�te Faktoren wirksam sind;
dieskann jedoch nicht weiter ausgef•uhrt werden.

De Fontenelleschreibt in seinenEntretiens . . . : \In ihrer eigenenWelt oder Sph•are ist
jede Sonneeinzeln,dort ist [ am Taghimmel] nur dieseeine zu sehen.An allen anderen
Orten desWeltalls macht sie aber [ am Nachthimmel ] nur einen einzigenStern in einer
Vielzahl aus."

Johann Heinrich Lambert111, der vor allem als Begr•under der Photometrie bekannt
ist, war ein eifriger Verfechter bewohnter Weltk•orper: \So weit das Weltgeb•aude reicht,
so weit ist es bewohnt." BesondereHochachtung hatte er vor den Bewohnern der Ko-
meten. Er glaubte, da� die gro�e Variabilit •at der Lebensbedingungendort infolge der
gew•ohnlich stark exzentrischen Kometenbahnenvon den Bewohnern nur durch Entwick-
lung sehrhochstehendergeistigerF•ahigkeitengemeistertwerdenkann. { Gelpkehat sp•ater
dieseAnsicht •ubernommenund mit viel Nachdruck propagiert. { Lambert sagt weiter:
\Die Hauptabsicht der Sch•opfung der Welt ist ihre Bewohnbarkeit." - \. . . das Univer-
sum . . . w•urde . . . jeden Sinns und Zwecks ermangeln,w•are es nicht von vornherein mit
der Absicht gescha�en worden,weitereWelten mit weiterenBewohnernzu beherbergen."
- Dies sind zugleich Grundideen, die Gelpke in seinenWerken immer wieder vertritt. {
Lambert glaubte auch, da� die Vervollkommnung der astronomischen Fernrohre k•unftig
eineVielzahl kosmischer Lebewesenzutagef•ordern w•urde.

Der Glaube an bewohnte Weltk•orper weitete sich im 18. und fr •uhen 19. Jh. noch
aus. Ende des18. Jhs. war dieseHypothesefast durchgehendvon Wissenschaftlern und
Intellektuellen anerkannt. Ber•uhmte Wissenschaftler und Philosophenwie Kant, Laplace
und Herschel glaubten an bewohnte Weltk•orper.

W. Herschel, Entdecker des Planeten Uranus und Begr•under der Stellarastronomie,
glaubte sogar,da� die Sonnebewohnt sei. Er war der Ansicht, die Sonnenecken seien
•O�n ungen in einer leuchtenden Ober •achenschicht der Sonne,durch welche wir in ihr
Inneres sehenk•onnen. Hypothetische Sonnenbewohner halten sich auf der Ober •ache
diesesInnenraumsauf und k•onnendurch die •O�n ungenin ihrem \Dach" auch die Sterne
sehen.- Auch Sir IsaacNewton glaubte an Sonnenbewohner.

Ende des18. Jhs. untersuchte Johann Hieronymus Schr•oter112 auf seinerPrivatstern-
warte in Lilienthal bei Bremen insbesonderedie Ober •achenmerkmalevon Mond und
Planeten. Er fertigte zahlreiche Zeichnungen von der Topographie der Mondober •ache
an. Er glaubte bei seinen •uber viele Jahre ausgedehnten Mondbeobachtungen immer
wieder Ver•anderungenauf der Ober •ache festzustellen,die er neben nat•urlichen (u.a.

sem Werk: \. . . worin er vorz•uglich Betrachtungen •uber die physische Bescha�enheit der Planeten, •uber
die Wahrscheinlichkeit, da� auch sie, wie die Erde, von lebendigen Wesenbewohnt seien,und •uber die
vermuthliche Bescha�enheit dieserWesenanstellt. •Uber die Bewohnbarkeit der Sonnewagt Huygenskei-
ne Vermuthungen.Von den Fixsternen behauptet er mit Recht, gegenKepler, da� kein Grund vorhanden
sei,sienicht f•ur ebensobedeutende,ebensovon Planeten umkreiste Sonnen,wie unsereSonnezu halten."
- Deutsche Ausgaben (beide mit abweichender SchreibweisedesVerfassernamens):

- Hugen, Chr., Cosmotheoros,oder Betrachtung der Erdkugel. Leipzig, 1703;

- H•ugen's, Chr., Weltbeschauer, oder vern•unftige Muthma�ungen, da� die Planeten nicht weniger
geschm•uckt und bewohnt sind, als unsereErde. Z•urich, 1767.

111Lambert, Johann Heinrich (1728 -1777).Schrieb u.a.: Kosmologische Briefe •uber die Einrichtung des
Weltbaues.Augsburg, 1761.

112s. Kap. 5.2.1.
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Vulkanismus) Ursachen auch k•unstlichen, als von Mondbewohnern verursachten, zuord-
nete. Gelpke beschreibt in seinenastronomischen Werken ausf•uhrlich die Beobachtungen
Schr•oters,verh•alt sich aber v•ollig unkritisch ihnengegen•uber, wie in Kap. 5.2.1ausf•uhrlich
dargestellt ist.

Es pa�te gut in die vorwiegendrationalistische Einstellung des18. Jhs., da� der Mond
bewohnt seinsollte.

Auch Herschel hielt den Mond f•ur bewohnt. In einer der ersten Arbeiten, die er der
Royal Society einreichte, hatte er seine•Uberzeugungausgedr•uckt, da� esMondbewohner
gebe; auf denRat desAstronomer Royal Maskelyne113 strich er jedoch dieseBehauptung,
weil sieungen•ugendgegr•undet sei.

1816behaupteteder M•unchener Astronom Gruithuisen114, er habe Wolken auf dem
Mond gesehenund h•atte Befestigungsanlagenund andereBauten von Mondbewohnern
an einigenStellen der Mondober •ache gefunden.

Spekulationen •uber m•ogliche Mondbewohner begannender Ern•uchterung zu weichen,
als Bessel115 1834durch Beobachtung von streifendenSternvor•uberg•angenam Mondrand
keinerlei atmosph•arische Refraktion feststellenkonnte und daraus als obere Grenzef•ur
die Dichte einer Mondatmosph•are etwa 1/1000 der Dichte der Erdatmosph•are ableitete.

Damit war der H•ohepunkt der Verbreitung des Glaubens an bewohnte Weltk•orper
•uberschritten.

113Maskelyne, Nevil (1732-1811).
114Gruith uisen, Franz von Paula (1774-1852). Noch 1824 ver•o�en tlichte er in Kastners \Arc hiv f•ur

die gesammte Naturlehre" (herausgegeben von Karl Wilhelm Gottlob Kastner; N•urnberg, 1824-1835)
einen Aufsatz mit dem Titel \En tdeckung vieler deutlicher Spuren der Mondbewohner, besonderseines
colossalenKunstgeb•audesderselben."

115Bessel,Friedrich Wilhelm: s. Kap. 5.2.1.
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Kapitel 5

Gelpk es Beitr •age zur popul •aren
Astronomie

5.1 Zusammenhang zwischen der Popularisierung von
Wissensc haft und der europ •aischen Aufkl •arung

Die Popularisierung von Wissenschaft ist eine Begleiterscheinung der europ•aischen Auf-
kl•arung. Kennzeichnendf•ur dasDenkender Aufkl •arung ist ein Erkenntnisproze�, der Tra-
ditionen und Institutionen in Fragestellt und dasGrundanliegenhat, denMenschendurch
die Vernunft zum \Ausgang aus seinerselbstverschuldeten Unm•undigkeit" (I. Kant) 1 2

zu verhelfen. Der rational bestimmte aufgekl•arte Mensch strebte nach Wissen, Freiheit
und Gl•uck. Der Gebrauch der Vernunft wurde zuerst systematisch erprobt von den Phi-
losophendesAlten Griechenland.

Erste Ans•atze der Aufkl •arung �nden sich schon in der Renaissance,im Humanismus
und in der Reformation.Sieentwickelte sich philosophisch haupts•achlich in denSystemen
desRationalismus, Empirismus, Skeptizismus und Materialismus.

Von Wurzeln in den Niederlandenausgehend(ethischer Rationalismus von B. de Spi-
noza3, Naturrechtslehre von H. Grotius4) verbreiteten sich die Ideen der Aufkl •arung in
England, haupts•achlich in Auspr•agungenwie dem Empirismus (T. Hobbes5, J. Locke6,
D. Hume7), dem Deismus sowie in der wissenschaftlichen Methode von I. Newton8.

Mitte des18. Jahrhunderts verbreitete sich die Aufkl •arung in Frankreich, wo sie vor-
wiegendpolitischen Charakter annahm.

In Deutschland waren C. Thomasius9, C. Wol� 10, G.E. Lessing11 u.a. Wegbereiter der
Aufkl •arung. Eine kritische Verarbeitung der Philosophieder Aufkl •arung erfolgte in erster
Linie durch Kant.

1Kant, Immanuel (1724-1804).
2Kant, Immanuel, Beantwortung der Frage: Was ist Aufkl •arung? In: Vermischte Schriften, 2. Bd.,

Leipzig, 1831.
3Spinoza,Benedict (urspr•unglich Baruch) (1632-1677).Holl •andischer Philosoph.
4Grotius, Hugo (1583-1645).Holl •andischer Gelehrter und Staatsmann.
5Hobbes,Thomas (1588-1679).Englischer Philosoph.
6Locke, John (1632-1704).Englischer Philosoph.
7Hume, David (1711-1776).Englischer Philosoph und Geschichtsschreiber.
8Newton, Isaac (1642-1727).
9Thomasius, Christian (1655-1728).Deutscher Philosoph.

10Wol�, Christian (1679-1754).
11Lessing,Gotthold Ephraim (1729-1781).
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In England war einer der Vertreter der Aufkl •arung der Geistliche William Whiston12.
Im Jahr 1717ver•o�entlichte er \Astronomical principles of religion. Togetherwith a pre-
faceof the temper of mind necessaryfor the discovery of divine truth, and of the degreeof
evidence,that ought to be expected in divine matters."13 In ZedlersUniversal-Lexikon14

hei�t eszu diesemVorwort: \. . . in einer Vorredezeigt er [ W. ], wie der Mensch bei der
Untersuchung geistlicher Wahrheiten seinenVerstand zu gebrauchen habe" - also eine
durchausaufkl•arerische Einstellung.

Ein Vorl•aufer der Aufkl •arung in Frankreich war Bernard le Bovier de Fontenelle15.
Er ver•o�entlichte 1686\En tretiens sur la pluralit �e desmondes."16 Dies sind Dialoge des
Verfassersmit einer (erdachten) Marquise, in denen er in der Volkssprache, mit vielen
Elementen einfacher Unterhaltung, astronomische Themen behandelt. Es war das erste
Buch, welcheswissenschaftliche Erkenntnis in einer Weisevermittelte, die den Leserein-
lud, Freude am Vorgang des Lernenszu haben. Das Buch wurde ein gro�er Erfolg und
zeigte, da� das Publikum begierig war, etwas •uber astronomische Zusammenh•ange zu
erfahren.

Die \En tretiens . . . " sind •uber einen langenZeitraum hinweg neu ver•o�entlicht und
auch ins Deutsche •ubertragenworden, teilweisevon herausragendenPers•onlichkeiten wie
J.C. Gottsched17 und J.E. Bode18. In Frankreich erschien eine vermehrte Neuauage
1719.19 Eine weitere Auage, mit Anmerkungen von J.J. de Lalande, erschien sehr viel
sp•ater, 1800.20 Die erstedeutsche Ausgabe besorgteJ.C. Gottsched21. Eine weitere deut-
sche Ausgabe, in der •Ubersetzungvon Mylius22, in welcher Bode zahlreiche Irrt •umer
Fontenelleskorrigierte, erschien 1780.23

Wie viele sp•atere Popularisierer,sowar auch Fontenelle in vielem nicht auf aktuellem
Stand. Er erl•auterte ausf•uhrlich die Theorien von Descartes24 •uber das Planetensystem
(Wirb eltheorie, die keiner Gravitation bedarf) { um wenig sp•ater von Newton widerlegt
zu werden. Da� aber die Sonneein Stern wie andereSterne sei { darin stimmte er mit
Descartesund Newton •uberein.

De Fontenellewollte zugleich Philosoph,Gelehrterund Dichter sein.Im Ersch/Grub er
hei�t es •uber ihn: \. . . durch gef•allige Darstellungsweise. . . hat er . . . zur Verbreitung ge-
meinn•utziger Kenntnisseunter demungelehrtenTheile desPublicumsviel beigetragen."25

- D'Alembert26 schrieb •uber ihn: \Er nahm der Philosophiedie Trockenheit, welche die

12Whiston, William (1666-1752),englischer Gelehrter und Theologe.
13London, 1717.
14Band 55, 1748,Sp. 1533.
15Fontenelle, Bernard le Bovier de (1657-1757),franz•osischer Schriftsteller.
16Paris, 1686.
17Gottsched, Johann Christoph (1700-1766),Gelehrter und Schriftsteller.
18Bode, Johann Elert (1747-1826),Astronom.
19Paris, 1719.
20Paris, 1800.
21Herrn Bernhards von Fontenelle Gespr•ache von mehr als einer Welt zwischen einem Frauenzimmer

und einem Gelehrten; nach der neuesten franz•osischen Auage •ubersetzt, auch mit Figuren und An-
merkungen erl•autert von Joh. Chr. Gottscheden . . . 3. Au. . . . Leipzig, 1738. [ 1. und 2. Au.: nicht
aufgefunden.]

22Mylius, Wilhelm Christhelf Siegmund (ca. 1754-1827), Schriftsteller.
23de Fontenelle, Bernard, Dialogen •uber die Mehrheit der Welten, •ubersetzt von W.C.S. Mylius. Mit

Anmerkk., Vorrede u. Kpf. von J.E. Bode. Berlin, 1780;2. Au. ebd., 1789.
24Descartes,Ren�e (1596- 1650).
25Ersch/Grub er, Allgemeine Encyklop•adie der Wissenschaften und K •unste, Bd. I/46, Leipzig, 1847,S.

193.
26d'Alembert, Jean le Rond (1717-1783).Philosoph und Mathematiker.
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meisten Menschen von ihr entfernt. Er wu�te sie auch denenangenehmzu machen, die
Nichts als Vergn•ugensuchen. Sogardiejenigenunter seinenLesern,die am wenigstensich
anzustrengengewohnt waren, �ngen an, sich f•ur gelehrt zu halten, wenn sie seineWerke
durchbl•attert hatten; und die geringeM•uhe, ihn zu fassen,that vielleicht der Dankbarkeit
Eintrag, die man gegenden Verfasserh•atte hegensollen." 27

Ein sp•ater Aufkl •arer in der BraunschweigerRegionwar der TheologeJohannHeinrich
Helmuth28. Ersch/Grub er schreiben •uber ihn: \. . . ein sehr gemeinn•utziger Schriftsteller
f•ur die Volksschulen und selbst f•ur die Landleute, der die Gabe hatte mit der gr•o�ten
Fa�lic hkeit zu schreiben . . . " 29 SeinerstesWerk war \Gestirnbeschreibung . . . " 30 Zu die-
semWerk hei�t es: \Seine Absicht war die erstenGr•unde der Sternwissenschaft auf eine
solche Art abzuhandeln,da� auch solche Leser,die der Mathematik unkundig sind, die
astronomischen Wahrheiten mit Gewi�heit erkennen,und sich auseigenerEinsicht davon
•uberzeugenk•onnen."31 Einesseinersp•ateren Werke war \V olksnaturlehrezur D•ampfung
desAberglaubens"32. Dazu hei�t es: \Der Verfasserwurde von seinemHerzogaufgefor-
dert, diesesBuch f•ur die niedern Volksklassenzu schreiben."33

Wie de Fontenelleund anderepopul•are Schriftsteller, sow•ahlte Helmuth ebenfallsdie
Form einesDialogsmit einerFrau, um astronomische Kenntnissezu verbreiten, und zwar
in seiner\Anleitung zur Kenntni� desWeltgeb•audesf•ur Frauenzimmer,in Briefen."34 Es
folgte 1797-1805seinegro�e 9-b•andige\V olksnaturgeschichte" 35.

Wie sp•ater Gelpke, sowar auch Helmuth ein eifriger Schreiber popul•arer Beitr •agef•ur
das Braunschweigische Magazin bzw. Gelehrte Beytr•agezu den Braunschweigischen An-
zeigen,36 zuletzt 1807mit einemBeitrag •uber Kometen37. - In dieserZeit erschienenauch
die erstenBeitr •ageGelpkes.Noch mit •uber 75 Jahren ver•o�entlichte Helmuth \Ausf •uhr-
liche Erkl •arung desJulianischen und Gregorianischen Kalendersf•ur die der Mathematik
unkundigen Leser.Ein popul•arer Beitrag zur Kenntni� desWeltgeb•audesund der Zeit-
rechnung."38 Zu dieserZeit lagen Gelpkes \Allgemeinfa�lic he Betrachtungen . . . " schon
in 2. Auage vor. In Kap. 5.3 wird n•aher auf den Einu� von Helmuths Ideenauf Gelpke
eingegangen.

27Ersch/Grub er, Allgemeine Encyklop•adie . . . , Band I I/5, Leipzig, 1829,S. 192.
28 *1732 in Helmstedt, y1813in Calv•orde.
29Ersch/Grub er, Allgemeine Encyklop•adie . . . , Band I I/5, Leipzig, 1829,S. 198.
30Helmuth, Johann Heinrich, Gestirnbeschreibung, nach den von dem Bayer gebrauchten griechischen

Buchstaben und den seit seiner Zeit an der scheinbaren Gr•o�e der Sterne gesehenenVer•anderungen.
Braunschweig, 1774.

31Ersch/Grub er, Allgemeine Encyklop•adie . . . , Band I I/5, Leipzig, 1829,S. 199.
32Helmuth, Johann Heinrich, Volksnaturlehre zur D•ampfung desAberglaubens.Braunschweig(Waisen-

hausbuchhandlung), 1786.Dies Buch •uberdauerte fast ein Jahrhundert. Die letzte (18.) Auage erschien
1877(Braunschweig, bei Vieweg)

33Ersch/Grub er, Allgemeine Encyklop•adie . . . , Band I I/5, Leipzig, 1829,S. 199.
34Braunschweig, 1791;2. verbesserteund vermehrte Auage ebd., 1794.
351. Band: Beschreibung der S•augthiere. Leipzig, 1797; 2. Band: Beschreibung der V•ogel. Leipzig,

1797; 3. Band: Beschreibung der Fische. ebd., 1798; 4. Band: Beschreibung der Amphibien. ebd., 1799;
5. Band: Beschreibung der Insekten. ebd., 1800; 6. Band: Beschreibung der W•urmer. ebd., 1801; 7.
Band: Das Panzenreich, Th. 1. ebd., 1801;8. Band: Das Panzenreich, Th. 2. ebd., 1804;9. Band: Das
Mineralienreich. ebd., 1805.

36Die Wochenendbeilagenzu den BraunschweigischenAnzeigen(dieseerschienenvon 1745-1934)waren
von 1761-1787die \Gelehrten Beitr •age. . . " und dann von 1788-1931das \Braunschweigische Magazin".

37Helmuth, Johann Heinrich, Etwas •uber die Kometen. BraunschweigischesMagazin 1807, St. 44-46,
mit einem Nachtrag, ebd., St. 48.

38Leipzig, 1809.

83



Abb. 12: Erste SeiteeinesAufsatzesvon Gelpke im Braunschweigischen Magazin.
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5.2 Einu� der zeitgen •ossischen Astronomie
auf Gelpk e

Im 18. Jahrhundert gab esin Deutschland zwei Hauptrichtungen in der Astronomie:39

� einephysischeSternkundeoder Naturlehre, welchephilosophisch orientiert war. Die-
se stellte die Frage nach der Qualit •at der Weltk•orper und spekulierte •uber deren
Ursprung, Gestalt, Funktionsweise,Zusammensetzungsowie Bewohnbarkeit. Diese
Richtung war zun•achst die vorherrschende.

� Daneben war aber, insbesondereab dem letzten Drittel des Jahrhunderts, eine
Astronomie mit vorwiegend empirischen und mathematischen Ans•atzen im Vor-
dringen. Diesewurde nicht von \Philosophen", sondernvon \Geometern", alsoMa-
thematikern, betrieben. Mit demEnde des18. Jahrhunderts war die mathematisch-
empirische Richtung stark auf dem Vormarsch, und die folgendeGeneration von
Astronomenneigte dazu, die \Abschweifungen" ihrer Vorl•aufer zu kritisieren.

Trotz desstarkenVordringensder mathematisch-empirischenAstronomiezu GelpkesZeit,
geh•orte er zu den \philosophisch" orientierten Astronomen und ist es auch zeitlebens
geblieben.

In seinerWidmungs-Vorrede(an Herrn Geh.Legations-RathHenneberg) zur 1. Aua-
ge der \Allgemeinfa�lic hen Betrachtungen . . . " tri�t Gelpke bereits eineAbgrenzungge-
gen•uber wissenschaftlichen astronomischen Werken. Er schreibt dort, er habe die in dem
Werke zusammengetragenenKenntnissegesammelt,um sie\. . . zur Betrachtung •uber die
Gr•o�e desWeltensch•opfersmeiner Mit welt und Nachwelt mitzutheilen." 40 Er bezeichnet
auch die 15, sp•ater 16 Kapitel diesesseinesHauptwerkes als \Betrachtungen". Weiter
schreibt er: \. . . mir ist bis jetzt noch kein Buch vorgekommen,welchesdie neuestenBe-
obachtungen gesammelt,und sie auch f•ur das Herz einnehmendund wichtig dargestellt
h•atte . . . " 41 DieseL•ucke will er mit seinemWerk schlie�en.

Bis •uber die Mitte des18.Jahrhunderts hinausmu�ten Linsenfernrohre(Refraktoren)
mit betr•achtlicher Baul•ange gebaut werden, da nur auf dieseWeiseder Farbfehler der
Linsen gering gehaltenwerden konnte; sie waren daher entsprechend unhandlich. In der
2. H•alfte des18. Jahrhunderts wurden farbkorrigierte (achromatische) Objektive (zuerst
etwa 1755 von dem Engl•ander Dollond42 hergestellt) eingef•uhrt. Wegenihrer begrenz-
ten Gr•o�e erreichten diesejedoch nicht die Leistung der neu entwickelten gro�en Spiegel.
In der zweiten H•alfte des18. Jahrhunderts wurden achromatische Objektive mit einem
maximalen Durchmesservon 13 cm hergestellt, w•ahrend Spiegelden zehnfachen Durch-
messererreichten (132cm, Herschel). Gelpke schreibt dazu: \So gro� nun auch immer die
Wirkungen der achromatischen Fernr•ohre sein m•ogen,so haben sie doch nicht das gelei-
stet, . . . , was die gro�en Spiegel-Teleskope einesHerschel's und einesSchr•oter's geleistet
haben."43

Auf den Beobachtungsergebnissendieser beiden Astronomen fu�en Gelpkes \Allge-
meinfa�liche Betrachtungen . . . "; sie sollendeshalbkurz vorgestellt werden.

39vgl. Baasner,Rainer, Das Lob der Sternkunst: Astronomie in der deutschen Aufkl •arung. G•ottingen,
1987.

40Gelpke, Allgemeinfa�lic he Betrachtungen . . . , 1. Au., Widmungs-Vorrede, S. VI I.
41ebd., S. X.
42Dollond, John (1706-1761),englischer Optik er.
43Gelpke, Allgemeinfa�lic he Betrachtungen . . . , 2. Au., S. 11.
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Herschel und Schr•oter haben gemeinsam,da� beide keine ausgebildetenAstronomen
waren.Dieswar am Anfang des19. Jahrhunderts noch m•oglich; sp•ater wandte sich dieses
Jahrhundert aber immer mehr der Spezialisierungzu.

5.2.1 Johann Hieron ym us Schr •oter

Abb. 13: Johann Hieronymus Schr•oter (1745-1816).44

Schr•oter45 wurde 1745in Erfurt geboren und starb dort 1816.Er studierte, mehr dem
Wunsch seinerEltern als der eigenenNeigung folgend, in G•ottingen Rechtswissenschaft,
h•orte danebenaber auch Vorlesungen•uber Mathematik, Physik und Astronomiebei Prof.

44Radierung. In: HerzogAugust Bibliothek Wolfenb•uttel, Portr •atsammlung.
45Zur Biographie von Schr•oter: s. ADB, Bd. 32, 1891,S. 570-572.
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K•astner46. Letztere zog ihn so an, da� er beschlo�, sich ihr dauerhaft zu widmen. Nach
demStudium war er zun•achst Rechtsanwalt in Hannover. 1781trat er eineStellealsOber-
amtmann in Lilienthal bei Bremenan. Diesehatte f•ur ihn die Vorteile, da� siemit einem
gutenEinkommenverbundenwar und vor allem,da� sieihn nicht auslastete.Er bautesich
eineSternwarte auf, welche nach und nach Weltruf erlangteund allenfallsvom ber•uhmten
Observatorium William Herschels •ubertro�en wurde. Sein 13-f•u�iges47 Teleskop erkl•arte
Lalande48 f•ur dasbesteunter allen vorhandenen.Wie Herschel, pro�tierte auch Schr•oter
von der F•orderungdurch den englischen K•onig49, der ja zugleich auch Kurf •urst von Han-
nover war. Dieserm•oglichte Schr•oter, sich Assistenten anzustellen.Zwei dieserAssistenten
(\Insp ektoren"), Harding50 und Bessel51, wurden sp•ater zu herausragendenAstronomen.
Schr•oter hat eseinmal als seinewichtigste Leistung bezeichnet, diesebeidenzu astrono-
mischer Arbeit angeleitetzu haben.Wie Herschel benutzte Schr•oter nahezuausschlie�lic h
Reektoren; sie wurden teils von Schrader52, gr•o�tenteils aber von ihm selbst gefertigt.
Sein gr•o�tes Instrument war ein Reektor von 27 Fu� (ca. 8,2 m) Brennweite. So wurde
f•ur mehr als drei Jahrzehnte die Lilienthaler Sternwarte ein Zentrum der astronomischen
Forschung. Besondersverbunden war Schr•oter mit den Astronomen Olbers53 (Bremen)
und von Zach54 (Sternwarte auf demSeeberg (Th •uringen)). Am 21. Sept.1800trat in der
Lilienthaler Sternwarte der Kongre� zusammen,welcher zur Durchmusterung der L•ucke
zwischen den Planeten Mars und Jupiter gegr•undet worden war; Schr•oter wurde zum
Pr•asidenten dieser Vereinigung gew•ahlt. Gut drei Monate sp•ater entdeckte Piazzi55 in
Italien den erstenkleinen Planeten (Ceres)in diesemBereich.

Im Jahr 1813wurde Lilienthal von franz•osischen Truppen •uberfallen, die Sternwarte
wurde gepl•undert und gr•o�tenteils zerst•ort. F•ur Schr•oter war dies ein Schlag, der sein
Lebensgl•uck zerst•orte und von dem er sich nicht mehr erholte. Er verlie� Lilienthal bald
darauf und kehrte in seineVaterstadt Erfurt zur•uck. Er begannauch dort noch einmal,
eineSternwarte aufzubauen,starb aber schon wenig sp•ater.

DasSchwergewicht von Schr•otersT•atigkeit lag in der topographischenAstronomie.Ihn
interessiertenvor allem die Ober •achengestaltund Ober •achenbescha�enheit der K•orper
unseresSonnensystems,sowie derenRotationselemente usw. Die Fixsterne interessierten
ihn weniger,es ist von ihm nur eine einzigeBemerkung •uber einen Fixstern (� Orionis)
bekannt.

Schr•oter ver•o�entlichte seineArbeiten in den Denkschriften der Mainzer, G•ottinger
und KopenhagenerAkademie,in den \Philosophical Transactions", in Bodes \Astrono-
mischem Jahrbuch" und in von Zachs \Monatlic her Correspondenz". Themensind Berge
der Venus, desMondes,desSaturnringes,sowie au�allende Erscheinungen in der Sichel-
gestalt der unteren Planeten, aus welchen er auf die Lage von \Bergen" sowie auf die
Rotationsperioden schlo�.

Schr•oter hat folgendeWerke ver•o�entlicht:

46K•astner, Abraham Gotthelf (1719-1800).Mathematiker, Professorf•ur Naturlehre und Geometrie in
G•ottingen (ab 1756).

47Die Angabe bezeichnet die Brennweite; ca. 4 m.
48Lalande, Jos. J�erôme Lefran�cais de (1732-1807),franz•osischer Astronom.
49Georg I I I., K•onig von England (1738-1820),K •onig seit 1760.
50Harding, Karl Ludwig: s. Kap. 3.4.
51Bessel,Friedrich Wilhelm (1784-1846),nach der ADB, Bd. 2, 1875,S. 558: \einer der gr•o�ten Astro-

nomen des19. Jahrhunderts".
52Schrader, Johann Gottlieb Friedrich. s. Kap. 3.2, Fu�note 58.
53Olbers, Heinrich Wilhelm Matth •aus: s. Kap. 3.4.
54Zach, Franz Freiherr von (1754-1832).
55Piazzi, Giuseppe (1745-1826),Astronom.
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� Beitr •agezu den neuestenastronomischen Entdeckungen.Berlin, 1788;
� Beobachtungen •uber die Sonnenecke und Sonnenfackeln. Erfurt, 1789;
� Selenotopographische Fragmente. 1. Teil Helmstedt, 1789,2. Teil G•ottingen, 1802;
� Cythereographische [Venus] Fragmente. Erfurt, 1793;
� Aphroditographische [Venus] Fragmente. Helmstedt, 1796;
� NeueBeitr •agezur Erweiterung der Sternkunde.G•ottingen, 1798;
� NeuesteBeitr •agezur Erweiterung der Sternkunde.G•ottingen,1800;
� Kronographische [ Saturn] Fragmente. G•ottingen, 1808;
� Beobachtungen und Bemerkungen•uber den gro�en Kometen von 1807.G•ottingen,

1811;
� Ueber den gro�en Kometen von 1811.G•ottingen, 1815;
� Hermographische [Merkur] Fragmente. G•ottingen, 1815;
� Areographische[Mars] Fragmente. Diesesind Manuskript gebliebenund wurdenerst

viel sp•ater durch Terby56 herausgegeben.

Schr•oter •ubersetzteauch Herschels ber•uhmtes Werk \On the �xed stars"57.
Von den zahlreichen und von seiner Zeit meist mit gro�er Begeisterungaufgenom-

menenEntdeckungenSchr•oters haben sich praktisch keineals von bleibenderBedeutung
erwiesen.

