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In Kfirze wird der Tag wiederkehren, an dem vor 200 Jahren 
in Hamburg der Philanthrop Johann Bernhard Basedow das 
Licht der Welt erblickte. Es wird da gewiB vielfach des 
einst vielgenannten, aber auch oft verkannten und zu Unrecht 
geschmåhten Mannes gedacht werden, dessen Bedeutung schon 
Niemeyer1) mit treffenden Worten, Licht und Schatten ge- 
recht verteilend, gekennzeichnet hat, und der trotzdem erst 
in neuerer Zeit die Anerkennung zu finden beginnt, die 
— bei manchen nicht zu leugnenden Schwflchen — sein 
ideales Streben und seine Lebensarbeit verdient. Merkwfirdig 
ist mir beim Studium der fiber ihn erschienenen neueren 
Schriften3) gewesen, zu beobachten, wie man (abgesehen

*) Niemeyer, Dr. Aug. Herm., Grundshtze der Erziehung und 
des UnterriobtB. 3 Bde. 6. Anfl. Haile 1810. Bes. Bd. III, 8.364ff.

*) Aufier auf die betreffenden Artikel in deo Handbucheru und 
Enzyklopadien verweise ich bier, ohne auf Vollst&ndigkeit Anspruch 
zu rnachen, auf die BiographieD von Diestelmann, Johann Bernhard 
Basedow. Leipzig 1897. Max Muller, Basedow (in Essays, Bd. III. 
Leipzig 1876; auch in der DeutBohen Biograpbie II, 113). Goring, 
Johann Bernhard Basedow (in J. B. Bws. ausgewahlte Schriften). 
Lan gen sal za, Hermann Beyer & Sdhne (Beyer & Mann), 1880. Pin- 
loche, Geschichte des Philanthropinismus (deutBch von Rausehenfels). 
Leipzig 1896. Schmid, J. B. Basedow und die Entwicklung seiner 
padagogisohen Ideen. Petersborg 1890. (Abgedruckt und weiter fort- 
gefdbrt in Schmid, Gesohiohte der Erziehung vom Anfang bis auf 
unsere Zeit. IV. Bd. 2. Abt. Stuttgart 1898.) Ferner auf kleinere 
Sobriften und Artikel, in denen einzelne Abscbnitte des Lebens Bws. 
und einzelne Seiten seiner Lebre behandelt werden. Bo: Bergau, 
Eigentumlicbkeit und Wert der Basedowschen Erziehungslebre (Pro
gram m des Realgymnasiums zu Pillau). 1873. 1876. Claufi, Base- 
dows naturwissenschaftliche Padagogik im Liohte naturwissenschaft- 
licher Forsohung. Weida 1911. Dost, Die psyohologische und. prak- 
tische Bedeutung des Comenius und Basedow in Didactica magna 
und Eiementarwerk. Langensalza, Hermann Beyer & Sdhne (Beyer 
k Mann), 1899. Fischer, Nr., Basedow und Lavater in ihren per- 
sonlicheu und literarischen Beziebungen zu einander auf Grund ihres 
unveroffentlichten Briefwecbsels und Tagebuchaufzeichnungen La
vaters. StraBburg 1912. Garbovicianu, Die Didaktik Basedows im 
Vergleich mit der des Comenius. Bukarest 1887. Gilow, Basedow 
und Chodowiecki (Einleitung zum 3. Bande deB von Dr. Nritxsch 
neu herausgegebenen ElementarwerkB.) Leipzig. Gofigen, Rousseau 

1* 
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vielleicht von Schmid) kaum mehr als Ansåtze gemacht bat, 
um tdie in seiner Lebensgeschichte vorhandenen LQcken aus
und Basedow. Burg b. M. 1891. Hahn, Basedow und sein Verhaltnis 
zu Rousseau. Leipzig 1885. Heuser, Basedow uod Pestalozzi. 1846. 
Jacohi, Lohn und Strafo boi Basedow. Kempten - Miiochen 1916. 
Kunoldt, Caradeux de ia Oalotais und sein Verhaltnis zu Basedow. 
Oldenburg und Leipzig 1897. Lang, Basedows Belshrungen tit er 
Religion und Unterricht in dorselben (Programm dos K. K. Ober- 
gymnasiums zu Baja). 1881. Lang, Uber Basedows Elementarwerk 
(Programm des K. K. Obergymnasiums zu Baja). 1880. Nietzold, 
Wolke am Philaotbropin zu Dossau. Grimma 1890. Reicke, Kant 
und Basedow. Konigsberg 1861. Schilling, Die Padagogik Basedows 
in ihrer ethischen, religiosen und psycholog. Bedeutung. Eisenaoh 
1882. Schurig, J. B. Basedow nach seinem Verhaltnis zum Christen- 
tum uud zum christlichen Re'igioneunterrichte. Lange nsal za, Her
mann Beyer & Sobne (Beyer & Mann), 1875. (Deutsche Blåtter frir 
erzieh. Unterricht.) Spielmann, J. B. Basedow (Bd. 10 der Meister 
der Padagogik nach lhrem Leben, ibren Werken und ihrer Be
deutung). Neuwied. Splitlgerber, Die moderne widerchristliohe Påda- 
gogik und ibre Bahnbrecher Rousseau und Basedow. 1878. Stem, 
Joh. Bernhd. Basedow und seine pbilosophischen und theologiscben 
Anscbauungen. Kooigsberg 1912. Swet, Beitråge zur Lebensgeschichte 
und Padagogik Joh. Bernbd. Basedows. Zwickau 1898. Swrakoff, 
Der Emflufi der zeitgendssischen Philosophie auf Basedows Påda- 
gogik. Giefien 1898. Wagner, Kant und Basedow, in: »Die deutsche 
Schule<. Leipzig 1907. Walsemann, Die Padagogik von J. J. Rousseau 
und J. B. Basedow von Herbart-Zillersobem Standpunkts verglichen 
und beurteilt. Hannover 1885. Zimmermann, Die Padagogik Base
dows vom Standpunkts moderner Geschichtsauffassung (in Bd. I der 
Aktuellen Fragen aus der Pædagogik der Gegenwart). Laugensalza. 
— Dazu aus Zeitschriften: Neue Jahrbucher f. Philologie u. Påda- 
gogik 1893: H. Lorenz, Entwicklung und Bedeutung der Padagogik 
BasedowB und Franke, Aus dem Naohlasse des Dessauer Pbilanthro- 
pins. Neue Jahrbucher [tir das klassiscbe Altejtum usw. 1923, S. 184 
bis 192; Joh. Rammelt, Job. Bernhard Basedow und der Philan- 
thropismus. Pådag. Studien XXIII. Jahrg. 1902: Wolff, Goethe und 
Basedow. Pådag. Blåtter f. Lehrerbildung u. Lehrerfortbildung, Bd. VII: 
Kehr, Geschiobte des Schuliehrer-Seminars zu Halberstadt (Basedows 
Verhaltnis zu Gleim erwåhnt). Bd. VI: Schumann, Job. Bernh. Base
dow. Ein Beitrag zur Kenntnis s. Schriften u. s. Ansichten uber 
Lehrerbildung. Bd. KIV: Keller, J. lselins Verdienste um die Ver- 
breitung der Basedowschen Padagogik in der Schweiz. Bd. XXI: 
Lorenz,, Basedows Philanthropin im Lichte neuerer Forsohung. An 
einigen pådag. Universitåtsseminarien hat man sich in den letzten 
Jahren eingehend mit Basedow beschåftigt. Eine ganze Anzahl der 
vorstehend erwåhnten Schriften ist daraus hervorgegangen. — Von 
Basedows Schriften sind neu herausgegeben worden: Die Vorstellung 
an Menschenfreunde von Lorenz, (Leipzig, Brandstetter, 1893) und 
von Fritzech (Leipzig, Reolam); auBeidem in ganz vorzuglicher Aua- 
stattung das Elementarwerk, in 3 Bden. herausgegbeo von Fritzsch 
(und Gilow) (Leipzig, E. Wiegandt) und Basedows Methodenbucb, 
herausgegeben von Th. Fritzech, Leipzig 1903 (Kohters Lehrer- 
bibliothek, Bd. 3).
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zufullen und bestehende Unklarheiten zu klåren, und wie 
man oft nur VermutuDgen fur feststehende Tatsachen bietet 
und nicht selten, hSchstens in etwas neuer Umkleidung, alte 
Unrichtigkeiten wieder aufwårmt.

Als direkter Nachkomme des Philanthropen håbe ich es 
fflr meine Pflicht gehalten, Seinen Spuren nachzugehen und 
in Archiven des In- und Auslandes (Hamburg, Lubeck, 
Schleswig, Zerbst, Kopenhagen) seine Lebensgeschichte ein- 
gehender zu erforschen und zugleich die Berechtigung der 
gegen ihn erhobenen Vorwurfe zu prflfen. Seit 1902 ist so 
ziemlich umfangreiches Material gesa mm elt worden in der 
Absicht, eine eingehendere Biographie zu bieten. Die Un- 
gunst der Zeit, die Lage des Buchermarktes, die kaum eine 
genOgende Anzahl von Kåufern ffir ein grABeres Werk Aber 
Basedow erhoffen låBt, zwang dazu, hiervon Abstand zu 
nehmen. So begnflge ich mich damit, von befreundeter Seite 
dazu aufgefordert, im folgenden Ergånzungen und Korrekturen 
zu den bisher erschienenen Biographieen Basedows an der 
Hånd bisher vAllig unbekannter oder zu wenig beachteter 
urkundlicher Nachrichten zu bieten. Auch sehe ich um der 
gebotenen Kflrze willen zunåchst von einer Behandlung der 
Dessauer Periode ab und beschrånke mich also auf die Zeit 
bis zu seiner Berufung nach Dessau.

1. Basedows Jugend und Schuljahre.
Uber Basedows Geburtstag und -jahr herrscht auch unter 

seinen neueren Biographen ziemliche Dnklarheit. Wåhrend 
GAring, fuBend auf der von Basedows Freunde, dem Magde- 
buiger Geistlichen Rathmann, verfaBten, anonym erschienenen 
Biographie (Beytråge zur Lebensgeschichte Joh. Bernh. Base
dows. Magdeburg 1791), als Geburtstag den 11. September
1723 nennt, sucht Diestelmann den Nachweis zu filhren, daB 

]’ener wahrscheinlich am 5. September 1724 zu Hamburg ge- 
boren sei; Schmid dagegen erachtet den 9. September 1724 
fur wahrscheinlicher; Swet endlich schwankt zwischen dem 
9., 10. und 11. September 1724, nimmt aber schlieBlich als 
»sehr wahrscheinlich« an, daB Basedow am 11. September
1724 geboren sei.

DaB man das Jahr 1723 als Geburtsjahr hat annehmen 
kAnnen (wie man noch heute in den meisten Lexicis, påda
gogischen Lehrbflchern usw. lesen kann), ist darauf zurQck- 
zufQhren, daB man unbesehen das von Rathmann angegebene 
Datum Obernommen hat, obwohl doch schon Salzmann im 
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Thfiringer Boten, 1790, Nr. 31, und Schrøder im Lexikon 
Hamburger Schrifteteller I, S. 146 ff. das richtige Jahr an- 
gibt, und obwohl ein etwas aufmerksamerer Blick in Base
dows Schriften håtte darauf hinffihren m (issen, den Irrtum 
zu berichtigen. Denn da finden wir, um nur einige wenige 
Stellen anzufdhren, am Schlusse seines Schreibens an Johannes 
Turicensis (Bernhards aus Nordalbingien Vermfichtnis før die 
Gewissen, II. Teil, S. XV): »Dessau, im 50. Jahre meines 
Alters, am 11. Mfirz 1774; ferner in »Etwas aus dem Archive 
der Basedowisohen Lebensbeschreibung«, Leipzig 1783, S. 29, 
auch S. 11: »Denn ich bin fast 59 Jahre alt«; und auf S. 3 
seiner Unerwartlich grofien Verbesserung der Kunst Lesen 
zu lehren, deren Schluflwort vom 31. August 1785 datiert 
ist: »im 61. Jahre meines Alters«.

Dafi man fiber den Geburtstag unsicher sein konnte, ist 
daraus zu erklåren, dafi in den Hamburger Kirchenbfiohern 
jener Zeit nicht der Geburts-, sondern der Tauftag eingetragen 
ist. Nun findet sich im Kirchenbuche der Nicolaigemeinde 
nach Mitteilung des Herrn Kirchenbuchffihrers der Eintrag: 
»1724. Am 11. September wurde des Herrn Hinrich Bassedau 
Sohn von dem Herrn Pastor Misler getauft — domi, und er- 
hielt .die Namen Johan Berend. Gevattern waren Eliesabet 
Leonards, Gabriel Herbst und Johan Prahm.« (Diestelmann 
gibt S. 101 diesen Eintrag wieder, aber ohne das wichtige 
domi; Swet fibernimmt S. 9 diese Feststellung — aber nicht 
diplomatisch genau — legt aber, von Pastor D. Bertheau 
darauf gefflhrt, den Finger auf das »domi«.) Da Haustaufen 
in damaliger Zeit gar nicht Brauch waren, am allerwenigsten 
bei den niederen Standen, wo sie sicherlich von der Geist- 
lichkeit auch nicht gestattet warden, wenn nicht zwingende 
Grflnde vorlagen, so lfifit der Zusatz »domi« darauf schliefien, 
dafi das Kind sich in Lebensgefahr befand, die Taufe also 
eine Nottaufe war, veranlafit durch die Schwfiche des eben 
geborenen Kindes. Da aber die wfihrend der Woche ge- 
borenen Kinder in damaliger Zeit in Hamburg am Sonnabend 
getauft wurden, so mufi Basedow, wie Swet recht vermutet, 
am 9., 10. oder 11. September geboren sein. Denn der 
11. September war ein Montag. Solite es da zu kQhn sein, 
mit den Freunden und Mitarbeitern Basedows, wie Rathmann 
und Salzmann, die doch gewifi mehr als einmal mit ihm 
den Tag seiner Geburt festiich begangen haben, den 11. Sep
tember bestimmt als diesen Tag zu bezeiohnen?! Zum Ober- 
flusse bin ich aber nun auch durch ein Schriftstfick von 
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Basedows Hånd in den Stand gesetzt, diese, wie noch so 
manche andere Unklarheit aber die Jugendgeschichte Base
dows zu beseitigen, nåmlich durch die von mir lange ver- 
gebens gesuchte, endlich dank der Bemfihungen des Herrn 
Archivrats Dr. Kupke im Staatsarchiv Schleswig aufgefundene 
Vita, die Basedow der philosophischen Fakultåt Kiel ein- 
reicbte, als er sich 1752 um die Erlangung des Magister
grades bewarb. Sie lautet:1)

Ioh, Johann Bernhard Basedow, wurde am 11. Sept. 
des Jahres des Heils 1724 zu Hamburg geboren. Einer 
armen Familie entstammend, wurde ich bis zu meinem 8. Lebens- 
jahre von meinem Vater im Lesen lateinischer und deutscber Schrift, 
im Oebrauoh der lateinischen Deklinationen und Conjugationen, sowie 
im Sohreiben unterrichtet. Dieser hatte mioh namlioh — trotz unserer 
Armut und trotz der mir angeborenen Schwache der Augen, die sioh 
im Laufe der Zeit und durch Nachtarbeit nooh erbbhte — fur das 
Studium der Theologie bestimmt. Deshalb trat ich im aohten Jahre 
in das Hamburger Jobanneum ein. In der untersten Klasse be- 
ginnend, war ich enegangs meines 16. Lebensjahres Sohuler der 
oberen Abteilung der ersten Klasse, in welcher der Rektor der 
Hamburger Sohule, Miiller, unterriohtete. In dieser Zeit verzweifelte 
ich an dem weiteren Fortsohritte meiner Studien, und da mir mein

*) Joannes Bernardus Basedow anno salutis MDCCXXIV tertio 
idus Septembris ex tenui familia Hamburgi natus ad octavum aetatis 
annum a patre meo germanice et latine legere, declinationes et 
eonjugationes latinae recitare, nec nihil scribere doctus sum. Hic 
enim non obstante nostrae rei familiaris angustia, innataque oculis 
meis hebetudine quam tempus et studia lucubrata auxerunt, literis 
me theologicis destinaverat. Quare octavo anno Joanneum Ham- 
burgense ingressus ab infima classe exorsus, exeunte sexto et decimo 
aetatis anno in primae classis superiori coetu fui, in quo docebat 
Mullerus V. C. Reet. Schol. Hamburgensis. Tum de studiorum pro- 
gressu deBperans, quae eum alio quodam negotio commutare per 
patrem mihi non licebat, clam parentibus Amstelodamum profeetus 
sum, mercaturae me addicturus, cujns rei conditionem ibi oblatum 
mihi iri, pro certissimo mibi persuasum erat. Qua spe falsus, num- 
mulis meis, quos paueos habueram, ad nihilum redaetis, in Indiam 
ire parabam, sed ob staturae brevitatem, harum rerum procuratores 
me inter milites vel nautas recipere nolebant. Tandem mercator 
Hafhensis ibi negotians, angustiis meis cognitis, mei misericordia 
motus, socium me itineris eui in Daniam adscivit, pollicens, se ibi 
congruam meae indoli conditionem quaesiturum. Sed et illa spes me 
frustra habuit. Nam facto ad insnlam Nordstrandiam naufragio 
mercator, qui mibi* favebat, vix suis ipsius rebas satis prospicere 
poterat. Hino Flensburgi famulando in aedibus Boesselii M. D. et 
Physioi Prov. victum per novem menses quaesivi. Parentes vero et 
quidam patroni, quibus non nihil ingenii et aptitudinis ad majora 
habere videbar, auctores fuere, ut exacto post abitum ex patria anno 
pristinum in schola Hamburgensi loeum recuperarem. Diu tergiver- 
satus parui. Biennium sub Domini Rectoris disciplins optimo eum
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Vater nioht erlaubte, dieselben mit irgende'mem anderen Geschafte 
zu vertauschen, bo reiste ich ohne Vorwiesen meiner Eltern nach 
Amsterdam, um mich dem Handel zu widmen. Denn ich lebte der 
aicheTen tlberzeugung, dort gunstige Gelegenheit hierfdr zu finden. 
Aber ich wurde in dieser meiner Erwartung getåuscht. Als nun 
die kleine Barschaft, die ich besaB, aufgezehrt war, versnobte ioh 
naoh Indien zu gelangen. Aber da ich zu kloin an Gestalt war, 
wollten mich die Kommissare weder unter die Soldaten, noch unter 
die Matrosen aufnehmen. Endlich nabm mich ein Kopenbagener 
Kaufmann, der sich dort in Geschæften aufhielt und meine Not 
keonen gelernt hatte, aus Erbarmen mit mir als seinen Reisebegleiter 
naoh Danemark an und versprach mir, daB er mir doit eine meinen 
Gaben entsprechende Stellung versehaffen werde. Aber auch diese 
Hoffnung wurde zu Sebanden. . . Denn an der losel Nordstrand er- 
litten wir Schiffbrucb, so daB der Kaufmann, der mich in seinen 
Schutz genommen hatte, kaum fur sich selber sorgen konote. Da
her suohte ich mir meinen Unterbalt daduroh zu erwerben, daB ich 
in Flensburg im Hause des Dr. med. und Physikus der Provinz, 
Boesel, neun Monate hinduich die Stelle oines Famulus versah. 
Meine Eltern jedoch und einige Gonner, die meinten, daB ioh nach 
Anlage und Begabung gidBeres zu teisten im stande sei, draugen

successu mansi. Hine gymnasii civis factus a Richejo in primis 
amatus, ab eodem viro celeberrimo Historiam universalem et graecam 
linguam publicis et privatis praelectionibus eruditus sum. Simul 
Reimarum V. C. et P. P. in Wolfianam pbilosophiam et antiquitates 
Judaicas commentantem audivi. Dornemann P. P. Mathesin puram 
doeuit. Praecipue autem poesi ac literaturae recentiori operam 
dederam, quae res et victum et amicos mihi comparavit. Gymnasio 
patrio per triennium frequentato. partim pecunia labore parata, partim 
fautorum munificentia, partim etiam stipendiorum (ut vocant) legatis 
adjutus in academiam Lipsiensem me contuli. Crusius V. C. et P. P. 
suae philosophiae dogmata, nec non theologiam theticam interpretatus 
mihi publice est, Jocherus, Tb. D. et P. P. statuum fata mihi nar- 
ravit, Deylingius V. et N. T. artem criticam tradidt, quos celeberrimos 
viroB, quantum in me fuit, assidue et diligenter frequentavi. Biennio 
post albo Kiloniensis academiae inscriptus, Frisii summi viri in Aug. 
Conf. praelectionibus interfui, nec non reliquas literas repetendo ac 
eum viris doctissimis, quoties data occasio erat, veraando excolui. 
Sequenti anno puero nobili Josiae a Qualen praeceptor praeesse coapi 
ac hueusque in agris generosissimi Domini patris ejus vixi. Hoc 
anno magiBtri Philosophiae titulum ac dignitatem in hac inelytissima 
academia ambivi, ac, quae summa ordinis Philosophici in me bene- 
volentia fuit, etiam impetravi.