Schwerpunkt von Schr•otersArbeitenwarenUntersuchungenzur TopographiedesMon-
des; diesenehmen in Gelpkes \Allgemeinfa�lic hen Betrachtungen •uber das Weltgeb•au-
de . . . " einenbreiten Raum ein. Schr•oter gab als erster eine eingehendeDarstellung der
Mondober •ache. Er hatte aber vor allem den Ehrgeiz,Ver•anderungenauf der Mondober-
 •ache zu dokumentieren [die esja nicht gibt]. Ein Beispiel einer solchen Beobachtung in
GelpkesWorten:

\Einen tiefen Krater im RinggebirgePossidoniussahSchr•oter am 1. Nov. 1791ziem-
lich ach und dessenVertiefung blo� grau, ohne allen dunklen Schatten, obgleich alle
•ubrigen dabei liegendenKrater einen sehr sichtbaren schwarzdunklen Schatten besa�en,
und den am folgendenAbend auch dieser Krater zeigte. - Hieraus folgt, da� irgendet-
was •uber diesemKrater mu� geruhet haben. - Der Grund davon kann entweder in einer
zuf•alligen Ver•anderung der Mondatmosph•are liegen, oder in einer G•ahrung im Innern
diesesMondteils, der graue D•unste erzeugth•atte, . . . , aber auch in einer Besch•aftigung
oder einemGewerbe lebendigerGesch•opfe, wodurch D•ampfeveranla�t worden sind."58

Gelpke zitiert dann Schr•oter (sinngem•a�): \Das Abbrennen der Mohr •achen in der
Lilienthalschen Gegendim Juni . . . mu� den Mondbewohnern ein •ahnliches Schauspiel
gew•ahren."59

Zu Schr•oters H•ohenbestimmungenauf den inneren Planetenschreibt Gelpke: \Der in
der Aussp•ahung desNaturbauesder Welten so unsterblich gewordeneSchr•oter60 . . . be-
merkte, da� das s•udliche Horn [desMerkur] bisweilen abgerundeter,als zu einer andern
Zeit, erschien."61 Gelpke stellt dies in einer Abbildung dar (Abb. 14):

56Schr•oter, Johann Hieronymus, Areographische Fragmente. Herausgegeben von Terby. Br •ussel,1873:
[nicht gefunden] - Stattdessen erscheint im Gesamtverzeichnis deutschsprachiger Literatur (GV) 1700-
1910folgendeAusgabe:
Schr•oter, Johann Hieronymus, Areographische Beitr •agezur Kenntniss desPlaneten Mars. Herausgegeb.
von H.G. van de SandeBakhuysen.Leiden, 1881.

57nach der ADB, Bd. 32, 1891,S. 571: Berlin, 1788.Dies konnte jedoch nicht aufgefundenwerden.
58Gelpke, Allgemeinfa�lic he Betrachtungen . . . , 2. Au., S. 130.
59ebd.
60Wenn Gelpke von Schr•oter oder Herschel spricht, benutzt er h•au�g Formulierungen, die seineBe-

wunderung ausdr•ucken.
61Gelpke, Allgemeinfa�lic he Betrachtungen . . . , 2. Au., S. 130.
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Abb. 14: Abgerundetess•udlichesHorn desMerkur (nach Schr•oter).62

Gelpke schreibt weiter: \W asnun aber die Ursache dieserabgerundetenGestalt anbe-
tri�t, die wir auch oft an dem Monde, eheer sich uns in vollem Lichte zeigt, bemerken,
so liegt dieseganz allein in einem Gebirge, welches sich oben an der s•udlichen Spitze
be�ndet, und welcheswegenseinerH•ohe den von der Seite herkommendenStrahlen der
Sonnenicht verg•onnt, da� sie die hinter ihm liegendeGegenderleuchten k•onnen,welche
deswegen,weil sie kein Licht hat, f•ur uns unsichtbar sein, und der Weltk•orper an dieser
Stelle abgerundeterscheinenmu�." 63

F•ur diese\Beobachtung" (allerdings an der Venus) gibt eseinen etwa 100 Jahre zu-
r•uckliegendenVorl•aufer:La Hire64, ein franz•osischer Mathematiker und Geod•at, vermeinte
um 1700an der Innenseiteder Venussichel Bergeentdeckt zu haben, welche nach seinen
Sch•atzungendiejenigenauf dem Mond an H•oheerheblich •ubertrafen.

62entnommen aus:Gelpke, Allgemeinfa�lic he Betrachtungen.. . , 2. Au.(T afel I I I, Fig. 13). { Bei Abbil-
dungenastronomischer Objekte war esschon damals•ublich, denAnblick im umkehrendenastronomischen
Fernrohr zu zeigen,d.h.: S•uden ist oben.

63Gelpke, Allgemeinfa�lic he Betrachtungen . . . , 2. Au., S. 130.
64La Hire, Philipp e de (1640-1719).
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Abb. 15: Vergleich der H•ohender Atmosph•aren und Gebirgeauf Erde, Mond und
Venus (nach Schr•oter). 65 Die Ordinatenteilung gibt H•ohenan, die Abszissenteilung ist

bedeutungslos.

Schr•oter glaubte, solche \Beobachtungen" auch zur H•ohenbestimmung benutzen zu
k•onnen. Abb. 15 zeigt H•ohen von Bergenauf der Erde, dem Mond und der Venus. Die
inneren Planeten sind auch f•ur die Instrumente unsererTageeine Herausforderung;bei
der Venus ist wegenihrer dichten Wolkendecke keine Ober •ache sichtbar. Schr•oter war

65aus: Schr•oter, Johann Hieronymus, Aphroditographische Fragmente zur genauerenKenntni� desPla-
neten Venus; samt beygef•ugter Beschreibung desLilienthalischen 27 f•ussigenTelescops,mit practischen
Bemerkungenund Beobachtungen •uber die Gr•osseder Sch•opfung. Helmstedt, 1796.
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einfach •uberfordert. Er hat jedoch ein Grundgesetzwissenschaftlicher Beobachtung mi�-
achtet: seine\Beobachtungen" der H•ohender Venusbergesind jeweils mit einemeinzigen
Datum versehen.Auf Reproduzierbarkeit seinerErgebnissemu�te er verzichten, weil es
sienicht gab.Wie schwierig die Beobachtung dessonnennahenMerkur ist, magFolgendes
zeigen:Ober •achenmerkmalesind auf dem Merkur sowenig erkennbar, da� seineRotati-
onsperiode nicht auf optischem Wege,sonderndurch Radar-Beobachtungen von der Erde
ausbestimmt werdenkonnte (1965).

Zahlreiche weitere Beobachtungen Schr•oters erwiesensich sp•ater als fehlerhaft - eine
Art \Lernproze�" im Umgangmit den neuengro�en Instrumenten.

So schreibt Gelpke •uber Schr•oters angebliche Entdeckung von Bergen auf den Sa-
turnringen: \. . . esbesitzt der Ring desSaturn's Erhabenheitenvon einer H•ohe, die 270
geograph.Meilen [etwa 2000 km!] ausmacht, wie man aus dessenfeinen Lichtpunkten
gefolgerthat, die er dann zeigt, wenn seineEbenedurch die Ebeneder Erdbahn geht." 66

Schr•oters Untersuchungen zur Mondtopographie wurden bald verdr•angt von neuen
Kartierungen von Lohrmann (1824)67 68 und M•adler/Beer (1836).69 70 71

5.2.2 Friedric h Wilhelm Hersc hel

Friedrich Wilhelm (sp•ater: William) Herschel72 wurde am 15. Nov. 1738 in Hannover
geboren,er starb am 25.Aug. 1822in Sloughbei Windsor. SeinVater, Isaak,war Musiker
und stammte aus Sachsen.Dieser kam im Juli 1731nach Braunschweig, fand hier aber
keine Anstellung und ging schon im August 1731nach Hannover, wo er im Musikcorps
desGarderegiments eineAnstellung als Oboist erhielt.

Friedrich Wilhelm hatte neunGeschwister, von denenvier fr •uh verstarben. Alle waren
musikalisch begabt; zwei von ihnen, Alexander (1745-1821)und Karoline Lucretia73 un-
terst•utzten sp•ater Friedrich Wilhelm bei seinenastronomischen Arbeiten. Karoline wurde
sp•ater eine bedeutendeAstronomin und entdeckte zahlreiche Kometen und Nebelecke.
Siewar au�erdem einegefeierteS•angerin.

Herschel hatte weitgespannte Interessen:Sprachen, Philosophie(vor allem Metaphy-
sik) und besondersAstronomie; letzterer war bereits seinVater besonderszugetangewe-
sen.

Er reiste zuerst 1755 als Musiker mit seinemRegiment, zusammenmit Vater und
Br•udern, nach England. Er kehrte noch einmal f•ur kurze Zeit nach Deutschland zur•uck,
lebte sonstaber in England,wo er verschiedeneAnstellungenalsMusiker und Musiklehrer
hatte. SeineerstedauerhafteStelle trat er als Organist in Bath an. Dort komponierte er
viel: Motetten, Ges•angeund ganzeKirchenmusiken f•ur Chor und Orchester. Au�erdem
gab er w•ochentlich bis zu 38 Privatstunden.

66Gelpke, Allgemeinfa�lic he Betrachtungen . . . , 2. Au.
67Lohrmann, Wilhelm Gotthelf (1796-1840),Astronom und Techniker.
68Lohrmann, Wilhelm Gotthelf, Topographieder sichtbaren Mondober •ache (in 6 Kupfertafeln). Dres-

den, 1824.
69M•adler, Johann Heinrich von (1794-1874),Astronom.
70Beer,Wilhelm (1797-1850),Bankier und Astronom.
71Beer, Wilhelm, Johann Heinrich von M•adler, Mappa selenographicatotam lunae hemisphaeramvi-

sibilem completensobservata . . . 4 Teile. Berlin, 1834-36.
72zur Biographie von Herschel s. ADB, Bd. 12, 1880, S. 227-238.Au�erdem gibt es Biographien von

Buttmann (Buttmann, G•unther, Wilhelm Herschel: Lebenund Werk. Stuttgart, 1961)und Hamel (Hamel,
J•urgen, Friedrich Wilhelm Herschel. Leipzig, 1988).

73Herschel, Karoline Lucretia (1750-1848).Eine ausf•uhrliche Biographie �ndet sich in der ADB, Bd.
12, 1880,S. 222-227.
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Trotzdem fand er noch Zeit, sich mit der Theorie der Musik zu besch•aftigen, wobei er
vor allem Robert Smith, Harmonicsor the philosophy of musicalsounds74 zugrundelegte.
Dies f•uhrte ihn zur Mathematik und Physik und •uber diesezur vertieften Besch•aftigung
mit der Astronomie; f•ur letztere verwendete er JamesFerguson,Astronomy explained
upon Sir IsaacNewton's principles.75

Abb. 16: Friedrich Wilhelm Herschel (1738-1822).76

Herschel hatte Gelegenheit,sich ein 21
2- f•u�iges [ca. 3

4 m; (Brennweite)] Teleskop zu
leihen und war seither bestrebt, ein eigenesInstrument zu erwerben. Da er sich ein sol-
chesnicht leisten konnte, erarbeitete er sich Kenntnisseund Erfahrung im Schleifen und
Polieren von Spiegeln.Das erste gut brauchbare selbsthergestellteInstrument war 1774

74Smith, Robert, Harmonics or the philosophy of musical sounds.Cambridge, 1749.
75Ferguson,James,Astronomy explained upon Sir Isaac Newton's principles and made easyto those

who have not studied mathematics. London, 1756(weitere 12 Auagen bis 1811).
76Kupferstich/Punktierstic h. K •unstler und Entstehungsjahr unbekannt; in: Herzog August Bibliothek

Wolfenb•uttel, Portr •atsammlung.
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ein 5-f•u�iges Spiegelteleskop, mit dem er u. a. die Ringe desSaturn beobachten konnte.
Bald darauf nahm er 7-, 10-, 12- und 20-f•u�ige Instrumente in Angri�. Es hei�t, da� er
an klaren Abenden,wenn er im Theater oder Konzert spielenmu�te, selbst die Pausen
dazu nutzte, den Himmel zu beobachten.

Seineersten Ver•o�entlichungen galten Beobachtungen •uber Mondgebirgesowie •uber
den ver•anderlichen Stern Mira (o) Ceti.77

Herschel fa�te den Plan, den Himmel systematisch zu durchmustern. Er war damit
der erste, der das Fernrohr, dessenEr�ndung immerhin fast 200 Jahre zur•ucklag, zu
einer umfassendenDurchmusterung desHimmels einsetzte.Hierbei fand er am 13. M•arz
1781 mit seinem7-f•u�igen Teleskop einen Stern, der ihm wegenseiner Scheibengestalt
au�el. Er beobachtete ihn daher an folgendenAbendenerneut und stellte fest, da� der
gefundeneStern seinen Ort ver•anderte. Er hielt ihn zun•achst f•ur einen Kometen. Er
machte seineEntdeckung sofort bekannt, und nachdem der neue\Stern" auch anderswo
beobachtet war, wiesenLexell78 und Laplace79 nach, da� er eine kreis•ahnliche Bahn von
gro�em Durchmesserbeschreibe, alsokein Komet, sondernein obererPlanet sei.Herschel
schlug f•ur den entdeckten Planeten den NamenGeorgiumSidus (Georgsstern)vor, nach
seinemBesch•utzer und F•orderer, K•onig Georg I I I. von England80. Johann Elert Bode
in Berlin schlug den Namen Uranus vor, dieser wurde sp•ater allgemein angenommen.
Die Entdeckung desUranus war die ersteNeuentdeckung einesPlaneten •uberhaupt und
erregtegro�es Aufsehen.Bodef•uhrte \HerschelsTeleskop" (das7-f•u�ige [ca.2,1m],womit
er den Uranus entdeckte), als Sternbild ein, es ist heute jedoch nicht mehr anerkannt.
Durch dieseEntdeckung wurde Herschel schnell ber•uhmt als astronomischer Entdecker,
Schriftsteller und als Er�nder und Besitzer von Instrumenten von bisher unbekannter
Leistungsf•ahigkeit.

K•onig Georg I I I. ernannte im folgendenJahr Herschel zum k•oniglichen Astronomen,
soda� er seineAnstellung als Musiker aufgeben und sich ganzseinenastronomischen und
optischen Arbeiten widmen konnte.

In der folgendenZeit fertigte Herschel auch Teleskope f•ur denVerkauf an, sowurdez.B.
f•ur die Sternwarte in G•ottingen ein 10-f•u�iges [Brennweite; ca. 3m] Teleskop hergestellt,
welcheser im Juli 1786selbst •uberbrachte. Mit Hilfe der k•oniglichen Gro�z •ugigkeit war
es Herschel m•oglich, in den Jahren 1785-89sein gr•o�tes Instrument, ein 40-f•u�iges [ca.
12m] Teleskop (Spiegeldurchmesseretwa 1,3 m) zu bauen.Dies Instrument lie� sich nur
durch aufwendigeMechanik bewegenund war deshalbviel schwieriger zu handhaben als
die kleineren Instrumente, so da� er f•ur die praktische Arbeit am Fernrohr die kleineren
bevorzugte.

1792wurde Herschels Sohn John Frederick William 81 geboren, der ebenfalls ein be-
deutenderAstronom wurde.

HerschelswissenschaftlicheArbeitenerstreckensich auf verschiedeneGebietederAstro-
nomie: Besondersverdankt ihm die Astronomie die Herstellungund Verbesserunggro�er
optischer Instrumente. SeineArbeiten behandelnsowohl unserSonnensystemwie die Fix-
sternesowie die \Nebelecke".

Herschel widmete sich der Herstellung von Spiegelteleskopen, weil er der (irrigen)
Au�assung war, da� es nicht m•oglich sei, Linsen ohne Farbfehler f•ur Fernrohre herzu-
stellen.Er hatte dieseAnsicht von Newton •ubernommen,obwohl bereits im 18. Jahrhun-

77Philosophical Transactionsder Royal Society, 70, 1780.
78Lexell, Anders Johan (1740-1784),schwedischer Mathematiker und Astronom.
79Laplace, Pierre Simon de (1749-1827),Mathematiker und Astronom.
80s. Fu�note 49.
81Herschel, John Frederick William (1792-1871).
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dert durch Euler82, Klingenstierna83 und andereNewtonsirrige Ansicht widerlegt worden
war und der englische Optiker Dollond84 1759das erste Linsenfernrohr (Refraktor) oh-
ne Farbfehler hergestellt hatte. 1799ver•o�entlichte Herschel eine \Abhandlung •uber die
raumdurchdringendeKraft der Teleskope". Herschel entdeckte bei der Untersuchung des
Sonnenspektrums, da� weit •uber den roten sichtbaren Bereich hinaus W•arme vorhanden
ist, und fand damit die infrarote Strahlung.

Als Herschel die Eigenbewegungenvon Fixsternen untersuchte (in der Absicht, deren
Parallaxen zu gewinnen), entdeckte er die Eigenbewegung unseresSonnensystems(in
Bezugauf unsereGalaxis). SeinWert f•ur den Apex unseresSonnensystemslag zwar fast
30 Grad von dem heute anerkannten Punkt entfernt, seineIdee war jedoch richtig.

Herschels Ansicht •uber den Sonnenaufbaugeh•orte langeZeit zu den anerkanntesten,
bis ihr die Spektralanalyseein Ende bereitete:Herschel dachte sich die Sonneals dunklen
k•uhlen festenK•orper, der an seinerOber •achenahezuschwarz, dann umgeben von \Luft-
schichten" und zuletzt von einerPhotosph•areumh•ullt ist. Die Sonneneckensindsichtbare
Teile desdunklen Sonnenk•orpers.

Er ma� die H•ohe von Mondbergen und stellte H•ohen bis zu etwa 24000Fu� (etwa
7300m) fest, allerdings bezogenauf die unmittelbare Umgebung,nicht auf ein mittleres
Bezugsniveau. Herschel berichtete einige Male •uber angeblich beobachtete Vulkanaus-
br•uche auf dem Mond. Auch von Kant gibt eseineSchrift \ •Uber die Vulkaneim Monde"
(1786).85

Bei der Beobachtung einerSonnen�nsternis(17. Sept.1793)konnte er keineAnzeichen
f•ur eine Refraktion des Sonnenlichtes in einer Mondatmosph•are bemerken und schlo�
daraus, da� der Mond keine Atmosph•are habe. In dieserFrage schlo� sich Gelpke ihm
nicht an.

Herschel stellte zahlreicheBeobachtungenan denPlanetendesSonnensystemsan. Z.B.
fand er 6 Uranusmonde- zwei davon, die niemand au�er ihm selbst beobachtet hatte,
•uberlebteninfolge seinerAutorit •at mehr als ein halbesJahrhundert. Aus dem Fehlenvon
Phasenan Kometenkernenschlo� er, da� Kometen eigenesLicht haben - er hatte jedoch
gar nicht derenwirkliche Kerne beobachtet.

Herschel ver•o�entlichte umfassendeVerzeichnissevon Nebelecken86, mit etwa 2500
Objekten. Vor ihm kannte man nur etwas•uber 100Nebel, welche Messier87, Lacaille88 und
anderein Verzeichnissegebracht hatten. MessiersKatalog ist noch heutein Gebrauch (z.B.
M (=Messier) 31 = Andromedanebel).

Seinestatistischen Untersuchungen •uber die Verteilung der Fixsterne, die \Sternei-
chungen" , f•uhrten zu einer im wesentlichen richtigen Vorstellung von der Struktur unse-
resMilchstra�ensystems.Er stellte einelinsen•ahnliche Gestalt fest { mit einemSonnenort
au�erhalb der Mitte desSystems.Die Gesamtzahl der Sterne in der Galaxis sch•atzte er
auf etwa 20 Millionen (heute: > 100Milliarden).

Herschel f•uhrte, insbesonderebei seiner Nebel-Klassi�kation, wie auch bei seinen
Doppelsternbeobachtungen, das Konzept der allgemeinenzeitlichen Ver•anderlichkeit der
Weltk•orper ein. Dies Konzept der Entwicklung war esdann, daswie kein zweitesdas19.

82Euler, Leonhard (1707-1783),Mathematiker.
83Klingenstierna, Samuel (1698-1765),Mathematiker.
84Dollond, John: s. Kap. 5.2.
85Kant, Immanuel, Werke. Herausgegeben von Rosenkranzund Schubert. Leipzig, 1838-42,Bd. 6, S.

391-402.
86Philosoph. Transact. 1786,1789,1802.
87Messier,Charles (1730-1817),franz•osischer Astronom.
88Lacaille, Nicolas Louis de (1713-1762),franz•osischer Mathematiker und Astronom.
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Jahrhundert pr•agte. Dies ist es,weswegenwir Herschel heute w•urdigen. - Gelpke konnte
wegenseinesfehlendenzeitlichen Abstandesdiesnoch nicht erkennen.
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5.3 Der Einu� von Johann Heinric h Helm uth auf
Gelpk e

In denWerken von JohannHeinrich Helmuth89 �nden sich vieleder Gedanken,die Gelpke
sp•ater propagiert. In Helmuths \Sternwissenschaft . . . " 90 wird, da esnoch an genaueren
Aufschl•ussen•uber die Natur der Planetenober •achen fehlt, deren •Ahnlichkeit mit der
Erdober •ache herausgestelltund so - in Analogie - auch auf Leben auf den Planeten
unseresPlanetensystemsgeschlossen.Helmuth stellt die Frage\Ob die Planetenbewohnt
seyn?" 91 und beantwortet sie wie folgt: \Die Planeten, die um unsere[ Sonne]92 laufen,
haben in allen St•ucken eineso gro�e Aehnlichkeit mit unsererErde, da� esder Vernunft
gem•a� ist, zu glauben, da� sie von lebendigen und vern•unftigen Gesch•opfen bewohnt
seyn."93 Weiter schreibt er: \Diese •Ahnlichkeit ist so gro�, so vollkommen, da�, da es
gewi� ist, die Erde ist zu dem Ende erscha�en worden,um ein Aufenthalt lebendigerund
vern•unftiger Gesch•opfe zu seyn, man nicht im geringstenzweifeln k•onne, da� auch die
•ubrigen Erdkugeln94 zu dem Ende sind hervorgebracht worden."95

Helmuth gebraucht ein eindringlichesBild f•ur diesenAnalogie-Schlu�: \W er die Ein-
wohner der Planeten l•augnet, der handelt eben so unvern•unftig, als derjenige,welcher in
der FerneSt•adte und D•orfer erblickt und dennoch l•augnet,da� Einwohner darinnen sind,
weil er niemalsausseinemGeburtsorte gekommenist." 96

Die folgendenMutma�ungen Helmuths hat auch Gelpke sp•ater in ganz•ahnlicher Wei-
sege•au�ert: \Solte Gott, der unsereErde mit so vielen und mannigfaltigen Gesch•opfen
ausgezierethat, die •ubrigen Erdkugeln, die zum Theil unserean Gr•osse•uberte�en, leer
gelassenhaben?Soltedie Sonnevergeblich diesegrossenWeltk•orper fruchtbahr und wohn-
bahr machen?Soll esumsonstseyn,da� auf ihnen Tag und Nacht, Winter und Sommer
abwechseln?Soll esumsonstseyn,da� ihre N•achte von ihren Monden erleuchtet werden?
Soll esumsonstseyn,da� Gott auf diesengrossenErdkugeln, Berge,Th•aler,  •ussigeund
festeTheile gemacht habe?Setztnicht allesdiesesemp�ndendeund vern•unftige Gesch•opfe
voraus,welche die Wohlthaten ihres weisenund g•utigen Sch•opfersgeniessenk•onnen?Ge-
wi�, wir w•urden die Weisheit Gottes verl•augnenund seinerG•ute viel zu engeGrenzen
setzen,wenn wir die Einwohner der Planeten l•augnenwolten."97

Wie sp•ater Gelpke, dehnt Helmuth den Analogie-Schlu� auch auf andere Fixsterne
aus: \Aus eben diesenGr•unden mu� man auch behaupten,da� um jeden Fixstern eine
gewisseAnzahl von bewohnten Planetenlaufe,die von ihrer wohlth•atigenSonneerleuchtet
werden."98 Ausf•uhrlicher begr•undet Helmuth: \Hat nun Gott bey der Sch•opfung unserer

89Helmuth, Johann Heinrich (1732-1813),Pastor und Superintendent.
90Helmuth, Johann Heinrich, Die ersten Gr•unde der Sternwissenschaft, in Beziehung auf die Gestirn-

beschreibung. Braunschweig (Waisenhausbuchhandlg.), 1776.
91ebd., S. 434.
92Das Wort ist im Original vergessenworden.
93Helmuth, Die ersten Gr•unde . . . , S. 434.
94Helmuth gebraucht diesenBegri� f•ur \Planeten".
95Helmuth, Die ersten Gr•unde . . . , S. 434.
96ebd., S. 435.
97ebd.
98ebd., S. 436.
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Abb. 17: Johann Heinrich Helmuth (1732-1813).99

Sonnedie Absicht gehabt, die um sie circulierendenPlaneten zu erleuchten und zu er-
w•armen: so mu� man von den •ubrigen Sonnenebenfalsglauben, da� sie sind gescha�en
worden, dunkle Weltk•orper zu erleuchten und sie fruchtbahr und wohnbahr zu machen.
Warum sollte sonst Gott den Himmel ins unendliche ausgespannt und in diesemRaum
zahlloseSonnenin unerme�lichen Entfernungengesetzthaben?Sollte esgeschehenseyn,
damit die Bewohnerder Erde desNachts hellePuncte am Himmel sehenm•ochten, die von

99Frontispiz zu Johann Heinrich Helmuth, Anleitung zur Kenntni� desgro�en Weltbaues. . . , 2. Au.
Braunschweig, 1793.Gemalt von F. W. Helmuth.
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den wenigsteneiner Aufmerksamkeit gew•urdiget werden, und wovon das sch•arfste Auge
nur einenganzgeringenTheil erblickt? Gewi�, diesesstreitet o�enbahr mit den Gesetzen
der ewigenWeisheit."100

M•oglichst viele Welten - m•oglichst viele Lobpreisendeder Gottheit: das ist ein Ge-
danke, der auch bei Gelpke einegro�e Rolle spielt: \Wie unbegreiich gro� ist nun nicht
Gott in allen seinenWerken?Wie sehrmu� nicht seinNahmedurch die Bewohner dieser
zahllosenWelten verherrlicht werden?"101

In seinen\. . . erstenGr•unden. . . " h•alt Helmuth noch am w•ortlich ausgelegtenSch•op-
fungsbericht fest:Nach einerAbsch•atzungderSirius-Entfernung aufgrundvon Huygens'102

Sch•atzung von 4 Tertien (1 Tertie = 1
60 Bogensekunde)f•ur dessenscheinbaren Durchmes-

ser ergibt sich eine Entfernung von etwa 1
2 Lichtjahr. 103 104 Auf den Sch•opfungsbericht

angewendet f•uhrt dies Helmuth zum Ergebnis: \Unserm ersten Stammvater dem Adam
mu� also der Himmel sehr einf•ormig vorgekommen seyn. In den ersten Abendenseines
Daseynssaheer nur den Mond und einige Planeten am Himmel gl•anzen.Der Abstand
der Fixsterne war viel zu gro�, als da� ihr Licht sogleich in sein Auge h•atte kommen
k•onnen. Fast ein halbesJahr mu�te erst veriessen, eheer den Sirius erblickte. Hierauf
erschienenihm die •ubrigenFixsterne nach demerstaunlichen Unterschiedeihrer ungeheu-
ren Entfernung von der Erde nach und nach, und je mehr er an Alter zunahm,destomehr
Sternewurden von seinemforschendenAuge entdeckt. Jedoch l•a�t sich diesesnur unter
der Bedingung behaupten,wenn man mit den Gottesgelehrtenannimmt: da� der weise
Sch•opferzur Zeit, da er die Erde gr•undeteund auszierte,zugleich die •ubrigenWeltsysteme
erscha�en habe. Sind dieseaber bereitsvorhandengewesen,als er zu demChaosder Erde
sprach: WerdeLicht! so hat Adam schon am erstenAbend seinesLebensden Himmel in
aller seinerPracht und Majest•at gesehen.Und diesesletzte scheint den astronomischen
Gr•unden gem•a� zu seyn,weil wir sonstanjetzt die Milchstra�e noch nicht w•urden sehen
k•onnen."105

Sp•ater, in seiner \Anleitung . . . " (1793)106, schr•ankt Helmuth seineAkzeptanz des
w•ortlich ausgelegtenSch•opfungsberichts deutlich ein: \. . . wenn die Welt nicht l•angerals
kaum 6000Jahregestandenh•atte: sow•urden wir anjetzt die Milchstra�e noch nicht sehen
k•onnen.Die mosaische Sch•opfungsgeschichte kann alsonicht im eigentlichenWortverstan-
de genommenwerden,so,da� Gott dasganzeWeltall oder alle Sonnensystemein 6 Tagen
erscha�en h•atte. WasMosesvon der Sch•opfungder Welt schreibt, ist blosvon der Bildung
oder Umscha�ung der Erdkugel zu verstehen,wodurch siezum Wohnplatzef•ur Menschen
und Thiere geschickt gemacht ist. SeineganzeBeschreibung mu� man f•ur ein poetisches
Gem•alde halten, in welchem er die Bildung der Erde besingt."107

100Helmuth, Die ersten Gr•unde . . . , S. 436.
101ebd., S. 437.
102Huygens,Christian (1629-1695),s. Kap. 4.2, Fu�note 107.
103Helmuths Angabe ist in geograph.Meilen.
104nach heutiger Kenntnis betr•agt die Siriusentfernung etwa 8,7 Lichtjahre (1 Lichtjahr � 9,46�1012km).
105Helmuth, Die ersten Gr•unde . . . , S. 439.
106JohannHeinrich Helmuth, Anleitung zur Kenntni� desgro�en Weltbauesf•ur Frauenzimmerin freund-

schaftlichen Briefen. 2. verbess.und ansehnlich vermehrte Auage. Braunschweig (Schulbuchhandlung),
1793.

107ebd., S. 511.
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Abb. 18: Titelblatt von Johann Heinrich Helmuth, Anleitung zur Kenntni� desgro�en
Weltbauesf•ur Frauenzimmerin freundschaftlichen Briefen.108 109 110

1082. Au. Braunschweig, 1793.
109Das auf der Titelseite angegebeneMotto lautet:

Ich hebe mein Aug' auf und seh
Und siehe,der Herr ist •uberall!
Euch, Sonnen,euch, Erden, euch, Monde der Erden,
Erf •ullet, rings um mich, seineg•ottlic he Gegenwart.

110Die menschliche Intuition scheint wenig Wahrnehmungsverm•ogenf•ur die Entstehungsart der Mond-
phasenzu haben { so ist auch ein Buch •uber Himmelskunde nicht sicher davor, da� die k•unstlerische
Darstellung einer Mondphasewiderspr•uchlich ist.
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Helmuth f•uhrt dann allgemeineraus: \Sollte Gott da nichts erscha�en haben, wo er doch
erscha�en konnte? Sollte er Sonnengemacht haben,ohneEndzweck und Nutzen?Sonnen,
die ihre wohlth•atigen Strahlen in •odeund gesch•opeere R•aumewerfen?Man sagenicht,
da� solcheszur Augenweideder Erdbewohnergeschehensey. Ein solcher Gedanke entehrt
Gott, und streitet mit den GesetzenseinerewigenWeisheit. Die wenigstenErdbewohner
halten die Sterneam Himmel ihrer Aufmerksamkeit w•urdig, und dassch•arfste Auge ent-
deckt nur einensehrgeringenTheil davon. Was folgt nun hierausnat•urlicher, als da� die
Fixsterne von dem weisenSch•opfer in dieserAbsicht sind erscha�en worden, um dunkle
Weltk•orper oder Planetenzu erleuchten und siefruchtbar und wohnbar zu machen?Es ist
alsogewi�, da� essovieleSystemeplanetarischer Welten giebt, alsFixsterne in demuner-
me�lichen RaumedesHimmels be�ndlich sind. . . . man kann . . . mit Gewi�heit schlie�en
. . . , da� die um jedenFixstern zirkulierendenPlanetenvon lebendigenund vern•unftigen
Gesch•opfenbewohnt seyn.O, wie unbegreiich gro� ist nun Gott in allen seinenWerken!
Wie sehr mu� nicht sein Name durch die Bewohner dieserzahllosenWelten verherrlicht
werden? . . . wer mu� nicht erstaunen, wenn er diese Gr•o�e der Sch•opfung betrachtet,
wenn er diesenOceanvon Sonnenund Welten •uberdenket, in welchem der Erdball, den
er bewohnt, nur ein kleiner Tropfen ist?"111

Sowohl in Helmuths \. . . ersten Gr•unden . . . " (1776) als auch in seiner \Anleitung
. . . " (2. Au., 1793) ist zwar von bewohntem Mond und bewohnten Planeten der Sonne
und aller andererFixsterne die Rede,nicht jedoch von bewohnter Sonneselbstoder von
bewohnten Kometen, wie sp•ater bei Gelpke. In seinemletzten Werk, der \Allgemeine(n)
Betrachtung . . . " 112, das Helmuth 1811 im Alter von fast 80 Jahren ver•o�entlichte, ist
dies jedoch anders.

Zu denKometenhei�t esdort: \Die Regelm•a�igk eit, die siein ihrem Lauf beobachten,
ist ihnen von Gott vorgeschrieben worden. Sollte er denn diesebest•andigen Weltk•orper
von Gesch•opfenleergelassenund sieohnealle Absicht erscha�en haben?Wir k•onnenuns
solchesunm•oglich vorstellen."113 Daf•ur, da� die \Kometenbewohner" extremeSonnenn•ahe
und -ferne •uberstehen,ist gesorgt:\Wir k•onnenauch von der G•ute desSch•opfersho�en,
da� er solche Anstalten werde getro�en haben, wodurch sie gegendie au�erordentlichen
Wirkungen desLichts, derW•armeund derK•alte in Sicherheit gesetztwerden."114 Helmuth
sieht die Kometenerscheinungen in Beziehung auf deren Bewohner: \V ermuthlich ist die
starkeAusdehnung desleuchtendenDunstkreiseseinessich der Sonnen•aherndenKometen
und die Absonderungder sehrfeinenund gl•anzendenTheile, einesolcheweiseEinrichtung
der Gottheit, wodurch die Erhaltung und das Wohlbe�nden seinerEinwohner bef•ordert
wird." 115

Helmuth denkt auch daran, da� die Kometen besondererTierkreise bed•urfen: Wegen
der gro�en Bahnneigungenfolgert er, da� sie \. . . daher . . . auch ohnstreitig ihren eigenen
Thierkreis haben."116

Ebensowie f•ur Gelpke legt die ungeheureGr•o�e der Sonneesf•ur Helmuth nahe,da�
sie bewohnt sei: \W er kann dabei die Weisheit des Sch•opfers in Erw•ahlung des Mittels
zur Erreichung seinerAbsicht rechtfertigen? Weit vern•unftiger ist esdaher anzunehmen,

111Helmuth, Anleitung . . . , S. 513.
112Helmuth, Johann Heinrich, Allgemeine Betrachtung •uber die wahre Bescha�enheit und erstaunliche

Gr•o�e desWeltgeb•audes:Bei Gelegenheitdesim Herbste 1811erschienenenKometen geschrieben f•ur die
Freunde der Volksnaturlehre . . . Helmst•adt (S.D. Leuckart und Sohn), 1811.

113ebd., S. 117.
114ebd.
115ebd., S. 118.
116Helmuth, Die ersten Gr•unde . . . , S. 445.
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da� auch die Sonnebev•olkert sey." 117 AufkommendeBedenken des Leserssucht er zu
zerstreuen:\Gesetzt auch, dieser ungeheureWeltk•orper sey eine wirkliche Feuerkugel:
so bleiben doch nach den Planen der unersch•opic hen Weisheit Gottes ihre Bewohner
m•oglich. Nimmt man aber an, da� die Sonneeineelektrische, feuerlose,und nur mit einer
Lichtmasse umgebene Kugel sey: so erh•alt die Wirklic hkeit ihrer Einwohner auf ihrer
erstaunlich gro�en Ober •ache noch einen h•ohern Grad der Gewi�heit. Die� sind gewi�
sehrgl•uckliche Gesch•opfe.Siebed•urfen keiner Abwechslung der Tageund der N•achte. Sie
sind fast best•andig vom Lichte umgeben und k•onnenmitten im Sonnenglanzeunter dem
Schatten der Fl •ugel desAllm •achtigen k•uhl und gl•ucklich wohnen."118

Eine Zusammenfassungder Helmuthschen Au�assung �ndet sich in der \Anleitung
. . . " : \Sollte Gott Weltk•orper •ode und leer gelassenhaben, die doch ein Wohnplatz f•ur
mannigfaltige Kreaturen sein konnten?"119 Er beantwortet dieseFrage, wie sp•ater auch
Gelpke, vehement mit nein.

Wie den meistenPopularisatoren,unterlaufen auch Helmuth drastische Irrt •umer. So
behauptet er beispielsweise,da� Kometen benachbarter Fixsterne von der Erde aussicht-
bar werdenk•onnen: \. . . der Astronom entdeckt sehr oft Kometen, die dem blo�en Auge
unsichtbar sind. Diesebe�nden sich von uns in einersehrgrossenEntfernung. Sienehmen
ihren Weg nicht um unsereSonne;sonderndrehen sich in andern Himmelskreisen.Sie
haben alsoeinenFixstern, wovon sieerleuchtet werden,zu einemihrer Brennpuncte.Und
wenn sie sich in Ansehung diesesFixsterns in ihrer Sonnenfernebe�nden: so k•onnen sie
von den Einwohnern unsersSonnensystemseinekurze Zeit gesehenwerden.Darauf eilen
sie wieder zu ihrer Sonne,und werden uns unsichtbar. Und dies ist zugleich ein Beweis,
da� auch um jedenFixstern gewissePlanetenlaufen."120 - Dies ist unzutre�end. Selbstin
heutiger Zeit werdenKometen in h•ochstens10 bis 20 AE 121 Sonnenabstandauch f•ur die
leistungsf•ahigsten Instrumente unsichtbar. Also ist gar nicht daran zu denken, sie sehen
zu k•onnen,wenn sie sich in einer Entfernung von der Gr•o�enordnung 105 AE von ihrem
Stern be�nden. Solche Kometen h•atten Umlaufzeiten in der Gr•o�enordnung 108 Jahren,
sie w•urden sich alsoMillionen von Jahren in der N•ahe ihrer Sonnenferneaufhalten.

5.4 Gelpk es astronomisc he Veranschaulic hungsger •ate

Gelpke besch•aftigte sich bereitsvor seinerBerufung an dasC.C. mit der Entwicklung von
astronomischen Veranschaulichungsger•aten, denn er erw•ahnt siebereits in seinemBewer-
bungsbriefan HerzogKarl Wilhelm Ferdinandvom 1. Dez.1801122 und k•undigt dort auch
die Entwicklung weiterer verbesserterGer•ate an. Wie er in der Vorredezur 2. Auage der
\Allgemeinfa�lic hen Betrachtungen . . . " schreibt, sieht er darin einewichtige Erg•anzung
zum Sto� des Buches: \Um nun aber auch die mannigfaltigen, in diesemWerke ausge-
streuten Kenntnisse dem Freunde der Sternkundezugleich anschaulich zu machen, und
dem Lehrer diesererhabenenWissenschaft ein Mittel in die Hand zu geben, wodurch er
seinenVortrag nicht allein versinnlichen, sondernauch anziehendermachenkann; sohabe
ich in dieserAbsicht seit der Zeit123 mich bem•uht, Maschinen zu ersinnen,welche dieses

117Helmuth, Allgemeine Betrachtung . . . , S. 118.
118ebd.
119Helmuth, Anleitung . . . , S. 370.
120Helmuth, Die ersten Gr•unde . . . , S. 450.
1211 AE = 1 Astronomische Einheit � 150 Millionen km.
122NdsStArch WF, Akte 2 Alt Nr. 16248,Bl. 6-7 (1. Dez. 1801).
123 \ . . . seit der Zeit . . . ": seit dem Erscheinen der 1. Auage (1801).
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bestm•oglichst leisten, und wodurch der Sch•uler, wie eigeneErfahrungen mich •uberzeugt
haben, sehrf•ur dieseWissenschaft gewonnenund auch dem Lust einge•o�t wird, welcher
mit gar keinen mathematischen Kenntnissen ausger•ustet ist." 124 Die eigentliche Triebfe-
der zur Entwicklung seinerInstrumente erwuchs f•ur Gelpke daraus,da� er seit 1801mehr
Unterricht in der Sternkundegab als zuvor: \. . . seit der im Jahre 1801erschienenener-
sten Auage dieserBetrachtungen . . . [hatte ich] . . . die g•unstige Gelegenheitweit mehr,
wie vorhin125 . . . , die Sternkundepopul•ar vorzutragen,welchesjederzeitmit Erweiterung
neuerAnsichten und Berichtigung eigenerEinsichten verbundenzu seinpegt . . . " 126

Da� dieseGer•ate f•ur Gelpke besonderswichtig sind, kommt auch darin zum Aus-
druck, da� er die Vorredender verschiedenenAuagen der \Allgemeinfa�lic hen Betrach-
tungen . . . " zum weit •uberwiegendenTeil zur Beschreibung dieserInstrumente verwendet
und ihre Leistungenund Erfolge hervorhebt. Sosind in der Vorrededer 2. Auage 7 von
8, in der der 3. Auage 91

2 von 10, in der der 4.Auage 8 von 9 und in der der 5. Auf-
lage 81

2 von 91
2 Seitenden Veranschaulichungsger•aten gewidmet. In den Hauptteilen der

Werke kommendie Ger•ate nicht vor, mit AusnahmeeinerkleinenBrosch•ure, die sich aus-
schlie�lic h mit ihnen besch•aftigt 127 und einemkleinen Werk, das sich teilweisemit ihnen
befa�t. 128

Sein erstesGer•at nannte Gelpke eine Planetenmaschine oder Planetarium: Dies ist
ein mechanischesModell desPlanetensystems.\Planetarium" war zu dieserZeit die ge-
br•auchliche Bezeichnung f•ur solche Modelle.

Ab 1923,als im Deutschen Museum in M•unchen erstmals ein Projektionsger•at (von
Zeiss)in Betrieb genommenwurde,welchesdie sichtbare Himmelshalbkugelin einek•unst-
liche Halbkugel projizierte, ging der Begri� \Planetarium" auf dasProjektionsger•at bzw.
auf die ganzeAnlage •uber.

Schon Archimedes129 soll ein Planetarium angefertigt haben.Diesist jedoch nur durch
kurzeAussagender Dichter Ovid und Claudian angedeutetund deshalbunsicher.130 Auch
Posidonius131 und Boethius132 sollen•ahnliche Ger•ate besessenhaben.133 Um die Mitte des
19. Jhs. wird jedoch einezu gro�e Vielfalt solcher Ger•ate beklagt: \. . . in neuererZeit ist
einegro�e Mengedergleichen verfertigt worden."134

Das erstemechanische Planetarium konstruierte der englische Uhrmacher Graham.135

In England bezeichnet man solche Ger•ate nach dem damaligen Auftraggeber, Charles
Boyle, 4th Earl of Orrery, als \orrery".

GelpkeserstesPlanetarium, zu Beginn des19. Jahrhunderts, war alsokeineswegsneu.
Dies r•aumt er auch ein, er ist aber von der •UberlegenheitseinesGer•ats •uberzeugt:\Man
besitzt zwar dergleichen Maschinen, aber keine von den schon erfundenenist so einge-

124Gelpke, Allgemeinfa�lic he Betrachtungen . . . , 2. Au., Vorrede, S. XIV.
125wie vorhin = als zuvor.
126Gelpke, Allgemeinfa�lic he Betrachtungen . . . , 2. Au., Vorrede, S. XI I I.
127Gelpke, Anweisung zum Gebrauch des von mir eingerichteten Tellurium's und Lunarium's nebst

einem Erdglobus und Gestell, Braunschweig (F. Vieweg), 1820.
128Gelpke, Kurze Darstellung des gro�en Weltgeb•audes,nebst einer vollst•andigen Anweisungzum Ge-

brauche desvon mir erfundenenPlanetarium's, Tellurium's und Lunarium's. Leipzig, 1809.
129ca. 285-212v.Chr.
130vgl.: M•adler, Johann Heinrich von, Geschichte der Himmelskunde. 2 B•ande. Braunschweig, 1873;

Band 1, S. 56.
131Posidonius(ca. 135-51v. Chr.), griechischer Philosoph.
132Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus (ca. 480-524).R•omischer Philosoph und Staatsmann.
133vgl.: Allgemeine deutsche Real-Encyklop•adie . . . , 9. Orig.-Au. 11. Band. Leipzig, 1846,S. 275.
134ebd.
135Graham, George(1675-1751).
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richtet und leistet so viel, als dieseleistet."136 In der Vorrede zur 5. Auage der \All-
gemeinfa�lichen Betrachtungen . . . " berichtet Gelpke •uber die gro�e Verbreitung seiner
Planetarien: \. . . Planetarien,welche stetsunter meinerAufsicht gemacht werdenund von
welchen fast jeder bedeutendeOrt in Deutschland, Preu�en, der Schweiz, Ungarn u.s.w.
einebesitzt . . . " 137

Insbesonderedas Planetarium hat Gelpke •uber einen langen Zeitraum weiter ent-
wickelt. Er schreibt (1836): \. . . bei der letzten Maschine, die vor drei Jahren fast zur
h•ochsten Vollkommenheitgebracht worden ist be�nden sich zweiund drei�ig Bewegungs-
arten: 1) die eilf Bewegungen138 der Planeten um die Sonne. . . ; 2) die Bewegungunse-
res Mondes um die Erde, in einer mit der Bewegungderselben angemessenenZeit und
Geschwindigkeit; 3) die Bewegung der vier Monde des Jupiter's , . . . , wobei sich der
Hauptk•orper in 10 Stunden um seineAchsedrehet, und hierbei bald den S•ud- bald den
Nordpol zur Sonnewendet; 4) die Bewegungender sieben Monde desSaturn's . . . , wobei
[der Ring] seineverschiedenenStellungengegendie Erde und Sonneeinnimmt, und uns
daher durch seineUmdrehung, wobei er bald den Nord- bald den S•udpol zur Sonnehin-
wendet, seineverschiedenenGestaltendarstellt. Und 5) die Bewegungender sechsMonde
desUranus . . . " 139 Gelpke beschreibt den Lauf diesesGer•ats: \Obgleich dieseMaschine
•uber 100 R•ader besitzt, so ist dennoch ihr Gang kaum h•orbar und geschieht ohne alle
Hemmung, soda� sieeinenwahrenGenu� gew•ahrt, dieselbe in Bewegunggesetztund die
vielen und mannigfaltigen Bewegungenan ihr zu sehen."140 Gelpke gibt auch den Preis
diesesGer•ats an: 50 Friedrichsd'or141.

GelpkesStolz ist un•uberh•orbar, wenner dasFazit •uber seinam weitestenentwickeltes
Planetarium zieht: \Diese Maschine m•ochte wol in Ansehung einer anschaulichen Dar-
stellung unseresSonnengebietesdie einzigeund vollkommenstein Europa sein,indem bei
allen •ubrigen, die man Weltmaschinen nennt und mehre Tausendevon Thalern kosten,
nicht auf eine anschauliche Darstellungsart der Gr•o�en und Entfernungen der Planeten
und Sonne,sondernnur auf ein k•unstlichesUhrwerk R•ucksicht genommenist, wie bei der
meinigen."142 143

Wird auf einige Funktionen verzichtet, vereinfacht und verbilligt sich die Maschine
erheblich: Die einfacherenMaschinen . . . stellen . . . \dasselbe dar, mit Ausnahmeder Be-
wegungender 4 Monde desJupiter's und seinereigenenum seineAchse,der 7 Monde des
Saturn's und der 6 Monde des Uranus, was jene darstellt, und da sie nur an 40 R•ader
hat, so betr•agt ihr Preis, wenn sie mit einemUhrwerke versehenist, 111

2 Friedrichsd'or;
werden aber die Planeten durch eine Kurb el in Bewegung gesetzt, so ist ihr Preis nur
9 Friedrichsd'or . . . " 144

Gelpke z•ahlt ausf•uhrlich auf, was sein Planetarium in der einfacheren Ausf•uhrung
veranschaulichen kann:

136Gelpke, Allgemeinfa�lic he Betrachtungen . . . , 2. Auage, Vorrede, S. XIV.
137Gelpke, Populaire Himmelskunde oder allgemein fassliche Betrachtungen . . . , 5. Auage, Hannover,

1837,Vorrede, S. X.
138 \ eilf Bewegungen": vier kleine, 7 gro�e Planeten. Die neuen Kleinplaneten sind also gleichrangig

aufgenommen.
139Gelpke, Allgemeinfa�lic he Betrachtungen . . . , 2. Au., Vorrede, S. VI I I.
140ebd., S. IX.
141ebd.
142ebd.
143Der Satz w•are weniger irref •uhrend, wenn \wie bei der meinigen" zwischen \. . . Sonne," und \sondern

. . . " eingef•ugt w•are.
144Gelpke, Allgemeinfa�lic he Betrachtungen . . . , 2. Au., Vorrede, S. XI.
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1) \Die Folgenreiheder Planeten.
2) Das Verh•altni� der Gr•o�en derselben unter einanderund zum Sonnenk•orper.
3) Das Verh•altnis ihrer Entfernungenvon einanderund vom Sonnenk•orper.
4) Das Verh•altnis der Gr•o�e der Sonnezu den Entfernungender Planeten.
5) DasVerh•altnis der Geschwindigkeiten oder der Umlaufszeitender Planetenum den

Sonnenk•orper, wobei auch der Mond in geh•origerGeschwindigkeit um die Erde l•auft.
6) Den jedesmaligenStandort der Planeten in der Ekliptik . . .
7) . . . dieseMaschine . . . zeigt . . . deutlich, wasman unter heliozentrischer und geozen-

trischer L•angeund Breite der Planetenzu verstehenhabe . . .
8) . . . sie . . . stellt die Lagender Planetenbahnengegendie Erdbahn,
9) Die Knoten derselben,

10) Das R•uckw•artsgehen,Stillstehen und Vorw•artsgehender Planeten,wie auch
11) das allm•alige Verschwinden und Wiedererscheinen desSaturnringes,welcher eben-

falls . . . im wahrenVerh•altnisseder Gr•o�e und Entfernung gegenseinenHauptk•orper
dargestellt worden ist, deutlich dar. Auch siehetman durch sie

12) den Grund, warum die Durchg•angedesMerkur's stets nach 3, 7, 10 oder 13 Jahren
und zwar immer im Mai oder November, und die der Venus noch seltenererfolgen,
sehrdeutlich ein.

13) Hierbei hat sienoch eineEinrichtung zur Darstellung deselliptischen Umlaufesder
Pallas, desMars und Merkur's , und zeigt dabei von allen Planetenbahnendie Lage
der Sonnenfernean.

14) Auf demDeckel oder der Scheibeder Maschine ist eineEinrichtung gemacht worden,
wodurch man den Auf- und Untergang der 4 obern Planeten, das ist des Mars,
Jupiter's , Saturn's und Uranus zur Zeit ihrer Sichtbarkeit f•ur jede Stunde eines
jedenbeliebigenTages. . . sehenkann."145

Auch Kometenbahnenk•onnenmit demPlanetarium dargestelltwerden:Mit demPla-
netarium \. . . ist noch ein Kometarium oder Kometenmaschine von Messingverbunden,
welche die verschiedenenLagender Kometenbahnenund den Umlauf einesKometen dar-
stellt." 146

Sp•ater entwirft Gelpke noch weitere Veranschaulichungsger•ate: ein Tellurium (\Erd-
maschine"), ein Lunarium (\Mondmaschine"), einenErdglobusmit Gestellsowie ein Ura-
norama(\Himmelsgem•alde"). Die erstendrei dieserGer•ate beschreibt er in einer kleinen
Schrift (s. Fu�note 129).

Gelpke z•ahlt auf, welche ErscheinungendasTellurium veranschaulicht:

1) \Die Bewegungder Erde um ihre Achse.
2) Die dadurch entstehendenTageszeiten.
3) Ihren Umlauf um den Sonnenk•orper, wobei sich bald der Nord- bald der S•udpol zur

Sonne,welche hier durch eineAstrallampe dargestellt ist, hinwendet.
4) Die Entstehungsart der 4 Jahrszeiten,und bei der Anz•undung der Lampe die Er-

leuchtungsart der Erde oder die Verschiedenheitder Tagesl•angenin denselben.
5) Die Entstehung der halbj•ahrigen Nacht und deshalbj•ahrigen Tagesan den Polen.
6) Die Sonnenn•aheund Sonnenferne.

145ebd., S. X.
146ebd., S. XI.
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7) Die Art, wie die Ekliptik auf der Erde durch ihren Lauf um den Sonnenk•orper
gebildet wird, und

8) In welchem Sternbilde die Sonnein jeder Woche des Jahres untergehet, und was
f•ur Himmelszeichen in jeder Woche desselben in der Nacht am Himmelsgew•olbe zu
erblicken sind."147

Dagegenstellt dasLunarium die folgendenErscheinungendar:

1) \Den synodischen Umlauf desMondes.
2) Den periodischen desselben.
3) Die Entstehung der verschiedenenMondsgestalten.
4) Die Lageder Mondbahn gegendie Erdbahn.
5) Den auf- und niedersteigendenMondsknoten.
6) Das Zur•uckgehenderselben.
7) Die n•ordliche und s•udliche Breite desMondesoder vielmehr der Mondbahn.
8) Die Entstehung der Mond- und Sonnen�nsternisse,und
9) Der Grund, warum diesenicht in jedemMonate entstehen . . . " 148

Gelpke schreibt •uber Tellurium und Lunarium: \Diese Maschinen stellen . . . die Er-
scheinungen von der Erde und dem Monde in kleinen so anschaulich dar, wie diesevon
der Erde und dem Monde am Himmelsgew•olbe dargestellt werden."149 Der Preis desLu-
nariums betrug 8 Thaler.150

Auch ein Ger•at zur Abbildung und Veranschaulichung desFixsternhimmelsfehlt nicht:
dasUranorama.W•ahrend\T ellurium" und \Lunarium" allgemeinverwendeteBegri�e wa-
ren, war \Uranorama" vermutlich eine Er�ndung Gelpkes.Er schreibt zu diesemGer•at:
\So n•utzlich wie dasPlanetarium, Tellurium und Lunarium zur Erl •auterungder angef•uhr-
ten Punkte sind, und so anschaulich wie diesedadurch Jedemgemacht werden k•onnen,
son•utzlich ist auch dasUranoramaoder Himmelsgem•alde zur Erl•auterung desgestirnten
Himmels." 151

Gelpke beschreibt dasUranorama:\Diese Maschine besteht auszwei Halbkugeln,wo-
von jede4 Fu� im Durchmesserhat, und die Sterne,nach ihren verschiedenenGr•o�en bis
zur 4ten und 5ten, nicht gemalt, sondernmit Sterneisen152 durchstochen, enth•alt. Jede
von diesenHalbkugeln ruhet auf einem Ger•uste, welchesaus 3 S•aulen, wovon jede etwa
6 Fu� hoch ist, bestehetund dabei von au�en die Einrichtung besitzt, da� dasLicht von
einigenLampen durch die durchstochenenL•ocher scheinen mu�. Von diesemLichte der
Lampen aber kommt wenig in das Zimmer, um dadurch das durch die L•ocher scheinen-
de zu erh•ohen, und wodurch es so stark wird, da� es dem der funkelnden Sterne wenig
nachsteht." 153

•Uberzeugtvom Nutzen desUranoramasschreibt Gelpke: \Sehr schicklich wird Jeder,
der dieseMaschine sehensollte, dieseBenennung f•ur sie�nden, weil der gestirnte Himmel

147ebd., S. XI I.
148ebd., S. XI I I.
149ebd., S. XIV.
150ebd., S. XI I I.
151ebd., S. XV.
152Sterneisen:Werkzeugezum Stanzen verschiedengro�er •O�n ungen f•ur verschieden helle Sterne. Der

Begri� kommt in Grimms Deutschem W•orterbuch nicht vor.
153Gelpke, Allgemeinfa�lic he Betrachtungen . . . , 2. Au., Vorrede, S. XIV.
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dadurch so anschaulich und so t•auschend dargestellt wird, da� man nach einiger Verwei-
lung unter derselben das wirkliche dunkelblaue Himmelsgew•olbe mit seinenfunkelnden
Sternen •uber sich zu sehenglaubt; daher •ubertri�t sie in Ansehung der Leichtigkeit der
Erlernung der Sternbilder und der anschaulichen Darstellung derselben alle Sternkarten,
Sternkegel und Himmelsgloben. Aus eigenerErfahrung kann ich diesesbehaupten,weil
ich gefundenhabe, da� die jungen Leute, mit denen ich die Sternbilder an diesem,die
Himmelsdecke anschaulich darstellendenGew•olbe,durchgegangenwar, siemir nachher an
der wirklichen Himmelsdecke ohneweitere Anleitung sogleich richtig gezeigthaben."154

Zur Jahrhundertmitte hin l•a�t das Interessean Planetarien und •ahnlichen Ger•aten
bereits deutlich nach. So hei�t es in Meyers gro�em Conversations-Lexicon(1850): \Im
Allgemeinenhat sich aber die Liebhaberei an dergleichen Maschinen jetzt sehr verloren;
ihre Zweckm•a�igk eit beschr•ankt sich in der That auch nur auf den ersten Elementarun-
terricht; bei einigerma�en geweckter mathematischer Anschauung kommt man mit einer
Zeichnung und entsprechenderErkl •arung derselben zu einer viel klarern Anschauung der
Himmelsbewegungen,als mit allen Planetarien."155

5.5 Vergleic h der f•unf Auagen der \Allgemeinfa�li-
chen Betrac htungen . . . "

Die f•unf Auagen von GelpkesHauptwerk, den \Allgemeinfa�lic hen Betrachtungen . . . ",
erschienenim Zeitraum 1801bis 1837,diesentspricht fast dem gesamten Zeitraum seiner
Berufst•atigkeit.

In diesemZeitraum fand auch einerasante Entwicklung in der Astronomie statt: Der
ersteKleinplanet { Ceres{ wurde aufgefunden.Es wurde erstmalsnachgewiesen,da� die
Meteore durch au�eratmosp•arische Partikel erzeugt werden. Es wurde gezeigt,da� der
Mond keine nennenswerte Atmosph•are hat. Am Ende dieser Epoche bestimmte Bessel
erstmalsdie Entfernung einesFixsterns { um nur einigeBeispielezu nennen.

Gelpke stand also vor der Aufgabe, in einer Zeit st•urmischer Entwicklung der Astro-
nomie, seinWerk auf dem Laufendenzu halten.

Die Tabelle(S. 107)gibt eine •Ubersicht •uber die f•unf Auagen der \Allgemeinfa�lic hen
Betrachtungen . . . "

Gelpkes Methode, sein Werk der Entwicklung der Wissenschaft anzupassen,liegt
haupts•achlich im Hinzuf•ugenvon Erweiterungen;er l•a�t seltenetwas weg, was er in den
vorhergehendenAuagen geschrieben hatte.

Die Kapitel-Einteilung desWerks bleibt gleich, bis auf die Aufnahme einesKapitels
•uber die Kleinplaneten ab der 2. Auage, da der erste Kleinplanet { Ceres{ 1801,dem
Erscheinungsjahr der erstenAuage, gefundenworden war.

Eine Eigenart Gelpkesf•allt auf: Er formuliert Kapitel •uberschriften im Inhaltsverzeich-
nis und an den Anf•angender betre�enden Kapitel gew•ohnlich verschieden.Dabei geht er
uneinheitlich vor: Mal ist die ersteFormulierung ausf•uhrlicher, mal die zweite.

Um Gelpkes Vorgehensweisezu untersuchen, werden exemplarisch drei Kapitel her-
ausgegri�en: Mond, Kometen und Fixsterne. Es wird als hinreichend angesehen,im all-
gemeinendie 1. mit der 5. Auage zu vergleichen und die dazwischen liegendenAuagen
nur in besonderenF•allen zu betrachten.

154ebd.
155Meyers gro�es Conversations-Lexicon,2te Abth., Bd. 4, 1850,S. 52.
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Tabelle
Die f•unf Auagen der \Allgemeinfa�lic hen Betrac htungen . . . "

Au. Ersch.-jahr, Titel
-ort

1. 1801 Allgemeinfa�liche Betrachtungen •uber dasWeltgeb•aude
K•onigslutter und die neuestenEntdeckungen,welche vom Herrn Dr.
(Culemann) Herschel und Herrn Oberamtmann Schr•oter darin ge-

macht worden sind.
XI I, 232S.

2. 1806 Allgemeinfa�liche Betrachtungen •uber dasWeltgeb•aude
Hannover und die neuestenEntdeckungen,welche vom Herrn Dr.
(Hahn) Herschel und Herrn Justizrath Dr. Schr•oter darin ge-

macht worden sind.
Zweyte verbesserte,mit vielen Zus•atzen und neuenEr-
l•auterungenvermehrteAusgabe.
XXIV, 294S.

3. 1825 AllgemeinfasslicheBetrachtungen •uber die gro�en Wun-
Hannover derwerke desWeltalls und die neuesten,von Herschel,
(Hahn) Schr•oter, von Gruithuisenund anderenAstronomenge-

machten Entdeckungen.
Dritte, verbesserte,mit vielen Zus•atzen und neuen
Erl•auterungenvermehrte Auage.
XVI, 288S.

4. 1832 Populaire Himmelskunde,oder allgemeinfassliche Be-
Hannover trachtungen •uber die gro�en Wunderwerke desWelt-
(Hahn) alls. Nach den neuestenastronomischen Entdeckungen

f•ur gebildeteLeseraller St•ande,so wie zum Privat-
-Unterrichte.
Vierte verbesserte,mit vielen Zus•atzen und neuen
Erl•auterungenvermehrte Ausgabe.
XVI, 312S.

5. 1837 Populaire Himmelskundeoder allgemeinfassliche Be-
Hannover trachtungen •uber die gro�en Wunderwerke desWelt-
(Hahn) alls, nebst einer genauenDarstellung der neuesten

Entdeckungen auf dem Monde, und desNaturbaus der
Kometenund der Bescha�enheit ihrer Bahnenf•ur gebil-
dete Leseraller St•ande.
F•unfte durchgehendsverbesserte,mit vielen Zus•atzen
und neuenErl•auterungenvermehrte Ausgabe.
XVI I I, 338S.
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5.5.1 Der Mond

Das Kapitel •uber den Mond ist das ausf•uhrlichste in seinemBuch, haupts•achlich wegen
desgro�en Gewichts, daser auf die Beobachtungsergebnissevon Schr•oter legt. DasKapitel
w•achst insbesonderezwischen der 1. und 2. Auage stark an, weil neueErgebnissevon
Schr•oter hinzugenommenwerden.

Da� aber Schr•oters (y 1816) Ergebnisseauch mehr als 20 Jahre sp•ater noch als
\neueste Entdeckungen" angepriesenwerden { sogar im Titel der 5. Auage hei�t es:
\. . . Darstellung der neuestenEntdeckungenauf dem Monde . . . " { ist verwunderlich. Si-
cher wird manch ein Leserunter dieser •Uberschrift andereserwartet haben, so z.B. neue
Erkenntnisse •uber die Mondatmosph•are: In der 1. Auage benutzt Gelpke als Wert f•ur
den Bodendruck der Mondatmosph•are noch 1

10 (
L

= 1), danach den von Schr•oter aus
(vermeintlichen) D•ammerungsmessungenauf dem Mond ermittelten Wert von 1

29. Bessel
hatte jedoch schon 1834 durch die Beobachtung der Refraktion bei Sternbedeckungen
durch den Mond nachgewiesen,da� dieseDichte maximal 1

968 betragenkann.156

DasFundament von GelpkesAnschauungenl•a�t sich etwa in seinemSatzausdr•ucken:
\Soll der Mondk•orper . . . einenwichtigen Zweck in der Sch•opfung haben, somu� er eben
so, wie unserWohnort, mit Gesch•opfen versehensein . . . " 157 An Schr•oters Dichte-Wert
f•ur die Mondatmosph•are k•onnten sich die \Gesch•opfe", v•ollig andersartigeals auf der
Erde, noch anpassen,aber an BesselsWert nicht mehr. GelpkesTheseist sogrundlegend
f•ur seinWerk, da� er sie nicht preisgeben konnte.