Duc me, parens, celsique dominator poli, 
Quocunque placuit, nulla parendi mora est, 
Adsum impiger, fac nolie, comitabor getnens. 
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt, 
Malusque patiar, quod pati lieuit, bono.

Scripsit bona fide de se
Kilon. 1752 die 7 Junii. Joann. Bernardus Basedow. 



9

in micb, dafi ich naoh Verlauf eines Jahres seit meinem Weggange 
ans meiner VaterBtadt wieder auf meinen ehemaligen Platz in der 
8chule zn Hamburg znrdckkehrte. Nach langem Zdgern gehorchte 
icb. Zwei Jahre lang blieb ich nun unter der Zucht des Herrn 
Rektors mit bestem Erfolg. Nachdem ich von bier aodaun ins Gym
nasium ubergetreten war, wo ich vor allem von Richey geliebt 
wurde, genoB ioh den Unterricht dieses beriihmten Mannes in offent- 
lichen und privateo Vorlesungen in der Universalgescbichte und der 
grieohischeo Spracbe. Zugleioh horte iob die Ansfuhrnngen des 
Predigers und Prof. Reimarus iiber die Wolffsche Philosophie und 
die Jiidiscben Altertiimer. Professor Dornemann lehrte reine Mathe- 
matik. Vornebmlich aber beBchdftigte ioh mich mit der Diohtknnst 
und der neueren Literatur, wodurch ich mir sowohl meinen Lebens- 
unterhalt, alB auch Freunde erwarb. Nach dreijahrigem Besuch des 
heimischen Gymnaeiums bezog ich die Universitat Leipzig. Meinen 
Unterbalt daselbst bestritt icb teils mit dem Golde, das ich mir 
durch meine Arbeit erworben hatte, teils mit Mitteln, die ich durch 
Freigebigkeit meiner Gonner und aus sogenannten Stipendien erbielt. 
Prediger und Prof. Crusius legte mir publice die Hauptsatze seiner 
Philosophie und die Thetische Tbeologie dar, Dr. theol. und Prof. 
Jocher macbte mioh bekannt mit der Geschichte der Verfassungen 
(Stande). Deyling fiihrte mich ein in die Kritik des Alten und des 
Neuen Testamentes. Diese beriihmten MAnner håbe iob, so weit 
ioh vermocbte, regelmaBig und sorgfAltig gehort. Zwei Jahre dar- 
naoh lieB ioh mich an der Kieler Universitat immatrikulieren. Hier 
beBuohte ich die Vorlesungen des hochwiirdigen Herrn Frisius iiber 
die Augsburgisohe Konfession. Auch die ubrigen Wissenschaften 
pflegte ich durch Wioderholuog und durch Verkehr mit gelehrten 
MAnnern, so oft sich Gelegenheit dazu bot. Im folgenden Jahre 
tiberoahm ich die wiBsenschaftliohe Leitnng eines adeiigen Knaben, 
des Josias von Qualen, und håbe bieber auf den Gutorn seioes hoch- 
adeligen Herrn VateiB gclebt. In diesem Jahre babe icb mich um 
den Titel und die Wurde eines Magisters der Philosophie an dieser 
bertibmten Universitat beworben und dieselbe auoh durch die groBe 
Nachsicht und das Wohlwollen der philosophischen FakultAt erlangt.

O Vater und des Himmels Herrscber, fubre micb, 
Wohin es dir gefallt: ich folg’ obn* Aufenthalt 
Und Zdgern. Wollt’ ioh niobt, so folgt’ ich seufzend dir 
Und litt’ als bose, was ioh leiden kount’ als gut.
Den Will’gen fdhrt das Sohioksal, schleppt den StrAuberden.

Geschrieben in guter Méinnng von Bich
Kiel 1752, d. 7. Juni. Johann Bernhard Basedow.1)

l) Die SchluBverse sind nicht von Basedow selbst verfaBt, son
dern mit geringer-Aoderung der Reihenfolge dem Seneea entnommen, 
der diese von Epiktet uberlieferten Worte des Cleanthes irs Latei- 
nieche iibereetzt hat. (Vgl. L. Annaei Seneeae Epistolarum Mora- 
liurn libr. XVIII, ep. IV (107), § 9 (ed Haase, vol. HI, pap. 350.) 
Diese Mitteilung verdanke icb der Gute des Herrn Prof. Dr. Fisehar 
in Eiaenberg, der mir auoh die Ubersetzung (von Fauly) zur Ver- 
fiigung stellte.
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Cber Basedows Vorfahren haben, nachdem Meier in 
seiner nur mit groBer Vorsicht zu benutzenden zweibåndigen, 
1791/2 erschienenen Biographie des Philanthropen einige 
ganz allgemeine Andeutungen gemacht hatte, erst die neueren 
Biographen seit M. Mflller (der, selbst ein Urenkel Basedows, 
die Familientradition mitteilt) und im AnschluB an ihn, aber 
auch ziemlich allgemein, gehandelt — zum Zefchen, daB ihnen 
nichts Genaueres bekannt war. Am ausfQhrlichsten hat sich 
noch Swet auf S. 50/1 seiner Schrift darflber ausgelassen, aber 
in einer ffir eine Dissertation auBerordentlich oberflllchlichen 
Weise, nur fuBend auf abgeleiteten Quellen und sogar die an- 
geblichen Belegstellen — trotz der Anftihrungszeichen — nicht 
einmal wBrtlich, teilweise sogar vbllig unrichtig wiedergebend.

Basedows Vater, Hinrich Bassedau, war ein Periicken- 
macher; er war nach Ausweis des Proklamationsbuches bei 
St. Nicolai am 13. Februar (Dom. Sexag.) mit Anna Maria 
Jungesbluth, der Witwe von Hinrich Andreas Jungesbluth 
und Tochter von Johann Baptist Leonards, proklamiert und 
am 22. Februar (nach Mitteilung des Archivs der freien und 
Hansestadt Hamburg; Swet schreibt: am 21.) getraut worden. 
Nach dem Tode dieser seiner Frau, die der Sohn als »mehren- 
teils bis zum Wahnsinn melancholisch« schildert,1) hat Hin
rich, wie aus dem Hochzeitenbuche der Wedde ersichtlich 
ist, damals als Bleicher, der auf dem Kflterwalle wohnte, am 
7. Dezember 1761 mit Frau Marie (oder Anna) Catharina 
Eden eine neue Ehe geschlossen und ist — jetzt Basedow 
(Bassedow) geheiBen, im Jahre 1768, 70 Jahre alt, mit seiner 
damals 55 Jahre alten Frau als »PrOvener« (PrBbende; Stifts- 
insasse) ins Hiobshospital aufgenommen worden, woselbst er 
am 22. Mai 1782 verstorben ist, wBhrend seine Witwe ihm 
am 22. Dezember desselben Jahres im Tode nachfolgte. —

') Id »Etwas aus dem Archive der Basedowischen Lebens- 
beschreibung«, als er zu erklåren versnoht, woher es komme, daB 
er oft so schwermiitig sei und, wenn ergdem Weingenusse huldige, 
o ft in das entgegeDgesetzte Extrem umschlage, schreibt er: »Viel- 
leicht liegt eine natnrliche Ursache darinnen, daB mich ein auBer- 
ordentlioh lebbafler Vater gezeugt und eine mehrenteils bis zum 
Wahnsinn melaocholische Matter geboren hat.< Und Meier, der als 
Basedows Sekreter fast 3 Jahre in dessen Hense gelebt hat, weiB 
zu berichten (I, 164/5): »Basedows eigentlicbe Matter, wie alle An- 
verwandten und glaubwiirdige Zeugen versioberten, hat oftere und 
Behr starke Anwandlnngen von Wahowitz erlitten und ist in einem 
heftigen Paroxismas von Raseiei gestoiben. Dies war daB Ugliche 
Hauskreuz, dessen oben Erwåbnung gesohehen.«
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Hinrich Basedow muB also um 1698 geboren sein. Nun er
gab aber eine Umfrage bei sAmtliohen Kirchenbuchfuhrern 
Hamburgs und dem Staatsarchive, wohin eine Anzahl Kirchen- 
bflcher abgeliefert worden sind, daB wflhrend der Jahre 
1695—1700 in Hamburg ein Hinrich Basedow nicht geboren 
worden ist. Auf die richtige Spur fflhrt m. E. die von Moller 
mitgeteilte Familientradition und eine Bemerkung Meiers. 
Wahrend ersterer berichtet: »Von seinen Vorfahren ist nur 
wenig bekannt, und auch das Wenige ist nicht sehr zuver- 
lAssig. Sein Vater war ein armer Bfirger in Hamburg, sein 
GroBvater ein Ostindienfahrer, von dem man sagte, daB er 
dreimal reich und arm geworden. Sein UrgroBvater soli Baron 
gewesen sein und groBer Verlus te wegen sein Gut Basedow 
verkauft haben«, weiB Meier mitzuteilen (I, 163/4): »Ein 
glaubwurdiger und erfahrener Mann und Kenner hat mir 
versichert — dabei ich aber sage: fides sit peneB autorem —, 
daB Basedows Vater und GroBvater usw. von einer uralten 
und angesehenen Familie unter den alten Wenden an der 
Ostsee abstammen. Der Familienname scheint es etwas zu 
bestAtigen. Ob mir Vater und Sohn diesen Umstand auch 
bekrAftigt haben, darauf kann ich mich nioht gewiB besinnen.« 
Was die letztere Bemerkung betrifft, so dflrfte es, trotz 
Meiers Zweifel, feststehen, daB dieser Basedow oder dessen 
Vater fiber die Richtigkeit der gehfirten Vermutung befragt 
hat, und daB sie ihm bestAtigt worden ist. Denn 1. ging 
er doch, wie er schreibt, von Anfang seines Aufenthalts bei 
Basedow damit um, ein Leben Basedows zu schreiben. Wie 
hatte er dann einer derartig wichtigen Vermutung nicht auf 
den Grund gehen sollen durch Erkundigung bei Personen, 
die am besten Bescheid geben konnten, und mit denen er 
auch nach seiner Trennung von Basedow noch jahrelang 
freundschaftlich verkehrte?! HAtte er dabei verneinenden Be
scheid erhalten, bo wfirde er sicherlich das nioht vergessen 
haben. 2. ist aber Meier auch der festen Cberzeugung, daB 
Basedow von jenem »angesehenen, uralten Geschlechte unter 
den Wenden« abstamme. Sonst wfirde er, dem es, gelinde 
ausgedrfickt, nicht am Herzen lag, daB Basedows Ansehen 
gemehrt werde, die Bemerkung des »glaubwfirdigen Kenners« 
unterdrfickt haben; auch wfirde er nicht, wie ers mehrfach 
tut, bei der Zeichnung des Charakters Basedows als Er- 
klArung auf das wendische Blut hinweisen, das in seinen 
Adern fliefle. 3. aber ist es doch gewiB kennzeichnend, daB 
ein glaubwflrdiger und erfahrener Mann und Eenner, offenbar
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einer der Gelehrten, in deren Kreiee Meier, wie er sclireibt, 
verkehrte, solche Abstammung Basedows nicht nur als Ver
mutung, sondern als Tatsache berichtete. Es durfte also zu- 
nåchst als sehr wahrscheinlich angenommen werden, dafi 
Basedow von einer uralten, angesehenen Familie 
unter den Wenden an der Ostsee abstamme.

Soleher uralter, angesehener Geschlechter des Namens 
Basedow unter den Wenden an der Ostsee sind aber bisher 
nur zwei bekannt, nåmlich das uckermArkisch-pommersche, 
welches gegen Ende des 15. Jahrhunderts ausgestorben zn 
sein scheint,1) und das LO becker Patriziergeschlecht, das zwar 
seit Mitte des 16. Jahrhunderts zurtlcktritt, aber nur verarmt, 
nicht ausgestorben ist. So deutete also Meiers Bemerkung 
auf Lflbeck als den Geburtsort des Vaters Basedows hin. 
Dort fand sich denn auch im Taufregister der Aegidien- 
gemeinde der Eintrag, dafi am 22. Februar 1699 dem Brannt- 
weinbrenner Berend Basedow und 6einer ihm am 15. Juni 
1696 angetrauten Ehefråu Catharina, Tochter des Brannt- 
weinbrenners Achatius Sartor, ein Sohn Hinrich in der elter- 
lichen Wohnung »im scheven Gebel« in der HOxstrafie not- 
getauft worden ist. Machte es schon (angesichts der Tat
sache, dafi es der Sitte der Zeit entsprach, dem Altesten 
Sohne den Namen des Grofivaters zu geben), der Umstand, 
dafi der Hamburger Pertickenmacher Hinrich Basedow seinen 
erstgeborenen Sohn Berend nannte, und das eigentflmliche 
Zusammentreffen des Geburtstages des Ldbecker Hinrich B. und 
des Hochzeitstages des Hamburger Hinrich B. (22. Febr. 1699 
resp. 1724) wahrscheinlich, dafi beide ein und dieselbe Person 
waren, so wurde diese Vermutung zur Gewiflheit erhoben 
durch eine Notiz in Bd. I, S. 83 des als Handschrift im Staats- 
archiv Lubeck aufbewahrten Pincierschen Werkes Lflbische 
Geschlechter, nach welcher Hinrich Basedow Perruquier in 
Hamburg, sein Sohn Joh. Bernh. aber »Phil. Mag. et Prof. 
am Gymnasium in Hamburg« war, eine Notiz, der um so 
mehr Gewicht beizumessen ist, da sie von einem Zeitgenossen 
des Philanthropen stammt.2) Es durfte also feststehen, dafi

Vgl. meine Ausfuhrungen im Basedowsohen Familienblatte 
1901, Nr. 1, S. 4—12: Das uckermiirkisch- pommersohe Gesehlecht 
derer von Basedow.

’) Den ersten Hinweis anf das Vorhandensein einor derartigen 
Notiz verdanke ioh dem verstorbenon Begierungsrat Dr. Hach in 
Liibeck, der mir — neben Herrn Prof. Dr. Stock daselbst — mit 
bewundernswertem Eifer und grofiter Selbstlosigkeit bei der Nach-
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Basedows Vater aus Liibeck stammte. Berend Basedow, 
der im Jahre 1696 — bei seiner Verheiratung — Lubischer 
Burger wurde, hatte mancherlei MiBgeschick erfahren. Es wurde 
zu weit ffihren, wenn ich hier nåher darauf eingehen wollte. 
Nur so viel sei hier gesagt, daB er, wie aus einem Nåchst- 
zeugnisse vom 19. Oktober 1714 (Niederstadtbuch Fol. 466, 
pag. 1) hervorgeht, am 27. Mårz 1712 im Hospital am Kap 
der guten Hoffnung, offenbar als Ostindienfahrer, starb, nach- 
dem er »1710 mit dem Schiffe, der Berg Sander genannt, 
von Amsterdam auBgegangen« war. Das Geld fflr diese Fahrt 
(zur Beschaffung von Waren?) hatte er dadurch erlangt, daB 
er (nach Angabe des Wetteverpfåndungsbuches fur Ver- 
lehnungen, Fol. 61, pag. 1) am 4. Mårz 1710 (einen Tag vor 
der Taufe seiner j Angsten Tochter) sein Branntweinbrenner- 
amt eum pertinentiis dem Amte der Branntweinbrenner gegen 
ein bares Darlehn von 300 M. Lfibisch verpfåndet hatte. Es 
bedarf keiner Aberschwånglichen Phantasie, um schon aus 
diesen kurzen Andeutungen zu schlieBen, daB die von MQller 
erwåbnte Behauptung der Familientradition Aber ihn nicht 
vfillig aus der Luft gegriffen sein kann. Dann wird aber 
auch das Aber den UrgroBvater Basedows Gesagte ein 
Kfirnchen Wahrheit enthalten. Zwar daB er ein Baron ge- 
wesen sei, der sein Gut Basedow groBer Verluste halber håbe 
verkaufen mAssen, muB bei dem Fehlen jeglicher weiteren 
Nachricht, und da die drei bekannten Orte des Namens Base
dow hierf Ar gar nicht in Betracht kommen kfinnen, schon 
von vornherein groBem Zweifel begegnen. Wenn man aber 
-auch diese Behauptung alles ausschmAckenden Rankenwerkes 
entkleidet, so bleibt doch noch der nAcbterne Satz, daB Base
dows Vorfahren, einem angesehenen Geschlechte entstammend 
(cf. Meier), verarmt seien, vielleicht auch noch, daB der Ur
groBvater Landbesitz gehabt oder verwaltet håbe. Und darauf- 
hin weisen denn doch noch gewisse Spuren. Zwar Berend 
Basedows Geburtstag ist bis jetzt in LAbeck nicht zu finden 
gewesen. Er scheint also auswårts geboren zu sein. Die 
erste Notiz Aber ihn ist der Eintrag in der BArgermatrikel, 
daB er am 26. Mai 1696 Bfirger ward, und zwar ist er 
nicht, wie ab und an in anderen Fålien geschehen ist, aus- 
drficklich als Fremder unter Angabe seines Geburts- und