In den Jahren 1828-1836kartographierten M•adler und Beer die Mondober •ache mit
einer Gr•undlichkeit, die weit •uber die von Schr•oter hinausging. Sie ver•o�entlichten ihr
Ergebnis 1836.158 Sie stellten fest: Es gibt keine Ver•anderungenauf dem Mond, es gibt
dort keineatmosph•arischen Ph•anomene.Der Mond ist einetote Welt.

Auch in der 5. Auage der \Allgemeinfa�lic hen Betrachtungen . . . " bleibt f•ur Gelpke
jedoch Schr•oter mit seinemWerk \Selenotopographische Fragmente" 159 die Autorit •at in
Fragenzur Topographieder Mondober •ache.

Wie die 1. Auage ist auch die 5. Auage der \Allgemeinfa�lic hen Betrachtungen . . . "
voll von religi•osenBeteuerungen,vor allem die \w eise"Einrichtung der Naturph•anomene
betre�end. Es ist jedoch ein leichter R•uckgangin dieserHinsicht festzustellen:Somutma�t
Gelpke zu dem Gedanken einer \feststehenden"Erde in der 1. Auage: \Ab er dieseswar
nicht der Wille desAllerweisesten."160, in der 5. Auage dagegeneinfach: \Diesesist aber
nicht der Fall." 161 162 Gelpke bedauert, da� wir die R•uckseite des Mondes nicht sehen
k•onnen, \. . . damit wir auch diesenihren bewunderungsw•urdigen Naturbau ausmustern,
und Spurender Weisheit und G•ute Gottes darauf entdecken k•onnten"163 bzw. \. . . damit
wir auch diesenihren bewunderungsw•urdigen Naturbau ausmustern k•onnten."164 Gelpke
zeigt hier, da� f•ur ihn das \Bewunderungsw•urdige" den Naturph•anomeneninnewohnt,
unabh•angig von ihrer Bescha�enheit, die vollst•andig unbekannt seinkann.

Im Titel desBuchesist die Tendenzjedoch umgekehrt, hin zu mehr religi•os- gepr•agtem
Ausdruck: Die 1. und 2. Auage hei�en \. . . Betrachtungen •uber dasWeltgeb•aude. . . ", die

156vgl.: M•adler, Johann Heinrich von, Popul•are Astronomie. 2. Au., Berlin, 1846,S. 193.
157Gelpke, Allgemein fassliche Betrachtungen . . . , 5. Auage, S. 128.
158vgl. Kap. 5.2.1 (Fu�note 71).
159vgl. Kap. 5.2.1 (S.88).
160Gelpke, Allgemeinfa�lic he Betrachtungen . . . , 1. Au., S. 88.
161Gelpke, Allgemein fassliche Betrachtungen . . . , 5. Au., S. 105.
162Gelpke, Allgemein fassliche Betrachtungen . . . , 5. Au., S. 227.
163Gelpke, Allgemeinfa�lic he Betrachtungen . . . , 1. Au., S. 90.
164Gelpke, Allgemein fassliche Betrachtungen . . . , 5. Au., S. 107.
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3. bis 5. dagegen:\. . . Betrachtungen •uber die gro�en Wunderwerke desWeltalls . . . " 165

•Uber die M•oglichkeit von Lebenauf demMond schreibt M•adler: \Ein Weltk•orper ohne
Luft und ohneWasserschien - wenigstensinsoferner bewohntseinsollte - ein Widerspruch,
und aus menschenfreundlicher Theilnahme f•ur das Wohl der Seleniten gri� man nach
der letzten M•oglichkeit, um ihnen diesebeiden absolut unentbehrlichen Requisite des
physischen Lebens zu retten. Der Astronom aber kann sich von keinem auch noch so
edlen Gef•uhle bestechen lassen,wo esErforschung der Wahrheit gilt; und selbst auf die
Gefahr hin, dassden Mondbewohnerndie Existenz abgesprochen werdenm•usste,sieht er
sich gen•othigt, eineLuft und ein Wasser,wie wir beideshier kennen,zu verneinen."166

Das Fehlen einer Mondatmosph•are zuzugestehenh•atte jedoch Gelpkes Gedanken-
geb•audeseinFundament entzogen,und so sperrte er sich dagegen,indem er dieseneuen
Forschungsergebnisseignorierte.

5.5.2 Die Kometen

Das Kapitel •uber die Kometen ist zwischen der 1. und der 5. Auage besondersstark
erweitert worden. Seit dem Erscheinen der 1. Auage haben sich Kometen zum Inter-
essenschwerpunkt Gelpkes entwickelt. In der 5. Auage erscheinen sie erstmals auch im
Titel des Werkes (\. . . Darstellung des Naturbaus der Kometen und der Bescha�enheit
ihrer Bahnen . . . "). 167

F•ur Gelpkes gr•o�eres Interessean Kometen waren sicherlich die spektakul•aren Ko-
meten von 1807und 1811 ma�geblich verantwortlich. Unterst•utzt wird dieseAnnahme
auch durch seineBuchver•o�entlichung (1812): \Neue Ansicht •uber den merkw•urdigen168

Naturbau der Kometen, und besondersdesjenigenvon 1811. . . " 169 Wie die \Allgemein-
fa�lic hen Betrachtungen . . . " begleiteteauch dies Werk, wenn auch in etwas geringerem
Ma�e, Gelpke sein Leben lang: Es erlebte von 1812 bis 1834 vier Auagen, wie in der
folgendenTabelle (S. 110) dargestellt ist.

Gelpke beginnt das Kapitel mit der Au�orderung, Kometen nicht, wie fr •uher allge-
mein •ublich, als bedrohlich anzusehen:\Diese Weltk•orper sind eine lange Zeit hindurch
als Gegenst•ande desSchreckens und der Furcht, . . . , angesehenworden, . . . ; bis endlich
das Licht der Wissenschaften, und vorn•amlich der Mathematik, ihnen das f•urchterliche
Gewand entri�, und sienicht nur alsunsch•adliche Weltk•orper, sondernauch alsgl•uckliche
Wohnpl•atze froher Himmelsbewohner darstellte."170 - Mit den \W ohnpl•atzen" greift er
allerdingsweit •uber Fundierteshinaus.

Mit dem ErscheinendesKometen von 1799begannSchr•oter, dieseHimmelsk•orper zu
einemder Schwerpunkte seinerBeobachtungen und Forschungen zu machen. Ergebnisse
hiervon konnte Gelpke in der 1. Au. der \Allgemeinfa�lic hen Betrachtungen . . . " noch
nicht aufnehmen.Aber in der 2. Au. von 1806ist das Kapitel •uber Kometen durch die
Aufnahme von Schr•oters Ergebnissenerheblich umfangreicher geworden.

Die vor Schr•oter herrschendenAnsichten •uber die Bescha�enheit der Kometen fa�t
Gelpke wie folgt zusammen:\. . . der Komet . . . ist . . . aus einemweit feinern und lockern

165vgl. Tabelle: Vergleich der f•unf Auagen . . . , Kap. 5.5 (S. 107).
166M•adler, Johann Heinrich von, Popul•are Astronomie, 2. Au., Berlin, 1846,S. 192.
167Vgl. Tabelle: Vergleich der f•unf Auagen . . . , Kap. 5.5 (S. 107).
168 \merkw •urdig" bedeutetezu GelpkesZeit, im Gegensatzzu heute: wert, gemerkt zu werden.
169Gelpke, August Heinrich Christian, Neue Ansicht •uber den merkw•urdigen Naturbau der Kometen,

und besondersdesjenigenvon 1811, wie auch •uber die Bescha�enheit ihrer Bahnen, und die einstige
Zerst•orung unseresWohnortes von denselben. Leipzig, 1812.

170Gelpke, Allgemein fassliche Betrachtungen . . . , 5. Au., S. 225.
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Tabelle
Die vier Auagen der \Neuen Ansic ht •ub er

den merkw •urdigen Naturbau der Kometen . . . "
Au. Ersch.-jahr, Titel

-ort
1. 1812 NeueAnsicht •uber den merkw•urdigen Naturbau der

Leipzig Kometen, und besondersdesjenigenvon 1811,wie auch
(Flei- •uber die Bescha�enheit ihrer Bahnen,und die einsti-
scher d.j.) geZerst•orung unsersWohnorts von denselben.

2. 1820 NeueAnsicht •uber den merkw•urdigen Naturbau der
Leipzig Kometen, und besondersderjenigenvon 1811und 1819,
(G. Flei- wie auch •uber die Bescha�enheit ihrer Bahnenund
scher) die einstigeZerst•orungsart unseresWohnortesvon

denselben.
Zweyte Auage.

3. 1829 NeueAnsicht •uber den merkw•urdigen Naturbau der
Leipzig Kometen und die Bescha�enheit ihrer Bahnen.
(Fleischer) Dritte Auage.

4. 1834 NeueAnsicht •uber den merkw•urdigen Naturbau der
Leipzig Kometen und die Bescha�enheit ihrer Bahnen,wie
(E. Flei- auch •uber den vermeinten Einu�, welchen sieauf
scher) die Erde und ihre Bewohner haben sollen.

Vierte verbesserteund vermehrte Ausgabe.

Sto�e als der der Planeten . . . zusammengesetzt,und . . . [mu�] . . . mit dem Wesenseines
Schweifesvon gleicher Bescha�enheit sein . . . " 171

Schr•oter weicht von dieserAnsicht erheblich ab. Gelpke schreibt dazu: \Nach ihm sind
diese Weltk•orper planeten•ahnliche Himmelsk•orper, die mit einer gleichen, dunstvollen
Luftdecke, wie die der Jupiter's Monde ist, umh•ullt und dabei mit einer Lichtsph•are
umgeben sind, welche sich mit jener Lufth •ulle in der N•ahe des Weltk•orpers vereinigt,
darauf aber frei von jener, sich tief in den Weltenraum ausdehnt, immer feiner wird,
endlich in den Himmels•ather •ubergehet, und darin verschwindet. Dieseshat er zuerst
bei dem Kometen, der 1799nur f•ur bewa�nete Augen sichtbar war . . . gefunden. . . " 172

[DieserText erscheint bereits in der 2. Au.]
Bei denKometenvon 1799,1807und 1811hat Schr•oter \. . . denKern deutlich gesehen

und gemessen. . . " 173

Was Schr•oter f•ur die \Kerne" der Kometen hielt, zeigteallerdingsgro�e Ver•anderun-
genin Gr•o�e und Helligkeit. Er schlo� daraus,da� atmosph•arische Ph•anomeneder Kerne
hierf•ur verantwortlich sind. Gelpkeschildert: \IndessenbliebendieseKerne,welchedenei-
gentlichenK•orper desKometenausmachen,seinenbewa�neten Blickennicht immer gleich
hell, sondernwurden bald tr •uber und deutlich kleiner, bald aber erschienensiewiederauf
Ein Mal hell und gr•o�er, und zeigtensich, . . . , sobegrenzt,wie sich die Planetenscheiben

171ebd., S. 226.
172ebd.
173ebd.
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denbewa�neten Augendarbieten.Hierausaber, da� die KernedieserWeltk•orper ebensol-
chem zuf•alligen Wechselunterworfen waren, wie esdie Jupiter's Monde sind, wenn ihnen
ihr Licht durch zuf•allig entstehendeund darauf wieder verschwindende,atmosph•arische,
dunkle Flecke gr•o�ten Theils geraubt wird, wo sie tr •ube und klein um ihren Hauptk•orper
wandern, folgt, da� auch dieseKometen eine •ahnliche Atmosph•are, welche nicht minder
einer Verdickung und Aufheiterung f•ahig ist, besitzenm•ussen,wodurch ihre Kerne bald
dunkel und tr •ube gemacht, bald aber hell und heiter den bewa�neten Blicken zur Schau
dargestellt werden."174

Schr•oters Ansichten •uber die Bescha�enheit der Kometen fa�t Gelpke so zusammen:
. . . [es] . . . \erhellet demnach, da� einige von den Kometen, wenn auch nicht alle, plane-
ten•ahnliche Weltk•orper sind, deren Ober •achen mit Wasserbeh•altnissen, gleich unseren
Meerenund Fl •ussen,reichlich versehenseinm•ussen,wodurch ihr Dunstkreis sooft tr •ube
gemacht wird, und ihr Kern so oft verh•ullt werdenkann."175

Bei sonnennahenKometen konnte Schr•oter oftmals keinen Kern beobachten. Gelpke
schreibt hierzu: \Merkw •urdig ist hierbei, da� die DunstkreisedieserWeltk•orper, besonders
alsdann, wenn sie solche176 j •ungst verlassenhaben, in eine solche gro�e G•ahrung durch
die Sonnenw•arme •uberzugehenscheinen,da� oft nicht die geringsteSpur einesKerns in
ihrer Mitte zu �nden ist." 177

Gelpke f•ugt dem Werk ab der 3. Auage auch eineausf•uhrliche Darstellung •uber ein
\tr •ubendes"und \bremsendes"interplanetaresMedium hinzu, welchesEncke178 zuerstam
Kometen von 1819und sp•ater (1825) an dem nach ihm benannten Kometen nachwies.
Gelpke beschreibt: \Dieser tiefe Weltenraum ist . . . nicht leer und •ode,sondernmit einem
Sto�e, welchen man wol Weltensto� nennen k•onnte, und der von einigen Aetherstaub
genannt wird, angef•ullt, wie ausder genauenBerechnung desKometen von 1819erhellet,
die erst dadurch sogenau•ubereinstimmendmit den Beobachtungen desLaufesgeworden
ist, da� der Herr Prof. Enke bei dieserBerechnung R•ucksicht auf den Widerstand eines
Sto�es in dem Weltenraumegenommenhat." 179

Gelpke gibt an, welche Verz•ogerungdiesesinterplanetare Medium bei einemUmlauf
desEnckeschen Kometen [Umlaufzeit etwa 3,3 Jahre] bewirkt. In der 5. Auage f•ugt er
noch eineentsprechendeBeobachtung am Halleyschen180 Kometen (Wiederkehr 1835/36)
hinzu: \Dieser Komet, der Enkesche genannt, ist im Jahre1825um 3 Stundenauf seinem
Laufe von diesemSto�e aufgehaltenworden, eheer zu seinerSonnenn•ahe kam. Und der
Halley'sche Komet ist um 5 Tagedurch denselben Sto� auf seinerBahn verz•ogert wor-
den, eheer im verossenenJahre181 den 16ten November zu seinerSonnenn•ahe kommen
konnte."182

Gelpke beschreibt die Notwendigkeit eines\tr •ubenden" Mediums auch im interstella-
ren Raumund schildert dassp•ater als\Olb ersschesParadoxon"183 bezeichnetePh•anomen:
\. . . wenn [der Weltraum] . . . nicht mit einemsolchen ihn tr •ubendenSto�e angef•ullt w•are,
der die Lichtstrahlen der Fixsterne in sich aufnimmt, sie gleichsam verschluckt und da-

174ebd.
175ebd., S. 227.
176Gemeint ist die Sonnenn•ahe.
177Gelpke, Allgemein fassliche Betrachtungen . . . , 5. Au., S. 227.
178Encke, Johann Franz (1781-1865).Astronom. Nachfolger von Bode (s. Kap. 5.1, Fu�note 18) als

Leiter der Berliner Sternwarte.
179Gelpke, Allgemein fassliche Betrachtungen . . . , 5. Au., S. 228.
180benannt nach dem Astronomen Edmund Halley (1656-1742).
1811835.
182Gelpke, Allgemein fassliche Betrachtungen . . . , 5. Au., S. 228 (Anmerkung).
183nach Heinrich Wilhelm Matth •aus Olbers (s. Kap. 3.4, Fu�note 108).
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durch das Licht vermindert, so w•urde der Himmelsraum vollkommen durchsichtig sein,
und von den Lichtstrahlen der Millionen Mal Millionen Fixsterne in seinerTiefe so son-
nenhell erscheinen,da� wir keinenFixstern und die Sonneselbstnur dann, wenn sie mit
einemdunklen Fleck, bei dem Durchgangeder Venus oder desMerkur's , oder bei einer
Sonnen�nsterni� versehenw•are, darin erkennenund unterscheidenk•onnten."184

Gelpke geht noch weiter und mutma�t: \Dieser den Weltraum tr •ubendeSto� enth•alt
h•ochstwahrscheinlich alle diejenigenBestandtheile in sich, aus welchen die Welten gebil-
det sind, und noch gebildet werden . . . " 185 Die Aussage\h •ochstwahrscheinlich" tritt in
GelpkesTexten h•au�g auf und bezeichnet fast immer sehrspekulative Behauptungen.

Gelpke neigt dazu, rein mechanische Erkl •arungsweisen zu vermeiden: \W enn sich
. . . dieserWeltensto�, durch einen Wink der Gottheit, irgendwo zusammengeh•auft, und
zu einer mehr oder wenigergro�en Weltmassezusammengeballthat, soeilt dieseals Me-
teor oder Komet in den Weltenraum hinein."186 Eine solche Formulierung l•a�t zu sehr in
den Hintergrund treten, da� dieseK•orper BestandteileunseresPlanetensystemssind.

Gelpke glaubt auch, die Gesetzm•a�igk eiten •uber die Naturkr •afte der Erde auf das
Weltall extrapolieren zu k•onnen: \Da nun auf unsererErde die scha�enden Kr •afte der
Natur stets th•atig sind, sowird auch solchesh•ochstwahrscheinlich in dem gro�en Welten-
raumeder Fall sein;daherwerdenh•ochstwahrscheinlich in jedemAugenblick neueWelten
oder Kometen gescha�en." 187

Auch •uber Meteore und Meteorite gibt es seit der 1. Auage der \Allgemeinfa�li-
chen Betrachtungen . . . " grundlegendeneueErkenntnisse. Zur Zeit desErscheinensder
1. Auage hatte man geradeerst begonnen,die Au�assung aufzugeben, da� solche Er-
scheinungen einen atmosph•arischen Ursprung h•atten. In der 1. Auage sind in diesem
Kapitel dieseErscheinungen nicht erw•ahnt, dagegenschreibt Gelpke in der 5. Auage:
\W as die Meteorsteine,besserCosmolithen genannt, anbetri�t, so sind diese,nach der
Meinung fast aller Astronomen, Produkte des Weltenraumes,oder kleine Weltmassen,
welchesdarauserhellet, weil sie
1. ausdenselben Bestandtheilenzusammengesetztsind, auswelchen unserErdball beste-
het,
2. weil sie in einer H•ohevon 40 bis 100Meilen [etwa 300bis 750km] beobachtet worden
sind, wohin unserLuftkreis gar nicht reicht 188 . . . ,
3. aus der Schwungkraft, womit sie versehensind, . . . k•onnen . . . sie •uber ganzeL•ander
hingef•uhrt werden."189

Schr•oter glaubteallerdingsauch, ausseinenBeobachtungenauf selbstleuchtende\Lic ht-
h•ullen" der Kometenkerne schlie�en zu k•onnen. In Gelpkes Worten: \Au�er der atmo-
sph•arischen Lufth •ulle, womit die Kometen umgeben sind, sind sie, . . . , noch mit einer
feinen Lichth•ulle umgeben, deren Sto� sie aus dem tiefen Sch•opfungsraume,der au�er
demWeltensto�e noch mit einemLicht- oder Aethersto�e angef•ullt ist, an sich ziehen."190

Diese Lichth•ulle ist weitaus ausgedehnter als die Kometenkerne: \Diese Lichth •ulle
. . . umgiebt . . . [die Kometenkerne]. . . bis zu einerungeheurenH•ohevon vielenTausenden

184Gelpke, Allgemein fassliche Betrachtungen . . . , 5. Au., S. 229.
185ebd.
186ebd.
187ebd.
188Gelpke gibt nicht an, auf welche Beobachtungen er sich beruft. Die Meteore erscheinen jedoch in viel

geringererH•ohe [um 100 km], und es ist geradedie hohe Atmosph•are, die ihr Aueuc hten verursacht.
189Gelpke, Allgemein fassliche Betrachtungen.. . , 5. Au., S. 230.
190ebd., S. 232.
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geographischen Meilen . . . " 191

F•ur die Kometenkernehat Schr•oter teilweisesehrbetr•achtlicheDurchmesserermittelt;
denKerndurchmesserdesKometenvon 1811gibt er mit 1697geograph.Meilen192 an (fast
genaudem Erddurchmesserentsprechend).

Obwohl sich im Laufe der f•unf Auagen der \Allgemeinfa�lic hen Betrachtungen . . . "
die Vorstellungen•uber die Bescha�enheit der Kometen betr•achtlich ver•andert haben, hat
sich an einemnichts ge•andert: Gelpkesieht die Kometenalsbesondersgeeignete\W ohnor-
te" f•ur Lebewesenan. Die besonderenBahnender Kometenlassensief•ur ihn insbesondere
f•ur geistig entwickelte Lebewesenviel interessanter als die Planeten erscheinen: [Die Ko-
meten] \. . . wandernnicht in einer solchen beschr•ankten Bahn, wie die Planeten,sondern
siescheinenvon demgro�en Weltensch•opfer dasganzeSonnengebietnach allen m•oglichen
Richtungen zu ihrem Laufplatze erhalten zu haben."193 •Uber die besonderenVorteile der
Kometenbahnen f•uhrt Gelpke aus: \. . . wie froh k•onnen sich nicht Gesch•opfe, besonders
vern•unftige, auf diesenWeltk•orpern f•uhlen, weil sievon hier austiefere Blicke, als wir, in
das Heiligthum der Sch•opfung zu werfen im Standesind! Denn sie n•ahern sich bald die-
sem,bald jenemplanetarischenWohnorte,sind deswegenim Stande,dieseHimmelsk•orper
besserauszumustern, als ein Herschel mit seinemRiesenteleskope esvermochte, und ei-
len nach dieserAusmusterungzu den •au�ersten GrenzenunseresSonnengebietes,um das
Benachbarte auszusp•ahen und darin gleichfalls neueWunder der Allmacht und Weisheit
desgro�en Sch•opferszu erforschen."194 195

Wenn sich solche M•oglichkeiten er•o�nen, treten nach GelpkesMutma�ung dort auch
h•oherals Menschen entwickelte Lebewesenauf: [Kometen] \. . . sind . . . ganzunsch•adliche,
gl•uckliche Wohnpl•atze, wahrscheinlich f•ur h•ohere Himmelsbewohner, als wir in unserer
Erdh•ulle sind."196

Die gro�e Anzahl der Kometen197 macht sie f•ur Gelpke besondersgeeignet,einegro�e
Anzahl von Lebewesenzu beherbergen:\Sollte . . . [Gott] . . . dieseWeltk•orper nicht dar-
um in solcher Menge aus dem Nichts hervorgerufen haben, um diesenSeligkeitsgenu�
unendlich vielen Gesch•opfen genie�en zu lassen?H•ochst wahrscheinlich!" 198

5.5.3 Die Fixsterne

Das Kapitel •uber die Fixsterne ist das einzige,dessenInhalt •uber unser Sonnensystem
hinausgeht. Schon die Kapitelbezeichnung im Inhaltsverzeichnis unterscheidet sich be-
tr •achtlich von den •ubrigen: Sie ist die einzige,die •uber einerein sachliche Angabe desIn-
halts hinausgeht und esist diesernicht-sachliche Teil, der sich schon von seinemUmfang
her in den Vordergrunddr•angt: \V on den Fixsternen, der Milchstra�e, den Nebelsternen,

191ebd.
192etwa 12600km.
193Gelpke, Allgemein fassliche Betrachtungen . . . , 5. Au., S. 238.
194ebd., S. 242.
195Auch heute kennt man keine Kometenbahnen, deren Sonnenferneim Verh•altnis zur Entfernung des

n•achstenFixsterns nicht •au�erst klein w•are, d.h.: einenennenswerte Ann•aherungder Kometen an benach-
barte Fixsterne �ndet nicht statt. { Der Gedanke tritt in •ahnlicher Form bei Helmuth auf (Helmuth, J.H.,
Die ersten Gr•unde der Sternwissenschaft . . . Braunschweig, 1776, S. 450) (vgl. Kap. 5.3), von welchem
ihn Gelpke m•oglicherweise•ubernommenhat.

196Gelpke, Allgemein fassliche Betrachtungen . . . , 5. Au., S. 248.
197Gelpke sch•atzt ihre Anzahl in der 1. Auage der \Allgemeinfa�lic hen Betrachtungen . . . " auf 4000,

in der 5. Auage auf 1 Million, wobei er sich in beiden F•allen auf Johann Heinrich Lambert (s. Kap. 4.2)
bezieht. Da dieseraber schon 1777gestorben war, mu� Gelpke, nicht Lambert, die Zahl ge•andert haben.

198Gelpke, Allgemein fassliche Betrachtungen . . . , 5. Au., S. 242.
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und von dem, was unserm Geiste in seiner gegenw•artigen Erdh•ulle noch auszusp•ahen
verg•onnt sein wird, und was f•ur einen Freudengenu� derselbe in der Ewigkeit darauszu
ho�en habe."199

Da� diesKapitel von andererArt ist als die anderen,zeigt sich auch daran, da� esdas
einzigeist, dem Gelpke ein Motto vorangestellthat: \Monde rollen um Erden200 - Erden
rollen um Sonnenwelten201 - Sonnenwelten wieder um Sonnenwelten - und Weltgebiete
um Weltgebiete."202 203 EntgegenseinerNeigung, im Laufe der Auagen mit religi•osen
Beteuerungenetwas zur•uckhaltender zu werden, f•ugt Gelpke ab der 4. Auage diesem
Motto noch hinzu: \ - und dein Name,o Gott, werdegeheiliget!"

Es ist dies auch das einzigeKapitel, in welchem Gelpke einen vertrauteren Ton an-
schl•agt und den Lesermit \Du" anredet. Am Anfang des Kapitels hei�t es: \Nun aber
folgemir, o Leser,mit der F•ulle deinerGedanken,ausdenGrenzenunsersSonnenreichs in
dasHeiligthum desweiten unendlichen Sch•opfungsgebiets,wo nicht allein Millionen Wel-
ten, sondernMillionen Heerevon Welten, die nichts andersals ungeheureSonnenk•orper
sind, bei einander geordnet stehen,welche dein Auge, wenn es auch mit dem st•arksten
Riesenteleskope bewa�net ist, nicht alle aussp•ahet, und auch dann nicht alle aussp•ahen
wird, wennein noch weit gr•o�eresTeleskop, alsdas40-f•u�ige204 Herschelsche, esbewa�ne-
te."205 Wenigsp•ater hei�t es:\Mu� aber dein Staunendann nicht noch vermehrt werden,
wenn du h•orst, da� diese•uber dir prangendenWeltk•orper ungeheure,bewohnbare Son-
nenk•orper sind, davon jeder sein eigenesGebiet besitzt, welchesPlaneten und Kometen
zur Laufbahn von der Macht desUnendlichen angewiesenworden ist, und darauf ihre uns
fast schwindelnd machendeFerne in dem Weltgebietevernimmst?"206

Gelpkesunbestrittene Autorit •at f•ur diesKapitel ist Friedrich Wilhelm Herschel; dieser
ist aber auch noch f•ur M•adler in seiner \P opul•aren Astronomie"207 in den Fragen •uber
Fixsterne, Doppelsterne,Sternhaufenund Milchstra�e ma�gebend.

\M •oglichst gro�, m•oglichst viel" bei den beschriebenenDingen und Ph•anomenenist
eineder Vorlieben Gelpkes,mit der er seineLeserbeeindrucken m•ochte. Dies kann auch
durch VerkleinerungdeseigenenStandorts geschehen,z.B.: \. . . die . . . Sonnenk•orper zei-
gensich . . . nur alskleineLichtp •unktchenan der dunkelblauenHimmelsdecke . . . , die doch
gewi�, nach unsererSonneund deren Planeten zu urtheilen, •uber Millionen Mal gr•o�er,
als sie, sind."208 Nicht nur den Sirius, sondern auch die Mehrzahl der •ubrigen Sterne,

199ebd., S. XVI I I.
200= Planeten.
201\Sonnenwelt" hat bei Gelpke die gleiche Bedeutung wie \Sonnengebiet". Seine De�nition: \Un ter

einemSonnengebieteoder Sonnenreicheversteht man eineAnordnung von Planeten, Nebenplanetenund
Kometen um einen Sonnenk•orper." (Gelpke, Allgemein fassliche Betrachtungen . . . 5. Au., S. 316.)

202Gelpke, Allgemeinfa�lic he Betrachtungen . . . , 1. Auage, S. 197.
203Gelpkes De�nition von einem Weltengebiet: \. . . unter einem Weltengebiete oder Weltenheere

. . . [versteht man] . . . eine Anordnung von Sonnenoder Sonnengebieteum eine Hauptsonne."(Allgemein
fassliche Betrachtungen . . . , 5. Auage, S. 316.)

DasKonzept einer \Zentralsonne" kam erst sp•ater durch Johann Heinrich von M•adler zur Bl •ute. Dieser
versuchte, in zwei Werken, \Die Centralsonne" (Dorpat, 1846)und \Ueb er das Fixsternsystem" (2 Teile,
Mitau und Leipzig, 1847), nachzuweisen,da� der Stern � Tauri (Alky one), der Hauptstern der Plejaden,
Zentralk •orper und Schwerpunkt desjenigenSternsystems(= \W eltengebiet") sei, zu dem auch unsere
Sonne geh•ort. M•adler hielt dies f•ur seine wichtigste \En tdeckung", stie� aber fast nur auf Ablehnung
(vgl. ADB, Bd. 20, 1884,S. 38).

204ca. 12 m (Brennweite).
205Gelpke, Allgemeinfa�lic he Betrachtungen . . . , 1. Au., S. 197.
206ebd., S. 198.
207M•adler, Johann Heinrich von, Popul•are Astronomie, Berlin, 2. Au., 1846(1. Au.: 1841).
208Gelpke, Allgemein fassliche Betrachtungen . . . , 5. Au., S. 274.
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nimmt Gelpke als \Millionen Mal" gr•o�er als unsereSonnean. Es w•are zu erwarten, da�
er dar•uber verwundert w•are und eineBegr•undung f•ur eine solche Ausnahmestellungder
Sonneangeben w•urde. Er •au�ert aber keine Verwunderungund gibt auch keinen Grund
f•ur seineBehauptungan. Vermutlich r•uhrt siejedoch von einemIrrtum Herschelsher, der
glaubte, f•ur den Sirius einenscheinbaren Durchmesservon 1

2 Bogensekundegefundenzu
haben, was weit •uber dem wirklichen Wert209 liegt und daher Sirius als weitaus zu gro�
vort•auscht.

Gelpke bleibt bei seinenBetrachtungen •uber ferneRegionendesWeltalls immer noch
ganz den irdischen Ma�st •aben verhaftet: Sehr gut zeigt sich dies an seinemunbewu�t
hervorgebrachten Bild der \blink endenSterne". Er schreibt: \. . . w•are eseinemHerschel
verg•onnt gewesen,mit seinemfurchtbaren 210 Riesenteleskope sich auf den uns entfern-
testen Weltk•orper zu versetzen,und von da aus bewa�nete Blicke in den jenseitigen
Sch•opfungsraum211 zu werfen, so w•urde er dieseneben so gedr•angt voll von blinkenden
Sternen,wie denunsrigen,erblickt haben."212 Das\Blink en" ist aber garkeineEigenschaft
dieserSterne, sondernausschlie�lic h ein Merkmal der Beobachtung durch die Erdatmo-
sph•are.

Nat•urlich ist f•ur Gelpkenichts anderesdenkbar,alsda� alledieseWeltenbewohnt sind.
Er schreibt: \Sollten aber wol diese•uber uns prangendenSterne Wohnpl•atze unendlich
vieler froher Wesensein?- Wozusollte siesonstder Wink desAllm •achtigen hervorgerufen
haben?Etwa nur zum Schmucke der n•achtlichen B•uhnedesHimmels,um dasAugesterb-
licher Menschen zu erg•otzen?Oder zur Erleuchtung unserer langen Wintern•achte? Wer
vermag solchesvon dem Allerweisestenzu denken? Mu� der nicht h•ohereAbsichten bei
seinerWeltensch•opfung gehabthaben?"213 - Sich einesogro�e Vertrautheit mit den \Ab-
sichten" der Gottheit zuzuschreiben und gar •uber siezu urteilen, erscheint •uberheblich. -
Dieserstark anthropozentrisch gepr•agte Gottesbegri� tritt bei Gelpke an diversenStellen
auf, z.B.: \. . . ist esnicht der Gottheit w•urdiger gedacht, ihr auch eineUnendlichkeit des
Raumeszum Wirken zuzueignen,weil sieeineUnendlichkeit der Zeit besitzt?"214

Es ist bei Gelpkeh•au�g die Redevom \w eisenNaturbau" der Himmelsk•orper. An eini-
genStellentritt diesin deutlichen Zirkelschl•ussenauf. Z.B.: \Vielleicht sieht . . . die Nach-
welt . . . die uns zun•achst wanderndenWeltk•orper in einemdeutlichern Lichte215, welches
den weisenNaturbau ihrer Ober •achen besserenth •ullt!" 216 D.h.: Der \w eiseNaturbau"
wird gar nicht, wie dem Leser glaubhaft gemacht werden soll, aus den Beobachtungen
erschlossen,sonderner wird bereits mittels Voraussetzungals gegeben angesehen.

Manchmal ist Gelpke so sehr bestrebt, bei seinenLesern Erstaunen hervorzurufen,
da� er es vers•aumt, sich durch einfache Absch•atzungen von der Unm•oglichkeit seiner
Behauptungenzu •uberzeugen.Hierzu folgendeBeispiele:

{ Nach GelpkesAnsicht geh•ort unsereSonnezu der Zentralsonne Sirius, welchen sie
umkreist.217 Die Bewegungender Fixsterneum ihre Zentralsonnensind nicht beobachtbar,
weil sie sehr langsam sind. Gelpke nennt hierf•ur eine obere Grenze von 1 Grad/8000

209Scheinbarer DurchmesserdesSirius: etwa 0,006Bogensekunden.
210Gelpke benutzt h•au�g dies Adjektiv, wenn er Herschels gro�es Teleskop erw•ahnt.
211hypothetisch; •uber dessenEigenschaften besteht keinerlei Kenntnis.
212Gelpke, Allgemein fassliche Betrachtungen . . . , 5. Au., S. 289.
213ebd., S. 276.
214ebd., S. 297.
215gemeint ist: durch Anwendung verbesserterFernrohre.
216Gelpke, Allgemein fassliche Betrachtungen . . . , 5. Au., S. 301.
217M•adlers Behauptung einer \Zentralsonne" � Tauri (hellster Stern der Plejaden) erfolgte erst sp•ater.
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Jahre.218 Er stellt sich unsereZentralsonne,den Sirius, als so strahlungsstarkvor, da� er
sogar in der Lage sei, f•ur die ihn umlaufenden\Sonnenwelten" eine Art \Jahreszeiten"
hervorzurufen. Er spricht von Sirius als dem Zentralk •orper \. . . den der Sch•opfer mit
einem vorz•uglichen glanzvollen Lichtgewande geschm•uckt, und dem er W•arme in der
gr•o�ten F•ulle mitgetheilt hat, um ihn dadurch verm•ogend zu machen, auf die um ihn
wanderndenSonnenk•orper etwas Licht und die damit verbundeneW•arme aussch•utten
zu k•onnen. Kann deswegenunsereSonnenicht vielleicht auch ihren Sommer,und nach
der Zwischenzeit von mehrenJahrtausenden219 ihren Winter haben?Und kann vielleicht
dieser Sonnensommernicht einst die Ursache der gro�en Hitze auf unserm Wohnorte
gewesensein,wo die Thiere der jetzigen hei�en L•ander die kalten Gegendenam Nordpol
bewohnten?"220

{ Gelpke spricht von Herschels 40-Fu� Fernrohr als einem \. . . Werkzeug,durch welches
der Sirius mit solchem Glanze, mit welchem die Sonnestrahlt . . . erblickt wird . . . " 221

Ein Fernrohr, dassolchesleisten w•urde, m•u�te eine •O�n ung von etwa 500m haben (und
nicht, wie Herschels 40-f•u�iges Instrument, von etwa 1,30m).

218vgl.: Gelpke, Allgemein fassliche Betrachtungen . . . , 5. Au., S. 285.
219nach der oben angegebenenGr•o�enordnung f•ur die Umlauf(wink el-)geschwindigkeit der Fixsterne um

ihre \Zentralsonne" m•u�te dieserWert weit h•oher liegen, im Bereich von einigen Millionen Jahren.
220Gelpke, Allgemein fassliche Betrachtungen . . . , 5. Au., S. 286.
221ebd., S. 299.
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Kapitel 6

Gelpk e und seine Rezensenten

6.1 Deutsc he Literaturzeitungen

Der Zeitraum, in demGelpkeseineB•ucher ver•o�entlichte (1801-1837),f•allt in dieBl•utezeit
der gro�en deutschenLiteraturzeitungen; gegenEndedieserZeit ist bereitsder Niedergang
der meistendieserZeitungenzu erkennen.

Gelpke wurde in den Literaturzeitungen seinerZeit ausgiebigrezensiert.Es ist jedoch
festzustellen,da� im Laufe der Zeit das Interesseder Rezensenten an seinen Werken
best•andigzur•uckgegangenist. F•ur mehrereder sp•aterenWerkekonnten keineRezensionen
gefundenwerden. Das nachlassendeInteressean Gelpkes Werken wird gut verdeutlicht
am Beispiel der G.g.A. (G•ottingische gelehrteAnzeigen)1: Sie rezensiertendie 1. und 2.
Auage der \Allgemeinfa�lic hen Betrachtungen •uber dasWeltgeb•aude. . . ", danach aber
keinesvon GelpkesWerken mehr.

Im ausgehenden18. Jh. war die A.D.B./N.A.D.B. (AllgemeineDeutsche Bibliothek/
Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek) 2 die f•uhrende deutsche Literaturzeitung. Sie be-
stand gerade lange genug (bis 1806), da� die 1. Auage von Gelpkes Hauptwerk, der
\Allgemeinfa�lic hen Betrachtungen . . . ", darin rezensiertwerdenkonnte.

Weiter sind zu nennen:A.L.Z. (AllgemeineLiteraturzeitung3); L.L.Z. (Leipziger Lite-
raturzeitung4); J.A.L.Z. (Jenaische AllgemeineLiteraturzeitung5). Diesedrei waren sich
in ihrem •au�eren Erscheinungsbild, ihrem Aufbau und ihrer Methodik sehr •ahnlich.

Die Literaturzeitungen standenallenK•unstenund Wissenschaften o�en. Sieerschienen
an den 6 Wochentagen mit gew•ohnlich 8 SeitenUmfang im Quart-Format. Dazu erschie-
nen regelm•a�ig, h•au�g 2 mal w•ochentlich, Erg•anzungsbl•atter. Au�erdem gab es \In tel-
ligenzbl•atter" f•ur Personalien,Nachrichten von den Universit•aten, Buchank•undigungen
der Verlageund •Ahnliches,dieseerschienengew•ohnlich noch seltener.Damit brachten die
Literaturzeitungen nicht wenigerLesesto� als eineTageszeitung.

1G•ottingische gelehrte Anzeigen: Einzige bis heute •uberlebende Literaturzeitung aus dem 18. Jahr-
hundert. Zeitschrift f•ur wissenschaftliche Rezensionen.1739 gegr•undet (\G •ottingensche Zeitungen von
gelehrten Sachen"); seit 1802unter dem heutigen Titel; Erscheinen zwischen 1944und 1953eingestellt.
{ Damit haben die G.g.A. alle anderenLiteraturzeitungen bei weitem •uberlebt.

2Allgemeine Deutsche Bibliothek: 1765-1798(118 B•ande und 21 B•ande Anhang); Neue Allgemeine
Deutsche Bibliothek: 1793-1806(107 B•ande, dazu Anhang).

3Allgemeine Literaturzeitung: 1785-1849.
4Leipziger Literaturzeitung: 1802-1820.
5Jenaische Allgemeine Literaturzeitung: 1813-1834.
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6.2 Ausw ertung von Rezensionen

Vorbemerkung:N•ahereAngaben zu den im Folgendengenannten Rezensionenbe�nden
sich im Anhang G: Buchver•o�entlichungen von A.H.C. Gelpke.

Es wurden 22 RezensionenGelpkescher Werke ausden Jahren1801-1827ausgewertet.
Zu den Rezensionenist zu sagen:Es �nden sich zahlreiche positive wie auch zahlreiche
negative •Au�erungen, wobei letztereeherdazuneigen,ganzkonkreteDingeanzusprechen,
w•ahrend die positiven eherallgemeinerund vagersind.

Da� Rezensionenf•ur Gelpke von Bedeutung waren, ist gut daran ersichtlich, da� er
einengro�en Teil desVorworts zu seiner\Anleitung zur popul•arenHimmels-und Erdkun-
de f•ur Schulen"6 dazu verwendete,sich mit einer Rezension(in der Leipziger Literatur-
zeitung (1815)) seineskurz zuvor erschienenenWerkes, dem \Lehrbuch einer popul•aren
Himmelskunde. . . " 7, auseinanderzusetzen.Beide B•ucher sind eng verwandt, ersteresist
einepreiswertere Kurzfassungdesletzteren. Gelpke reagiert beinaheaufgebracht auf eine
kritische Bewertung seinesBuches und argumentiert unsachlich: \. . . die Ansichten des
Herrn Rezensenten . . . sind . . . in Ansehung der meistenFehler, welche er will ger•ugt ha-
ben, sehr unrichtig" 8, und, noch unsachlicher, \. . . er [der Rezensent] . . . hat . . . Dornen
in meinemWerke zu sammelnsich bem•uhet und will solche gefundenhaben, weil er sie
wahrscheinlich in seinenAugen hatte." 9

Uneingeschr•anktes Lob �nden die Rezensenten f•ur GelpkesVeranschaulichungsger•ate
(Planetarium, Lunarium, Tellurium, Uranorama), eswird auch darauf hingewiesen,da�
dieseGer•ate auch im Ausland Anerkennung �nden. Einer der Rezensenten (von \Lehr-
buch einerpopul•arenHimmelskunde. . . " 10 schreibt: [esist] \. . . zu w•unschen, da� •uberall
mit dem astronomischen Unterricht ein solchesH•ulfsmittel [= Veranschaulichungsger•at]
verbundenwerden k•onnte."11 Eine der Rezensionenvon \Kurze Darstellung desgro�en
Weltgeb•audes. . . " 12 befa�t sich nahezuausschlie�lic h mit diesenGer•aten, obwohl sie im
Buch gegen•uber dem eigentlichen Thema eineuntergeordneteRolle spielen.

GelpkesVerkn•upfung himmelskundlicher Darstellung mit religi•oserBeteuerung�ndet
meistensAnerkennung. So hei�t es in einer Rezensionvon \Allgemeinfa�lic he Betrach-
tungen •uber das Weltgeb•aude . . . ", 3. Au. 13: [Es ist] \. . . eine gute Absicht, •uberall
auf die Allmacht und Weisheit des Sch•opfers aufmerksam zu machen . . . " 14 Es wird
aber auch vor •Ubertreibung gewarnt (Rezensionvon \Allgemeinfa�lic hen Betrachtun-
gen . . . ", 1. Au. 15): \Man mu� . . . gestehen,da� der Verf. das gutgemeinte Bestreben,
seinenSch•opfer durch die Betrachtung desgestirnten Himmelszu verherrlichen, ein wenig
sehr weit getrieben habe."16 - Etwas wie eine Rechtfertigung dieserVerkn•upfung �ndet
sich in einer Rezensionvon \Allgemeinfa�lic he Betrachtungen . . . ", 2. Au. 17: \. . . die
Kenntni� der Himmelsk•orper, sounvollkommensieauch gefa�t seynmag, hat immer gu-

6Leipzig, 1817.
7Leipzig, 1815.
8Gelpke, Anleitung zur Popul•aren Himmels- und Erdkunde . . . , Leipzig, 1817,S. XI.
9ebd., S. XI I.

10Leipzig, 1815.
11J.A.L.Z. (1817).
12Leipzig, 1809.
13Leipzig, 1825.
14J.A.L.Z. (1827).
15K•onigslutter, 1801.
16G.g.A. (1803).
17Hannover, 1806.
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te Wirkungen auf Religiosit•at und Sittlichkeit . . . " 18 Beispielhaft f•ur die vielen Urteile,
die GelpkesB•ucher als n•utzlich und gut brauchbar hinstellen, stehenfolgendeAussagen:
In einer Rezensionvon \Allgemeinfa�lic he Betrachtungen . . . ", 1. Au. 19 hei�t es:\Diese
Schrift wird ihren Zweck, von der grossenEinrichtung desWeltgeb•audes,so weit wir sie
beurtheilenk•onnen,w•urdigeBegri�e auf einefasslicheArt zu ertheilen,und Bewunderung
derselben zu erwecken, gut erf•ullen."20 Und, schon etwas unbestimmter (\Anleitung zur
Popul•arenHimmels-und Erdkunde . . . " 21): \. . . wir . . . empfehlendaskleineund wohlfeile
Buch Jedem,der sich eine bequeme•Ubersicht der Himmels- und Erdkunde verscha�en
will." 22

Auch mathematische B•ucher Gelpkes werden gelobt: Zu \Gemeinn•utzige Anweisung
zum gr•undlichen Rechnen . . . ", 1. Teil23, hei�t es: \Dieses Rechenbuch emp�ehlt sich
durch seinendeutlichen Vortrag und eine gute Ordnung der darin abgehandeltenLeh-
ren."24 Zum 2. Teil des gleichen Buches25 meint der Rezensent: \Der Vf. erweckt die
angenehmeHo�n ung zu einem•ahnlichen Werke f•ur den Unterricht in der Geometrie."26

Auf der anderenSeitewerdendie Werke Gelpkesauf Grund durchg•angigerSchw•achen
bem•angelt:

H•au�g wird die etwas nachl•assigeBearbeitung seinerTexte ger•ugt. So hei�t es z.B.
zu seinem\Lehrbuch •uber die vornehmstenAufgaben ausder Ebenen-und K•orper-Geo-
metrie . . . " 27: \Das Buch . . . h•atte sehr gewonnen, wenn der Verf. es noch einmal recht
sorgf•altig durchgearbeitet h•atte." 28 Oder, zu \Neue Ansicht •uber den merkw•urdigen Na-
turbau der Kometen . . . ", 2. Au. 29: \Der Verfasserdurchl•auft eineMengevon Betrach-
tungen,die er theils zu  •uchtig, theils nicht ohneUnrichtigkeiten und theils mit viel zu ent-
schiedenerZuversicht vortr •agt."30 Und, zu den \Allgemeinfa�lic hen Betrachtungen . . . ",
3. Au. 31, bem•angelt der Rezensent \. . . sehr  •uchtige und •ubereilte Ausarbeitung . . . "
und stellt fest: \. . . wir . . . wundern uns •uber diesenMangel an Sorgfalt um so mehr, da
dieseAusgabe schon die dritte verbesserteist." 32 Der Rezensent von \Lehrbuch einerPo-
pul•aren Himmelskunde. . . " 33 fordert: \. . . man . . . verlangt . . . , aussereiner zweckm•assi-
genAuswahl der vorzutragendenS•atze, ganzvorz•uglich, dassdie Darstellung richtig und
wohlgeordnet,der Vortrag bestimmt, deutlich und gef•allig sey. DiesenFoderungenscheint
uns der Vf. nicht durchausGen•ugegethan zu haben."34

Auch der Stil Gelpkes zieht h•au�g das Mi�fallen der Rezensenten auf sich. So stellt
der Rezensent von \Neue Ansicht •uber den merkw•urdigen Naturbau der Kometen . . . ",

18G.g.A. (1805).
19K•onigslutter, 1801.
20A.L.Z. (1802).
21Leipzig, 1817.
22J.A.L.Z. (1819).
23Leipzig, 1812.
24A.L.Z. (1813).
25Leipzig, 1813.
26A.L.Z.(1816).
27Leipzig, 1818.
28J.A.L.Z. (1819).
29Leipzig, 1820.
30J.A.L.Z. (1820).
31Leipzig, 1825.
32J.A.L.Z. (1827).
33Leipzig, 1815.
34J.A.L.Z. (1817).
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2. Au. 35 mi�billigend fest: \Der Stil ist pathetisch . . . " 36 Zur 1. Au. diesesBuches37

wird ganz•ahnlich bem•angelt: [ein] \. . . unterhaltender Ton, der nur manchmal gar zu pa-
thetisch wird . . . " 38 - Zu den \Allgemeinfa�lic hen Betrachtungen.. . ", 1. Au. 39 schreibt
der Rezensent: \. . . der asketische oder homiletische Ton, in den Alles eingekleidet ist,
mi�f •allt in die L•ange."40 Zu demselben Buch meint der Rezensent der AllgemeinenLite-
raturzeitung: \Bey einer neuenAuage m•ochte der Vf. seineSchrift einemSachkundigen
zur Durchsicht mitzutheilen haben;auch wohl hin und wieder,da die Gr•ossedesWeltbau-
esdurch einfache Darstellung wirklich bessergefasstwird, den Ausdruck seinerBewun-
derung m•assigen."41 Ein Rezensent der 2. Au. der \Allgemeinfa�lic hen Betrachtungen
. . . " 42 st•ort sich an GelpkesNeigungzu Wiederholungen:\. . . esw•are zu w•unschen, dass
in einigenStellen wenigerwortreiche Declamation,und Wiederholungder n•amlichen Ge-
danken herrschte: so wird z.B. die Bewohnbarkeit bey einzelnen. . . Weltk•orpern immer
aufs neue fast mit den n•amlichen Gr•unden unterst•utzt." 43 Noch mi�billigender •au�ert
sich der Rezensent der \Allgemeinfa�lic hen Betrachtungen . . . ", 1. Au. 44, in der Erlan-
gerLitteratur-Zeitung (E.L.Z.): \. . . der fr•ommelnde,oder wennman will, ascetische Ton,
in dem das ganzeBuch geschrieben ist, . . . erweckt . . . durch die ewige Wiederholung,
zuletzt Misfallen und Eckel."45

Ebensowie die Ungenauigkeiten und der Stil setzten auch sachliche Fehler Gelpke
mehrfach scharfer Kritik aus:Sowar zu Anfang des19. Jahrhunderts l•angstbekannt, da�
die Schiefe der Ekliptik (" ) nur innerhalb relativ engerGrenzenvariieren kann. Gelpke
extrapolierte jedoch die zu dieserEpoche beobachtete Abnahmeder Schiefe linear, soda�
er in ca. 170000Jahren " = 0 erwartete, alsodie Aufhebung der Jahreszeitenauf der Er-
de, einenZustand, den er als \ewigen Fr•uhling" bezeichnet, aber auch mit der erwarteten
Folge, da� Getreide und anderePanzen nicht mehr zur Reife gelangen- nat•urlich mit
katastrophalen Folgen. - Gelpkes Neigung zu \Katastrophen-Szenarios"zeigt sich nicht
nur hier, sondernauch in seinerErwartung, da� in unbestimmter Zeit der Aufschlag eines
Kometen die Erde zerst•oren wird. - Bereits in der 1. Au. der \Neue Ansicht •uber den
merkw•urdigen Naturbau der Kometen . . . " 46 bem•angelt der Rezensent GelpkesBehaup-
tung •uber die lineare Abnahme von " und stellt fest: [das] \. . . Abnehmen der Schiefe
der Ekliptik . . . ist . . . nicht etwas Best•andiges. . . " 47 Dessenungeachtet erscheint diese
Behauptungauch in der 2. Au. 48 desBuches,und ein andererRezensent bem•angelt die
\. . . ganzunstatthafte . . . [Annahme]. . . , dassdie Schiefeder Ekliptik gleichf•ormig abneh-
me. . . " 49 - Einige weitereBeispiele:Zu \Allgemeinfa�lic heBetrachtungen . . . ", 1. Au., 50

stellt der Rezensent fest: \Der Vf. hat von der Methode, die Vor•uberg•angeder Venus f•ur

35Leipzig, 1820.
36J.A.L.Z. (1820).
37Leipzig, 1812.
38J.A.L.Z. (1813).
39K•onigslutter, 1801.
40N.A.D.B. (1802).
41A.L.Z. (1802).
42Hannover, 1806.
43A.L.Z. (1806).
44K•onigslutter, 1801.
45E.L.Z. (1801).
46Leipzig, 1812.
47A.L.Z. (1814).
48Leipzig, 1820.
49J.A.L.Z. (1820).
50K•onigslutter, 1801.
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die Parallaxe der Sonnezu benutzen, gar keinen Begri�." 51 Oder, zu demselben Werk:
(•uber die Anfangskapitel, Fernrohr und Gravitation): \. . . sie sind . . . nicht geraten,weil
er selbst [Gelpke] sehrunrichtige Begri�e davon zu haben scheint." 52

EinigeKritik er, soauch der Rezensent der LeipzigerLiteraturzeitung, von demanfangs
die Redewar und •uber densich Gelpke ereiferte,bezweifeln denBedarf nach B•uchern von
der Art der Gelpkeschen. DieserRezensent schreibt: \. . . unsereLiteratur . . . wird . . . mit
B•uchern gleicher Art, insbesonderemit Anfangsgr•unden und Lehrb•uchern f•ur mancher-
ley Wissenschaften, zu sehr •uberh•auft . . . " 53 Er stellt deshalb eine Forderung an neu
erscheinendeB•ucher: [ sie m•ussen] \. . . in irgend einer Hinsicht . . . die vorhandenenund
•ahnlichen Zwecke entsprechenden •ubertre�en oder ihnen wenigstensgleich seyn. Forde-
rung: . . . man mu� . . . entweder Bohnenberger54, Schubert55 u.a. geradezu•ubertre�en,
oder auch einenoch neueArt der Darstellung entdecken und sich so von diesenber•uhm-
ten Vorg•angernvortheilhaft unterscheiden. . . Bey unsermVf. m•ochte schwerlich dasEine
oder das Andre der Fall seyn, da alle Gegenst•ande durchaus mittelm •a�ig vorgetragen
sind und manche Stellen sogar grosseVorw•urfe verdienen."56 Auch der Rezensent der
\Allgemeinfa�lic hen Betrachtungen . . . ", 1. Au. 57, in der NeuenAllgemeinenDeutschen
Bibliothek (N.A.D.B.) beginnt seineKritik mit der Feststellung,da� sich dasBuch wenig
heraushebt:\Das Buch geh•ort zu den vielen, die in unsern Tagenzur Verbreitung einer
gemeinfa�lichen Kenntni� der Weltk•orper geschrieben werden."58 Milder urteilt ein ande-
rer Rezensent desselben Buches:\So sehrauch bereits in unsermschreibseligenZeitalter
f•ur den erstenUnterricht zur Kenntniss desWeltsystemsund der Weltk•orper durch ver-
schiedenepopul•are Schriften gesorgtworden ist: sowird doch auch die gegenw•artige nicht
ohneNutzen gebraucht werden."59

Es spricht f•ur Gelpke, da� es ihm oftmals gelungenist, seineRezensenten zu wei-
terf•uhrendenGedanken anzuregen.Soder Rezensent von \Allgemeinfa�lic he Betrachtun-
gen . . . ", 1. Au., 60 in der N.A.D.B.: \Das Leben nach dem Tode w•urde bey seinerewi-
gen Fortdauer zuletzt erm•udend seyn, . . . , wenn esnicht auch unsreWi�b egierdedurch
immerw•ahrendeFortschritte in neuenKenntnissen besch•a�tigen und befriedigensollte.
Was kann aber, selbsteineEwigkeit hindurch, unsernForschungstrieb ununterbrochener
unterhalten, und angenehmerdurch fortw•ahrendeErweiterungunsersKenntni�kreises be-
lohnen, als unsre allm•alige n•ahereBekanntschaft mit den unz•ahlbaren Weltk•orpern und
ihren Bewohnern. . . " 61 Ein eindrucksvollesZeugnisf•ur dentieiegenden Fortschrittsglau-
ben in der Naturwissenschaft zu Beginn des19. Jahrhunderts! Hier ist Gelpke auf einen
Rezensenten getro�en, dessenDenken in Vielem seinemeigenenentsprach. - Oder, in
einer Rezensiondesselben Buches, in den G•ottingischen gelehrtenAnzeigen:\Man mag
es immerhin der Macht und Weisheit Gottes angemessen�nden, da� die himmlischen

51A.L.Z. (1802).
52G.g.A. (1803).
53L.L.Z. (1815).
54Bohnenberger, Johann Gottlieb Friedrich von (1765-1831),Professorder Astronomie in T •ubingen.

Schrieb u.a.: Lehrbuch der Astronomie, T •ubingen, 1811.
55Schubert, Friedrich Theodor von (1758 (Helmstedt)-1825). Astronom, haupts•achlich in St. Peters-

burg. Schrieb u.a.: Lehrbuch der theoretischen Astronomie. 3 B•ande. St. Petersburg,1798,und Popul•are
Astronomie. 3 B•ande. St. Petersburg, 1804-10.

56L.L.Z. (1815).
57K•onigslutter, 1801.
58N.A.D.B. (1802).
59E.L.Z. (1801).
60K•onigslutter, 1801.
61N.A.D.B. (1802).
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K•orper eben so gut, wie die Erde, mit vern•unftigen Wesenbev•olkert sind; esist ein sehr
verzeihlicher, ja nat•urlicher Anthropomorphismus. Aber man sollte dann den Cirkel nicht
•ubersehen,den man begeht, wenn man daraus wieder r•uckw•arts h•ohereund deutliche-
re Begri�e von eben diesenEigenschaften desh•ochsten Wesensabstrahiren will . . . Was
wir eigentlich •uber die physische Bescha�enheit jener K•orper wissen,berechtigt uns nicht
zu solchen Betrachtungen; wir m•ogen,ja wir m•ussen,in der Einrichtung desWeltalls die
h•ochsteWeisheitvoraussetzen;aber siezu �nden, siedeutlich nachzuweisen,dazum•u�ten
wir selbstweisersein."62

DieseBeispielef•ur ein \dialogisches"Element zwischenGelpkeund seinenRezensenten
traten bei seinemerstenWerk auf, sp•ater aber kaum noch.

Es magerscheinen,als habe Gelpke in denRezensionenseinerWerke viel herbe Kritik
•uber sich ergehenlassenm•ussen.Dies mu� jedoch relativiert werdenunter dem Gesichts-
punkt der Vielseitigkeit Gelpkes, denn Vielseitigkeit f•uhrt zugleich zu vielen m•oglichen
Angri�spunkten.

62G.g.A. (1803).
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Kapitel 7

Schlu�b emerkungen und
Zusammenfassung

Gelpke ist zun•achst durch seineschulische Ausbildung und sein Studium entscheidend
gepr•agt worden. Schon zu Beginn seinesStudiums in Helmstedt wurde er mit 23 Jahren
f•ur f•ahig genug gehalten, um am dortigen P•adagogium Unterricht zu erteilen. Damit
�nanzierte er seinStudium. Pr•agendf•ur ihn war ebenfalls,da� er ber•uhmte Lehrer hatte,
wie Zimmermann(am C.C.) und Beireis (an der Universit•at Helmstedt). SeineMitschrift
der Mechanik-Vorlesungvon Prof. Beireis(SS1792)hat sich nicht nur als wichtige Quelle
erwiesen,welche seinenausgepr•agtenFlei�, seineSorgfalt und Genauigkeit zeigt, sondern
sie gibt auch Aufschl•usse•uber seineArt wissenschaftlichen Arbeitens.Schon diesefr •uhe
Mitschrift deutet auf seinesich entwickelndenbesonderenF•ahigkeitendesVermittelns und
Weitergebenshin. DasAu�nden diesesAutographswar deshalbein besondererGl•ucksfall
in mehrfacher Hinsicht f•ur den Verfasser.

Als Kind aus nicht so hohem b•urgerlichen Stande { sein Vater war Opfermann, Or-
ganist und Armenschullehrer { hat Gelpke durch Ehrgeiz, g•unstige Bedingungenund
geschickte Planung eine Karriere gemacht, die ihn schlie�lic h Professoram C.C. werden
lie�.

In GelpkesWeltbild war eineTeleologieWol�scher Pr•agungvorherrschend. Im Bereich
der Astronomie vertrat er eine philosophisch orientierte physische Sternkunde,wie auch
seineVorbilder Friedrich Wilhelm Herschel und Johann Hieronymus Schr•oter.

Sein Hauptwerk, die \Allgemeinfa�lic he(n) Betrachtungen . . . ", erlebte im Zeitraum
1801-1837f•unf Auagen. GelpkesGeschick in der \allgemeinfa�lic hen" Vermittlung astro-
nomischer Kenntnissewird von seinenRezensenten allgemeinanerkannt. Es bleibt jedoch
auch festzustellen,da� sein Werk mehr der Entwicklung der astronomischen Forschung
h•atte folgen m•ussen,um aktuell zu bleiben. So nahm das Interesseder Rezensenten an
diesemWerk im Verlauf der Auagen allm•ahlich ab. Deshalbwar essicherlich kein Zu-
fall, da� der Rezensent der 5. Au. sich darauf beschr•ankte, das Buch unter der Rubrik
\Neuauagen" aufzuf•uhren und auf eineRezensionverzichtete.1

Wie bei seinerKarriereplanung zeigtesich GelpkesSelbstbewu�tsein auch im Einsatz
f•ur dasTeleskop, daser am C.C. behalten wollte; selbstals esbedeutete,gegenGau� zu
opponieren.

Gelpkes wesentliche F•ahigkeiten waren sein gro�es p•adagogisches und didaktisches
Geschick, astronomischeZusammenh•angeverst•andlich und anschaulich darzustellen,nicht
nur f•ur seineSch•uler und Studenten, sondernauch f•ur ein breiteresb•urgerlichesPublikum,

1Allg. Lit. Zeitg., Erg.-bl. Nr. 69, Sp. 552, 1837.
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welcheser mit seinenzahlreichen Aufs•atzen im \Braunschweigischen Magazin" ansprach,
wo er auf aktuelleEreignisse,wie etwa die Erscheinung von Kometen,einging,oder einfach
nur Hinweisezu den jeweils sichtbaren Sternenund Planeten gab.

Aufgrund dieserF•ahigkeit zu anschaulicher Darstellung verwundert esnicht, da� sich
dieseBef•ahigung noch in einer ganz anderenWeiseunmittelbar •au�erte: darin, da� er
astronomische Veranschaulichungsger•ate entwickelte. DieseGer•ate, auf die er besonders
stolz war, wurden auch au�erhalb Deutschlands nachgefragt. Seine\Allgemeinfa�lic hen
Betrachtungen . . . " wurden in mehrereandereeurop•aischeSprachen •ubersetzt,soins Nie-
derl•andische2 und D•anische3. Vielleicht kommt der holl•andische Titel \. . . Volks-Lesebuch
•uber die Sternkunde" GelpkesAnliegensogarnoch etwasn•aheralsder deutsche. Soreich-
te der Kreis derer, denener astronomische Zusammenh•angevermittelte, weit •uber seinen
Wirkungsort Braunschweig hinaus.