forschnng in Liibeck seioe Hilfe hat angedeihen lassen. Den Fund- 
ort der Stelle verdanke ich der Liebenswurdigkeit des Herrn Ge- 
werbeschullehres Joh. Wa/mcke in Liibeck. — Der kleine Irrtum 
in dem Eintrage — (Hamburg, etatt Altona) — ist wohl entschuldbar.
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Heimatortes bezeichnet. Nun hat mir der 1917 verstorbene 
Regierungsrat Dr. E. Hach, einer der besten Kenner der 
Lflbischen Familiengeschichte, der als auBerordentlich vor
sicht i ger Forscher bekannt war, mehrfach seine Meinung da
hin ausgesprochen, daB Berend Basedow ein Sohn oder Enkel 
des am 25. April 1672 auf dem Marien-Kirchhofe beerdigten 
Reitenden Dieners Hinrich Basedow sei. Dieser, der »7 Jahre 
lang in der schwedischen Armad zu RoB gedient« hatte, reicht 
im Dezember 1641 beim Rate ein Gesuch um Anstellung als 
Reitender Diener ein, in dem er u. a. darauf hinweist, daB 
»nicht allein mein Vater Sehliger ein alter gehorsamer Bflrger 
alhie, sondern auch meine Uhreltern und Vorfahren gutes 
Nahmens und ehrlichen standes gewesen« seien. Als Reiten
der Diener angenommen, hatte er schon von den 50 er Jahren 
an bis wenigstens 1666 die Vogtei Israelsdorf zu verwalten. 
In dieser Stellung stand ihm sein am 14. Oktober 1643 in 
Lflbeck geborener (Jacobi-Taufbuch) Sohn Jochim zur Seite. 
Da dieser nun in der Lflbecker Burgermatrikel nicht vor- 
kommt, aho nicht mit dem Vater nach Lflbeck zurflckgekehrt 
ist, da er auch weder im Trau-, noch im Sterberegister von 
Schlutup, wohin Israelsdorf eingepfarrt war, zu finden ist, so 
scheint er sich auswfirts verheiratet zu haben. Ein Sohn von 
ihm kønnte Berend sein. Es wird Aufgabe kflnftiger For- 
schung sein, diesen Zusammenhang aufzufinden. Vom Rei
tenden Diener Hinrich fflhren dann die Fliden zuruck auf 
das Lflbecker Patriziergeschlecht Basedow, das, im Jahre 1412 
aus Luneburg in Lflbeck eingewandert, bald zu Ansehen ge- 
langte und bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts durch Fåhig- 
keiten und Reichtum seiner Mitglieder hervorragte. Es blflhte 
im ausgehenden Mittelalter nicht nur in der adeligen Zirkel- 
geBellschaft, sondern schenkte auch der Stadt iu Dietrich 
Basedow, dem Ålteren, einen »consul delicatissimus«, in 
seinem Sohne Jordan einen feinen Diplomaten, in seinem 
Sohne Dietrich der Kaufmannschaft und der Stadt einen 
wflrdigen Vertreter und Politiker (als Åltermann des Hansi- 
schen Kontors zu Brflgge), in seinem Sohne Heinrich der 
Kirche einen tflchtigen Bischof (zu Riga).1)

*) Zu Dietrich Basedow, d. Jungeren, vgl. die vom Verein far 
Hans. Gesohiohte her auegegebenen Hanserezesse. (Leipzig, Duncker 
& Humblot, 1883 ff.) tjberaus merkwiirdig und kirohen- und kultur- 
geschichtlioh interessant und darum einer auBfuhrlioheren Dar- 
stellung wohl wert ist das Leben Jordans, der, 1501 in Rostock im- 
matrikuliert, dort 1505 zum Baccalaureus und 1507 zum Magister
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Schon die nunmehr erwiesene Abstammung von Berend 
låfit manche ZOge in Basedows Charakter verstehen. Andere 
werden, fails seine Abstammung vom Patriziergesohlechte 
zweifelsfrei nacbgewiesen werden soilte, leicht ihre Erklårung 
finden.

Cber Basedows Vater und dessen Charakter besitzen wir 
zwei scheinbar vSllig voneinander abweichende Gruppen von 
Nachrichten; es sind dies einerseits die auf Basedows eigene 
Erzåhlungen zuriickzufiihrenden Schilderungen von Rathmann 
(in den BeitrSgen) und Neuendorf (in der Deutschen Monats- 
schrift 1790), denen sich fast såmtliche spåtere Biographen 
Basedows angeschlossen haben, und andererseits Meiers Dar- 
stellung, der Swet folgt, und aus der er die Berechtigung 
zu der These herleitet, dafi »Basedows Vater kaum ein so 
finsterer Charakter und schlimmer Haustyrann war, wie man 
bis jetzt annahm« (S. 14). Beide Gruppen lassen sich jedoch 
wohl in Einklang bringen, wenn man bedenkt, dafi es Bw. 
bei seinen Schilderungen vor allem darauf an kam, zu er- 
klåren, was ibn zur Flucht aus seinem Elternhause getrieben 
håbe; und dafi Meier erst den alten abgekl&rten Vater Bw. 
kennen gelernt hat, der, stolz auf seinen jetzt beriihmten 
Sohn, den »Herrn Professor«', gewifi sich bemtlhte, manches 
in giinetigerem Lichte darzustellen. (Dabei tibergehe ich 
vSllig, dafi Meier, selbst nach Swet, s. S. 13, nur mit grofier 
Vorsicht zu benutzen ist, dafi aber Swet trotzdem ihn allein 
bei der Zeichnung des Charakters des Vaters Bws. zur Quelle 
nimmt.) Sodann dtirften noch einige m. W. bisher noch nicht 
genug beachtete Stellen aus Bws. Schriften zur Klarung

promoviert, sioh 1517 als Canonieus Lubecensis und sacri Latera- 
nensis Palatii Miles in der Umgebung des Kardinals Piccolomini 
zu Seni beflndet und, von dieeem zum geistlichen Ritter geschlagen, 
im Jahre 1518 als sein vertrauter, etandiger Tischgenosse einen 
Gunstbrief ausgestellt erhalt, dafi er, wenn er in des Kardinals odor 
auch oigenen Geschæften reist, mit 3 Reisegefahrten, ungehindert 
und unter dem Sohutze des Kardinals reise. Am 11. Mai 1523 
noch wird er vom Kardiual, der bewogen ist durch Jordans religionis 
%elus, vitae ae morurn honestas aliaque laudabil’a probitatis et 
virtutum merrita, zum Geheimkammerer ernannt und mit noch weiteren 
b. Range entsprechenden Vergiinstigungen verseben; ist im Marz 
1524 Domberr der Dorpater Kirche, verheiratet sich in Liibeck, wird
1532 Mitglied der adligen Zirkelgesellschaft, ist aber noch am 6. Aug.
1533 Domherr zu Liibeck und Dorpat, 1535 Ratsherr und wird am 
22. Jan. 1552 von Kaiser Karl V. von Innsbruck aus um seiner 
Verdiensto willen geadelt. Er starb am 28. Febr. (nach Biittner:
3.M&rz) 1555.
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unserer Frage beitragen. /-Nach Rathmann — und ahnlioh 
Neuéndorf — war Bws. Vater »ein sehr lebhafter, heftiger, 
strenger und rauher Mann, der die frohe Tåtigkeit, die rast
løse Lebhaftigkeit und den kQhnen, feurigen Unternehmungs- 
geist seines Sohnes nach gewohnlicher Art mehr durch Strenge 
und Strafen zurflckzuhalten, zu schwåchen und zu unter- 
drucken suchte, ale sie mit Klugheit, Liebe und Gttte, ver
bunden mit gesetztem Ernste und dberlegter Festigkeit, recht 
zu richten und zu leiten wuBte und der dadurch das Herz 
seines Sohnes schon frUhe von sich abwandte« (S. 3). Meier 
dagegen zeichnet ihn als einen »alten, biederen Mann« (S. 26), 
der »als ein gemeiner, aber sehr arbeitsamer und betrieb- 
Bamer Mann nicht mehr ausgebildet und feiner sein konnte, 
ale er wirklich war, zumal in einer groBen Stadt und in 
damaligen Zeiten« (S. 27). Er war »ein guter, biederer 
Bflrger, der nach meinem Gefflhle und Geschmacke zwar 
etwas Finsteres und Rauhes und Ernsthaftes in seinen Augen, 
Augenbrauen und Wangen zu haben schien, doch aber bei 
nåherer und mehrerer Bekanntschaft den rechtschaffenen und 
betriebsamen Mann und den guten Welt- und StaatsbQrger 
sowohl in Wort und Urteilen, als besonders auch in Werken 
vorzeigte, und daher von allen Kennern geehrt und geliebt 
wurde« (S. 161). »Bei seinem gesunden und schlichten 
Menschenverstande und bei seinem Perflckenmacher- und 
Bleicher-Gewerbe war er nichts weniger, als ein Projecten- 
macher« (II, S. 115). Er »hatte selber keine vorzOgliche 
Erziehung gehabt«, so daB man von ihm »keine besseren 
Grundsatze der Bildung seiner Kinder erwarten« konnte 
(I, S. 40). Er war »ein guter und biederer und betrieb- 
samer« Mann, ein »ernsthafter, etwas rauher und nicht aus- 
gebildeter BQrger der mittleren Klasse« (I, S. 164). Basedow 
selbst aber schreibt in »Etwas aus dem Archive der Base- 
dowischen Lebensbeschreibung«, S. 67: es hat »mich ein 
auBerordentlich lebhafter Vater gezeugt« und S. 6 derselben 
Schrift versichert er, daB ihm »die langweilige Schwatzhaftig- 
keit des bejahrten Alters oft durch seinen Vater beschwer- 
lich« gewesen sei. In seiner Vita aber erwahnt er, »daB 
ihn sein Vater bis zum 8. Jahre deutsch und lateinisch lesen, 
die lateinischen Conjugationen und Declinationen, sowie auch 
etwas Schreiben gelehrt håbe«. Es ergibt sich also folgendes 
Bild von Vater Basedow: Seinem Wesen war eine gewisBe 
Rauhigkeit und Strenge von Natur eigen, die sich sogar noch 
in hohem Alter in seinen Zflgen ausdrflckte. Er hatte in
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seiner Jugend eine verhaltnismaBig gute Bildung genossen; 
er hatte offenbar eine Zeit lang eine Stadtschule be- 
sucht (wie ich vermute, in Lflbeck). Denn er hat Latein 
gelemt, und das nicht nur oberflflchlich, so daB sich das 
Gelernte in wenigen Jahren wieder verwischte; sondern er 
ist noch als Mann von 30 und mehr Jahren fahig, seinem 
Sohne die ElemeDte des Lateinischen beizubringen. Ob er 
fflr einen wissenschaftlichen Beruf bestimmt gewesen ist, 
laBt sich nicht erkennen, ist aber sowohl aus diesem Schul- 
besuch, wie auch daraus zu schlieBen, daB er bis in sein 
Alter hinein ein lebhafter, feuriger Geist, ein sich nicht nur 
fflr das Alltåglichste interessierender Mann war. Offenbar 
ist ein Ereignis in seinem Leben eingetreten, das ihn aus 
der eingeschlagenen Bahn herauswarf (es wird der Tod des 
Vaters im Jahre 1712 gewesen Bein, durch den die Familie 
Vermflgen, Branntweinbrenneramt und Einkommen verliert). 
Dies kann nicht ohne EinfluB auf seinen Charakter gewesen 
sein. Er wird Barbierlehrling; aber etwas Finsteres liegt 
Aber seinem Wesen: er hat seinen Beruf verfehlt. Sein 
Schicksal scheint sich freundlicher zu gestalten: durch Ver- 
ehelichung mit einer jungen Witwe wird er in jungen Jahren 
selbstflndiger Leiter eines Geschæfts. FleiBig und strebsam, 
wie er ist, hofft er ein Stflck in die Hflhe zu kommen: da 
wirft ihn die Krankheit seiner Frau (siehe oben Anmerkung) 
wieder zurflck; doppelt drflckend empfindet er sein Los. 
Nicht mit einem Male bricht diese Krankheit mit aller Ge- 
walt durch. Ihre Vorboten zeigen sich in einer gewissen 
Empfindlichkeit, Nervositflt, Zimperlichkeit (>Ziebelei<), die 
aber der vflllig anders geartete, etwas derbe, rauhe Mann 
nicht auszustehen vermag. Bei seinem lebhaften Tempera
mente wird ihn dies oft bis aufs Blut gereizt und AnlaB zu 
mancher hfluslichen Szene gegeben haben, bei der die Worte 
nicht auf die Goldwage gelegt wurden, so daB man wohl 
das Urteil des Sohnes Aber den Vater verstehen kann. Die 
zunehmende Krankheit der Frau, die damit verbundenen hflus- 
lichen und geschaftlichen Sorgen werden ihn dann immer 
ernster, verschlossener, finsterer, wohl auch reizbarer gemacht 
haben, so daB auch der Sohn darunter zu leiden hatte. Das 
mag der Vater des Philanthropen in der Jugendzeit des Sohnes 
gewesen sein. Bis ins hohe Alter hinein ist ihm — wie 
Meier schreibt, der noch mit ihm verkehrte, als er Aufnahme 
im Hiobshospitale gefunden hatte — etwas Finsteres, Rauhes

Plld. Mag. 995. Basedow, Joh. Bernt. Basedow (1724—1790). 2
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anhaften geblieben, wenn auch sein Schieksal sich nun freund- 
licher gestaltete. Aber sein lebhaftes Temperament hat sich 
abgeklSrt zu einer behaglichen Gespråchigkeit, die wohl auch 
zuweilen begleitet ist von einer gewissen Lust zu fabulieren. 
Dabei hat er sich jedoch bis ins hCchste Alter hinein einen 
offenen Blick ffir alles bewahrt. — lm C harak ter des Sohnes 
finden wir die Eigenschaften des Vaters wieder: das leb- 
hafte, feurige Temperament, das ihn an den Sieg seiner Ge
danken glauben låfit, auch wo sich eine Welt von Hinder
nissen dagegen auftOrmt; das ihn mit fortreiBt, wenn es 
gilt, eine Fehde auszufechten, so daB ihm selbst seine 
Freunde seine Heftigkeit zum Vorwurfe machen mussen;, 
dazu sein oft ernstes, finsteres Wesen, das sich erst austoben 
muB, und das ihn oft mit einer Niedergeschlagenheit erfullt, 
die ihn an den Rand der Verzweiflung bringt. Auf der 
anderen Seite findet sich auch die von Meier mehrfach be
tonte groBe Arbeitsamkeit und Betriebsamkeit des Vaters 
beim Sohne wieder.

Ober Basedows Mutter ist auBer dem oben Gesagten 
nichts bekannt. Daraus auf hereditære Belastung Basedows 
von seiten der Mutter zu schlieBen, wie GSring S. XXI tut,, 
kann zwar den Anschein einer gewissen Wissenschaftlichkeit 
erwecken, braucht aber durchaus nicht wissenschaftlich zu 
sein. Denn es muBte doch von GOring erst nachgewiesen 
werden, daB die krankhafte Anlage in der Mutter schon vor 
ihrer Verehelichung mit Hinrich Basedow vorhanden gewesen 
ist — und wHre es auch nur im Keime: das ist aber nicht 
geschehen. Im Gegenteil læBt die Tatsache, daB Basedow 
zur Not getauft wurde und von Jugend auf krSnklich ge
wesen ist — seine Vita weist auf die angeborene Augen- 
schwåche hin —, sowie daB seine Geburt schon etwa 7 Monate 
nach der Verehelichung der Eltern erfolgte, eher darauf 
schlieBen, daB die Gesundheit der Mutter durch die Ent- 
bindung geschædigt wurde, so daB sich allmåhlich Melancholie 
herausbildete. Jedenfalls schreibt auch Meier (I, 164 ff.), die 
Hauptquelle fur die Jugendgeschichte Basedows, der allerdings 
eist lange nach dem Tode von Bws. Mutter nach Hamburg 
kam und nur durch HSrensagen uber die Krankheit berichten 
kann, daB ihr Leiden sich erst nach und nach im Laufe der 
Ehe entwickelte. Bevor nicht zwingendere Beweise bei- 
gebracht werden kSnnen, diirfte also die Behauptung von der 
erblichen Belastung Basedows von seiner Mutter her zu 
den unerwiesenen Behauptungen gehSren — so freudige
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Aufnahme sie auch bei manchem spåteren Biographen ge- 
funden hat.

Hier sehe ich mich genotigt, noch etwas nåher auf eine 
von Swet aufgestellte Hypothese einzugehen, die zeigt, wie 
wenig genau es zuweilen auch in sog. wissenscbaftlichen 
Arbeiten mit dem guten Namen der Mitmenschen genommen 
wird, wenn man nur »eine neue Hypothese aufstellen« kann. 
Ich tue dies allerdings nur sehr ungern und nur notgedrungen, 
um nicht den Anschein zu erwecken, als pflichte ich ihm 
stillschweigend bei, so dafi man sich spåterhin fur berechtigt 
halten kSnnte, das, was Swet zunåchst als wahrscheinlich 
aufgestellt hat, als allgemein anerkannte Tatsache zu be- 
trachten. Swet entblddet sich nicht, auf Grund des Hoch- 
zeitsdatums der Eltern Basedows und seines Geburtstages die 
Ehre seiner Mutter (und damit zugleich auch seines Vaters) 
zu verunglimpfen, indem er S. 12 schreibt: »aus diesen Daten 
ist ersichtlich, dafi Heinrich Basedau vielleicht gar nicht der 
natiirliche Vater des Pædagogen war, und wenn er es doch 
war, . . . dann war jedenfalls der Sohn schon vor seiner Ge- 
burt die, wenn auch unschuldige Ursache, dafi sein Vater 
aus gewissen Rflcksichten die Witwe seines Geschåftsvor- 
gångers beirateu mufite, was er sonst vielleicht nicht getan 
haben wurde. Diese Annahme hat Wahrscheinlichkeit ftir 
sich wegen des weiter unten nåher geschilderten Charakters 
von Basedows Mutter.« Er setzt allerdings sofort hinzu: »Ob 
freilich dieser Umstand wirklich der Urgrund des wenig er- 
freulichen Verhåltnisses zwischen Vater und Sohn gewesen 
ist, vermag ich naturlioh nicht zu entscheiden.« (Wie ob
jektiv!) Trotzdem aber fuhrt er schon auf der folgenden 
Seite diesen Grund als einen der beiden Beweise ftir seine 
These an, dafi »Basedows Vater kaum ein so finsterer Cha
rakter und so schlimmer Haustyrann war, wie man bis jetzt 
annahm«. — Diesem neuen Fdndlein gegendber sei nur dies 
gesagt: Nicht einmal Meier, der doch jahrelang an Ort und 
Stelle nachgeforscht hat, und der gewifi nicht die gflnstige 
Gelegenheit ungenutzt båtte vordbergehen lassen, Basedow 
etwas am Zeuge zu fiicken, deutet mit einem einzigen Worte 
an, dafi der Grund ftir die Differenz zwischen Vater und 
Sohn in der Richtung von Swets Vermutung liege; er be- 
hauptet nicht einmal, dafi Basedows Mutter von Anfang der 
Ehe an schwermdtig gewesen sei. Auch Basedows Ham
burger Gegner im Philalethiestreite, die zum Teil mit wenig 
bianken Waffen kåmpften, haben nicht gewagt, seine eheliche 

2*
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Geburt anzuzweifeln. Und wurde wohl »der Vater in der 
Begel zflrtlicher und behutsamer von seinem Sohne geeprochen 
haben, als dieser von ihm« (Swet, S. 13; nach Meier, S. 27); 
wflrde er ihn schon von Jugend auf fflr einen gelehrten 
Beruf bestimmt haben, der ihm, dem armen Handweiker, 
doch immerhin Kosten verursachte und ihm eine Hilfskraft 
entzog; wflrde er den herangewachsenen 17jflhrigen Sohn, 
der ihm durch seine Flucht viel Kummer und Årger bereitet 
hatte, liebevoll inB Vaterhaus zuruckgeholt haben; wflrde er, 
wie er’s tat, zu diesem Sohne gestanden haben, auch wo er 
ihn nicht verstand, und wo er seinen Glauben nicht teilte, 
wie im Philalethiestreite?! Nein, Herr Swet, so stolz Sie 
auch auf Ihren Scharfsinn sein mflgen, der etwas zu Tage 
gefflrdert hat, »was bisher, wie es scheint, sflmtlichen Base- 
dowbiographen unbekannt geblieben ist« (S. 11): es wird 
auch nach dem Erscheinen Ihrer Dissertation dabei sein Be- 
wenden haben mussen, daB Bw. in der Tat, nicht nur dem 
Namen nach, der Sohn des Hinrich Basedau war.

Bliebe also noch der andere Vorwurf, daB, wie Swet sich 
so zart ausdrflckt, »Basedow die wahrscheinliohe Ursache 
war, weshalb sich die Eltern kurzerhand heirateten« (S. 13) 
oder »daB Bw. schon vor seiner Geburt die unschuldige Ur
sache war, daB sein Vater aus gewissen Rflcksichten die 
Witwe seines Geschaftsvorgångers heiraten muBte« (S. 12). 
Aber woher weiB denn Swet, daB der flltere Basedow die 
Frau nicht hat heiraten wollen, daB er die Ehe mit ihr 
nur widerwillig geschlossen hat? Selbst von Meier ist nicht 
mit einem einzigen Worte angedeutet, daB das Paar, als es 
die Ehe schloB, nicht in Liebe einander zugetan gewesen 
sei. Swet hat auch hier seine Vermutung aus den Fingern 
gesogen. Bws. Eltern sind nach Angabe der Nicolai-Kirchen- 
bflcher am 13. Febr. 1724 in St. Nicolai aufgeboten worden. 
Zwischen Aufgebot der Eltern und Geburt des Sohnes hat 
also ein Zeitraum von 7 Monaten zwischen inne gelegen. Dem 
Aufgebote muB die Verlobung vorausgegangen sein. Aber 
auch der allerschnellsten Verlobung folgt doch nicht das Auf
gebot unmittelbar; und es geht ihr voraus eine Zeit des 
Kennenlernens, der Annflherung, der Prflfung, ob »sich das 
Herz zum Herzen findet«. Hieraus ergibt sich aber fflr jeden, 
der sehen will, daB Basedows Eltern (selbst wenn die durch 
die oben angefflhrten Grflnde wahrscheinlich gemachte An- 
nahme, daB Johann Bernhard ein Siebenmonatekind gewesen 
sei, nicht den Tatsachen entspreohen soilte) auch schon vor
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Zeugung des Kindes in dem Wunsche einig gewesen sein 
mOssen, gemeinsam durchs Leben zu gehen, das heifit aber, 
daB Swets These abgetan ist.

Die Schulzeit. Der junge Basedow erscbien nicht un- 
befåhigt: lernte er doch schon gar bald — trotz seiner ’kOrper- 
lichen Schwache — unter Anleitung des Vaters lateinisch 
und deutsch lesen und auch die notwendigsten Elemente der 
Grammatik. Es war daher des Vateis Lieblingsgedanke, den 
Sohn einstmals studieren zu lassen, und zwar Theologie (s. 
seine' Vita). Zwar befand sich die Familie in ziemlich ge- 
druckten VermSgensverhaitnissen. Aber fflr die grundlegende 
Ausbildung waren ja fur den Sohn eines Hamburger Bilrgers 
keine bedeutenden Mittel erforderlich. Bot doch die ron 
Joh. Bugenhagen eingerichtete Gelehrtenschule des Johanneums, 
an der gar manche hervorragende Krafte tatig waren, nicht 
bloB den Reichen Unterricht, sondern es war in der Schul- 
ordnung ausdrucklich vorgesehen, daB auch Arme unter- 
richtet und wegen ihrer Armut und Unfahigkeit zu zahlen 
nicht etwa zuruckgesetzt werden soliten. Ja es bot sich 
sogar den Schfllern der Anstalt in der reichen Stadt Ge- 
legenheit, durch Singen bei kirchlichen Feiern, Begrabnissen, 
Hochzeitea usw. — wozu die funf untersten Lehrer der An
stalt mit ihrem Chore verpflichtet waren —, sich ein nicht un- 
betråchtliches Einkommen zu verschaffen. Freilich stand ge- 
rade damals das Johanneum nicht auf der H6he: Die Schwache 
des Rektors (des berQhmten Joh. Hubner) gegenuber den 
Schulern, die an Anarchie grenzende Disziplinlosigkeit, die 
Zwistigkeiten der Lehrer unter einander und mit dem Rektor 
hatten eben die Schule in Verruf gebracht. *)

Das Scholarchat hatte sich aber angelegentlichst bemflht, 
Abhilfe zu schaffen. Die Schulordnung war im Anfange des 
18. Jahrhunderts mehrfach einer Durchsicht unterzogen und ab- 
geåndert worden; so kam 1732 eine neue Schulordnung zu stande. 
Zu gleicher Zeit berief man an Hubners Stelle den jugend- 
frischen (geb. d. 24.11.1701), schon in verschiedenen Stellen als 
auBerordentlich tflchtigen Padagogen bewahrten Joh. Samuel 
Muller, der am 11. September 1732 seine Antrittsrede hielt.

Um diese Zeit — Basedow schreibt: octavo anno, also 
wohl Ostern 1732 — wird auch Basedow in das Johanneum

Zum folgenden vgl. Calmberg, Gesohicbte des Johanneums 
zu Hamburg. Hamburg, MeiBner, 1829, und (Klefeckers) Sammlung 
Hamburgischer Gesetze und Verordnungen Bd. VI, S. 85—138 und
S. 167-175.
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aufgenommen, und zwar, obwohl er von seinem Vater in den 
Anfangsgrfinden der lateinischen und deutschen Sprache 
unterrichtet worden war, in die unterste Elasse. Die ganze 
Anstalt besaB nåmlich acht verschiedene Elassen, deren oberste 
wiederum in zwei Abteilungen getrennt war. (tlber das Ziel 
der verschiedenen Elassen s. bei Elefecker a. a. O.) Die 
Lehrer, die Bw. in den einzelnen Elassen* gehabt hat, lassen 
sich noch an der Hånd des von Calmberg, a. a. 0., im An- 
hange gegebenen Verzeichnisses der Lehrer, die am Johianneum 
unterrichtet haben, bestimmen. Von ihnen erinnerte er sich, 
wie Rathmann, a. a. O., S. 6, sagt, »noch in seinem Alter mit 
Dankbarkeit und Ehrerbietung des ehemaligen dortigen Rek
tors Muller, des bekannten Cbersetzers vom Tacitus, und 
eines Herrn Hake«. Dieser Ludwig Hake wurde 1731 zum 
Lehrer der 4. Elasse erwåhlt; erst am 24. Mai 1746 wurde 
er Subkonrektor, und somit Lehrer der 3. ElaBse. Er starb 
den 15. IV. 1764. — Rektor Mflller aber war spater auch, 
von Basedow dazu eingeladen, zugleich mit dem damaligen 
Hauptpastor Winckler und dem Professor am Gymnasium 
Reimarus zugegen, als Basedow in Altona seine Antrittsrede 
hielt. An diese Herren wendet sich Bw. in seiner Rede mit 
den Worten: »Wie viel ich euch zu verdanken håbe, brauche 
ich denen nicht erst zu sagen, denen eure unsterblichen 
Verdienste auf wissenschaftlichem Gebiete auch nur einiger- 
maBen bekannt sind, wenn sie hSren, daB ich von euoh nicht 
nur in die Anfangsgrunde der Wissenschaft eingefQhrt worden 
bin — was mir ja mit vielen gemeinsam zu teil ward —, 
sondern daB mir auch allezeit euer Privatunterricht offen 
stand, obwohl keinerlei Aussicht vorhanden war, daB ich euch 
das jemals bezahlen kSnnte.«x)

Basedows Schullaufbahn laBt sich an der Hånd der 
noch vorhandenen Schulakten noch weiter verfolgen. (Auch 
in den Vierteljåhrlichen Nachrichten vom Elementarwerke, 
Stfick 1, S. 4 schreibt er, daB »er von seiner ersten Eindheit 
bis in sein 18. Jahr« die Johannisschule besucht håbe.) Im 
Album discipulorum in Johanneo Hamburgensi a die XII. Sep- 
tembr. A. C. MDCCXXXII rectore Joanne Samueli M Biler o 
findet sich bei dem Jahre 1738 unter Nr. 123 der Eintrag:

’) Quantum vobis debeam, non opus est dicere illis quibus immor- 
talia vestra in orbem literarum merita vel leviter nota 6unt, si 
intelligent iidem, me non solum ex uberrimae vestrae eruditionis fonte 
scientiarum principis hausisse, id quod mihi cum multis commune 
fuit, sed privatas etiam vestras scholas mibi, qui nullam remunerationis 
spem promittebam, apertas fuisse.
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Johann Bernard Bassedau (dies Wort ist spater durchstrichen 
und dafilr gesohrieben Basedow) Hamb. — (Spaterer Ver- 
merk hierzu: Ward Professor zu Sor3 1752, und 1761 Pro
fessor zu Altona.) Er gehOrt zu der Gruppe: Aprilis d. J. 
1738: Folgende neun sind aus Secunda aufgestiegen.]) Er 
war also sohon mit 13 % Jahren Schiller der Prima, gewifl 
auch schon ftir die damalige Zeit eine Leistung. In 6 Jahren 
hat er somit 7 Klassen durchmessen. Wodurch dies ermog- 
licht ward: ob etwa seine Vorkenntnisse, die er beim Vater 
erworben hatte, bald nach seiner Aufnahme in die 8. Klasse 
seine Versetzung in die 7. Klasse veranlaBten, ist nicht mehr 
zu ermitteln.a) In der Prima hat nun Basedow bis zum 
Jahre 1743 gesessen. So wunderbar dies erscheinen mag, 
so kann doch an der Tatsache selbst nicht gerdttelt werden. 
Dafur zeugt vor allem die Matrikel des Akademischen Gym
nasiums. Dort heiBt es unter dem 13. Mai 1743: »Jo. Dite- 
rico Wincklero, Eloqu. et Philos. primae ac ration. Prof. se- 
-cundum Rectore, recepti in Gymnasium sunt ... ex Johanneo: 
2460 Jo. Bernhard Bassedau, Hamb. Theol. stud.« In der 
Matrikel ist noch von anderer (Richeys) Hånd hinzugefflgt: 
Profess. Philos. primum Soroensis inde Altonav.« (letztere 
beiden Worte sind wiederum von anderer Hånd).8) Das aus- 
drficklich hinzugesetzte »ex Johanneo« schlieBt die von Swet, 
a. a. O. S. 19 ff. aufgestellte These, daB Bws. Flucht aus dem 
Eltern hause etwa in die Zeit zwischen seinen Besuch des 
Johanneums und die Aufnahme in das Gymnasium zu legen 
sei, vOllig aus. Cberdies geht schon aus einer Vergleichung

x) Freundliohe Mitteilung des Herrn Prof. Dr. Hoppe in Ham
burg, dem ich auch an dieBer Stelle nochmals herzlich ftir seine 
Hilfsbereiteohaft danke.

’) Eb iet dies um so verwunderlioher, da in der neuen Schul- 
ordnung gerade besonderes Gewioht darauf gelegt wurde, daB die 
Schiiler nicht etwa vorzeitig aus einer Klasse in die andere ver- 
setzt wtirden: »Der Rektor soli niemand in eine Klasse setzen, er 
håbe denn .die dazu geborige Wissenschaft und Gescbicklichkeit. 
ImmaBen er Bolches, wie zuforderst bei einer von ihm allein anzu- 
stellenden Priifung, also auch hernach mittelst eines mit Zuziehung 
des Kollegen, dabin der Knabe angewiesen werden mochte, wieder- 
holten Examinis genau und gewissenhaft zu beurteilen bat. Naoh 
gescbebener Einfubrung soli der Name eines jegliohen in die Ma- 
iriculam ordentlich gebracht werden.« Noch sorgsamer sollte beim 
fibertritt der Schiiler des Johanneums in das Gymnasium verfahren 
werden (s. Calmberg a. a. O. 8. 87 f.).

’) Vgl. C. H. W. Sillem, Matrikel des Akademisohen Gymna
siums in Hamburg 1613 —1883. Eingeleitet und erlhutert von 
C. H. W. SiUem. Hamburg, in Kommission bei Luoas Gr&fe, 1891. S. 115.
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des Album discipulorum Johannei mit der Matrikel des Gym
nasiums hervor, daB damals ein 4—5jåhriger Besuch der 
Prima des Johanneums keine Seltenheit war. So sind z. B. 
die gleichzeitig mit Basedow ins Gymnasium aufgenommenen 
Jacob Schuback und Nicolaus Burchard Surland auch schon 
1738 in die Prima versetzt gewesen. Der Grund fur dies 
lange Verweilen der Schiller in dieser ginen Klasse ist in 
dem Bestreben des neuen Rektors zu suchen, seine Schule 
in die flohe zu bringen. Er tat dies, wie MSnckeberg nach- 
weist,1) ohne die nOtige Riicksicht auf seine Kollegen vom 
Gymnasium zu nehmen, was deren, vor allem des Reimarus, 
Zorn hervorrief und zu bedauernswerten, leidenschaftlichen 
Auseinandersetzungen, Klagen und Verhandlungen vor dem 
Scholarchate fflhrte. In einer 1740 von samtlichen Professoren 
des Gymnasiums eingereichten, von Reimarus verfaBten Be- 
schwerdeschrift an die BehOrde, die dadurch veranlaBt war, 
daB Rektor Moller einen seiner Schliler, ohne ihn erst das 
Gymnasium besuchen zu laasen, auf die Universitet entlassen 
wollte, und ihm sogar gestattete, eine Offentliche Abschieds- 
rede zu halten, wird ausgefllhrt, »wie auf der Schule un- 
mOglich die philosophischen Wissenschaften grUndlich ge- 
trieben werden kSnnten, ja, wie nachteilig es fur die jungen 
Leute sei, so lange auf der Schule aufgehalten zu werden 
und sich der Schuldisciplin unterwerfen zu mussen«. Als 
aber Reimarus seinen eigenen, das Johanneum besuchenden 
Sohn selbst privatim unterrichtete, ihn gar nicht die Prima 
besuchen lieB, sondern ihn, als er ihn fflr reif erachtete, ins 
Gymnasium aufnahm, wurde wiederum der Rektor Ober diesen 
offenbaren Cbergriff empOrt und erwirkte eine Verordnung 
des Scholarchats, daB der Rektor dés Gymnasiums keinen 
Schiller »ins Album des Gymnasiums inscribieren dOrfe, der 
nicht ein Zeugnis des Rektors der Schule (Johanneums) mit- 
bringe«. Der Streit zog sich viele Jahre hin. Noch im Fruh- 
jahre 1759 griff Reimarus »den Rektor persOnlich an, daB 
er die Schiller 2 Jahre in Oberprima und 2 Jahre in Unter- 
prima zu bleiben zwBnge, so daB sie das 20. ja 21. Jahr er- 
reichten, ehe sie fortgelassen wurden. Nach dem Gesetze 
wåre das nicht: und weder Hiesige, noch Fremde wollten 
ihre Freiheit beschrånkt sehen. Wenn der Rektor die Schule 
zu einem Kerker mache, so wilrden noch mehr von hier auf 
fremde Gymnasien gehen; die Hamburger seien ja zum Teil

*) C. ILonckeberg, Hermann Samuel Reimarus und Johann 
Christian Edelmann. Hamburg, G. Ed. Nolte, 1867. S. 105 ff.
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so schon in alles Fremde verliebt.... Es sei gar schlimm, 
daB der Rektor selbst sagen mflsse, daB er lange Sanftmut 
ube und duide, daB in Prima groBe Unwissenheit herrsche, 
die ein långeres Verweilen nfltig mache. Wo die gramma- 
tische Grundlage fehle, da wiirden auch des Rektors erhabene 
und oberflåchliche Vorlesungen den Mangel nicht ersetzen. 
Sie, am Gymnasium, ersåhen diesen Mangel am oftesten bei 
denen, die mit Erlaubnis des Rektors auf ihre Anstalt kåmen. 
In Prima wflrden Wissenschaften getrieben, die auf Akademien 
gehflrten. Logik sei schon jetzt nicht mehr genug; alle Zweige 
der Philosophie, frir die auf dem Gymnasium 3 Professoren 
angestellt seien, wurden von einem gelehrt; deshalb wflBten 
freilich auch die, welche aus Prima herauskåmen, nichts davon«.