2Gelpke, August Heinrich Christian, Betragtninger over himlen. •Ubersetzt von G.F.K. Ursin. Kopen-
hagen,1834.

3Gelpke, Beschouwing van det heelal,of volks-leesboek over de sterrekunde. •Ubersetzt von W. Gleuns.
Groningen, 1834.
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Anhang A

Zeittafel zur Astronomie

1750 T. Wright1, Theory of the Universe2

1755 I. Kant, AllgemeineNaturgeschichte und Theorie desHimmels3

1781 (13. M•arz) F.W. Herschel entdeckt Uranus
1782 F.W. Herschel publiziert seinenerstenDoppelsternkatalog
1782 F.W. Herschel ver•o�entlicht seineEntdeckung der Eigenbewegung der

Sonne
1784 F.W. Herschel publiziert seineerstenUntersuchungen •uber die Struktur

desMilchstra�ensystems
1789 F.W. Herschel publiziert seineNebelklassi�kation
1794 E. Chladni4 weist den au�erirdischen Charakter der Meteorenach
1795 F.W. Herschel publiziert seineAnsichten •uber die Natur der Sonneund

der Fixsterne
1796 P.S.deLaplacever•o�entlicht seinekosmogonischeTheorie in \Exp osition

du Syst�emedu Monde"5

1797 H.W. OlbersAbhandlung \ •Uber die leichteste und bequemsteMethode,
die Bahn einesKometen zu berechnen"6

1798 H.W. Brandes7 und J.F. Benzenberg8 ermitteln die Entfernung der Me-
teore

1800 F.W. Herschel entdeckt die ultraroten Strahlen im Sonnenspektrum

1Wright of Durham, Thomas (1711-1786).Englischer Naturphilosoph.
2Wright of Durham, Thomas, An original Theory or new hypothesisof the Universe,foundedupon the

Laws of Nature, and solving by mathematical principles the general phenomenaof the visible creation;
and particularly the Via Lactea . . . London, 1750.

3Kant, Immanuel, Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, oder Versuch von der Ver-
fassungund dem Mechanischen Ursprunge des ganzenWeltgeb•audes nach Newtonischen Grunds•atzen
abgehandelt.K•onigsberg, 1755.

4Chladni, Ernst Florens Friedrich (1756 -1827). Begr•under der wissenschaftlichen Akustik.
5Laplace, Pierre Simon de, Exposition du Syst�emedu Monde. 2 B•ande. Paris, 1796.
6Olbers, Heinrich Wilhelm Matth •aus, •Uber die leichteste und bequemsteMethode, die Bahn eines

Kometen aus einigen Beobachtungen zu berechnen. Weimar, 1797.
7Brandes, Heinrich Wilhelm (1777-1834).Ver•o�en tlichungen •uber Mathematik, Astronomie, Meteo-

rologie.
8Benzenberg, Johann Friedrich (1777-1846).Schrieb, zusammenmit Heinrich Wilhelm Brandes: Ver-

such, die Entfernung und die Bahnen der Sternschnuppen zu bestimmen, Hamburg, 1800, und sp•ater
(allein): •Uber die Sternschnuppen. Hamburg, 1839.
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1800 F.X. Freih. v. Zach gr•undet die \Monatlic he Correspondenzzur Bef•orde-
rung der Erd- und Himmelskunde"9

1801 (1. Jan.) G. Piazzi10 entdeckt den erstenKleinplaneten (Ceres)
1802 H.W. Olbers entdeckt den zweiten Kleinplaneten (Pallas)
1802 W.H. Wollaston11 verwendeteinenSpalt zur ErzeugungdesSonnenspek-

trums
1803 J.-J. Lalande12 ver•o�entlicht seine\Bibliographie astronomique"13

1804 C.L. Harding14 entdeckt den dritten Kleinplaneten (Juno)
1804 C.F. Gau�: Methode der kleinsten Quadrate
1807 H.W. Olbers15 entdeckt den vierten Kleinplaneten (Vesta)
1815 J. Fraunhofer16 entdeckt die dunklen Linien im Sonnenspektrum
1816 B.A. von Lindenau17 und J.G.F. von Bohnenberger18 gr•undendie \Zeit-

schrift f•ur Astronomie und verwandte Wissenschaften"
1818 F.W. Bessel19 ver•o�entlicht seine\F undamenta Astronomiae"
1820 In London wird die \Astronomical Society" gegr•undet
1821 H.C. Schumacher20 gr•undet die \Astronomischen Nachrichten"
1821 Die katholische Kirche hebt dasVerbot der kopernikanischen Lehre auf
1824 W.G. Lohrmann21 bringt seinegro�e Mondkarte heraus
1827/28 A.v. Humboldt22 h•alt in Berlin seinepopul•aren Kosmos-Vorlesungen
1834 E.H. Weber23 und G.T. Fechner24 �nden das psychophysische Grund-

gesetz,und Fechner wendet esauf die Gr•o�enklassenin der Astronomie
an

1837 F.G.W. v. Struve25 gelingt der Nachweis einer Fixsternparallaxe (� Ly-
rae)

1838 F.W.Besselgelingt die Messungeiner Fixsternparallaxe (61 Cygni)

9Zach, Franz Xaver Freiherr von (1754-1832),Astronom. Die Monatliche Correspondenz . . . erschien
von 1800bis 1813.

10Piazzi, Giuseppe: s. Kap. 5.2.1.
11Wollaston, William Hyde (1766-1828),englischer Physiker und Chemiker.
12Lalande, Joseph-J�erômeLefran�cais de (1732-1807),Astronom.
13Lalande, J.-J. de, Bibliographie astronomique avec l'histoire de l'astronomie depuis 1781-1802,avec

une table desmati�erespar Cotte. Paris, 1803.
14Harding, Karl Ludwig (1765-1834):s. Kap. 3.4.
15Olbers, Heinrich Wilhelm Matth •aus: s. Kap. 3.4.
16Fraunhofer, Josephvon (1787-1826),Optik er.
17Lindenau, Bernhard August von (1780-1854),Astronom. Die Zeitschrift erschien von 1816-1818.
18Bohnenberger, Johann Gottlieb Friedrich von: s. Kap. 5.2.1.
19Bessel,Friedrich Wilhelm: s. Kap. 5.2.1; Bessel,Friedr. Wilh., Fundamenta astronomiae pro anno

1755:deducta ex observationibus viri in comparabilis JamesBradley in speculaastronomicaGr�enovicensi
per annos1750-1762institutis. Regiomonti, 1818.

20Schumacher, Heinrich Christian (1780-1850),Astronom. Stand in engemAustausch mit Carl Friedrich
Gau�. - Die Astronomischen Nachrichten erschienen bis 1950.

21Lohrmann, Wilhelm Gotthelf: s. Kap. 5.2.1.
22Humboldt, Alexander von (1769-1859),Naturforscher. Eines seiner bedeutendstenWerke: Kosmos.

Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. 5 B•ande. Stuttgart, 1845-62.
23Weber, Ernst Heinrich (1795-1878),Anatom und Physiologe.
24Fechner, Gustav Theodor (1801-1887),Professorder Physik in Leipzig.
25Struve, Friedrich Georg Wilhelm (1793-1864),Astronom.
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1842 C.J. Doppler26 publiziert dasPrinzip der scheinbaren Frequenz•anderun-
genvon Schall- und Lichtquellen durch Bewegung

1843 S.H.Schwabe27 entdeckt die Periodizit •at in der H•au�gkeit desAuftretens
der Sonnenecken

1846 J.G. Galle28 entdeckt den Planeten Neptun auf Grund der mittels
St•orungsrechnung durch U. Leverrier29 gefundenenEphemeride

Die vorstehendeZeittafel beruht weitgehendauf einer Zusammenstellungvon Herr-
mann30.

26Doppler, Christian Johann (1803-1851),•osterreichischer Physiker und Mathematiker.
27Schwabe, Samuel Heinrich (1789-1875),Astronom.
28Galle, Johann Gottfried (1812-1910),Astronom (Professor in Breslau).
29Leverrier, Urbain Jean Joseph(1811-1877),franz•osischer Astronom.
30Herrmann, Dieter B., Geschichte der Astronomie von Herschel bis Hertzsprung. Berlin, 1978.
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Anhang B

Lehrplan des Herzogl.
philologisc h-p •adagogischen Instituts
zu Helmstedt (1797)

Wiedeburg1 beschreibt ausf•uhrlich den Lehrplan seinesInstituts:

Religion
Die Religionslehrenwerden in 2 Klassen vorgetragen, w•ochentlich 2 Stunden in jeder
Klasse.Bei dem Vortrage der Religionslehrensoll der Hauptnutzen praktisc h sein: die
Religion soll Einu� auf Gesinnungen und Handlungen erhalten. N•achstdem mu� der
k•unftige GelehrteeinegenauerehistorischeEinsicht in diesenGegenstanderhalten;er mu�
ihn genaueruntersuchen und seine •Uberzeugungallein auf dieseUntersuchung gr•unden.
In beidenKlassenwird der Unterricht mit Gebet begonnen.

In der 2. Klasse ist der Unterricht katechetisch. Beweisstellenwerden aus der Bibel
selbst vorgelesenund erkl•art, aber ohne weitl•au�ge Erl•auterung. Einzelne Stellen und
Lieder werdenauswendig gelernt, wobei man sich aber vor einemZuviel h•utet, um gegen
das,was f•ur dasganzeLeben wertvoll seinsoll, keinenWiderwillen einzu •o�en.

In der 1. Klasseist der Unterricht genauer.Das neueTestament wird im Urtext, das
alte nach der Septuaginta gelesen.Kirchengeschichte wird mit besondrerR•ucksicht auf
die Abweichungen der verschiedenenReligionsgemeinschaften gelehrt. Die Sch•uler sitzen
in dieserKlassemehrereJahre, weshalbmit den Leseb•uchern gewechselt wird.

Lehrb•ucher:

2. Kl.:
HannoverscherKatechismus2;
Seiler, lateinischesKompendium f•ur Schulenund Gymnasien3.

1. Kl.:
Schulz,Lehrbuchder Religion nach Grunds•atzender Vernunft und desChristentums4;

1Wiedeburg, Friedrich August, Grunds•atze, Plan, Disziplin, Lehrmethode und Verfassung des
philologisch- p•adagogischen Instituts. Helmstedt, 1797.

2Hann•overischer Katechismus, die christlic he Lehre f•ur die Braunschw.- L•uneburg. Lande. L•uneburg,
1793.

3Seiler, Kompendium . . . : nicht gefunden.
4Schulze, Johann Heinrich August, Lehrbuch der Religion nach Grunds•atzen der Vernunft und des
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Dietrich, Unterweisungzur Gl•uckseligkeitnach der Lehre Jesu5;
Wiedeburg, Friedrich August,Grundri� . . . 6: [ 1. Nat•urliche Religion. 2. Notwendigkeit der
O�enbarung. 3. G•ottlic hkeit der Lehre. 4. Kenntnis der biblischen B•ucher. 5. Lehren und
Lebenspichten. 6. Religionsgeschichte.]
Zuweilen werdengelesen:
Salzmann,eine Gottesverehrung7;
Gellert, moralischeVorlesungen8.

Naturgesc hichte
W•ochentlich 1 Stunde.Zuerst werdennur die merkw•urdigsten9 Tiere und Panzen ausge-
hoben, beschrieben und in Abbildungen vorgelegt,auf denendie Sch•uler die Unterschei-
dungszeichen f•ur eineallgemeineEinteilung aufsuchen m•ussen.

Im 2. Kursus (11
2 Jahre) wird dasKompendium der Reihenach durchgenommen,eine

Tabelle angelegtund dasGanzegelernt. Immer wird dabei auf den Nutzen der Tiere und
Panzen, die zweckm•a�ige Einrichtung der organischen K•orper, die Kunsttrieb e und Fer-
tigkeiten der Tiere hingewiesen,als Beweiseeiner h•ochstweisenGrundursache der Natur.
Daran schlie�t sich eine geschichtliche Kenntnis des Menschen, seinesK•orpers und der
Mittel, ihn gesundzu erhalten.

Aus der Physik wird etwa alle 2 Jahre soviel vorgetragen und mit Experimenten
erl•autert, als Eberts Lehrbuch10 enth•alt.

Lehrb•ucher:
Ebert, Johann Jakob, Unterweisung. . . 11;
Bu�on 12;
Stuve,LehrbuchdesmenschlichenK•orpers und der Gesundheitslehren13;
ders., Di•atetik 14;
Voigt, Grundkenntnissevom Menschenund einigen zu seiner fr •uheren Bildung geh•origen
Wissenschaften15;
B•usching,Unterricht in der Naturgeschichte16.

Christenthums. Haupts•achlich zum Unterrichte in der obern Schulclasse entworfen. Leipzig, 1789; 2.
verbess.Ausg. ebd., 1795.

5Diterich, Johann Samuel, Unterweisungzur Gl•uckseligkeit nach der Lehre Jesu.Cilli, 1794.(1. Au.
Berlin, 1772)

6Wiedeburg, Friedrich August, Grundri� . . . : nicht gefunden.
7Salzmann,Eine Gottesverehrung: nicht gefunden.
8Gellert, Christian F•urchtegott (1715-1764),Moralische Vorlesungen. (Erst 1770 zuerst erschienen,

herausgegebenvon Johann Adolf Schlegelund Gottlieb Leberecht Heyer.) 2 Bde. Leipzig, 1770.Zahlreiche
sp•ateren Auagen.

9= wert, gemerkt zu werden.
10Ebert, Johann Jakob, Professorder Mathematik in Witten berg.
11Ebert, Johann Jakob, Unterweisungin den philosophischen und mathematischen Wissenschaften f•ur

die oberen Classender Schulen und Gymnasien.Neuevermehrte und verbesserteAuage, Leipzig, 1779.
(1. Au.: 1773)

12Bu�on, GeorgesLouis Leclerc, Graf von. Zahlreiche Ausgaben, insbesondereseinerNaturgeschichte
(original: 44 B•ande. Paris, 1748-1804.)

13Stuve, Johann,Lehrbuch desmenschlichenK•orpersund der Gesundheitslehren.Braunschweig(Schul-
buchhandlung), 1790.

14Stuve, Johann, Di•atetik: nicht gefunden.
15Voigt, JohannHeinrich, Grundkenntnissevom Menschenund einigenzu seinerfr •uhern Bildung geh•ori-

gen Wissenschaften. Gotha, 1789.
16B•usching, Anton Friedrich, Unterricht in der Naturgeschichte f•ur Diejenigen, welche wenig oder gar

nichts davon wissen.Berlin, 1775.Zahlreiche weitere Auagen bis 1813.
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Anhang C

Gesetze f•ur die Sch•uler des
Martineums (1801)

F•ur die Sch•uler desMartineums galt eineReihevon Gesetzen,die hier auszugsweisewie-
dergegeben seien:1

\1. Wer das Martineum besuchen will, mu� sich bei dem Rektor desselben melden, der
ihn nach vorhergegangenerPr•ufung in die schickliche Klasseeinf•uhrt. Der Einzuf•uhren-
de gelobt durch einenHandschlag als Inbegri� seinerSch•uler-Pic hten, Gottesfurcht und
Tugend, GehorsamgegenseinenLehrer und den Rektor, Flei� und ein gutes sittliches
Betragen.Ohne genaueErf•ullung dieserBedingungenkann Niemand Sch•uler seyn.

2. Jeder Sch•uler ist verbunden, allen Lehrern ohne Unterschied, auch der untern Klas-
sen,geb•uhrendeAchtung zu beweisen,und keiner darf sich unterstehen,vor den Th•uren
der Klassenden Unterricht der Lehrer durch Ger•ausch und Ungezogenheitenzu st•oren.

3. Insbesondereist jeder Sch•uler dem Lehrer seiner Klasse den strengsten Gehorsam
schuldig, und er mu� alle Ermunterungen und Ermahnungen desselben genauund wil-
lig befolgen,da sie alle zu seinemBesten dienen. Murren und Trotz, Widerspenstigkeit
und Widersetzlichkeit bei erhaltenenVerweisenund Bestrafungen,sowie L•ugenund Un-
wahrheit k•onnennicht ungeahndetbleiben, weil sonstalle Erziehung nur vergeblich seyn
w•urde.

5. Jeder Sch•uler mu� t •aglich zur bestimmten Zeit und mit dem Schlage, nicht fr •uher
nicht sp•ater, zur Schule kommen. . . Wer zu sp•at in die Lehrstundenkommt, wird in den
Wochentabellen als ein tr •agerMensch bemerket.

8. In den Lehrstunden mu� Jeder aufmerksam,ruhig, still und sittsam seyn, weil man

1[ Einladungsschrift ]: Zu der auf den 10. Jun. Vormittags um 9 Uhr festgesetzten feierlic hen
Einf •uhrung einiger Lehrer an dem hiesigen Martineum ladet unterth •anig ein, und theilt nebst ei-
nigen Bemerkungen •uber die Absonderung der Schulen f•ur Studirende und Nichtstudirende den neuen
Lektionsplan und die Schulgesetzedes Martineums mit D. Georg An ton Christoph Sche�er , desi-
gnirter Rektor desGymnasiums.
Braunschweig, 1801.
In: Programme u. dergl. desMartineums zu Braunschweig 1692-1827(�ktiv er Titel).
Stadtbibliothek Braunschweig, Sign. I 129/518.
{ Einer der einzuf•uhrenden Lehrer war Gelpke.
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nur durch Aufmerksamkeit und Nachdenken sich Kenntnisseerwerben kann. Wer auf ir-
gendeineArt seineund seinerMitsch•uler Aufmerksamkeit, und dadurch auch denVortrag
desLehrers,st•ort, s•undigt gegendiesen,sich selbstund seineMitsch•uler, und raubt ihnen
und sich das Edelste, die Zeit. Fern sei daher alles Plaudern, Fu�scharren, Necken der
Mitsch•uler, Besch•aftigung mit fremden,unn•utzen Dingen, Spielereiund jeder Unfug, wo-
durch nicht nur der Nutzen desSchulunterrichts vereitelt, sondernauch die den Lehrern
geb•uhrendeEhrerbietung verletzt wird.

10. W•ahrend der Lektionen darf Niemand Fr•uchte und andere e�bare Sachen verzeh-
ren, und die •Uberbleibselins Schulzimmer werfen . . .

12. Ein guter Sch•uler mu� nicht nur in den Lehrstunden, sondernauch zu Hause ei-
�ig seyn,wenn er wasOrdentlicheslernenund ein geschickter, brauchbarer Mann werden
will . . .

14. . . . es . . . wird besondersallen Sch•ulern der untern Klassennachdr•ucklich untersagt,
auf der Gassezu schreienund zu l•armen,sich mit einanderzu balgenund zu raufen,oder
wohl gar andereLeute zu necken, und dadurch nachtheilige Ger•uchte f•ur die Schule zu
veranlassen.

16. Schw•oren, Fluchen, L•ugen und andere dergleichen p•obelhafte Unarten k•onnen, als
Z•uge gemeinerSitten, bei keinem J•unglinge von einer edelernBildung geduldet werden.
Dagegenmu� derselbe nach Anst•andigkeit, Bescheidenheit, Wahrhaftigkeit, Ordnungs-
liebe, Reinlichkeit und andern ihn empfehlendenTugendeneifrigst streben, und dadurch
sowohl sich selbstvervollkommnen,alsseinenMitsch•ulern und Freundenein gutesBeispiel
geben."
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Anhang D

Lektionsplan des Martineums (1801)

Der Rektor desMartineums beschreibt dasLehrangebot desGymnasiumswie folgt:1

I. F •unfte Klasse 2

1). Sprachunterric ht. Deutsc h. •Ubung im richtigen und ausdruckvollen Lesen,in der
Orthographie und im m•undlichen Erz•ahlen; in mehrerenStunden. { Latein. Uebung im
Lesenund und Dekliniren, und •ubersetzenkurzer und leichter Formeln ins Deutsche.Nach
GedikenslateinischemLesebuche3 mit Br•oderskleinern lateinischenGrammatik4 und Es-
marchsUmarbeitung desSpeccius5. W•ochentlich 6 Std.
2). Wissenschaftlic he Kenn tnisse. Religions-Un terric ht , nach Junkers biblischem
Katechismus6. Er enth•alt vornehmlich fa�lic he Begri�e von Gott, Betrachtungen •uber die
Natur und den Menschen, moralische Beispiele,Erz•ahlungenausJesusLeben, Anleitung
zu den Pic hten der Kinder in ihren verschiedenenVerh•altnissen gegenAeltern, Lehrer
etc. Auch werden ausgew•ahlte und erkl•arte biblische Spr•uche und Lieder-Verseauswen-
dig gelernt und hergesagt.W. 4 Std. { Biblisc he Geschichten , nach HenkensAuswahl
biblischerErz•ahlungen7. W. 2 Std. { Geographie , nach Fabri's Abrisseder Geographie8.
Vorz•uglich von Deutschland; von den andern, besondersEurop•aischen, L•andern nur die
allgemeinstenBegri�e. W. 2 Std. { Geschichte. Erz•ahlung ausgew•ahlter Geschichten,
aus Schr•ocks Geschichtef•ur Kinder9. W. 2 Std. { Rechnen , Zahlenkenntni� und die

1[ Einladungsschrift ] Zu der auf den 10. Jun. Vormittags um 9 Uhr festgesetzten feierlic hen
Einf •uhrung einiger Lehrer an dem hiesigen Martineum ladet unterth •anig ein, und theilt nebst ei-
nigen Bemerkungen •uber die Absonderung der Schulen f•ur Studirende und Nichtstudirende den neuen
Lektionsplan und die Schulgesetzedes Martineums mit D. Georg An ton Christoph Sche�er , desi-
gnirter Rektor desGymnasiums.
Braunschweig, 1801,S. 10-15.
In: Programme u. dergl. desMartineums zu Braunschweig 1692-1827.(�ktiv er Titel)
Stadtbibliothek Braunschweig, Sign. I 129/518.

2=Quin ta.
3Gedike, Friedrich, LateinischesLesebuch. Berlin, 1782.(Die 36. Au. erschien mehr als ein Jahrhun-

dert sp•ater: 1891.)
4Br•oder, Christian Gottlieb, Kleine lateinische Grammatik, mit leichten Lektionen f•ur Anf•anger.Leip-

zig, 1795.(Die 32. Au. erschien 1870.)
5Esmarch, Heinrich Peter Christian, M. Christ. Speccii Praxis declinationum et conjugationum ganz

umgearbeitet von H.P.C. Esmarch. 3. Au. Flensburg,1785.Umarbeitung von Speccius,Christoph, Praxis
declinationum . . . Berlin, 1729.

6Junker, Friedrich August, Biblischer Katechismus f•ur Volksschulen. Halle, 1787.(18. Au. 1828.)
7Henke, Heinrich Philipp Konrad, Auswahl biblischer Erz•ahlungenf•ur die ersteJugend.Leipzig, 1788.
8Fabri, Johann Ernst, Kurzer Abri� der Geographie.Halle, 1785.(14. Au. 1812.)
9Schr•ockh, Johann Matthias, Allgemeine Weltgeschichte f•ur Kinder. 4 Thle. Leipzig, 1779-1784.
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vier Spezies,besondersauch leichtes Kopfrechnen. W. 2 Std. { Naturgesc hichte und
andere gemeinn •utzige Kenn tnisse , nach Junkers Handbucheder gemeinn•utzigsten
Kenntnisse, 1st Th.10. W. 4 Std. { Sulzers Vor •ubungen, 1ster Th. 11, zu lesenund
dar•uber zu reden.W. 2 Std. { Schreib en. W. 3 Std.

I I. Vierte Klasse 12

1). Sprachunterric ht. Deutsc h, wie in Quinta, nur etwas vollkommener.Zugleich klei-
ne Ausarbeitungen•uber Gegenst•andedesgemeinenLebens,demIdeen-Kreiseder Kinder
angemessen,auch Deklamir-Uebungen.W. 2 Std. { Latein. Gedikens Lesebuch13 und
Eutrop14, fortgesetzteUebung im Dekliniren und Konjugiren, und Uebersetzungleichter
Formeln aus dem Deutschen ins Lateinische. Dabei Br•oderskleinere Grammatik15. W. 8
Std. { Griec hisch, Lesenlernenund Dekliniren, dabei Trendelenburgs Grammatik16. W.
2 Std.
2). Wissenschaftlic her Un terric ht. Religion , nach JunkersKatechismus17, etwasvoll-
st•andiger, als in Quinta, besondersauch Erl•auterungendurch biblische Geschichten und
andereBeispiele,nach Henke18 oder Weland 19. W. 4 Std. { Geographie , nach Fabri 20.
W. 2 Std. { Geschichte , nach Vorbereitung zur Weltgeschichtef•ur Kinder 21. W. 2 Std. {
Rechnen , w. 2 Std. { Naturgesc hichte mit einigenanthropologischen, technologischen
und a. gemeinn•utzigen Kenntnissen,nach Junker 22. W. 2 Std. { Sulzers Vor •ubungen,
2ter Th. 23. W. 2 Std. { Wiederholungsstunde von den Lektionen der verossenen
Woche. { Schreib en. W. 3 Std.

I I I. Dritte Klasse 24

1). Sprachunterric ht. Deutsc h. Styl •ubungenmit Grammatik verbunden,richtiges und
ausdruckvolles Lesen,Deklamiren. W. 2 Std. { Latein. Justin und Kornelius Nepos ab-
wechselnd, 4 Std., Ph•adrus, 2 Std., Styl•ubungenmit Br•oderskleineren Grammatik 25. 2
Std. { Griec hisch. GedikensLesebuch26 mit TrendelenburgsGrammatik 27 zur Uebungim
Dekliniren und Konjugiren. W. 2 Std. { Franz •osisch. Gedikens Lesebuch28, mit Gram-

10Junker, Friedrich August, Handbuch der gemeinn•utzigsten Kenntnissef•ur Volksschulen. 3 Thle. Halle,
1787-1792,. . . , (8. Au. 1817-1821).

11Sulzer,Johann Georg,Vor•ubungenzur Erweckung der Aufmerksamkeit und desNachdenkens.4 Thle.
Theil 1/ Zum Gebrauch der letzten [= untersten] Classedes K•onigl. Joachimsthalischen Gymnasiums.
Berlin, 1799.

12=Quarta.
13s. Fu�note 3.
14Eutropius: r•omischer Schriftsteller des4. Jhs.
15s. Fu�note 4.
16Trendelenburg, Johann Georg; m•oglicherweise: Anfangsgr•unde der griechischen Sprache. Danzig,

1782,oder: Griechische Sprachlehre. Leipzig, 1788.
17s. Fu�note 6.
18s. Fu�note 7.
19Weland, Jakob Christian. Das GV 1700-1910enth •alt mehrerein Frage kommendeTitel.
20s. Fu�note 8.
21Schl•ozer, August Ludwig von, Vorbereitung zur Weltgeschichte f•ur Kinder. G•ottingen, 1779.
22s. Fu�note 10.
23s. Fu�note 11, jedoch Theil 2/ Zum Gebrauch einiger ClassendesK •onigl. Joachimsthalischen Gym-

nasiums.Berlin, 1780.
24=T ertia.
25s. Fu�note 4.
26Gedike, Friedrich, GriechischesLesebuch f•ur die ersten Anf•anger. Berlin, 1782.
27s. Fu�note 16.
28Gedike, Friedrich, Franz•osischesLesebuch: Das GV 1700-1910gibt mehrerean.
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matik. 1 Std.
2). Wissenschaftlic her Un terric ht. Religion , nach Diterichs Ausz•ugeder Unterwei-
sung zur Gl•uckseligkeitnach der Lehre Jesu29. 4 Std. { Geographie nach Fabri 30. 2
Std. { Geschichte nach Schr•ockhsLehrbuche31. { Rechnen , nebst den erstenAnfangs-
gr•undender Mathematik •uberhaupt. 3 Std. { Naturgesc hichte mit Di•atetik und andern
verwandten Kenntnissen,nach FunkensLeitfaden der Naturgeschichtef•ur Erwachsene32.
2 Std. { Eine Wiederholungsstunde wie in Quarta. { Schreib en, wobei besonders
JunkersHandb.der gemeinn•utz. Kenntn.33 gebraucht wird. W. 3 Std., welche die Sch•uler
der drei untern Ordnungengemeinschaftlich besuchen.

IV. Zweite Klasse 34

1). Sprachunterric ht. Deutsc h. Styl •ubungenmit Grammatik, nach AdelungsAuszuge
aus seiner Sprachlehre35, und Deklamir-Uebungen.W. 2 Std. { Latein. Julius C•asar,
2 Std., Kornelius oder Kurtius , 2 Std., Gedikens latein. Chrestomathief•ur die mittleren
Klassen36. 1 Std. Ovids Metamorphosennach schicklicher Auswahl mit Mythologie, 2 Std.
Prosodie, 1 Std., Styl•ubungenmit Br•odersgr•o�ern Grammatik 37, 2 Std. { Griec hisch.
HeinzelmannsLesebuch38, mit TrendelenburgsGrammatik 39. 4 Std. { Franz •osisch. Ge-
dikensfranz•osischesLesebuch40 mit Pierrards Grammatik 41, Styl•ubungen.2 Std.
2). Wissenschaftlic her Un terric ht. Religion. Christliche Religions-und Tugendlehre
in ihrem ganzenUmfangemit besondererR•ucksicht auf die Kon�rmanden, nebst kurzer
Religions-Geschichte und Einleitung in die Bibel, nach Dieterichs Unterweis. zur Gl•uck-
seligkeit nach der Lehre Jesu 42. J•ahrlich geendet.4 Std. { Geographie , nach Fabri
43, anderthalbj•ahriger Kursus, 2 Std. { Geschichte nach Schr•ockh44, in anderthalb J.
geendigt, dann Braunschweigische Geschichte, ein halbes Jahr. 2 Std. { Mathematik.
Arithmetik , und dann Geometrie , nach Vieths erstemUnterrichte in der Mathematik
45. 2 Std. { Naturgesc hichte mit den verwandten technologischen, anthropologischen
und di•atetischen Kenntnissen,nach FunkensLeitfaden f•ur Erwachsene46. 2 Std.

29Diterich, Johann Samuel, Unterweisungzur Gl•uckseligkeit nach der Lehre Jesu,Auszug daraus. Hei-
delberg, 1781.

30s. Fu�note 8.
31Schr•ockh, Johann Matthias, Einleitung zur Universalhistorie. (Begr•undet von Hilmar Curas.) Berlin,

1774.
32Funke, Karl Philipp, zahlreiche Lehrb•ucher der Naturgeschichte.
33s. Fu�note 10.
34=Sekunda.
35Adelung, Johann Christoph, Auszug aus der deutschen Sprachlehre. C•olln, 1789.
36Gedike, Friedrich, Lateinische Chrestomathie. Berlin, 1792.
37Br•oder, Christian Gottlieb, Praktische Grammatik der lateinischen Sprache. Leipzig, 1787. (Die 18.

Au. erschien 1828.)
38Heinzelmann,Johann Christian Friedrich, GriechischesLesebuch. Halle, 1786.
39s. Fu�note 16.
40s. Fu�note 28.
41Pierrard, Pierre, Praktische Grammatik, oder Regelnder franz•osischenSprache. Braunschweig, 1801.
42s. Fu�note 29.
43s. Fu�note 8.
44s. Fu�note 31.
45Vieth, Gerhard Ulrich Anton, Erster Unterricht in der Mathematik f•ur B•urgerschulen, welcher das

Gemeinn•utzlichste und Fa�lic hste aus der Rechenkunst, Me�kunst, Mechanik und Baukunst enth •alt.
Leipzig, 1796.

46s. Fu�note 32.
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V. Erste Klasse 47

1). Sprachunterric ht. Deutsc h. Rhetorik und Deutscher Styl, theoretisch und prak-
tisch, mit eigenenAusarbeitungen, Uebersetzungenund Deklamir-Uebungen,Kenntni�
der Deutschen Literatur und Erkl •arung Deutscher Klassiker, 2 Std. { Latein. Horaz und
Vergil, abwechselnd, 2 Std. Cicero's philosophischeSchriften oder Reden, 2 Std. Livius,
2 Std., Plinius Briefe oder Sallust oder Tacitus oder Sueton, 1 Std., Styl •ubungen,2 Std.
{ Griec hisch. Homer, 2 Std., Xenophon,Plato, Theophrast, oder Plutarchs Biographien
abwechselnd, 2 Std.; zuweilen auch einzelneSt•ucke der Tragiker, Theokrit oder Harles
poetischeAnthologie 48. { Hebr •aisch, nach Vaters Sprachlehre 49, 1 Std. { Franz •osisch.
Gedikens Franz•os. Chrestomathief•ur die obern Klassen50, oder Handbuchder Franz•os.
Sprache(Berlin 1800)51, zuweilen Voltaire's Henriade, oder Moli�ere oder Racine; Uebun-
gen im Schreiben und Sprechen nach Pierrards Grammatik 52. 2 Std.
2). Wissenschaftlic her Un terric ht. Religion. Christliche Religions-und Tugendlehre
mit dem n•othigen exegetischen, historischen und literarischen Notizen, nach Schulzens
Lehrbuche53. 2 Std. { Geographie mit Statistik, nach Fabri 54, in 2 Jahren geendigt.
2 Std. { Geschichte. AllgemeineWeltgeschichte, nach H•ublers 55 oder BredowsTabellen
56, ein zweij•ahriger Kursus, 2 Std.; bei der alten Geschichte zugleich alte Geographie.{
Mathematik. Arithmetik und Algebra , abwechselndmit Geometrie und Trigono-
metrie , ersterenach Leiste57, letzterenach LorenzensEuklid 58, beidezusammenin einem
zweij•ahrigenKursus. 3 Std. { Naturgesc hichte mit Technologie,nach FunkensLeitfaden
der Naturgeschichtef•ur Studirende59, anderthalbj•ahrlich, abwechselndmit Anthropologie
und Di•atetik, oder Kosmologienach Kl •ugelsgemeinn•utzigen Vernunftkenntnissen(Ber-
lin 1791)60, jedeshalbj•ahrlich. 2 Std. { Logik , nach KiesewettersLogik f•ur Schulen61,
einj•ahriger Kursus; 2 Std. { Mythologie oder Griechische und R•omische Alterth •umer
oder Arch•aologieoder Notiz der Klassiker, nach Eschenburgs Handbucheder klassischen
Literatur 62. 1 Std.
In der Englischen Sprache ertheilt der Rektor Privat-Unterricht, sowie der Subkonrektor
in der Physik und im Zeichnen.

47=Prima.
48Harles, Gottlieb Christoph, Anthologia graecapoetica. N•urnberg, 1775;Neuau. Bayreuth, 1792.
49Vater, Johann Severin, Hebr•aische Sprachlehre. Leipzig, 1797.
50Gedike, Friedrich, Franz•osische Chrestomathie, zum Gebrauch der h•oheren Klassen, aus den

vorz•uglich neuern Schriftstellern gesammelt.Berlin, 1792.(6. Au. 1824.)
51Handbuch der franz•osischen Sprache, herausgegeb.von Christian Ludwig Ideler. 1. Th. Berlin, 1796,

. . . , (8. Au. 1826.); 2. Th. Berlin, 1798, . . . , (8. Au. 1826.)
52s. Fu�note 41.
53Schulz/e, Lehrbuch . . . : konnte nicht zugeordnetwerden.
54s. Fu�note 8.
55H•ubler, Daniel Gotthold Joseph,Synchronistische Tabellen der V•olkergeschichte: haupts•achlich nach

dem Herrn Hofrath Gatterer's Versuch einer Allgemeinen Weltgeschichte. Freyberg, 1798-99.
56Bredow, Gabriel Gottfried, Weltgeschichte in Tabellen: Nebst einer tabellarischen •Ubersicht der Lit-

ter•argeschichte. Altona, 1801.
57Leiste, Christian, Die Arithmetik und Algebra zum Gebrauch beim Unterricht entworfen. Leipzig,

1790.
58Euklids Elemente. 15 B•ucher, aus dem Griechischen •ubersetzt von Johann Friedrich Lorenz. 2. Au.

Halle, 1798.
59Funke, Philipp, Leitfaden der Naturgeschichte f•ur Studirende: nicht gefunden.
60Kl •ugel, Georg Simon, Die gemeinn•utzigsten Vernunft-Kenntnisse, oder Anleitung zu einer verst•andi-

gen und fruchtbaren Betrachtung der Welt. Leipzig, 1789,sowie sp•atere Auagen.
61Kiesewetter, Johann Gottfried Karl Christian, Logik zum Gebrauch f•ur Schulen. Berlin, 1797.
62Eschenburg, Johann Joachim, Handbuch der classischen Literatur und Alterth umskunde. Berlin,

1783.(8. Au. 1837.)
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Anhang E

Lehrplan des Katharineums
(Sommerhalb jahr 1824)

Direktor Friedemann1 gibt den folgendenLehrplan an:

Erste Klasse 2

Religion
2 Std. Past. Schulze: nach Niemeyer's Lehrb. 12te Au. Halle, 1822. 16 Ggr.3 Die an-
gef•uhrten BeweisstellendesN.T. werden im Original aufgeschlagen und durchgegangen.
Jedealte Ausg. ist brauchbar; sonstist Schulausg.d. gr. N.T. v. Tittmann. Lpz. b. Tauch-
nitz, 1819. 18 Ggr.4

Deutsc he Sprache
3 Std. D. Griepenkerl: theils Grammatik nach P•olitz Lehrb. der deutschenSpr. in ihrem
ganzenUmf. und ihrer gegenw.Gest. 2te Au. Lpz. 1810. 1 Thlr. 5 { theils Literaturge-
schichte und Erkl •arung der Klassiker nach Winter's Gesch.d. Sprach- Dicht- und Rede-
kunst der Deutschen.Berlin, 1820. 1 Thlr. 6 { theils Styl- und Rede•ubungen,wobei von
jedemSch•uler monatlich Ein aufgegebenerAufsatz eingereicht wird.
Lateinisc he Sprache
10 Std. Dir. Friedemann: 1 Std. Syntax nach Zumpt's Schulgrammatik. 3te Au. Berl.
1823.1 Thlr. 7 { 1 Std. Styl•ubungennach Zumpt's Aufgaben, 2te Au. Berl. 1822.1 Thlr.
4 Ggr.8; { 1 Std. Extemporale; { 2 Std. Cicero'sauserleseneRedennach Matthi •a's Schul-
ausg.Lpz. 1818.21 Ggr.9, zun•achst or. p. leg.Manil.; { 2 Std. Livius, Schulausg.v. Tafel.

1Lehrplan des Herzoglichen Katharineums zu Braunschweig f•ur das Sommerhalbjahr 1824 nebst
vorl•au�gen Bemerkungenvon Dr. Friedrich Traugott Friedemann, Director.
Braunschweig, gedruckt bei C. Reichard, 1824.
In: Programme und dergl. desKatharineums zu Braunschweig 1744-1827(�ktiv er Titel).
Stadtbibliothek Braunschweig, Sign.: I 129/519.

2=Prima.
3Niemeyer, August Hermann, Lehrbuch f•ur die oberen Religionsclassenin gelehrten Schulen. Halle,

1802;.. . ; 13. Au. ebd., 1823;.. . ; 18. Au. ebd., 1843.
4Tittmann, . . . : nicht gefunden.
5P•olitz, Karl Heinrich Ludwig, Lehrbuch der deutschen Sprache in ihrem ganzenUmfange und ihrer

gegenw•artigen Gestalt. 2. Au. Leipzig, 1810.
6Winter, Hellmuth, Liter •argeschichte der Sprach-, Dicht- und Redekunstder Deutschen zum Leitfaden

bey Schul- und Selbstunterricht f•ur Deutschlands Jugend. Berlin, 1821.
7Zumpt, Karl Gottlob, Lateinische Grammatik. 3. Au. Berlin, 1823.(1. Au. 1818,13. Au. 1874.)
8ders., Aufgaben zum •Ubersetzenins Lateinische, aus den besten neuern lateinischen Schriftstellern

gezogen.2. Au. Berlin, 1822.(1. Au. 1816.)
9Matthiae, August: Cicero, Orationes . . . Leipzig, 1821.
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Stuttg. 1824.2 Bde. 1 Thlr. 16 Ggr.10; { 2 Std. HorazensOden nach D•oring's Schulausg.
2te Au. Lpz. 1815. 1 Thlr. 12 Ggr.11 { 1 Std. m•undliche und schriftlic he metrische Ue-
bungenim Lateinischen und Griechischen nach der Beispielsamml.Braunschw.b. Lucius,
1824. 4 Ggr.12, mit Benutzung von Gradus ad Parnassumv. Sintenis. Z•ullich, 1816. 1
Thlr. 12 Ggr.13, Spitzner's Anweis. zur griech. Prosodie, 2te Au. Goth. 1823.16 Ggr. 14

und Hermanni epit. doctr. metr. Lips. 1818. 1 Thlr. 16 Ggr.15 Uebrigensgeh•ort f•ur den
Bedarf dieserKlasseunerla�lich: Scheller's lat.deutschund deutsch.lat.Handw•orterb. v.
L•unemann. 5te Au. Lpz. und Hannov. 1822. 4 Thlr. 12 Ggr.16 Bemittelten wird drin-
gend empfohlen:Kraft's Eloquentiae lat. exemplae Mureti, Ernesti, Ruhnkenii scriptis
coll. A. Matthiae. Lips. 1821. 1 Thlr. 6 Ggr.17

Von der lateinischen Disputationsgesellschaft (maximal 12 Primaner).

Griec hische Sprache
7 Std. Davon 5 Std. Direct. Friedmann:1 Std. Syntax nach Buttmann's Gramm. 10teAu.
Berl. 1822. 1 Thlr. 18 verbundenmit Styl•ubungennach G•unther's Anleitg. 1r Cursus 3te
Au. Halle, 1820.15 Ggr.19 und W•orterbuch dazu6 Ggr.20 Bemittelten wird empfohlen:
Rost's deutsch.gr. W•orterb. G•ott. 1818. 3 Thlr. 21; { 2 Std. Jacobspoet. Leseb.3te Au.
Jena, 1820. 1 Thlr. 22, die elegischen St•ucke f•ur die 2. Abth. zur Einleitung, die buko-
lischen, dramatischen und lyrischen St•ucke f•ur die 1. Abth. zur Vorbereitung auf ganze
Werke der Tragiker; { 2 Std. Plutarch's Alexander, nach der Schulausg.Lpz. b. Tauchnitz
1819. 12 Ggr. und b. Weigel 1823. 12 Ggr.23 { Ferner 2 Std. D. Elster: XenophonsCy-
rop•adie nach der Schulausg.Lpz. b. Tauchnitz. 12 Ggr., b. Weigel, 15 Ggr., b. Teubner
und Hartmann, 1824.12 Ggr., jedoch mit besondererBer•ucksichtigung der Ausg.v. Popp.
Lpz. 1821. 2 Thlr. 6 Ggr.24, die Bemittelten empfohlenwird.
Griechisch-Deutsche W•orterb•ucher sind Schneider's , Lpz. 3te Au. 1820 (noch o�e-
ne Pr•anum. 8 Thlr. 12 Ggr.)25, Riemer's Jen. 3te Au. 1819, 6 Thlr. 16 Ggr. (o�ene
Pr•anum. f. 4te Au. 5 Thlr.) 26 und dasbinnen drei Wochen vollendetevon Passow,Lpz.

10T. Livii Patavini Historiarum ab Urbe Condita Libri, qui Supersunt, Omnes, cum Dereditorum
Fragmentis et Epitomis. 2 B•ande, Stuttgart, 1824.

11Horatius Flaccus, Quintus, Opera/ Tom. 1/Carmin um I-IV + Epodon. 2. Au. Leipzig, 1815.
12Beispielsammlung. . . : nicht gefunden.
13Sintensis,Karl Heinrich, Gradus ad Parnassumsive promtuarium prosodicum. . . : in usum iuventutis

scholasticae.Z•ullich, 1816.
14Spitzner, Franz, Versuch einer kurzen Anweisungzur griechischen Prosodie. 2. Au. Gotha, 1823.
15Hermann, epit. doctr. metr.: nicht gefunden.
16Scheller, Immanuel JohannGerhard, Lat.-deutsch und deutsch-latein. Handw•orterbuch v. L•unemann.

5. Au. Leipzig und Hannover, 1822.[ Durch diesenhohenPreis d•urfte diesW•orterbuch nur denwenigsten
erreichbar gewesensein.]

17Matthiae, August, Eloquentiae latinae exemplae M.A. Mureti, J.A. Ernesti, Ruhnkenii . . . Altenburg,
Leipzig, 1821.

18Buttmann, Philipp Karl, Griechische Grammatik. 10. Au. Berlin, 1822. (1. Au. 1792, 22. Au.
1869.)

19G•unther, GeorgFriedrich Karl, Anleitung zum •Ubersetzenausdem Deutschen in dasGriechische. 1r
und 2r Cursus, nebst Vor•ubungen zur Erlernung der haupts•achlichen syntaktischen Regeln.Halle, 1813;
1r Cursus: 3. Au. ebd., 1820.

20ders., Deutsch-griechischesW•orterbuch zu den beiden Cursus der Anleitung . . . 2. Au. Halle, 1819.
21Rost, Valentin Christian Friedrich, Deutsch-griechischesW•orterbuch. 2 Thle. G•ottingen, 1818.
22Jacob, PoetischesLesebuch: nicht gefunden.
23Plutarch, Alexander (Schulausg.): beide Ausgaben nicht gefunden.
24alle genannten Ausgaben von XenophonsCyrop•adie wurden nicht gefunden.
25Schneider, Johann Gottlieb, Handw•orterbuch der griechischen Sprache. 4 Thle. Leipzig, 1820.
26Riemer, Friedrich Wilhelm, Griechisch-deutschesHandw•orterbuch. 2 B•ande. 2. Au. Jena und Leip-
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1819.Ladenpreis 6 Thlr., auf besserem Papiere 6 Thlr. 18 Ggr.27 28 Das letztere verdient
f•ur Sch•uler den Vorzug.
F•ur Weiterstrebende ist unentbehrlich: Vigerus de idiotismis gr. L. ed. Hermann, nicht
um des alten Textes, sondern einzig und allein um des Letzteren Anmerk. willen, 3te
Au. Leipz. u. Hannover 1822.3 Thlr. 29 und Mathi•a's ausf•uhrl. Grammatik. Lpz. 1807.
2 Thlr. 8 Ggr.30, wovon eine baldige neueAusg. erwartet wird, nebst Thiersch's Gram-
mat. vorz•ugl. des homer. Dial. Lpz. 1818. 1 Thlr. 12 Ggr.31 Zur Kenntni� des ganzen
r•omischen und griechischen Alterth ums in Wissenschaft, Kunst, Religion, Gebr•auchen
und Staatsverfassungdient: EschenburgsHandb., aber nur in der 6ten Au. Berlin, 1816.
2 Thlr. 32 Die neueste•Ubersicht der r•om. und griech. Litt. gew•ahrt Matthi•a's Grundr. 2te
Au. Jena, 1822. 16 Ggr.33 { Bemittelten wird au�erdem empfohlen:Sickler's Handb.
der alt. Geogr. mit Charten. Kassel, 1824. 3 Thlr. 12 Ggr.34; Fiedler's Gesch.desr•om.
Staatesund Volkes.Lpz. 1821. 1 Thlr. 16 Ggr.35

Englisc he Sprache
Die Besetzungder vacanten Sprachlehrerstellef•ur diesenUnterricht wird demn•achst er-
wartet.
Franz •osische Sprache
3 Std. Sprachl. Garagnon:1 Std. Boileau Paris. Stereot. Ausg.36; { 1 Std. Styl•ubb. nach
Mozin's Gramm. 9te Au. Stuttg. 1821. 20 Ggr.37 { 1 Std. Extemporale zur Bildung der
Conversationssprache.
Hebr •aische Sprache
2 Std. D. Hartwig: 1 Std. Grammatik nach GeseniusLehrb. 4te Au. Halle, 1818. 21
Ggr.38

1 Std. dessenLesebuch.3te Au. Halle, 1821. 14 Ggr.39

Geschichte
3 Std. Prof. Steger:jetzt noch nach eigenenHeften, die aber demn•achst gedruckt werden
sollen.40 Zum Nachlesenemp�ehlt er Dresch'sLehrb. der allgem.Gesch.IIr Curs. Weim.
1818. 1 Thlr. 41

zig, 1819.
27Passow, Franz, Handw•orterbuch der griechischen Sprache: Das GV 1700-1910nennt nur Auagen

nach 1824.
28Au�allend sind die extrem hohen Preise f•ur W•orterb•ucher.
29Francisci Vigeri, De Praecipuis GraecaeDictionis Idiotismis Lib er: Cum animadversionibusHenrici

Hoogeveeri, Ioannis Caroli Zeunii et Godofredi Hermanni. 3. Au. Leipzig/ Hannover, 1822.
30Matthiaea, August, Ausf•uhrliche griechische Grammatik. Leipzig, 1807.
31Thiersch, Friedrich, Griechische Grammatik, vorz•uglich desHomerischen Dialekts. Leipzig, 1818.
32Eschenburg, Johann Joachim, Handbuch der classischen Literatur und Alterth umskunde. Berlin,

1783;6. Au. ebd., 1816.
33Matthiae, August Heinrich, Grundri� der griechischen und r•omischen Literatur. 2. Au. Jena, 1822.
34Sickler, Friedrich Karl Ludwig, Handbuch der alten Geographie,f•ur Gymnasien und zum Selbstun-

terricht. Cassel,1824.
35Fiedler, Franz, Geschichte des r•omischen Staates und Volkes, f•ur die obern Classenin Gelehrten-

Schulen dargestellt. Leipzig, 1821.
36[ m•oglicherweise]: Boileau-Despr�eaux, Nicolas, Oevres,Tom. 1, 2. Edition st�er�eotype, Paris, 1813.
37Mozin, Dominique Joseph,Franz•osische Sprachlehre. T •ubingen, 1802;9. Au. Stuttgart, 1821.
38Gesenius,Friedrich Heinrich Wilhelm, Heb•aischesElementarbuch. 1. Th. Auch unter dem Titel: He-

br•aische Grammatik. Halle, 1813,4. Au. ebd., 1818.2. Th. Auch unter dem Titel: Hebr•aischesLesebuch.
Halle, 1814,3. Au. ebd., 1821.

39s. Fu�note 38.
40Steger,Johann Andreas Friedrich, [ geschichtlichesWerk ]: nicht gefunden.
41Dresch, Georg Leonhard von, Lehrbuch der allgemeinenGeschichte, insbesondereEuropens.2r Cur-
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Geographie
1 Std. Prof. Steger:nach den Charten, die der Director von der alten u. neuenWelt im
Lehrsaaleder ersten Kl. wird aufh•angenlassen.Zum Nachlesenempfohlen:Cannabichs
Lehrb. der Geogr. 9te Au. Sondersh.1823. 1 Thlr. 8 Ggr.42

Mathematik
6 Std. Davon Prof. Gelpke: 3 Std. Geometrie,nach s. Lehrb.Lpz. 1823.12 Ggr.43 { 1 Std.
Trigonometrienach s. Lehrb.Braunschw.1824.16 Ggr.44 und Mathematische Geographie
nach s. popul. Himmels- und Erdkunde.Lpz. 1817. 8 Ggr.45 { Ferner D. Griepenkerl: 2
Std. Algebra nach SchweinsMathem. f. d. erst. Unterr. in Arithm. Algebra u. Geometr.
Gie�en 1809. 1 Thlr. 8 Ggr.46

Zweite Klasse 47

Religion
3 Std. Past. Schulze: nach Ziegenbein's Katech. christl. Lehre. 3te Au. Quedlinb. 1818.
8 Ggr.48

Deutsc he Sprache
3 Std. Collab. Skerl: 1 Std. Gramm. nach Heyse'skl. theor. prakt. Gramm. Hannov. 1823.
16 Ggr.49 { 1 Std. Deklamations•ubb. u. Erkl •ar. d. Klass. F•ur diesenSommere. Auswahl
von Schillers Gedichten. { 1 Std. Styl•ubb., wobei jeder Sch•uler monatlich Einen Aufsatz
liefert.
Lateinisc he Sprache
11 Std. Davon 9 Std. D. Elster: 1 Std. Syntax nach Zumpt50 nebst Styl•ubb. nach Zumpt,
s. die Erste Kl. { 2 Std. Extemporale; { 2 Std. Curtius nach den Schulausgg.v. Koken.
Lpz. 1818. 20 Ggr. u. v. Bothe. Mannh. 1823. 16 Ggr.51; { 2 Std. Elegiker, nach Bach's
Geist d. r•om. Eleg. 2te Au. Gotha, 1823.1 Thlr. 52 { 1 Std. m•undl. u. schriftl. prosod. u.
metr. Uebb. nach d. Beispielsamml.S. die Erste Kl. { Ferner 2 Std. D. Hartwig: Livius.
Schulausg.Halle, 1819. Th. 1-3. 2 Thlr. ; v. Tafel. Stuttg. 1824. 2 Bde. 1 Thlr. 16 Ggr.53

{ Die W•orterb•ucher s. in d. Ersten Kl.
Griec hische Sprache
5 Std. D. Elster: 1 Std. Syntax nach Buttmann's Schulgr.7te Au. 1824.16 Ggr.54, nebst

sus.Weimar, 1818.
42Cannabich, Johann G•unther Friedrich, Lehrbuch der Geographienach den neuestenFriedensbestim-

mungen. 9. Au. Sondershausen,1823.
43Gelpke, August Heinrich Christian, Anleitung zur Geometrie . . . Leipzig, 1823. (Vollst•andiger Titel:

s. Anhang G.)
44ders.,Lehrbuch der ebenenTrigonometrie . . . Braunschweig,1824.(Vollst•andiger Titel: s. Anhang G.)
45ders., Anleitung zur popul•aren Himmels- und Erdkunde f•ur Schulen. Leipzig, 1817.
46Schweins, Ferdinand, Mathematik f•ur den ersten Unterricht. 1. Th. Gr•o�enlehre, oder Arithmetik,

Algebra. 2. Th. Geometrie. Gie�en, 1809.
47=Sekunda.
48Ziegenbein, JohannWilhelm Heinrich, Katechismusder christlic henLehre in biblischenDenkspr•uchen

und Beispielen,nach den Bed•urfnissen der Zeit. Quedlinburg, 1806;3. Au. 1818.
49Heyse, Johann Christian August, Kleine theoretisch-praktische Grammatik: ein Auszug aus dem

gro�en Lehrbuche der deutschen Sprache; zun•achst f•ur Schulen bearbeitet. 4. verbess.Ausg. Hannover,
1823.

50s. Erste Klasse.
51Curtius Rufus, Quintus: beide genannten Schulausgaben konnten nicht gefundenwerden.
52Bach, Ernst Karl Christian, Geist der r•omischen Elegie oder auserleseneGedichte ausCatull, Tibull,

Properz und Ovid, zum Schulgebrauch. 2. Au. Gotha, 1823.
53Livius-Schulausgaben: nicht gefunden.
54Buttmann, Philipp Karl, Griechische Schulgrammatik. 7. Au. Berlin, 1824.
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Styl•ubb. nach G•unther. S. d. Erste Kl. { 2 Std. Lucian's Somniumnach Lehmann's Schul-
ausg.Lpz. 1818. 6 Ggr.55 { 2 Std. Homer's Odysseenach der Schulausg.b. Weig. Lpz.
1822. 1 Thal.56 57 mit Benutzung von Thiersch's Gramm. d. gem. u. hom. Dial. Lpz.
1819. 2te Au. 18 Ggr.58 Die W•orterb•ucher s. in d. Erst. Kl.
Franz •osische Sprache
4 Std. Collab. Garagnon:Florian. Paris. Stereot. Ausg.59 { 1 Std. Styl•ubb. nach Sanguin's
Gramm. 11te Au. Coburg, 1821. 1 Thlr. 60 { 1 Std. Extemporale. { 1 Std. Nebenklasse.
Hebr •aische Sprache
2 Std. D. Hartwig. S. d. Erste Kl.
Geschichte
2 Std. Prof. Steger.S. d. Erste Kl.
Geographie
1 Std. Prof. Steger.S. d. Erste Kl.
Mathematik
4 Std. D. Griepenkerl: 2 Std. Arithmetik u. 2 Std. Geometrie;beidesnach Schweins. S.
d. Erste Kl.
Naturgesc hichte
2 Std. Prof. Gelpke. Jetzt noch nach eigenenHeften; k•unftig nach einembestimmten Bu-
che.

Dritte Klasse 61

Religion
3 Std. Pastor Schulze:nach Ziegenbein's kl. Bibel od. Glaub.u. Picht. d. Christ. 3te Au.
Braunschw.1824b. Meyer a. d. Langenh.geb.6 Ggr.62

Deutsc he Sprache
3 Std. Collab. Skerl: 1 Std. Gramm. nach Heyse. S. d. Zweite Kl. { 1 Std. Deklamati-
ons•ubb. u. Erkl •ar. d. Klass. nach d. Deutsch.Leseb.f. mittl. Kl. 1r Curs. Helmst. 1824.
8 Ggr.63 { 1 Std. Styl•ubb.
Lateinisc he Sprache
10 Std. Davon 7 Std. D. Hartwig: 1 Std. Grammat. nach G•unther's Schulgr. Helmstedt
1824. 4 Ggr.64 { 1 Std. Styl•ubb. nach Kunhardt's syntakt. Uebb.2te Au. L•ubeck, 1818.
16 Ggr.65 mit steter Ber•ucksichtigung der aus Quarta behaltenenkl. Br•od. Gramm. { 2
Std. Extemporale; { 3 Std. Gedike's lat. Chrestom. f. mittl. Kl. 2te Au. Berl. 1803. 12
Ggr.66 { Ferner 2 Std. Collab. Skerl: Ph•adrus Fabb. Der Gleichm•a�igk eit wegenwerden

55Lucian, Lib ellus de Somnio, edidit I.T. Lehmann. Leipzig, 1818.
56Homer, Odyssee:die genannte Schulausgabe konnte nicht gefundenwerden.
57F•ur eine Schulausgabe erscheint ein Preis von 1 Thlr. sehr hoch.
58Thiersch, Friedrich, Griechische Grammatik des gemeinenund homerischen Dialekts f•ur Anf•anger.

Leipzig, 1812,2. Au. 1819.
59nicht zuzuordnen.
60Sanguin, Johann Friedrich, Praktisch-franz•osische Grammatik. 1r Cursus. 11. Au. Coburg, 1821.
61=T ertia.
62Ziegenbein, Johann Wilhelm Heinrich, Die kleine Bibel. Oder der Glaube und die Pic hten des

Christen in Worten der heiligen Schrift. Nebst beigef•ugten Liederversen. Braunschweig, 1821. 3. Au.
ebd., 1825.

63DeutschesLesebuch f•ur mittlere Gymnasialklassen.Herausgegebenvon den Lehrern desGymnasiums
zu Helmstedt (Georg Friedrich Karl G•unther). 1r Cursus. Helmstedt, 1824.

64G•unther, Georg Friedrich Karl, Schulgrammatik: nicht gefunden.
65Kunhardt, Heinrich, Beispielezu syntaktischen •Ubungen nach der kleinen Br•oderschen Grammatik.

2. Au. L•ubeck, 1818.(Kleine Br•odersche Grammatik: s. 4. Kl.)
66Gedike, Friedrich, Lateinische Chrestomathie f•ur die mittleren Klassen,aus den klassischen Autoren
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Alle auf Reichard's Stereotypausg.verwiesen,Braunschw.1820. geb2 Ggr.67 { Endlich 1
Std. D. Elster: metr. Vor•ubb. nach der Beispielsamml.S. d. Erste Kl. { Das W•orterbuch
f•ur Studirendes. in der Ersten Kl.; f•ur Andere reicht allenfalls ausdasRuhkopf-K•archer-
scheSchulw•orterb. Hannov. 1822. 1 Thlr. 16 Ggr.68

Griec hische Sprache
4 Std. D. Elster: 2 Std. Grammatik nach Buttmanns Schulgr. S. d. Zweite Kl. nebst
Styl•ubb. nach Volger's Anl. z. Ein•ubb. d. gr. Formen. L•uneb. 1823. 4 Ggr.69 { 2 Std.
Jacobs'sElementarb.1r Th. 9te Au. Jena, 1824. 18 Ggr.70

Franz •osische Sprache
3 Std. Collab. Garagnon:2 Std. Gedike's Lesebuch,14te Au. Berl. 1818. 8 Ggr.71 { 1
Std. Styl•ubb. nach Sanguin.S. d. Zweite Kl.
Geschichte
2 Std. Prof. Steger.S. d. Zweite Kl.
Geographie
1 Std. Prof Steger:nach Cannabich'skl. Schulgeogr. 5te Au. Sondersh.1824. 10 Ggr.72

Mathematik
3 Std. D. Griepenkerl: 2 Std. Arithmetik. { 1 Std. Geometrie.Beidesnach Schweins. S.
die Erste Kl.
Rechnen
2 Std. Schreibl. Hirschnitz: nach Schellenberg's Tafeln73.
Schreib en
1 Std. Schreibl. Hirschnitz: nach eigenenVorschriften.

Vierte Klasse 74

Religion
3 Std. D. Hartwig: 2 Std. Ziegenbeins kl. Bib. od. Glaub. u. Picht d. Christ. 2te Au.
Braunschw.1823 b. Meyer a.d. Langenh.geb.3 Ggr.75 { 1 Std. Ziegenbeins bibl. Leseb.
d. N.T. Braunschweig1824b. Meyer a.d. Langenh.geb.9 Ggr.76

Lateinisc he Sprache
7 Std. Davon 5 Std. D. Griepenkerl: FortgesetzteEin•ubung d. Formenlehrenach Br•oder's

gesammelt.Im GV 1700-1910ist nur aufgef•uhrt: 5. Au. Berlin, 1829und 6. Au. ebd., 1842.
67Phaedrus,Fabularum Aesopiarum libri V. Edit. stereotypa. Braunschweig, 1820.
68Ruhkopf, Friedrich Ernst und K•archer, Ernst Friedrich, Latein-deutsches und deutsch-lateinisches

Schul-W•orterbuch. Leipzig, 1822.
69Volger, Wilhelm Friedrich, Anleitung zur Ein•ubung der griechischen Formenlehrein kurzen •Uberset-

zungsst•ucken nach genauerStufenfolge.L•uneburg, 1823.
70Jacobs, Friedrich Christian Wilhelm, Elementarbuch der griechischen Sprache f•ur Anf•anger und

Ge•ubtere. Theil 1. 9. verbess.rechtm•assigeAusg. Jena, 1824.
71Gedike, Friedrich, Franz•osischesLesebuch f•ur die erstenAnf•angernebst einer kurzen Grammatik. 14.