Diese Anklagen mflgen nicht ganz unberechtigt gewesen 
sein: Muller hatte, um seinen Schfllern Lust und Liebe zu 
den Wissenschaften einzuflflBen, mit dem bisherigen System 
der einseitigen Betonung der klassischen Sprachbildung 
gebrochen und »hielt in Prima Vortråge uber Logik, Ge- 
schichte der rflmischen und griechischen Literatur, ja Uber 
deutsche DichtkunBt, gab Anleitung zum Versemachen und 
wetteiferte mit den Schfllern, wer die schflnsten Verse mache«. 
DaB diese Art des Unterrichtens das lebhafteste Interesse des 
lebendigen, phantasiebegabten jungen Basedow erregte, ist 
leicht erklårlich. Vor allem scheint es ihm der Unterricht 
in der deutschen Dichtkunst angetan zu haben. Gar bald 
muB er sich in Versemachen ausgezeichnet haben. Denn er 
erzåhlt ja selbet,1) daB er durch Verfertigen von Gratulations
und Bochzeitsgedichten seinen Unterhalt verdiente; und die 
pauci nummuli, die er als 16jåbriger mit auf die Flucht 
aus dem Elternhaus nahm, die aber- doch genflgten, ihn eine 
ganze Zeit lang uber Wasser zu erhalten, werden Verdienst 
des »Dichters« Basedow gewesen sein, ebenso wie das »mtlh- 
sam erworbene Geld«, das er spåter mit auf die Universitet 
Leipzig nahm. Andererseits låBt sich’s verstehen, daB der 
Rektor Mflller bei der Spannung, die zwischen ihm und den 
Professoren des Gymnasiums bestand, den jugendlichen Base
dow mflglichst lange in Prima zuruckhielt und ihm das er- 
forderliche Reifezeugnis verweigerte. Denn wåre Basedow 
nach nur zweij&hrigém Besuch der Prima aufs Gymnasium 
flbergegangen, so wflrde er erst 151/t Jahr alt gewesen sein. 
Dies Nichtvonderstellekommen mag fflr Basedow der AnlaB

*) 8. Nachrichten vom Elementarwerke, I. 8t., S. 4.
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zur Flucht aus Schule und Elternhaua gewesen sein. Denn 
so lieb ihm die vom alten Schema ganz und gar abweichende 
Unterrichtsweise des Rektors war, so mag ihm, dem reich 
begabten, sanguinischen Basedow, der eifrig vorwårts strebte, 
das ewige Hången in derselben Klasse zuwider geworden 
sein; und so zerbraoh der unruhige Feuergeist Fesseln und 
Schranken, die ihm die Schule auferlegte, und flilchtete, da 
ihm der Vater nicht gestattete, von 'der Schule abzugehen, 
•aus Elternhaus und Schule. So allein låBt sich m. E. sein 
»Desperare de progressu studiorum« erklåren, von dem er 
in seiner Vita Bpricht. Denn an Begabung mangelte es ihm 
nicht; Abneigung gegen die Schule tiberhaupt oder gegen 
seinen Lehrer scheint ihn auch nioht dazu bewogen zu haben: 
kehrt er doch spåter willig in die verlassene Klasse zurflck 
und bewabrt, nach Rathmann, seinem Lehrer ein sehr dank- 
bares Andenken. Gegen die Annahme aber, dafi ein Dummer- 
jungenstreich und die Furcht vor Strafe ihn bewogen håbe, 
die Flucht zu ergreifen, streitet sowohl Basedows eigene 
Aussage, als auch der Umstand, daB er unbedenklich vom 
Rektor wieder in die Schule aufgenommen wurde. Es bleibt 
also als einziger Beweggrund fOr die Flucht fur den 
eben nach Oberprima Versetzten die Abneigung, noch 
2 Jahre in derselben Klasse ausharren zu mflssen, ehe 
sich ihm die Pforten des akademischen Gymnasiums erschlossen.

Als Zeit der Flucht dtirfte nach Basedows eigener 
Augabe etwa der Sommer des Jahres 1740 zu be- 
stimmen sein (exeunte sexto et decimo aetatis anno in 
primae classis superiori coetu fui). Die Versetzung nach 
Oberprima war offenbar Ostern 1740 nach zweijåhrigem 
Aufenthalte in Unterprima erfolgt; Anfang September 1740 
wurde er 16 Jahre alt, in der Zwischenzeit verlieB er Schule 
und Haus. So dtirfte endgflltig die oft (zuletzt wieder von 
Swet mit mehr Eifer als Gliick) untersuchte Frage nach dem 
Alter, in dem Basedow aus dem Elternhause floh, zu lOsen sein.

In Amsterdam angekommen, sieht sich Basedow in seiner 
sicheren Erwartung, dort bald eine Stellung als Kaufmann zu 
finden, getåuscht. Wer hatte auch den jugendlichen Fremd- 
ling aufnehmen sollen, der, ohne eine Empfehlung beibringen 
zu kOnnen, anklopfte, der wohl verschiedener alter Sprachen 
måchtig war, aber keine, oder doch nur eine ganz geringe 
Ahnung von den Handelswissenschaften besaB; der wohl ein 
Niederdeutscher, aber doch der Landessprache nicht vSllig 
måchtig war? Zum Unglflck ist auch seine geringe Bar-
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schaft bald aufgezehrt. Aber er læBt den Mut nicht sinken. 
Die Welt will er sehen. Und ist es nicht mSglich, als Kauf
mann in die Fremde zu kommen, so glttckt és vielleicht als 
Schiffer oder Soldat. Er will sich zur Ostindienfahrt, ffir 
die hollåndischen Kolonien, anwerben lassen. Aber auch hier 
wird er zurfickgewiesen. Er ist noch zu klein, zu schwach, 
um als Matrose oder als Soldat angenommen werden zu 
kfinnen. Endlich erbarmt sich seiner ein in Geschæften in 
Amsterdam weilender Kopenhagener Kaufmann, der seine be- 
drångte Lage wahrnahm, und fordert ihn auf, mit ihm nach 
Danemark zu kommen, unter dem Versprechen, daB er ihm 
dort eine seiner Begabung entsprechende Stellung verschaffen 
werde. Aber wiederum sieht Basedow seine Hoffnungen zu 
nichte werden: Das Schiff, das sie nach Danemark bringen 
soilte, erleidet an der Westkflste von Schleswig-Holstein (bei 
der Insel Nordstrand) Schiffbruch. Der Kaufmann, dessen 
Schutz Basedow genoB, rettete dabei kaum das nackte Leben, 
so daB er nicht mehr fahig war, fQr seinen Begleiter zu 
sorgen. Basedow steht also wieder gegenQber dem Nichts. 
Aber auch jetzt sucht er nicht die Heimat auf. Wir gehen 
wohl nicht fehl, wenn wir annehmen, daB es nicht sowohl 
jugendlicher Trotz war, der ihn festhielt (dieser pflegt an- 
gesichts der harten Not — und wie sehr bedrflckte und 
verfolgte sie den jungen FlQchtling! — schnell dahinzu- 
schmelzen), sondern die feste Uberzeugung, daB er in den 
heimischen Verhaitnissen verkflmmern mflsse, und der Vor- 
satz, in anderer Umgebung sich bessere Lebensbedingungen 
zu verschaffen. Er wurde gnadig gefQhrt. Wir finden den 
Schiffbrfichigen wieder im Hause des Dr. med. und Provinzial- 
Physikus Boessel in Flensburg — also nicht »eines Holsteini- 
schen Landarztes«, wie, soweit ich sehe, nach dem Vorgange 
Meiers und Rathmanns samtliche Biographen Basedows be- 
richten. (Auch die von Diestelmann aufgestellte [S. 13] und 
von Swet [S. 20] ubernommene Hypothese, daB Basedow von 
vornherein die Absicht gehabt håbe, sich als Wundarzt, Feld- 
scher u. dgl. auszubilden, und deshalb sich bei einem Arzt 
als Famulus verdungen håbe, wird durch die vorstehenden 
AusfQhrungen hinfallig). Ober Basedows Aufenthalt im Hause 
Dr. Boesseis schreibt Rathmann, S. 4: »Hier ward er sehr 
gut gehalten, und er hat noch in seinem Alter oft gesagt, 
daB er da die vergnfigteste ‘ Zeit seines Lebens zugebracht 
und da zuerst Menschenliebe gelernt håbe.« Dr. Boessel war 
ein feingebildeter, weitgereister Mann. Er hatte in den
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Jahren 1723—26 in Halle unter den Professoren Bey und 
Bassino Medizin studiert, war 1726 nach Berlin gegangen, 
1727 nach Halle als Assistent des Professors Junker zurflck- 
gekehrt, 1728 aber nach Kopenhagen flbergesiedelt. Von hier 
war er mit Sr. Excellenz von Schestedt (?) nach Paris ge- 
reist,' wo er sich der Hebammenkunst gewidmet hatte, und 
1729 nach Kopenhagen zurflckgekehrt. Im. Jahre 1731 wird 
er auf sein Gesuch hin als Physikus in Flensburg angestellt. 
Er ist in dieser Stellung wohl sein lebenlang geblieben; 
denn noch im Jahre 1770 wird er als Physikus erwåhnt. Er 
hatte auch wissenschaftliche Interessen; scheint er doch an 
dem Plane, in Flensburg ein chirurgisches Institut, »theatrum 
anatomicum«, spater sogar eine Universitet, zu errichten 
(Staatsarchiv Schleswig A. XVHI), lebhaft beteiligt gewesen 
zu sein.1) Er war der geeignete Mann, um seinen Famulus 
nicht nur zu beschåftigen, sondern auch zu fflrdern und 
seinen Blick zu erweitern. Aus seiner Bibliothek mag Base
dow manche Schrift gelesen haben, die die Gedankenwelt 
des 16jahrigen anregte und den bisher bewahrten frommen 
Kinderglauben ins Wanken brachte: von seinem 16. Jahre 
an datiert er spåter mehrfach die groBe Wendung in seinem 
Leben. Aber andererseits fflhlte Dr. Boessel auch die Ver- 
pflichtung, seinen Schfltzling wieder dem Elternhause zuzu- 
fflhren, und wflre es auch nur gewesen, damit die hervor- 
ragenden Gaben, die er an ihm bemerkte, nicht durch un
stetes Wanderleben vergeudet wflrden, ehe sie sich durch 
sorgsame Erziehung zur Reife entfaltet håtten. Er wird also 
das zerrissene Band zwiscben Basedow und seinen Eltern 
wieder zu knflpfen gesucht haben dadurch, daB er dem Vater 
Nachricht vom Verbleib seines Sohnes gab; er wird auch 
durch sein Zureden den Ausschlag dafur gegeben haben, daB 
Basedow, nachdem er sich lange ernstlich gegen die Bitten 
und Mahnungen seiner Eltern und Hamburger Gflnner ge- 
strflubt hatte, die seine groBe Begabung kannten und ihn 
darum nicht verloren gehen lassen wollten, endlich sein 
Widerstreben aufgab und nach einjåhriger Abwesenheit ins 
Elternhaus und seine Schulklasse zurflckkehrte. Es findet 
sich nirgends eine Andeutung darflber, daB Rektor Mflller

’) Diese Daten verdanke ioh der Gute des Herrn Rektor Voigt 
in Flensburg, der in uneigennfltziger Weiee sioh auf meine Bitte 
bemiibte, den Spuren des Dr. Boessel nachzugehen, und dabei im 
Ratsarcbiv zu Flensburg (Nr. 878, Faso. 1) dessen Gesuch um An- 
atellung auffand.
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etwa gegen die Wiederaufnabme Bedenken gehegt håbe, so 
daB auch hieraus geschlossen werden kann, daB Basedows 
Flucht nicht etwa in einer schwereren Verfehlung wider die 
Schulordnung ihren tieferen Grund gehabt håbe. Zwei Jahre 
blieb er nun noch in der Oberprima des Johanneums, und 
zwar, wie er ausdriicklich bernerkt, optimo cum successu: 
Die Anregungen, die er in Flensburg empfangen hatte, wirkten 
nach, die dort geweckten Zweifel veranlaBten ihn, weiter zu 
suchen und zu forschen. (Uber seine geistige Entwicklung 
in dieser Zeit vergleiche, was er in seiner Philalethie I, 467 
und II, 148 ff. dariiber schreibt.) Daneben betåtigt er sich 
auch in seinen Freistunden, um seinen Lebensunterhalt selb- 
ståndig zu verdienen, sei es nun, daB die håuslichen Ver- 
haltnisse ihn dazu zwangen, sei es — was wahrscheinlicher 
ist —, daB er von den Eltern vollig unabhångig sein wollte: 
mehr als einmal ruhmt er sich in seinen Schriften, daB er von 
seinem 16. Lebensjahre an seinen Eltern keinen Pfennig mehr 
gekostet håbe, und erklåit, daB ein junger Mensch mit 16 Jahren 
so weit gekommen sein musse, daB er auf eigenen FuBen 
stehen kOnne. Und Benzler schreibt a. a. O. S. 396 nach 
Basedows eigenen Mitteilungen: »Die Eintracht (nach seiner 
Rflckkehr ins Elternhaus) wdhrte aber nicht lange. Base
dow trennte sich wieder von seinem Vater und erhielt sich 
nun selbst als Gymnasiast (?), erst durch einen Trodel mit 
Schulbuchern und Verfertigung von Gelegenheitsgedichten 
und endlich, sowohl auf dem Gymnasium, als auch auf der 
Universitat durch Ubersetzen und Schriftstellerei, was ihn 
mit GeBner, Cramer, Klopstock, Deutsch, Elers, Ebert usw. 
in Verbindung brachte und deren Freundschaft erwarb.« —

Schwer war Basedows bisherige Jugend gewesen: In 
der Schule herrschte in den unteren Klassen der Bakel; die 
Lehrer besaBen nicht genug Menschenkenntnis, um den leb- 
haften Knaben recht zu fuhren, sondern begegneten ihm mit 
Hårte und Strenge, wofur er sich allerdings, wie er selbst 
erzahlt, in seiner Art dadurch råchte, daB er »einige von 
ihnen ubersah und ihre BISBen en tdeck te«, wofiir ihn diese 
als einen naseweisen und boshaften Schulknaben behandelt 
hatten (Meier I, 181 f.);1) im Elternhause Krankheit, Schwer-

*) Diestelmann schreibt S. 10, unter Anfuhrung einer von Rath- 
mann 8. 5 zitierten Stelle aus der Hauptprobe der Zeiten S. 144, 
Basedow sei durch das Memorieren des Dresdenschen Katechismus 
iu der 3. Klasse mit groBem Widerwillen gegen das Auswendig- 
lernen erfiillt worden (ahnlioh Schmid, Gesch. d. Erziehung, IV, 2,
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mut bis zum Tiefsinn bei der Mutter, Sorge und MiBmut beim 
Vater; dazu eine Umgebung, die alles andere als veredelnd 
und anregend auf ihn wirkt (So hat der Fragmentenschreiber 
aus Basedows eigenem Munde die Klage gehOrt, »daB er bis 
an seine Jfinglingsjahre im Stande der Zurflcksetzung und 
Unterdrfickung gelebt håbe«; und Rathmann schreibt: »Cber 
seine fehlerhafte schlechte Erziehung und fiber ihre bei ihm 
zurfickgebliebenen traurigen Spuren ffihrte er selbst in spfiteren 
Jahren zuweilen mundlich und schriftlich die bittersten Klagen, 
gestand auch offenherzig, daB seiu biBchen Politur ein zu 
spates Kunstwerk sei« [S. 4]; im Archiv seiner Lebens- 
beschreibung S. 166 gesteht Basedow selbst zu, daB er »in 
dem Gegenteil aller Arten der guten Erziehung aufgewachsen« 
sei, und auf S. 89 seiner Schrift »Das in Dessau errichtete 
Philanthropin« vernebmen wir, daB »das Leben seiner Kind- 
heit auf einen Acker voll Unkrauts und Dornen verpflanzt 
war, auf welchem der Same des Guten zwar verzSgert, doch 
nicht getåtet ward«.) Dazu kommt eine »ungewøhnliche an- 
geborene Schwfiche der Augen«, die ihn hindert, nicht nur 
Manuskripte, sondern alle klein und unbequem gedruckten 
Bilcher zu lesen« (Verteidigung der Philalethie wider Paul sen, 
S. 13), so daB »nur ein Zehntel der Natur in seine von 
Jugend auf schwachen Augen failt« (Etwas aus dem Archiv,. 
S. 166) und mehrfache schwere Krankheit (cf. seine Antritts- 
vorlesung in Altona). — Auch jetzt noch hatte er manche 
Last zu tragen: die hfiuslichen VerhSltnisse zwangen ihn, 
auf eigene Faust sich durchs Leben hindurchzusohlagén; ge- 
rade im geffihrdetsten Alter stand er da, ohne den Schutz 
des Elternhauses, den Versuchungen des Lebens preisgegeben, 
eine Tatsache, die wohl manche spfiteren Vorwfirfe seiner 
Gegner und manche Angewohnheiten und Charaktereigen- 
schaften zur Gentige erklfirt. Aber in der Schule erfreute 
er sich der Gunst des Rektors Mtlller, dessen er noch im 
Alter, wie Rathmann, S. 6, sagt, mit Dankbarkeit und Ehr- 
erbietung zu gedenken pflegte, da dieser ihn nicht nur pflicht-

S. 29). Diese Auslegung berubt aber auf einem MiBveretandnis 
jener Stelle der Hauptprobe. Basedow sagt dort nur, unter Hinweis 
darauf, daB er selber ja in seiner Schulzeit »leider auch einen frem- 
den, namlioh den Dresdensohen Katechismus gelernt håbe«, daB es 
eine der irrtiimlichen Voraussetzungen des Mandats des Senats vom 
25. April 1764 (wider paradoxe Schriften) sei, »daB ein Mensch, der 
jetzund die Methode eines fremden Catechismus frir die zutrag- 
licbste in seinen Privat-Informationen bielte, die Stadtverweisung 
verdiene«.
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måfiig in der Schule unterrichtete, sondern auoh dem wiB- 
begierigen, vorwartsstrebenden Schiller mit seinem Rat und 
seinem Wissen vorwårts half (vgl. Basedows Antrittsvorlesung 
in Altona). Maller hat ofl'enbar seinem Schtiler die Flucht 
nicht nachgetragen, ist aber durch dessen Jugendstreich be- 
sonders auf ihn aufmerksam geworden und hat sich nun in 
besonderer Weise verpflichtet gefOhlt, sich desselben. anzu- 
nehmen. Was Galmberg, Geschichte des Johanneums zu Ham
burg, S. 252, aber Mallers Lehrweise sagt, kam auch Base
dow zu gute: >Im Unterrichten besaB er die Geschicklichkeit, 
alles, was er behandelte, auf das angenehmste vorzutragen. 
Wo es paBte, mischte er auch Witz und Scherz ein. Sein 
Scharfsinn wuBte die Anlagen der Janglinge so gut zu be- 
urteilen, daB er von keinem mehr oder weniger verlangte, 
als er leisten konnte. Mit dieser vortrefflichen Lehrgabe 
vereinigte er eine groBe und ausgebreitete Gelehrsamkeit, 
ohne welche ein Lehrer sich nie die Achtung und den Bei- 
fall der Schaler erwerben wird. In der Geschichte, vorzBg- 
lich der mittleren und neueren, besaB er groBe Kenntnisse, 
in der lateinischen Spraohe wuBte er sich so gut wie in 
Beiner Muttersprache auszudracken und im Griechisohen war 
er sehr bewandert.«

Hier sei gleich noch eine Bemerkung eingefBgt aber das 
Wissen, das Basedow vom Johanneum mitnahm. Meier 
schreibt I, S. 190, daB »Basedow nur wenige grandliche 
Kenntnisse mit von der Schule nach der Akademie nahm«,. 
daB er »das Hebr&ische nicht lesen konnte« und daB er »in 
der griechischen Sprache nur seichte und oberflfiohliohe 
Kenntnisse besaB«. Diestelmann, der a. a. O. S. 12 diese 
Stellen anfahrt, zweifelt zwar im Vordersatze diese Auf- 
stellung des Neidlings Meier an, beeilt sich aber, sie im 
Nachsatze doch als nicht unwahrscheinlich zu bezeichnen 
unter Berufung auf Basedows, allerdings wiederum nur von 
Meier aberlieferte Aussage, daB er »nur wenige grandliche 
Kenntnisse mit von der Schule nach der Akademie nahm«. 
Er bedenkt dabei nicht, daB, falis Basedow wirklich diesen 
Ausspruch getan hat, der Nachdruck auf dem »grandlich« 
gelegen haben kann, und daB wohl auch der beste Schaler 
auf der Hohe seines Lebens aber seine einstmaligen Schul- 
kenntnisse ein Shnliches Urteil fålien muB. — Auf wie 
schwachen FaBen Meiers Behauptung steht, zeigt nicht nur 
das, was wir aber Rektor Maller und seine Anforderungen 
an die Schaler wissen, sondern auch die Tatsache, daB erst
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durch die neue Schulordnung vom Jahre 1732 die Bestim- 
mungen der alten Schulordnung ausdrucklich eingescharft 
waren, nach denen »die Jiinglinge erst in das Gymnasium 
aufgenommen werden soliten, wenn sie in den 8 Klassen des 
Johanneums in der christlichen Religion, der lateinischen 
und griechischen Sprache, der Arithmetik, der Logik und 
Rhetorik gehorig vorbereitet« und vom Direktor im Beisein 
eines Professors geprflft und ftir wQrdig befunden waren, 
und daB Basedow in seiner Vita selbst schreibt, daB er nach 
seiner Rtickkehr »Biennium sub Domini Rectoris disciplina 
optime cum successu mansisse«.

Nach der Matrikel des an das Johanneum eng ange- 
schlossenen Akademischen Gymnasiums wurde Johan Bern
hard Bassedau am 13. Mai 1743 ex Johanneo als stud, theol. 
daselbst aufgenommen. Das im November 1611 von Bflrger- 
schaft und Rat beschlossene, im Jahre 1613 erOffnete Aka- 
demische Gymnasium soilte dazu dienen, die vom Johanneum 
entlassenen Studierenden ftir das eigentliche Studium an den 
Universitåten durch tiefere EinfQhrung in die Wissenschaft 
vorzubereiten.x) Denn nur die wenigsten lateinischen Schulen 
bereiteten damals direkt auf den Besuch der Universitet vor. 
Man hielt es daher fur gut (sowohl um den oft recht teueren 
und versuchungsreichen Aufenthalt auf den Universitåten ab- 
zukiirzen, als um den kleineren Stadten und Landern, die 
Universitåten nicht zu erhalten vermochten, einen gewissen 
Vorteil zuzuwenden), an die Lateinschulen Zwischenanstalten 
anzuschlieBen, an denen wenigstens die vorbereitenden philo- 
sophischen, theologischen und juristischen Vorlesungen ab- 
solviert werden konnten. Man unterschied damals zweierlei 
Gymnasien: »1. Academica oder Scholas illustres, welche 
denen Universitåten am nåchsten sind und mit denselben 
meistens gleiche Privilegia und Ehrenzeichen haben, aus- 
genommen, was die Creation der Doctorum und dergleichen 
betrifft. 2. Classica, diese erfordern noch der Jugend Trans
location, aus der untersten in die oberste Klasse, unter der

*) Vgl. bierzu: Calmberg, Geschichte des Johanneums zu Ham
burg, und Monekeberg, Herrn. Sam. Reimarus, S. 3. Poulsen, Ge- 
echicbte des gelehrten Unterrichts, S. 205 ff.; Sehmid, Eozyklopadie 
des gesamten Erziehuugs- und Unterrichtsweseus. Art. Gelehrten- 
schulen, S. 833 ff.; Das neu errichtete Gymnasium und Pådagogium 
in der Koniglich danischen Stadt Altona 1740. (Vgl. auch Uber- 
sicbt iiber die Geschichte des Kgl. Christianeume zu Altona. Fest- 
schrift zur Feier dos 150jåhrigen Bestehens der Anstalt. Von Di
rektor Qeorg Hefl. Altona, Druok von Peter Meyer, 1888.)
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Disciplin ihrer Prficeptorum, bis sie donen Academicis ein- 
gegliedert werden. <

Das Hamburger Gymnasium war eines der ersteren Art. 
An ihm lasen zur Zeit, als es Basedow besuchte, 6 Pro
fessoren; nach seiner Vita hat er vornehmlich die Vorlesungen 
von dreien von ihnen gehSrt, n&mlich von Michael Richey, 
Professor der Geschichte und der Griechischen Sprache, von 
Hermann Samuel Reimarus, Professor des Hebr&ischen und 
der Orientalischen Sprachen, und von Christoph Heinrich 
Dornemann, Professor der Mathematik. Und zwar hOrte er 
bei Richey Universalgeschichte und Griechisch, bei Reimarus 
Wolffsche Philosophie und Jfldische Altertumer, bei Dorne
mann reine Mathematik. Aus den noch erhaltenen Vorlesungs- 
verzeichnissen aes Hamburger Gymnasiums aus joner Zeit 
geht hervor, daB Richey 1743/4 mittlere Geschichte (»civilem, 
sacram et literariam<) von Konstantin bis zum 13. Jahrhundert, 
1744/5 vom 13. bis zum Ausgange des 16. Jahrhunderts, 
1745/6 von da bis auf die Gegenwart publioe las, wfihrend 
er privatim in die Geschichtsquellen der betreffenden Zeit 
einffihrte und das in den Offentlichen Vorlesungen Gebotene 
zu ergfinzen und zu festigen suchte. Im Griechischen bot 
er ftbungen an der Hånd der Lektflre verschiedener Sohrift- 
steller und fdhrte vor allem in den letzten beiden Jahren 
in die hauptsåchlichsten Hilfsmittel beim Studium der grie
chischen Sprache (»historica, critica, grammatica et lexica«) 
ein. — Von Reimarus finden wir in den Vorlesungsverzeich- 
nissen 1743/6 Vorlesungen und Obungen angezeigt fiber 
Hebrfiische Altertfimer, August Pfeiffers Critica sacra, Her
meneutik, die Evangelischen Perikopen, von den Jfidischen 
Altertflmem aus erlfiutert, Einffihrung in. die rabbinischen 
Schriften; privatim trieb er mit den Studierenden Hebrfiisch, 
ja sogar Chaldaisch: merkwfirdigerweise aber findet sich 
keine Andeutung von einer Vorlesung fiber Wolffsche Philo
sophie, von der Basedow spricht. Das Ratsel lSst sich, wenn 
wir bedenken, daB Reimarus als Professor der Hebråischen 
und der Orientalischen Sprachen am Gymnasium angestellt war, 
als soleher aber im offiziellen Verzeichnisse auoh nur seinem 
Lehrauftrage entsprechende Vorlesungen anzeigen konnte. 
Tatsåchlich hat er aber, nach MOnckeberg, a. a. O. S. 46, wie 
schon seine Lehrer Fabricius und Wolf, auch andere als die 
ihm aufgetragenen und im Vorlesungsverzeichnisse aufgefuhrten 
Vorlesungen gehalten, vor allem aus dem Gebiete der Philo
sophie und der Naturwissenschaften. Er fand hierffir HOrer

PUd. Mag. 995. Basedow, Joh. Bernh. Basedow (1724—1790). 3
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aus der Zahl der Gymnasiasten, geriet dadurch allerdings in 
arge MiBhelligkeiten mit 6einen Kollegen. Da Reimarus be- 
geisterter Wolffianer war, so ist es erklårlich, daB er seine 
jungen HBrer vor allem mit dieser Philosophie vertraut 
machte. — Dornemann endlich las, neben. vielem anderen, 
in allen 3 Jahren reine Mathematik. Da diese nicht gerade 
zu den Fachstudien eines angehenden Theolpgen zu gehfiren 
pflegt (vgl. jedoch Chr. Wolff und die Wolffsche Schule), so 
muB angenommen werden, daB Basedow, der sie trotzdem 
hfirte und dies auch noch in seiner Vita besonders hervor- 
hebt, eine besondere Neigung, also wohl auch Begabung, fur 
dieses Fach mitbrachte. Diese Liebe hat er sein Leben lang 
behalten: Unter seinen Schriften befindet sioh nicht nur die 
1762 erschienene Oberzeugende Methode der auf das bfirger- 
liche Leben angewendeten Arithmetik, sondern auch die 
1774 erschienene Arithmetik zum Vergntigen und Nach- 
denken, die gleichfalls 1774 herausgekommenen Bewiesenen 
Grundsfitze der reinen Mathematik, sowie die Theoretische 
Mathematik (ebenfalls vom Jahre 1774).

Basedow selbst hebt spfiter (Vierteljåhrliche Nachr. vom 
Elementarwerk, I, S. 4) vor allem Reimarus und Richey als 
diejenigen hervor, »deren Lehre ihm genfltzt, deren Zutrauen 
ihn aufgemuntert und deren Gunst ihn geffirdert håbe«. 
Hermann Samuel Reimarus,1) 1694 in Hamburg geboren, 
hatte in Jena und Wittenberg studiert, war 1723 Rektor in 
Wismar geworden und 1727 an das Gymnasium seiner Vater- 
stadt in die Professur der orientalischen Sprachen berufen. 
In dieser Stellung verblieb er, obwohl er mehrfach verlockende- 
Berufungen nach auswfirts — so als Nachfolger GeBners in 
Gøttingen — erhielt, bis an sein Lebensende 1768. Sein 
Amt lieB ihm Zeit und Ruhe, sich auch fiber den engeren 
Kreis seiner Fachwissenschaft hinausliegenden Studien zu 
widmen. Sein lebhaftestes Interesse nahmen die Philosophie 
und die Naturwissenschaften in Anspruch. Als Frucht dieser 
Studien erschienen die Werke: Die vornehmsten Wahrheiten 
der natfirlichen Religion, in 10 Abhandlungen auf eine be
griff liche Art erklaret und gerettet 1754; Die Vernunftlehre, 
als eine Anweisung zum richtigen Gebrauche der Vernunft 
in der Erkenntnis der Wahrheit, aus zween ganz natfirlichen 
Regeln der Einstimmung und des Widerspruchs hergeleitet,

‘) Vgl. hierzu Monekeberg, a. a. O. S. 6/7 und Schroeder, Lexikon 
der hamburgischeu Schriftateller bis zur Qegenwart, VI, S. 262 ff.
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1756; und: Allgemeine Betrachtungen Uber innere Kunst- 
triebe, zum Erkenntnis des Zusammenhanges der Welt, des 
Schflpfers und unser selbst. 1760. Handschriftlich hinter- 
lieB er ein groBes Werk, betitelt: Apologie oder Schutzschrift 
fflr die vernflnftigen Verehrer Gottes, von der Lessing einige 
Abschnitte herausgab, die unter der Bezeichnung Wolfen- 
bfltteler Fragmente, oder Fragmente des WolfenbQttelschen 
Unbekannten allgemein bekannt sind. Der Standpunkt des 
Verfassers ist der des Philosophen Chr. Wolff, seine Absicht 
ist eine apologetische; er will den die Religion herabsetzenden, 
sie ver&chtlich machenden Modeschriften der Zeit, vor allem 
den franzflsischen, entgegentreten. Unter der Hånd aber 
wandelt sich, wenigstens bei dem hinterlassenen Werke, der 
Standpunkt dahin, daB die Wahrheiten der natflrlichen Reli
gion weniger gegen den Materialismus, als gegen den Wunder- 
und Offenbarungsglauben des Christentums in Schutz ge
nommen werden. Da Reimarus schon anfangs der 40 er Jahre 
an dieser seiner Apologie arbeitete, so ist sehr wahrschein- 
lich, daB er wenigstens den GefOrderteren unter seinen 
Schfllern — und zu diesen gehBrte Basedow — seine An- 
schauungen vorgetragen hat, wenn er sie auch in den Sffent- 
lichen Vorlesungen wohlweislicb zurflckstellte. WeiB doch 
auch Joh. Sal. Semier in seiner Lebensbeschreibung davon zu 
erzflhlen, daB »gelehrte Theologen ihre Privatvorstellungen 
von den Lehren, die sie der Sffentlicben Ordnung wegen 
vortragen mufiten, zu unterscheiden wuBten«. Und auch 
Basedow erzåhlt von seiner Lehrtatigkeit in Sorfl (in der 
Hauptprobe der Zeiten, S. 116) flhnliohes. — Auch in dem 
gerade um jene Zeit heftig entbrannten, jahrzehntelang w&h- 
renden Streite zwischen dem geistlichen Ministerium und dem 
Senate um die Einrichtung des neu herausgegebenen Ham
burger Katechismus,x) in welchem der Senat gegenflber den 
streng lutherisch gesinnten Geistlichen modernen philosophi- 
schen Gedanken in da6 Werk Eingang zu verschaffen suchte 
und den Wahrheiten der natflrlichen Religion besondere 
Stellung eingeråumt wissen wollte, war Reimarus, wenn auch 
nicht offen hervortretender Rufer im Streit, so doch Rat- 
geber und Fflhrer der Senatspartei. Der teilweise recht er- 
bittert verlaufende* Streit mag vielfach AnlaB zu abfklligen 
Urteilen Aber die »starrkflpfige, verknOcherte, intolerante < 
Geistlichkeit in intimeren Kreisen gegeben haben, so daB

’) Vgl. Monckeberg, a. a. O. S. 66 ff.
3*
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manches davon aus Basedows spåteren Anschauungen oder 
ÅuBerungen fiber die Geistliohkeit auf diese Jugendeindrficke 
zurfickzuffihren sein dfirfte. — Seiner Verehrung des Reimarus 
und dem Danke, den er ihm schulde, gibt Basedow mehr- 
fach in seinen Schriften Ausdruck. So im Theoret. System 
der gesunden Vernunft, I, S. 35; in der Philalethie, II, S. 402 ff. 
Ebendaselbst bekennt er II, S. 407: »Ich hoffe, dieser groBe 
Freund der Wahrheit, dem ich von meiner Jugend her Dank 
ffir Unterweisungen und Wohltaten schuldig bin, wird meine 
Hochachtung gegen ihn und seine Verdienste nioht ffir ver- 
d&chtig, noch den Antrieb meiner Anmerkungen ffir eitel 
halten.< Am Sohlusse seiner Dissertation, S. 40, sagt er: 
»Neo non adeas, leotor, xJarissimum Hamburgensium sidus, 
virum, cujus nunquam sine summa venerations et incredibili 
grati animi affectu meminissé possum, doctissimum Reima- 
rum, P. P.< Und wie er seinem Lehrer in seiner Altonaer 
Antritterede seinen Dank abBtattet, ist schon oben nflher 
dargelegt. — Basedow blieb mit diesem seinen Lehrer auch 
noch nach der Schulzeit in Verbindung. Er sandte ihm, wie 
MSnckeberg, S. 40, schreibt, seinen 1753 erschienenen »Ver- 
such, wiefern die Philosophie zur Freigeisterei verfflhre« mit 
der Bitte um sein Urteil; ebenso bat er ihn 1758, seine 
Praktische Philosophie ffir alle Stfinde »in einer Zeitschrift 
anzuzeigen, damit die gele'nrte Welt seine Absicht, das wirk- 
lich geoffenbarte Chris ten tum mit der Vernunft zu vereinigen« 
erfahre. Es ist dies, nach MSnckeberg, das letzte Schreiben, 
das Reimarus von Basedow aufbewahrt und auch wohl er- 
halten hat.x) Wenn allerdings Mfinckeberg, der in seiner

l) Leider soheint der Briefwechsel zwisohen Basedow und Rei
mer ub, den Monckeberg noch im Jahre 1867 benutzen konnte, ver
loren gegangen zu eein. Meine eingehenden Naohforsohungen naoh 
der von MSnckeberg im Vorwort S. IH seiner dem Senatssekretttr 
Dr. jur. Herm. Sieveking gewidmeten Sohrift »Hermann Samuel 
Reimarus und Joh. Christ. Edelmann« erwhhnten »Kiste alter Fa- 
milienpapiere, welohe sioh unerwartet auf dem Boden eines kurz- 
lioh verstorbenen FreundeB gefunden, und deren Benutzung mir 
durch die Freundliohkeit uns. Freundes, Hrn. Archivarius Dr.Benecke, 
so sehr erleiohtert ward«, sind leider erfolglos gewesen, obwohl ioh 
dabei von Gliedern der Familien Sievéking und Monckeberg in liebens- 
wiirdigster Weise unterstiitzt worden bin. Auoh Stadtbibliothek und 
Staatsarchiv vermoohten nicht auf die Spur zu helfen. Ob vielleioht 
ein spezif. Hamburgische Familiengeschichte treibender Verein die 
zum NachlaB jenes 1866 oder 67 verstorbenen Freundes der Fami
lien Sieveking und Monckeberg gehorigen alten Familienpapiere auf- 
zufinden vermag?
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Sohrift »nicht immer der Gefahr entgeht, ohne Prufung alt- 
hergebrachte, aber unbewiesene VorwOrfe gegen andere Per
sonen zu wiederholen«, die Ureache fflr den Bruch zwischen 
beiden (falis ein soleher Gberhaupt eingetreten ist, und der 
schriftlicbe Verkehr nicht nur eingeschlafen ist, da ja Base
dow ohnehin seit 1761 in Altona, also in der Nåhe von 
Reimarus, lebte) in den Ausstellungen eucht, die Basedow in 
der Philalethie II, S. 400 ff. an des Reimarus Leliren macht, 
so ist dem entgegenzuhalten, daB die Philalethie erst 1763 
erschien und daB Basedow in diesem Werke seine Ein- 
wendungen gegen Reimarus in hbchst bescheidener Weise 
unter ausdrOoklicher Anerkennung der hohen Verdienste des- 
selben vorbringt. Und soli es denn dem herangewachsenen 
SchOler, der sich selbst 6chon in der wissenschaftlichen Welt 
einen geachteten Namen erworben hat und der eine Hhnliche 
Stellung wie der einstige Lehrer bekleidet, nicht gestattet 
sein, andere Ansichten zu hegen wie der Meister und die
selben zu åuBern und wissenschaftlich zu begrAnden?! Zum 
Uberflusse aber bezeichnet Basedow noch in der Beilage zu 
seinem Briefe an Graf Bernstorff vom 13. Mai 1766 Herrn 
Professor Reimarus in Hamburg als »einen solehen, von dem 
ich durch die geheime Communication des genannten Buches 
(Privat-Dogmatik) mehr hoffe, nfltzliche Belehrungen selbst 
zu erhalten, als ihm zu geben«.