Au. Berlin, 1818.(4. Au. ebd., 1791;1. Au. nicht aufgefunden.)
72Cannabich, Johann G•unther Friedrich, Kleine Schulgeographie,oder erster Unterricht in der Erdbe-

schreibung. Sondershausen,1818;5. Au. ebd., 1824.
73[ vermutlich ]: Schellenberg, Johann Philipp, 150Exempeltafeln zur n•othigen •Ubung im Rechnen, so-

wohl f•ur B•urger- und Landschulen, als auch zum Privatgebrauch, mit Hinweisungauf die im Rechenbuche
enthaltenen Regeln.Leipzig, 1812,sowie weitere Auagen.

74=Quarta.
75Ziegenbein, Johann Wilhelm Heinrich, Kleine Bibel oder Glauben und Pic ht desChristen. 2. Au.

Braunschweig, 1823.
76ders.,BiblischesLesebuch zur Bef•orderung einer fruchtbaren Bibelkunde f•ur die Jugend.2 Bdchn. 2s

Bdchn.: Die Geschichte unsersHerrn und HeilandesJesuChristi . . . Braunschweig, 1824.
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kl. Gramm. 18te Au. Lpz. 1821. 8 Ggr.77 { 2 Std. Gedikes lat. Leseb.18te Au. Berl.
1820.6 Ggr.78 { 2 Std. Extemporale. { Ferner2 Std. Collab. Skerl: Styl •ubb, nach Gr•obel's
Anleit. G•orlitz, 1820. 3te Au. 16 Ggr.79

Griec hische Sprache
3 Std. D. Hartwig: 2 Std. Gramm. nach Matti •a's Formenlehre. Lpz. 1814. 8 Ggr.80 { 1
Std. Jacobs'sElementarb.S. d. Dritte Kl.
Franz •osische Sprache
4 Std. Collab. Garagnon:2 Std. die erstenElemente, 2 Std. die weiterenAnf•anger;beides
nach Gedike's Leseb.S. d. Dritte Kl.
Geschichte
1 Std. Prof Steger: nach Bredow's merkw. Begebenh. d. Weltgesch.13te Au. Altona,
1823. 4 Ggr.81

Geographie
1 Std. Prof. Steger:nach Cannabich. S. d. Dritte Kl.
Mathematik
1 Std. D. Griepenkerl: Geometr.Formenlehre.
Rechnen
2 Std. Schreibl. Hirschnitz. S. d. Dritte Kl.
Schreib en
4 Std. Schreibl. Hirschnitz. S. d. Dritte Kl.

F•unfte Klasse 82

Religion
3 Std. D. Hartwig: 2 Std. Ziegenbeins kl. Bibel. S. d. Vierte Kl.; { 1 Std. Ziegenbeins bibl.
Leseb.desA.T. Braunschweig,1823b. Meyer a.d. Langenh.geb.9 Ggr.83

Deutsc he Sprache
4 Std. D. Griepenkerl: 1 Std. Gramm. { 1 Std. Rechtschreibung. { 2 Std. Uebb. im rich-
tigen Lesenund Sprechen in Junker's Handb. d. gemeinn•utz. Kenntn. 1r Th. 9te Au.
Halle, 1819. 14 Ggr.84

Lateinisc he Sprache
7 Std. Davon 5 Std. Prof. Steger:2 Std. Extemporale. { 3 Std. Gedike's lat. Leseb.S. d.
Vierte Kl. { Ferner3 Std. Collab. Skerl: 2 Std. Paradigm., nach Br•oderskl. Gramm. S. d.
Vierte Kl. { 1 Std. Hanhart's Leseb.nach den Theilen der Formenl. Bas. 1819.12 Ggr.85

77Br•oder, Christian Gottlieb, Kleine lateinische Grammatik, mit leichten Lektionen f•ur Anf•anger.Leip-
zig, 1795, . . . , 18. Au. ebd., 1821.

78Gedike, Friedrich, LateinischesLesebuch. Berlin, 1782, . . . , 18. Au. ebd., 1820.
79Gr•obel, Christian Ernst August, Neuepraktische Anleitung zum •Ubersetzenaus dem Deutschen ins

Lateinische. G•orlitz, 1813,3. Au., 1820,20. Au. Halle, 1874.
80Matthiae, August, Griechische Formenlehre f•ur Anf•anger. Leipzig, 1814.
81Bredow, Gabriel Gottfried, Merkw•urdige Begebenheitenaus der allgemeinenWeltgeschichte: f•ur den

ersten Unterricht in der Geschichte; besondersf•ur B•urger- und Landschulen. Altona, 1804;.. . ; 13. Au.
ebd., 1823;.. . ; 37. Au. 1880.

82= Quinta.
83Ziegenbein, Johann Wilhelm Heinrich, BiblischesLesebuch zur Bef•orderung einer fruchtbaren Bibel-

kunde f•ur die Jugend in Schulen und Privatunterrichtsanstalten. 1. Bdchn., welchesdie Geschichte und
die Lehre desAlten Testaments enth•alt. Braunschweig (G.C.E. Meyer), 1823.

84Junker, Friedrich August, Handbuch der gemeinn•utzigen Kenntnisse f•ur Volksschulen: beim Unter-
richte als Materialien und bei Schreib•ubungen als Vorschrift zu gebrauchen. 1r Theil., 9. Au., Halle,
1819.

85Hanhart, Rudolph, Lateinisches Lesebuch, nach den Theilen der Formenlehre geordnet. 1r Th., 1r
Cursus. Basel, 1819.
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Geschichte
1 Std. Prof Steger.S. d. Vierte Kl.
Geographie
1 Std. Prof Steger.S. d. Dritte Kl.
Rechnen
3 Std. Schreibl. Hirschnitz. S. d. Dritte Kl.
Schreib en
6 Std. Schreibl. Hirschnitz. S. d. Dritte Kl.
Gesang
4 Std. f. d. Choristen. Davon 2 Std. Kantor B•urger u. 2 Std. Pr•afectus.
Zeichnen
6 Std. ZeichnenlehrerReichard in allen Klassen;f•ur die Anf•anger theoretisch und prak-
tisch nach Prei�ler 86; f•ur die Ge•ubteren nach der Natur in dem von jedem gew•ahlten
Fache.

86Prei�ler, Johann Martin: [ diverseAnleitungen zum Zeichnen.]
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Anhang F

Gelpk es Nachschrift einer
Mec hanik-V orlesung von
Prof. Beireis:
von Gelpk e angegebene Inhalte der
Seiten des Man uskripts

Anmerkung: Dies Inhaltsverzeichnis ist in m•oglichst enger Anlehnung an das Original
wiedergegeben. Dadurch kommt es insbesonderebei der Gro�- und Kleinschreibung, bei
der Rechtschreibung und beim Auftreten unvollst•andiger S•atze zu Unstimmigkeiten.
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S. 1 Einleitung.
Von den Muskeln, ihren Kr •aften und Ersparungderselben.

2 Ersparung der Muskelkr•afte durch
3 Die Mechanik.

Vom Hebel.
4-7 Vom Hebel.
8 [ Angabe fehlt ]
9-14 Vom Hebel.
15 Vom Hebel.

AllgemeinesGrundgesetz.
16-37 Vom Hebel.
38 AnwendungdesHebels bei der mechanischen Waage.

Vom Waagebalken.
39 Einfacher Hebel.

Mechanische Waage.
Waagebalken. Henkel. Zunge.

40 Einfacher Hebel.
Mechanische Waage.
Zunge.Eichschalen oder Waagschalen.

41 Einfacher Hebel.
mechanische Waage.
Waageschalen.

42 Einfacher Hebel.
mechanische Waage.
Aufh•angef•adenoder Stricke.

43 Einfacher Hebel.
mechanische Waage.
Aufh•angef•adenoder Stricke. [ waage.
nothwendigeGleichheit der Arme am Waagebalken bey der Kaufmanns-

44 Einfacher Hebel.
mechanische Waage.
nothwendigeGleichheit der Arme desWaagebalkensan der Kr •amerwaage.
Falsche Waage.

45 Einfacher Hebel.
mechanische Waage.
Falsche Waage.
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46 mechanische Waagemit doppeltem Waagebalken.
47 Einfacher Hebel.

mechanische Waage.
falsche Waage.

48 Einfacher Hebel.
mechanische Waage.
Falsche Waagen.

49 Einfacher Hebel.
mechanische Waage.
Ruhepunkt und Schwerpunkt nicht einerley.

50 Einfacher Hebel.
mechanische Waage.
Schnellwaage.

51 Einfacher Hebel.
mechanische Waage.
Schnellwaageerstrer Art.

52 Anwendungdeseinfachen Hebels.
mechanische Waage.
Schnellwaage,andrer Art.

53 Anwendungdeseinfachen Hebels.
mechanische Waage.
Schnellwaageandrer Art.
wodurch sie fehlerhaft werdenk•onne.
Schnellwaagemit einer Waagschale.

54 Anwendungdeseinfachen Hebels.
mechanische Waage.
Schnellwaage.

55-56 Anwendungdeseinfachen Hebels.
mechanische Waage.
SchnellwaageohneGewicht.

57-59 Anwendungdeseinfachen Hebels.
mechanische Waage.
emp�ndl. Wasserwaage.

60-61 AnwendungdesHebels.
vortheilhafte Aufhebungsmaschine.

62 Von den zusammengesetztenHebeln.
Von der Rolle.

63 Von zusammengesetztenHebeln. Rolle.
bewegl. und unbewegl. Rollen.

64 Von zusammengesetztenHebeln. Rolle.
obereoder unbewegliche Rolle.

65-66 Von zusammengesetztenHebeln. Rollen.
bewegl., untere Rolle.

67 Von den zusammengesetztenHebeln. Rollen.
Verbindung mehrererRollen. festenmit festen.
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68 Von den zusammengesetztenHebeln. Rollen.
Verbindung mehrererRollen. bewegtemit bewegten.
festenmit bewegl.; Flaschenzugoder Kloben.

69 Von den zusammengesetztenHebeln. Rollen.
Verbindung der bewegl. mit den festenRollen.
Flaschenzugdoppelter Art. Vortheile desder erstern Art.
M•angelderselben.

70 Von den zusammengesetztenHebeln. Rollen.
Zweyte Art desFlaschenzuges.Vortheile.

71 Von den zusammengesetztenHebeln. Rollen.
Zweyte Art von Flaschenzug.Vortheil und M•angelderselben.

72 Von den zusammengesetztenHebeln. Rollen.
M•angelder zweyten Art Flaschenz•uge.
Dominicus Fontana.

73 Von den zusammengesetztenHebeln. Rollen.
Einrichtung der Flaschenz•uge.
Berechnung der Kraft an den Flaschenz•ugen.

74 Von den zusammengesetztenHebeln. Rollen.
Berechnung der Last zu einer bestimmten Kraft und bestimmten Rollen.
Berechnung der untern Rollen, zu einer Kraft und Last.

75 zusammengesetzteHebel. Rollen.
Berechnung desvermittelst desFlaschenzuges
zur•uckgelegtenRaumsder Kraft und Last.

76 Von zusammengesetztenHebeln. Rollen.
Berechnung der Kraft und Last nach der Anzahl
der ausgedehnten Stricke.
sonderbareArt von Flaschenzuge.

77 Von den zusammengesetztenHebeln. Rollen.
Berechnung nach Raum und Geschwindigkeit.

78 Von den zusammengesetztenHebeln. Rollen.
Flaschenzugnach der Schneckenlinie gebildet.

79 Von zusammengesetztenHebeln. Rolle.
Verbindung mehrererFlaschenz•uge, und ihre Berechnung.
BesondereArt Flaschenzug.

80 [ Angabe fehlt ]
81 Von zusammengesetztenHebeln. Rolle.

Reiben oder Frikzion der Seile.
Gebrauch mehrerereinzelner,besondersunterer Rollen.
BesondereArt Flaschenzugmit Balken, und Einer festenRolle.

82 Von zusammengesetztenHebeln. Rolle.
Flaschenzugmit Balken und zwey festenRollen.

83-84 Von den zusammengesetztenHebeln.
Vom Radean der Axe.

85-86 Von zusammengesetztenHebeln. Rad an der Axe.
Haspel.
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87 ZusammengesetzteHebel. Rad an der Axe.
Haspel. Berechnung desRadesan einer Axe.

88 ZusammengesetzteHebel.
Rad an der Axe verbundenmit dem Flaschenzuge.
Kranich oder Kran.

89 ZusammengesetzteHebel. Rad an der Axe.
Berechnung desKranichs.

90 ZusammengesetzteHebel. Rad an der Axe.
k•urzesteArt dasVerm•ogendesKranichs zu berechnen.
M•angeldieserMaschine.

91 ZusammengesetzteHebel. Rad an der Axe.
Kranich. M•angeldesselben.

92 ZusammengesetzteHebel. Rad an der Axe.
M•angeldesKrans.

93 ZusammengesetzteHebel. Rad an der Axe.
Vortheilhafter Gebrauch desKrans beym Wasserbau.
R•aderwerk.

94 ZusammengesetzteHebel. Rad an der Axe.
Bestandtheile.

95-96 ZusammengesetzteHebel. R•aderwerk.
Berechnung desselben.

97 ZusammengesetzteHebel. R•aderwerk.
Berechnung der Kraft.

98-99 ZusammengesetzteHebel.
Berechnung der Kraft am R•aderwerk.

100 ZusammengesetzteHebel.
Berechnung der Kraft durch die reg. de tri.
Berechnung der Last am R•aderwerke.

101 ZusammengesetzteHebel. Berechnung der R•ader und Verh•altnisse der Halb-
durchmesser.

102 ZusammengesetzteHebel.
Gro�es Verm•ogendesR•aderwerks.
Archimedische Maschine.

103 ZusammengesetzteHebel.
CasparSchotts R•aderwerk von ungeheuremVerm•ogen,
mit 24 R•adern die Erde zu heben.

104 ZusammengesetzteHebel. R•aderwerk.
EschalesMaschine mit 50 R•adern.

105 ZusammengesetzteHebel. R•aderwerk.
Der Stolz dieserbeidenund aller ihnen anhangenden
Mathematiker gedem•uthigt.
Joh. Chr. Sturm.

106 ZusammengesetzteHebel. R•aderwerk.
Casati: terra machinis mota widerlegt von Sturm.
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107 ZusammengesetzteHebel. R•aderwerk.
Casati: terra machinis mota von Sturm widerlegt.

108 ZusammengesetzteHebel. R•aderwerk.
Vom Keile. Schiefe Fl•ache.

109-110 ZusammengesetzteHebel. Keil.
Schiefe Fl•ache. Demonstration derselben.

111 ZusammengesetzteHebel. Keil.
Berechnung der schiefen Fl•ache.

112 ZusammengesetzteHebel. Keil.
Bew•ahrung der vorigen Demonstration von der schiefen
Fl•ache durch die Erfahrung.

113 ZusammengesetzteHebel. Keil.
Anwendungder Demonstationder schiefen Fl•ache.
Berge.

114 ZusammengesetzteHebel. Keil. Treppe.
115 ZusammengesetzteHebel. Keil. Wendeltreppe.
116 ZusammengesetzteHebel. Berechnung der schiefen

Fl•ache.
DemonstraziondesKeils.

117 ZusammengesetzteHebel. DemonstraziondesKeils.
118 ZusammengesetzteHebel. Verm•ogendesKeils,

nach der BehauptungverschiedenerMathematiker.
119 ZusammengesetzteHebel.

Wirkung desKeils ohne•au�ere Kraft.
120 ZusammengesetzteHebel.

Die Kr •afte, welche bey dem Keile alle wirken.
Dreyerley Arten der Keile.

121 ZusammengesetzteHebel.
Materie zu dem Keile.

122 ZusammengesetzteHebel. Vom Keile.
Von der Schraube.

123 ZusammengesetzteHebel. Schraube.
Regelzur Berechnung desVerm•ogensder Schraube.

124 ZusammengesetzteHebel. Schraube.
Tournequet.Berechnung der Schraube.

125-126 ZusammengesetzteHebel. Berechnung der Schraube.
127 ZusammengesetzteHebel. Hebel zur Bewegungder Schraube.
128 ZusammengesetzteHebel. Berechnung der Schraube.
129 ZusammengesetzteHebel. Friction der Schraube.
130 ZusammengesetzteHebel. Schraube ohneEnde.

Bestimmung desVerm•ogensderselben.
131 ZusammengesetzteHebel. Bestimmung desVerm•ogens

der Schraube ohneEnde.
132 ZusammengesetzteHebel. Berechnung der Schraube ohneEnde.
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133 ZusammengesetzteHebel.
Blashebel.

134 ZusammengesetzteHebel.
Blashebel. Verm•ogendesselben.

135 ZusammengesetzteHebel.
DemonstraziondesBlashebels.

136 ZusammengesetzteHebel. Blasenhebel.
Demonstration.

137 ZusammengesetzteHebel. DemonstraziondesVerm•ogensder Blase.
138-139 ZusammengesetzteHebel. nasserStrick.
140 ZusammengesetzteHebel. nasserStrick.

Dominikus Fontana.
141 NasserStrick.
142-143 Von den Maschinen.
144 Von den Maschinen. Vortheilhafte Maschine zum

Einrammen der Pf•ahle.
145 Von den Maschinen.
146 [ Angabe fehlt ]
147 Von den Maschinen.

Von der Friction.
148-149 Von den Maschinen.

friction.
150 Von den Maschinen.

friction. Verringerungderselben.
151 Von den Maschinen.

friction. Verminderungderselben.
152 Von den Maschinen.

Verminderungder friction.
153-167 Von den Maschinen. friction.
168 Von den Maschinen.

friction in gewissenF•allen n•utzl.
169 Theorie der Maschinen.

ersteRegel.
170 Theorie der Maschinen. Zweyte Regel.
171 Theorie der Maschinen. 3te - 6te Regel.
172 Anwendungder vorhingegangenenRegeln.

AngabeeinerMaschine,wo 4 Menschenan 4 Hebelndie anzweyWellenbe�ndl.
sind 20 [ Zentner ] in die H•oheziehenk•onnen.

173 Anwendungder vorigen Regeln.
Maschine, wodurch Ein Mensch eineKlockevon 300[ Zentner ] auf einenhohen
Thurm heben kann.
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174 FortgesetzteAngabe der vorigen Maschine.
175-176 Von den Maschinen.

Wagenwinde.
177 Von den Maschinen.

Vortheilhafte Schneidelade.
178-179 Von den Maschinen.

Schneidelade.
180 Von den Maschinen.

Von den M•uhlen.
181 Von den Maschinen.

M•uhlen.
182 Von den Maschinen.

Von den Kr •aften, welche mit Vortheil an die
Maschinen angebracht werden.

183 Von den Kr •aften, die mit Vortheil an die Maschinen
angebracht werden.
Wasser.

184 Von den Kr •aften an den Maschinen.
Wasser.

185 Von den Kr •aften an den Maschinen.
Wasser.unterschl•agtlichesWasserrad.

186 Von den Kr •aften an den Maschinen.
Wasser.Oberschl•agtlichesWasserrad.

187 Von den Kr •aften an den Maschinen.
Wind.

188-189 Von den Kr •aften an den Maschinen.
Wind. Windm•uhlen.

190-191 Von den Kr •aften an den Maschinen.
Feuer.

192 Von den Kr •aften an den Maschinen.
Thiere. durch Ziehen.

193 Von den Kr •aften an den Maschinen.
Thiere. durch Treten. Trittrad.

194 Von den Kr •aften an den Maschinen.
Thiere. durch Treten.

162



Anhang G

Buc hver•o�en tlic hungen von August
Heinric h Christian Gelpk e

Ersch.- Titel Ersch.-ort Standort:1 Rezensionen2

jahr (Verlag) Signatur

1801 Allgemeinfa�liche Betrachtun-
gen •uber das Weltgeb•aude und
die neuestenEntdeckungen,wel-
che vom Herrn Dr. Herschel und
Herrn Oberamtmann Schr•oter
darin gemacht worden sind

K•onigslutter
(Culemann)

23: Ne 81 N.A.D.B., Bd. 73, S.
132{34, 1802; A.L.Z.
1802, Nr. 254, Sp. 558-
60; E.L.Z. 1801, Nr.
222,Sp. 1774-75;G.g.A.
1803,Sp.1598-1600

1806 Allgemeinfa�liche Betrachtun-
gen •uber das Weltgeb•aude und
die neuesten Entdeckungen,
welche vom Herrn Dr. Her-
schel und Herrn Justizrath
Dr. Schr•oter darin gemacht
worden sind. Zweyte verbes-
serte, mit vielen Zus•atzen und
neuen Erl•auterungen vermehrte
Ausgabe

Hannover
(Gebr. Hahn)

23: Ne
82; 84:
Aa-1841

A.L.Z. 1806,Erg.-bl. Nr.
63, Sp. 502-04; G.g.A.
1805,Sp. 2039-40

1Standorte:
1a: Staatsbibliothek zu Berlin Preu�ischer Kulturb esitz;
6: ULB M•unster;
7: Nieders•achsische Staats- und Univ.-Bibliothek G•ottingen;
23: HerzogAugust Bibliothek Wolfenb•uttel;
30: Stadt- und Univ.-Bibliothek u. Senckenbg.-Bibl. Frankfurt/M.;
56: Stadtbibliothek Braunschweig;
84: Bibliothek der TU Braunschweig.

2Abk•urzungen: A.L.Z.: Allgemeine Literaturzeitung; E.L.Z.: Erlanger Litteraturzeitung; G.g.A.:
G•ottingische gelehrte Anzeigen; J.A.L.Z.: Jenaische Allgemeine Literaturzeitung; L.L.Z.: Leipziger Li-
teraturzeitung; N.A.D.B.: NeueAllgemeine Deutsche Bibliothek.
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Ersch.- Titel Ersch.-ort Standort: Rezensionen
jahr (Verlag) Signatur

1809 Gemeinn•utzige Anweisung zum
gr•undlichen Rechnen

Hannover
(Hahn)

{ {

1809 Kurze Darstellung des gro�en
Weltgeb•audes, nebst ei-
ner vollst•andigen An-
weisung zum Gebrau-
che des von mir erfundenen
Planetarium's , Tellurium's
und Lunarium's

Leipzig (Flei-
scher d. j.)

84: Aa-
1845

A.L.Z. 1811,Nr. 126,Sp.
52-54

1811 Allgemeine Darstellung der
Ober •achen der Weltk•orper
unseresSonnengebietes,beson-
ders der Erde, des Mondes,der
Venus und des Merkurs zur
Vergleichung ihrer wundervollen
Naturbaue und merkw•urdigen
Naturkr •afte

Leipzig (Flei-
scher d. j.)

56:I I 1-855 {

1812 Neue An-
sicht •uber den merkw•urdigen
Naturbau der Kometen, und
besondersdesjenigenvon 1811,
wie auch •uber die Bescha�enheit
ihrer Bahnen, und die einstige
Zerst•orung unsers Wohnorts
von denselben

Leipzig (Flei-
scher d. j.)

6: M+4
1086+g

A.L.Z. 1814,Nr. 16, Sp.
121-125; J.A.L.Z. 1813,
Nr. 174,Sp. 395-398

1812 Gemeinn•utzige Anweisung zum
gr•undlichenRechnen,nebsteini-
gen wichtigen Erleichterungsar-
ten bey demselben.Erster Theil:
Arithmetik

Leipzig (Flei-
scher d. j.)

{ A.L.Z. 1813,Nr. 265,Sp.
448

1813 Gemeinn•utzige Anweisung zum
gr•undlichen Rechnen, nebst ei-
nigen wichtigen Erleichterungs-
arten bey demselben, in Fragen
dargestellt und mit Beispielen
in der Mengeversehen.Zweyter
Theil

Leipzig (Flei-
scher d. j.)

84: V.C.
217

A.L.Z. 1816,Erg.-Bl. Nr.
83, Sp. 662-63
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Ersch.- Titel Ersch.-ort Standort: Rezensionen
jahr (Verlag) Signatur

1815 Lehrbuch einer popul•aren Him-
melskunde, f•ur Freunde, Ver-
ehrer, und vorz•uglich f•ur Leh-
rer dieserWissenschaft an Gym-
nasien und h•ohern Bildungsan-
stalten

Leipzig
(Gerhard
Fleischer)

84: Aa-
1840

L.L.Z. 1815, Nr. 278,
Sp. 2217-2223;J.A.L.Z.
1817,Nr. 92,Sp.257-261

1817 Anleitung zur popul•a-
ren Himmels- und Erd-Kunde
f•ur Schulen (Auch als 14ter
Theil des ersten Lehrmeisters,
oder Inbegri� des N•othigsten
und Gemeinn•utzigsten von
mehrerenVerfassern)

Leipzig (Flei-
scher d.j.)

7: 8 ASTR
I, 1766

J.A.L.Z. 1819, Erg.-Bl.
Nr. 26, Sp. 205-08

1818 Lehrbuch •uber die vornehmsten
Aufgaben aus der Ebenen- und
K•orper-Geometrienebstdenda-
zu geh•orendenBeweisenund Er-
kl•arungen f•ur Schulen und zum
Selbstunterricht

Leipzig (Flei-
scher d.j.)

23: Nb 416 J.A.L.Z. 1819, Erg.-Bl.
Nr. 26, Sp. 206-08

1820 Neue Ansicht •uber den
merkw•urdigen Naturbau der
Kometen, und besondersderje-
nigen von 1811 und 1819, wie
auch •uber die Bescha�enheit
ihrer Bahnen und die einstige
Zerst•orungsart unseres Wohn-
ortes von denselben. Zweyte
Au.

Leipzig (G.
Fleischer)

1a: 25 A
13736

J.A.L.Z. 1820, Nr.157,
Sp. 310-12

1820 Anweisung zum Gebrauch des
von mir eingerichteten Telluri-
um's und Lunarium's nebst ei-
nem Erdglobusund Gestell

Braunschweig
(F. Vieweg)

56: Brosch.
I 101

{

1820 Ueber das Urvolk der Erde
oder das Menschengeschlecht
vor Adam und dessenAbstam-
mung von einemMenschenpaare

Braunschweig
(G.C.E.
Meyer)

23: Hb 15;
56: I 21/29

{

1821 Anweisung zum gr•undlichen
Rechnen, 2 Teile, 2. Au.

Leipzig (Flei-
scher)

30: (Sign.
unbe-
kannt)

{
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Ersch.- Titel Ersch.-ort Standort: Rezensionen
jahr (Verlag) Signatur

1823 Anleitung zur Geometrie,
besonders als ein Sch•arfungs-
mittel der Denk- und Beurthei-
lungskraft f•ur die Sch•uler der
mittleren Klassen der Gym-
nasien und f•ur die der h•ohe-
ren B•urgerschulen. Auch unter
dem Titel: Der erste Lehrmei-
ster. Ein Inbegri� des N•othig-
sten und Gemeinn•utzigsten
f•ur den ersten Unterricht, von
mehreren Verfassern, 28ster
Theil.Anleitung zur Geometrie

Leipzig
(Gerh. Flei-
scher)

7: 8 MATH
II I, 1065

A.L.Z. 1824,Erg.-Bl. Nr.
128,Sp. 1019-20

1824 Lehrbuch der ebenen Trigo-
nometrie mit trigonometrischen
und und astronomischen Bey-
spielen verbunden, nebst einer
Anleitung zur Berechnung der
goniometrischen Linien

Braunschweig
(C.G.E.
Meyer)

56: I 4/438 {

1825 Allgemein fassliche Betrachtun-
gen •uber die grossenWunder-
werke desWeltalls und die neue-
sten, von Herschel, Schr•oter,
Gruithuisenund anderenAstro-
nomen gemachten Entdeckun-
gen.Dritte, verbesserte,mit vie-
len Zus•atzenund neuenErl•aute-
rungen vermehrte Au.

Hannover
(Hahnsche
Hofbuch-
handlung)

1a: Oh
4456< 3>

J.A.L.Z. 1827, Nr. 130,
Sp. 77-80; Bl. f. literar.
Unterhaltg. 1826,Nr. 80,
S. 317-319

1825 Darstellung des grossen Welt-
geb•audes, in zwey und zwan-
zig Vorlesungen, ohne H•ulfe
der Mathematik erl•autert. Nebst
den neuestenEntdeckungen des
Dr. Herschel in London, wel-
che in Deutschland noch we-
nig bekannt sind.Nach der 15ten
Ausgabe aus dem Franz•osischen
ins Deutsche •ubersetzt und mit
Zus•atzen und Anmerkungenbe-
reichert von A.H.C. Gelpke.

Ilmenau
(Voigt)

7: ALT 95
A 316

J.A.L.Z. 1827, Nr. 152,
Sp. 251-253; A.L.Z.
1826, Erg.-Bl. Nr. 37,
Sp. 293-296
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Ersch.- Titel Ersch.-ort Standort: Rezensionen
jahr (Verlag) Signatur

1829 Neue Ansicht •uber den
merkw•urdigen Naturbau der
Kometen und die Bescha�enheit
ihrer Bahnen.Dritte Au.

Leipzig (Flei-
scher)

1a: 8� @Oh
4699

{

1830 •Uber die wundervolle Entste-
hung des Menschen aus einem
dem Senfkorne an Gr•osseglei-
chenden Eye, und •uber die Er-
zeugung sch•oner Kinder, aus
Gr•undenhergeleitetund religi•os
dargestellt

Braunschweig
(C.G.E.
Meyer)

23: Mr
Kapsel
2(3); 56:
I 22.767

{

1831 Betrachtungen •uber den wei-
sen und wundervollen Bau des
menschlichen K•orpers und •uber
die Seeleund denGeist desMen-
schen, zur Verherrlichung des
gro�en Weltensch•opfers und zur
Befestigigung des Glaubens an
ein h•oheresSeyn

Leipzig (Flei-
scher)

1a: 32 MA
14126

{

1832 Populaire Himmelskunde, oder
allgemein fassliche Betrachtun-
gen •uber die gro�en Wunder-
werke des Weltalls. Nach den
neuesten astronomischen Ent-
deckungenf•ur gebildeteLeseral-
ler St•ande so wie zum Privat-
Unterrichte. Vierte verbesserte
mit vielen Zus•atzen vermehrte
Ausgabe.

Hannover
(Hahn)

23: Ne 34 {

1834 Neue Ansicht •uber den
merkw•urdigen Naturbau der
Kometen und die Bescha�enheit
ihrer Bahnen,wie auch •uber den
vermeinten Einu�, welchen sie
auf die Erde und ihre Bewohner
haben sollen. Vierte verbesserte
und vermehrte Ausgabe

Leipzig
(Ernst Flei-
scher)

84: Aa-
1842

{
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Ersch.- Titel Ersch.-ort Standort: Rezensionen
jahr (Verlag) Signatur

1835 •Uber die Entstehungsart und
Bescha�enheit der Kometen,wie
auch •uber die Bahn und den
Lauf des Halley'schen Kometen
f•ur dasJahr 1835

Braunschweig
(Leibrock)

23: Ne 33;
56: Brosch.
I 25.134

{

1835 •Uber die schrecklichen Wirkun-
gen des Aufsturzes eines Ko-
meten auf die Erde und •uber
die vor 5000Jahren gehabteEr-
scheinung dieserArt

Leipzig (Flei-
scher)

1a: 50 MA
14006

{

1837 Populaire Himmelskunde oder
allgemein fassliche Betrachtun-
gen•uber die gro�en Wunderwer-
ke des Weltalls, nebst einer ge-
nauen Darstellung der neuesten
Entdeckungen auf dem Monde,
und des Naturbaues der Kome-
ten und der Bescha�enheit ihrer
Bahnen f•ur gebildete Leser al-
ler St•ande.F•unfte durchgehends
verbesserte,mit vielen Zus•atzen
und neuen Erl•auterungen ver-
mehrte Ausgabe

Hannover
(Hahn)

23: Ne 84 A.L.Z. 1837,Erg.-bl. Nr.
69, Sp. 552
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