Neben Reimarus rtthmt Basedow noch besonders Proi. Richey. 
Mich. Richey entstammte einer begOterten Kaufmanns- 

familie. Geboren in Hamburg am 1. Oktober 1678, bezog 
er nach dem Besucbe des Johanneums und des Akademisohen 
Gymnasiums 1699 die Universitet Wittenberg, wo er schon 
im ersten Jahre Magister wurde. Wegen schwerer Erkrankung 
schon 1701 nach Hamburg zurflckgekehrt, erhielt er bald 
einen Ruf als Professor nach Greifswald, den er aber seines 
Gesundheitszustandés wegen ablehnte. Erst nach 2 Jahren 
ftthlte er sich kraftig genug, einen an ihn ergangenen Ruf 
als Rektor des Gymnasiums zu Stade anzunehmen. Nach 
dem Tode seiner Frau legte er jedoch 1713 das Rektorat 
nieder und kehrte als Privatmann nach Hamburg zurQck. 
1717 wurde ihm hier die frei gewordene Professur der Ge
schichte und der griechischen Sprache am Gymnasium flber- 
tragen, die er bis zu seinem Tode im Jahre 1761 bekleidete. 
Er schrieb »nicht Bowohl grSBere Werke, als eine Menge 
kleinerer Abhandlungen, durch die er auf die Verfeinerung 
der Sitten und auf allgemeine Bildung hinwirkte«; er hatte
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schon 1715 mit Brockes die teutschtlbende Gesellschaft ge- 
stiftet, verfaBte selbst viele Gedichte, und gab von 1724—26 
eine Zeitschrift »Der Patriot« zu diesem Endzweck heraus. — 
Es ist nicht unwahrscheinlich, daB gerade diese seine lite- 
rarischen Neigungen ihn auf den jungen Basedow aufmerk- 
sam gemacht haben, der ja schon unter Rektor Mflllers 
Leitung als Schuler des Johanneums sich vielfach auf dem 
Gebiete der Dichtkunst versucht hatte. In geradezu våter- 
licher Weise nimmt er sich des armen jungen Menschen an, 
unterstfltzt ihn mit Rat und Unterweisung, mit Gaben und 
Empfehlungen. Basedow dankt es ihm ubers Grab hinaus. 
RQhrend istjes, wie er in seiner Antrittsrede in Altona dem fQnf 
Monate zuvor verstorbenen Gonner Worte deB Dankes widmet:1) 

>0 wie gern wurde ich dir, seliger Richei, offentlich meinen 
Dank abstatten, wenn du nicht bereits von der Erde abgerufen 
w&rest und im Himmel deo Lohn frir deine Treue (Glauben), all 
deine Arbeit und deine Wobltåtigkeit empfangen hattest. loh kann 
nicht Worte finden, die deine Wohltaten wurdig genug rtihmeo. Ich 
kann nur in aller Einfalt aussprechen, wozu mich mein dankbares 
Herz drangt. Du bast mir nicht nur mit derselben Freigebigkeit, 
wie meine iibrigen Lehrer, deinen Unterricht, frir den keine Be- 
zahluDg hinreiohend gewesen ware, ohne Entgeit angedeihen lassen, 
sondern auch, was fast uber mensohliche Gute hinausgeht, viele 
andere Wohltaten erwiesen, aus keinem anderen Beweggrunde, als 
weil du sahst, daB sie gute Friichte braohten. Du hast mich als 
Besucber des Hamburger Gymnasiums, durch dein Ansehen und 
deine Freigebigkeit gar oft aus tiefster Not befreit, iodem du meine 
Schulden bezahltest, mir in Erankheit Arzneimittel und krdftigende 
Speisen sandtest, mir oft Gesohenke darbotest, mich gegen die ver- 
teidigteBt, die mir ohne gereohten Grund ubel wollten, und endlioh 
einen betråchtliohen Teil der Mittel zur Verftigung stelltest, die ich 
auf der Leipziger Universitet fur Studium und Lebensunterhalt be
dur fte. Ohne Zweifel verleiht dir jetzt schon unser åller himm- 
lisoher Vater deiner Wohltaten wfirdige Belohnungen, welohe er den 
GISubigen, die durch den Heiland versbhnt sind, in seiner Gnado 
verheiBen hat.« ’)

Jo. Bemhd. Basedovii oratio auspiealis de variis gravissimis 
circa axiomata moralia quaestionibus. Altonae. Stanno Bur- 
mesteriano (1761). Ein Exemplar dieser »nur zum Privatgebrauohe 
einigemal gedruckten« und bisher wohl ganz unbekannt gebliebenen 
Sohrift befindet sich, wie mir Herr Prof. O. Hartx- Altona auf An- 
frage mitteilte, in einem Sammelbande der Bibliotbek des Gymna-

gegebenen Stellen entnommen.
’) >0 quanto gaudio, beate Richei, gratias Tibi publice agerem, 

nisi ente hunc diem ex terrarum orbe ad coelestia fidei, laborum et 
beneficientiae praemia avocatus esses! Verba Tais in me beneficiis 
satis digna haud reperio, nisi quae sponte offert haud fucata grati 
animi integritas et simplicitas. Tu non solum eadem, qua reliqui
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Es ist daher wohl erklårlich, daB Basedow ihm als Zeichen 
seiner Dankbarkeit sein ErBtlingswerk, das Gedicht von der 
Notwendigkeit der Gesohichtskunde,x) widmet, das, wie er 
im Vorworte sagt, »schon vor 2 Jahren in der Absicht ge- 
macht ist, um dem Herrn Professor Richey, welchem ich fast 
alles schuldig bin, was ich von meinem Zustande als glQck- 
lich ansehe, nach meinem schwachen Vermflgen ein Zeugnis 
meiner weit stflrkeren Ehrerbietung und Dankbarkeit abzu- 
legen«, und in welchem er noch mehrfach seinem Danke fflr 
von Richey empfangene Wohltaten Ausdruck gibt. Noch ein 
anderes seiner Erstlingswerke, als dessen Zweck er u. a. 
geradezu bezeichnet, »Rechenschaft gegenttber mehreren Ham
burger Gflnnern, denen er sehr viel schulde, darflber zu 
geben, weshalb er sich bisher noch nicht håbe entschlieBen 
kflnnen, in seiner Vaterstadt zu leben«, hat er seinem geliebten 
Lehrer gewidmet: Die Epistolae ad Michaelem Richeium,2) 
Ihm unterbreitet er die neue Art, die er beim Unterrioht 
seines Zflglings angewendet hat und bittet um sein Urteil, 
aber auch um seine Empfehlung:

»Lieb mir, wie nie noch ein and’rer; 
Dem an Gelehrsamkeit auch nioht ein einziger gleiohkommt, 
Den icb, wenn moglioh es war’, auoh jetzt noch bestellen mir moohte, 
Retter des Ru fes zn sein und staodiger Schirmherr des Heiles.’)

mei doctores liberalitate, institutionem Tuam, omni pretio excellentiorem 
sine eumtu meo concessisti, sed quod plane diuinum est, nullam aliam 
ob causam, quam quod beneficia tua mihi frugifera esse videbas, ad 
alia incitabare. Me, gymnasii Hamburgensis ciuem, vel auctoritate, 
vel liberalitate ex mearum rerum angustia persaepe liberasti, soluendo 
quae debebam, reficiendo aegrotantem missis a te medicaminibus et 
cibis, offerendo frequentia munera, resistendo illis, qui mihi sine justa 
causa male oupiebant, largiendo denique partern eorum, quibus in 
Lipsiensi academia vitae et studiis meis prospiciebatur. Reddit sine 
dubio tibi jam nunc communis noster parens coelestis digna bene- 
factis Tuis praemia, quae fidelibus, a seruatore expiatis, clementisBune 
promisit.«

’) Die Notwendigkeit der Geschichtskunde, dem Hochedel- 
gebohrenen und Hoohgelehrten Herrn, Herrn Michael Riohey, be- 
rnbmtem Lehrer der Geschichte am Hamburgischen Gymnasio, zur 
Bezeugung seiner dankbegierigen Ebrfurcht gewidmet von dem 
Verfasser Joh. Bernhd. Basedau. Hamburg, Conrad Konig.

’) Epistolae ad Michaelem, Richeium P. P. Virum praenobi- 
lissimum, celeberrimum II Jo. Bem. Basedovi. Additis pueri 
nobilis octavum annurn agentis Epistolis III non emendatis, Ham- 
burgi. Typis Jo. Oeorgii Piscatoris et filii.

’) »Quo nemo carior alter,
Cujus doctrinae similis non obtigit unus 
Doctor; quo vel nunc, si possem, non piget, uti, 
Defensor famae constans, auctorque salutis.
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Basedow ist auch ferner, wie mit Reimarus, so mit Richey 
in Verbindung geblieben. Wahrscheinlich ist auch Richey 
der RezenBent, der Basedows 1759 erschienene Neue Lehrart 
und Ubung in der Regelm&Bigkeit der deutsohen Sprache so 
freundlich beurteilt (im 20. StOck des 3. Bandes der Ham
burger Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit). — 
Aus dem Gesagten erhellt nun wohl auch zur Gentlge, was 
und wie viel Basedow jedem dieser seiner Lehrer zu 
verdanken hat: Wahrend Reimarus durch seine religiOsen An
schauungen und philosophischen Lehren von Ausschlag geben- 
dem EinfluB auf die geistige Entwicklung Basedows wurde, 
hat Richey ihm durch seine tat kraftige Unterstiltzung ermøg- 
licht, den eingeschlagenen Weg des Studiums bis ans Ende 
zu gehen, sich durch seine liebevolle Ffireorge den Dank und 
die Anhanglichkeit seines ZOglings erworben und ihm durch 
FOrderung der Liebe zur deutschen Sprache und zur Dicht- 
kunst den Weg gezeigt, auf dem der Schiller spater in der 
gelehrten Welt die ersten Schritte tun solite. — Beide Lehrer 
haben groBe Hoffnungen auf Basedow gesetzt: Trotz der 
Bezweifelung durch Meier darf als wahr angenommen werden, 
was der Rezensent der Beitrhge zu Basedows Lebensgeschichte 
in Nr. 93 des Hamburger Korrespondenten v. J. 1791 schreibt, 
daB beide namlich von ihm geweissagt haben sollen, daB 
»dieser Jtlngling einer der gemeinnfltzigsten und denkendsten 
Manner werden kønne«. Ein »Musterknabe« braucht er des- 
halb in dieser Zeit nicht gewesen zu sein. Die Schilderung, 
die Rathmann, S. 7, gibt, wird wohl am besten den Tat- 
sachen entsprechen. Man soilte sich nur hfiten — eine Ge- 
fahr, der manche neuere Darsteller von Basedows Leben, 
verleitet durch Meier, nicht entgangen sind —, Rathmanns 
Schilderung so zu vergrøbern, daB Basedows Leben in dieser 
Zeit in recht bedenklichem Lichte erscheint. Schon die Not 
des Lebens mag ihn, der auf sich allein angewiesen war, 
genOtigt haben, gar manchmal den Unterricht zu versaumen: 
Richey muB »sehr oft« ffir ihn Schulden bezahlen (vgl. seine 
Altonaer Antrittsrede), und wenn Basedow im ersten Briefe 
an seinen Gønner von Leipzig aus schreibt, daB er bei Uber- 
nahme von noch mehr Nebenarbeiten, »so, wie in Hamburg 
mehr ftir die Stillung seines Hungers, als . . . ftir seinen 
Hauptendzweck leben« wilrde, so wirft dies ein helles Licht 
auf seine Hamburger Zeit: Unterricht, den er erteilen muB, 
Ubersetzungsarbeiten flir die Mitschfller, Anfertigung von Ge- 
legenheitsgediohten durch den — nach Meier I, 186 — bald
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bekannten und berOhmten Gelegenheitsdichter, der wohl auch1 
von seinen Lehrern empfohlen war, ja auch der Trodel mit 
alten Bdchern brachten wohl etwas Geld ein, nahmen aber 
auoh sicherlich viel Zeit in Anspruoh. Andererseits aber 
bestanden die Vorlesungen, wie Basedow spåter Ofter beklagt, 
oft nur aus einem Diktat von Lehrs&tzen, die ebensogut 
spater abgeschrieben werden konnten. Wurde er in den 
Strudel des Studentenlebens mit seinem Trinken, Raufen und 
Spielen, wie es sich damals oft auch auf den Gymnasien 
breit maohte, hineingezogen, vielleicht von dankbaren Kame
raden, denen er geholfen hatte, oder dank seinem Rufe als 
unterbaltender witziger Gesellschafter, so war er vor zu 
tiefem Aufgehen in diesem Leben doch schon durch di& 
Knappheit seiner Mittel bewahrt.

Noch im Jahre 1745, also noch als Gymnasiast, und 
nicht, wie Schmid, a. a. O. S. 30, annimmt, erst beim Ab- 
gange vom Gymnasium, verOffentlicht Basedow seine erste 
Schrift, das Richey gewidmete, 100 Zehn-Zeiler umfassende 
Gedicht von der Notwendigkeit der Gesohichtskunde. Wie 
aus dem Vorworte hervorgeht, hat Basedow das Gedicht 
»schon vor 2 Jahren«, also als angehender Gymnasiast, ver- 
faBt, um Professor Richey, »welchem ich fast alles echuldig 
bin, was ich von meinem Zustande als glficklich ansehe, nach 
meinem schwachen VermOgen ein ZeugniB meiner weit 
stårkeren Ehrerbietung und Dankbarkeit abzulegen«. Damals 
schon sei er von auBerordentlicher Ehrfurcht gegen ihn er- 
fflllt gewesen. Inzwischen aber sei ihm Richey, desBen 
Unterricht er 2 Jahre genossen håbe, Gflnner, Freund und 
Vater geworden. Da Basedow im Vorworte sagt, daB er 
Rioheys Unterricht schon 2 Jahre genossen håbe, so kann 
das Gedioht nicht vor Ostern 1745 herausgegeben worden 
sein. Wenn er es andererseits »schon vor 2 Jahren« verfaBt 
hat, so kann seine Herausgabe erst im Sommer oder Herbst 
1745 erfolgt sein, da doch nioht wohl anzunehmen ist, daB 
Basedow gleich in den ersten Wochen, da er Geschichte 
hQrte, mit Abfassung des Gedichtes begann. Wåre die Heraus
gabe erst beim Verlassen des Gymnasiums erfolgt, so fånde 
sich in ihm gewiB eine Andeutung auf dies Ereignis.

Im Frtlhiahrel746 bezog Basedow die Universitet Leipzig, 
zu derselben Zeit wie Lessing, der gleiohfalls 1746 in Leipzig 
zu studieren begann, und wie Klopstock, der eben die Uni
versitet Jena verlieB und sich nach Leipzig wandte. Am 
12. Mai 1746 wurde er unter dem Rektorats des Prof. Joh.
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Erh. Kappe immatrikuliert. Er muB sich damals aber schon 
wenigstens einige Wochen in Leipzig aufgehalten gehabt 
haben. Denn in dem am 14. Mai geschriebenen Briefe an 
seinen Hamburger Gflnner,den Pinloche a. a. O. S. 458 ff. 
mitteilt, kann er nicht nur melden, daB er schon Gelegen- 
heit gefunden håbe, sich j&hrlich an 80 Rthlr. mit eigenen 
Arbeiten zu erwerben, sondern er vermag auoh schon ein 
Urteil iiber die Universitet zu fellen und eine bestimmte 
Stellung gegenAber den »Bremer Beitragern« einzunehmen.— 
Es dtirfte wohl kaum mehr zu ergrQnden sein, was ihn be- 
sonders nach Leipzig gezogen hat. Jedenfalls nicht die dort 
gelehrte Philosophie: da hette ihm, dem Schiiler eines Rei
marus, der ein begeisterter Anhænger der Wolffschen Philo
sophie war, doch neher gelegen, beim Altmeister selbst, in 
Halle, seine Studien fortzusetzen. Eher lieBe sich schon ver- 
muten, daB den dem Studium der Literatur und der Dicht- 
kunst Ergebenen, der Ruhm Gottscheds, der damals all- 
gemeines Ansehen, selbst Aber Deutschlartds Grenzen hinaus 
genoB, und der auch in Hamburg seine Freunde besaB, die 
noch dazu Basedow fflrderten, angezogen håbe. Oder solite 
— was mir am wahrscheinlichsten zu sein deucbt — der 
Ruf der jungen aufstrebenden Geister, die sich eben in Leipzig 
zusammengetan hatten und die von sich reden machten, auf 
den, der eben zum ersten Male ein eigenes Gedicht unter 
eigenem Namen hatte ausgehen lassen, seine Anziehungskraft 
auegeflbt haben? GehOrten doch auch Hamburger, die Base
do ws Mitschfller auf dem Johanneum und auf dem Gymna
sium gewesen waren, und die — wie Ebert und Giseke — 
sich gleichfalls der Gflnnerechaft eines Hagedorn erfreuten, 
diesem Kreise an. Jedenfalls lflBt der von Pinloche mit- 
geteilte Brief Basedows an seinen Gflnner erkennen, daB

x) Dieser Gonner ist nicht Richey, wie Diestelmann, S. 15, ver- 
mutet; dies ergibt sich schon aus der Anrede (Doktor) und aus der 
ganzen Tonart des Briefes. Es ist vielmehr nach Schr'oders Angabe, 
die von Pinloche S. 29 vollig grundlos bezweifelt wird, der Dr. j. u. 
Matthdus Arnold, Wilckens in Hamburg. Er war ein vertrauter 
Freund der Dichter Broches und Hagedorn, hatte ein reges Interesse 
fur alle Erzeugnisse der Literatur, Bammelte eine s. Zt. bekannte 
und Behr geschatzte Bibliothek und verfaBte auoh selbst eine groBe 
Zahl von Gelegenheitsgedichten; mit Hagedorn zusammen gab er 
auch eine Auswahl von Broches1 Irdischem Vergniigen in Oott heraus. 
Er starb am 11. Juni 1759 (Schroder, a. a. O.). Andere Hamburger 
Gonner Basedows scheinen der Dichter Hagedorn und ein gewisser 
K. Miiller gewesen zu sein, denen er am Sohlusse seines Briefes 
Empfehlungen iibermitteln laBt.
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dieser mit demselben vor seiner Abreise von Hamburg die 
Frage seines eventuellen Anschlusses an diesen Kreis be- 
sprochen hatte, und daB Basedow auch sofort nach seiner 
Ankunft in Leipzig mit sich darftber zu Rate gegangen war, 
ob er diese Verbindung suchen solle, daB er aber davon zu- 
nåchst Abstand nahm, weil, wie er fein durchblicken låBt, 
sie schlieBlich »ihr Hauptstudium des Witzes oder der Poesie 
wegen gflnzlich bei Seite setzen«, er aber die Poesie »ins 
kflnftige hauptsflchlich nur als Mittel der Beredsamkeit ge- 
brauchen, oder sich zum hochsten am niederen Pindus set zen« 
will. Jedenfalls erscheint mir dies bei Basedows Charakter 
wahrscheinlicher, als daB er diese Universitet nur bezogen 
håbe, weil sich eine Anzahl Hamburger Mitschuler, die 
zum Teil gleichfalls 1743 aus dem Johanneum ins Gymna
sium aufgenommen worden waren, wie der Jurist Joh. Albert 
Hankoph, der ihn spåter noch in Srgerliche Streitigkeiten 
verwickeln solite, der spStere Magister und Pastor an St. Petri 
in Hamburg, Tob. Mart. Zornickel, der mit Basedow so eng 
befreundet war, daB er ihn in BorghorBt besuchte (vgl. des 
Josias v. Qualen an ihn geriohteten Brief in den Epistolae 
ad Michaelem Richeium), der als Pastor am Hamburger Waisen- 
hause verstorbene Joaoh. Otte; ferner die den Bremer Bei- 
trågern angeschlossenen Theologen Nic. Dit. Giseke (1741 
aus dem Johanneum aufgenommen und 1745 nach Leipzig 
abgegangen), J. A. Ebert (1740 ins Gymnasium aufgenom
men), Matth. Gerhard Spener sowie der Mediziner Joh. 
Hinrich Olde daselbst aufhielten oder gleichzeitig mit ihm 
dahin reisten. Durch die letzteren aber trat er mit dem 
Kreise jener jungen Mflnner in Verbindung, die in der Lite- 
raturgeschiohte unter dem Namen der Bremer Beitråger be
kan nt geworden sind.1) In Leipzig nåmlioh, wo damals der 
Diktator der deutschen Literatur, Professor Gottsched, auf der 
Hohe seines Wirkens stand und sich unbestrittene Verdienste 
um Reinigung der deutschen Sprache von fremden Bestand- 
teilen erwarb, — wenn auch unter zu groBer Anlehnung 
an franzOsische und italienische Vorbilder und unter Be
tonung der Form auf Kosten des Inhalts — hatte sich in

’) Zum folgenden vergleiche die Literaturgeschicbteu. Ferner 
Muncker, Fr., Friedrioh Gottlieb Klopstook, Gesch. s. Lebens u. s. 
Schriften. Stuttgart, G. J. Gosohen, 1888, und Lapperiberg, J. M., 
Briefe von und an Klopstook. Braunsobweig, Gg. Westermacn, 1867; 
Th. W. Danxel und G. E. Guhrauer, Gotthold Ephraim Leasing, s. 
Leben u. s. Werke, 2. Aufl. Berlin, Theod. Hofmann, 1880.
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engem AnschluB an Gottsched, je Unger je mehr aber von 
ihm abgewendet, eine Vereinigung jflngerer Dich ter gebildet, 
deren Organ die seit 1744 in Bremen erscheinenden »Bei- 
trAge zum VergnOgen des Verstandes und des Witzes« wurden, 
wovon sie auch kurz als die »Bremer BeitrAger« bezeichnet 
werden. Diesem Kreise gehdrten damals — nach Basedows 
erstem Schreiben an seinen Gdnner —. an: »die Herren 
GArtner, Schlegel, Gellert, M. Kramer, Rabener, £|teuerrevisor 
M. KAstner, Ebert, Giseke, Spener.c Zu ihnen geselite sich 
nunmehr auch Klopstock nebst seinem Vetter Joh. Christ. 
Schmidt sowie Heinrich Gottlieb Rothe.1)

*) Ebert und Giseke standen Hagedorn nahe und waren von 
ihm beeinfluBt. Ebert, spAter Professor und Hofrat am Carolinum 
in Braunsohweig und Kanonikus am Cyriakusstifte daselbst, war 
und blieb Basedows trener Freund (vgl. Bws. Briefe an s. Gonner). 
Er gilt als der »Belesenste unter den BeitrAgorn< und hat fur die 
Kenntnis der englisohen Literatur in Deutschland, in der er auBer- 
ordentlioh bewandert war, duroh Gbersetzungen (Yaungs Naoht- 
gedanken; Glover, Leonidaa) viel getan. — Giseke war nach 1748 Er- 
zieher bei den Sobnen des Abts Jernsalem in Braunsohweig, 1754 
Oberhofprediger in Quedlinburg, als Naohfolger Cramere, 1760 Super
intendent zu Sondershausen, wo er 1765 starb. Er bewohnte mit 
Gartner, dem Redakteur der BeitrAge (1747 Professor der Moral und 
Rhetorik am Carolinum in Braunsohweig), eine Stabe (vgl. Brief 
Gisekes an seine Gonner bei Pinloche-Rausohenfels, S. 465 ff.). — 
Schlegel, wahrsoheinlich der jdngste der drei Brdder 8chlegel, Joh. 
Heinriob, geb. 1724. Er kam 1748 als Hofmeister der Sdhne des 
Stiftsamtmanns zu Fanen, Grafen Christian Rantzau, naoh DAnemark, 
wo sich sein Altester Bruder Joh. Elias Bohon seit 1743 befand und 
1748 eine auBerordentliohe Professor an der neuerriohteten Ritter- 
akademie zu Soroe tibertragen erhielt. Er begleitete seine Zoglinge 
spAter an die Ritterakademie Soroe und wurde naohher Professor der 
Geschichte, konig). Historiograph und Bibliothekar in Kopenhagen. 
Er blieb in enger Verbindung und Freundsobaft mit Basedow und 
besuchte ihn noch im Sommer 1779 in Dessau. (Vgl. Lappenberg, 
Briefe von und an Klopstook; auoh Goring, Basedows ausgewAhlte 
Schriften, S. 503; und Luxdorpbiana, Kopenhagen 1791, S. 497 ff.) — 
Gellert hatte sioh 1744 in Leipzig habilitiert und las tiber PoeBie 
und Berodsamkeit. Basedow eignet ihm 1759 seine Schrift: Neue 
Lehrart und Ubung in der RegelmABigkeit der teutsohen Sprache 
zu und sohreibt im Widmungsschreiben, daB er »seiner Gitte auoh 
das Recht zu danken håbe, sioh mit dem Namen seines Freundes 
zu beehren«. Gellert eprioht sich tiber Basedows Praktisohe Philo- 
sophio sehr anerkennend aus in s. moralischen Vorlesungen, I, S. 243. 
— Mag. Joh. Andreas Cramer, geb. 1723, studierte seit 1742 zu 
Leipzig Theologie, war seit 1745 Magister und besaB die venia legendi 
(Mtmcker, a. a. O. S. 54). Er wurde Sohwiegersohn Radiekes, in 
dessen Hause in der BurgstraBe auoh Spener, Rabener, Klop- 
stock und sein Vetter Joh. Christian Schmidt wohnten. Er
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War Basedow auch nicht gewillt, ganz einer der ihren 
zu werden, so war er doch bald aufs innigste mit ihnen 
verbunden. Nicht bloB, daB seine Hamburger Freunde ihn 
in ihren Kreis hineinzogen: ihn selbst zog auch mehr und 
mehr die Art der jungen Poeten an. Er bedient sioh ihrer 
»zu seinem Vorteile, wo sie ihm entweder etwas vorlesen 
oder beurteilen«. Er bedauert sogar, daB seine »håufigen 
theologischen und philosophischen Collegia ihm die Zeit rauben, 
gleichfalls unter der Aufsicht dieser geiibten Gesellschaft etwas 
auszuarbeiten«. (Pinloche, S. 459.) Mit einer Anzahl von 
ihnen verbindet ihn innigste Freundschaft weit flber die 
Studienjahre hinaus, so mit Cramer, Ebert, Gellert, Klopstock.

Cber Basedows Studien in dieser Zeit sind seine Bio- 
graphen recht geteilter Ansicht. Nach Leipzig kam Basedow 
— nach Meier I, 192 —, den Kopf voll von Projekten und 
Entwflrfen fdr sein kflnftiges Leben, und mit diesen wim- 
melnden, noch embryonenhatten Erzeugnissen seines Gehirns 
verlieB er seine Vaterstadt. Ein groBer und berdhmter Mann 
zu werden und in der Welt Aufsehen zu machen, das war’s, 
was er åls einen Hauptzweck bestandig vor Augen und im 
Herzen hatte. (Anm.: »So sagte wenigstens Basedow von 
sich selber.c) — Aber das ist doch nicht zu verwundern Und 
zu — tadeln bei einem jungen Manne, der der Stolz seiner 

wurde 1750 Oberhofprediger und Konsistorialrat in Quedlinburg, 
1754 Hofprediger in Kopenhagen, 1767 Superintendent zu Liibeok, 
1774 zu Kiel, wo er als Professor der Theologie 1788 starb. In 
Kopenhagen gab er den »Nordisohen Aufeeher« heraus. Basedow 
ergreift die Feder, um ihn in Beiner Vergleiehung der Lehreo und 
Sohreibart des Nordisohen Aufsehers usw. 1760 gegen Angriffe in 
den Briefen, die neuste Literatur betreffend, zu verteidigen und 
wird daduroh in eine Fehde mit Lessing verwiokelt. — M. Abraham 
Gotthelf Kastner, geb. 1719, 1746 Professor der Mathematik in Leipzig, 
1756 Professor der Naturlebre und Geometrie in Gdttingen, wo er 
1800 starb, einer der geistreichsten, aber auoh der bissigsten Kopfe 
Beiner Zeit, erwåhnt Basedow mehrfach in seinen Sohrifteo. Er war 
es, der.Basedow den Kand. der Rechte und Mathematik C.H. WoVce 
als Mitarbeiter zuwies. — Matthias Gerhard Spener, der bis Ostern 
1742 das Johanneum in Hamburg, von da ab bis Ostern 1745 das 
Gymnasium besucht hatte, stand seinem Studiengange nach Basedow 
wohl am nkchsten; er starb aber sohon 1747 zu Leipzig. — F. G. 
Klopstock aber, der Dichter des Messias, veranlaBte nicht nur Base
dows Berufung naoh*Soroe (Muncker, a. a. O. S. 299), sondern nimmt 
auoh Lieder Basedows iu das von ihm um 1770 geplante »neue 
protestantisohe Gesangbuch« auf, steht in intimem BriefweohBel mit 
ihm (Lappenberg, a. a. O. S. 230; Gåring, a. a. O. S. 503 ff.); ja ist 
sogar bei Basedows 1770 geborenem Sohne Friedrich Pate (Tauf- 
register Altona 1770 Nr. 376).
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Lehrer war und Kraft in sich fiihlte, etwas zu leisten. 
Welcher begabte Mensch in seinem Alter håtte nicht Shnliche 
Gedanken gehegt?! Von Vorlesungen, die er in dieser Zeit 
besonders gehBrt hat, erwåhnt Basedow vornehmlioh in seiner 
Vita: Crusius, V. C. et P. P., suae philosophiae dogmata nec 
non theologiam theticam publice interpretatus mihi est und 
JOcherus, Th. D. et P. P., statuum fata mihi narravit, Dey- 
lingus V. et N. T. artem criticam mihi tradidit. Ernesti, 
der damals grotten Ruf hatte, 6cheint er nicht gehOrt zu 
haben, erwåhnt seiner aber in der Philalethie mit grotter 
Dankbarkeit, da er aus dessen »aus Bescheidenheit sogenannten 
Schulbuche oder Initiis von der Philosophie mehr durch Wort- 
spiele nicht verstelite Wahrheit in der vortrefflichsten Schreib- 
art, als in den meisten bandreichen Systemen vieler Deut
schen, die nur als Philosopben der Welt zu nfitzen gesucht 
haben, gelernt håbe« (Meier I, 473). Aber mit grottem Eifer 
besucht er anfangs die Vorlesungen des Professors Crusius. 
Dieser, geboren 1715, seit 1744 auBerordentlicher Professor 
der Philosophie in Leipzig, war, neben Buddeus, der be- 
deutendste theologische Gegner der Wolffschen Philosophie. 
Er war bestrebt, »die Einheit der positiven Offenbaiung und 
der Vernunft darzulegen und die Moral auf den positiven, 
objektiven Willen Gottes zu grunden«. Mit seiner Philosophie 
»trat er dem herrschenden Formalismus des Wolffschen 
Systems entgegen, indem er zunftcbst die Lehre vom zu- 
reichenden Grunde in dem letzteren bestritt und, vom Begriff 
der Dependenz ausgehend, zu einem anderen Begriff von der 
Freiheit kam«. (Tschackert in HRE8, IV, 344 f.) Bald 
jedoch wurde Basedow inne, daB — wie elnet auf dem 
Gymnasium zu Hamburg — so auch hier das meiste von 
dem, was in den Vorlesungen geboten wurde, einfacher und 
klarer in den von den Professoren herausgegebenen Schriften 
zu finden sei und daB manche Stunde Zeit gewonnen werden 
kSnne, wenn er diese und andere Schriften daheim durch- 
arbeite. Da nun ferner neben dem mancherlei Neuen, das 
er dankbar annahm, auch manche Meinungen geåuBert wurden, 
die dem an selbståndiges Denken GewOhnten als irrig er- 
schienen, so zog er sich schon bald mehr und mehr von den 
Vorlesungen zurfick1) und beschrfinkte sich auf hfiusliche

’) tJber die Art, d. i. MittelmttBigkeit, der Vorlesnogen vergleiobe 
was daruber von Danxel-Ouhrauer, a. a. O. I, S. 54 gesagt ist. An- 
geregte Gejster mnBten dadorch abgestofien werden. So waren auoh 
weder Leasing nooh Klopstook fleiBige Kollegbesuoher.
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Arbeit, die er allerdings in einem Umfange in Angriff nahm, 
die unser Staunen erregt. (Vgl. was Basedow daruber in der 
Philalethie I, 415 ff. u. 467 ff. ausfuhrt.) Er begann (Meier
1, 201) »daheim unmåflig zu lesen, zu excerpieren, zu medi- 
tieren und seine Zweifel und Gedanken und Einwilrfe zu 
Papier zu bringen«, und ofter hat er spater zu Meier gesagt,. 
daB er, der doch ohnehin an den Augen litt, »sich durch 
das unmåBige Lesen wåhrend seiner akademischen und der 
folgenden Jahre so sehr geschw4cht und verdorben hatte, daB 
er nunmehr fast gar nichts mehr lesen konnte«. Seine 
Augenschwåche hinderte ihn aber auch jetzt schon, anhaltend 
zu lesen, und nOtigte ihn, weniger zu »bflffeln«, den Kopf 
vollzupfropfen mit allerlei unverdauten Kenntnissen, als dar- 
uber nachzudenken. Es erscheint mir diese Art zu studieren 
und zu urteilen weniger — wie Diestelmann S. 14 will — als 
eine Uberschatzung eigenen Konnens und eine Geringschatzung 
geregelten, grflndlichen Studiums, als vielmehr als das Drången 
eines Feuergeistes, der, unbefriedigt von der Weise, wie die 
Wissenschaft den Anfångern dargeboten wird, als ein schon 
Fortgeschrittener, der gelernt hat, klarer zu sehen, zum Kerne 
der Saohe durohdringen mOchte. Wenn sodann Schmid, a. a. O. 
S. 34, daraus, daB Basedow im Laufe von nur 3 (?) Semestern 
so viele Biicher durchgearbeitet haben will, sich zu dem 
Urteil fur berechtigt halt, daB »Basedows philosophische 
Bildung auch fttr jene Zeit als eine ziemlich fragmentarische, 
Beine theologische nur als eine ungrtlndliehe und oberflåch- 
liche zu bezeichnen« sei, so ist dem entgegenzuhalten, daB- 
mir 1. seine Behauptung von Basedows nur 3semestrigen 
Aufenthalte in Leipzig nicht erwiesen erscheint, und daB-
2. ja damit sein Studium nicht beendet war, sondern fort* 
gesetzt wurde, und sich sein Wissen vertiefte; daB 3. ein 
dreijahriges grtlndliches philosophisohes Studium unter der 
Leitung von Reimarus vorausgegangen war, so daB Basedow 
bei weitem besser vorbereitet und reifer (und alter) zur Uni
versitet kam, als die groBe Mehrzahl der heutigen Studenten. 
Jedenfalls dUrfte Gisekes Urteil uber ihn (Pinloche S. 463 f.) 
vdllig der Wahrheit entsprechen: »Herr Basedow studiert 
hier sehr fleiBig.« — Neben diesen Studien regte schon- der 
kfinftige Schriftsteller in Basedow die Schwingen. Schon 
im ersten Semester hat er >in einigen Zwischenstunden das 
Buch Ciceros von der Freundschaft Qbersetzt. und denkt es 
neben einem Anhange von derselben Materie einem Verleger 
zu geben und zu seiner Besserung dem Urteile gelehrter
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Månner zu unter werfen«x) (Pinloche, S. 459 ff.). Seine Ge 
danken Aber die studierten Werke aber gestalteten sich ihm 
zu Entwflrfen von Sohriften, die er spater herausgab. Meier 
wenigsten schreibt a. a. O. S. 198 f., und es ist kein Grund, 

-an der Wahrheit des Gesagten zu zweifeln: >wo ich nicht 
sehr irre, so glaube ich aus seinen Worten Techt deutlioh 
vemommen zu haben, daB er schon in diesen Tagen seiner 
PrUfung, Erforschung und Untersuchung nicht nur den Ent- 
wurf zu einem seiner besten Btlcher, der praktisohen Philo- 
-sophie, sondern auch zu vielen anderen nachher heraus- 
-gegebenen Schriften, wenigBtens die Titel gemacht, aufgesetzt 
und zerstreute Gedanken gesammelt hat«.

Seine Lebensverhåltnisse auf der Universitet waren nicht 
die rosigsten. Noch ehe er immatrikuliert ist, hat er sich 
schon Nebenverdienst in Leipzig suchen mdssen und kann 
seinem GOnner mitteilen, daB er Aussicht hat, im Jahre 

.BO Taler durch Nebenverdienst zu erwerben, daB ihm auch 
Hofrat Maskow, an den er offenbar empfohlen ist, Gelegen- 
heit zu weiterem Verdienst durch Stundengeben in Aussicht 

;gestellt hat; er befQrchtet aber, dadurch vom eigentlichen 
Zwecke seines Aufenthaltes in Leipzig abgelenkt zu werden. 
Er sieht voraus, daB er trotz der Hamburger Stipendien, die 
er erhalten, und trotz der reichen UnterstOtzung durch Richey 

.-seine in Hamburg in der letzten Zeit fur das Studium ge- 
machten Ersparnisse schon im ersten Jahre werde zusetzen 
mflssen. Dazu wird er noch durch die Untreue eines lieder- 
lichen einstmaligen Hamburger Schulkameraden, dem er in 
seiner Gutmfftigkeit Geld geliehen hatte, um dasselbe gebracht 
und noch dazu in arge Unannehmlichkeiten verwickelt.2) So

*) Ob Basedow einen Verleger fur diese Sohrift gefunden hat, 
ist nicht bekannt. Basedow selbst hat sie in seiner Hauptprobe der 
Zeiten S. 110 ff., wo er seine bisher erschienenen Schriften aufzahlt, 
nioht erwfihnt. Aber das ist noch kein Beweis fur ihr Nioht- 
erscheinen. Denn auch andere kleinere Schriften Basedows sind 
nicht erwfibnt; und nach den einleitenden Worten soheint seine Ab-, 
sieht zu sein, hauptsachlich diejenigen von seinen Schriften aufzu- 
zåhlen, in denen er es unternahm, fur die Wahrheit gegen »einiges 
Verderben des inneriichen und åuBerlioben Kirohenwesens« einzu- 
treten.

*) Es ist dies die uns durch Gisékes Brief an seinen Gonner 
.{Pinloche S. 463 f.) bekannt gewordene Affare mit Hahnkopf. Leider 
sind Akten fiber diese Angelegenheit weder im Leipziger Universit&ts- 
gericht, noch auf der Universitets- und der Stadtbibliothek, noch im 
Dresdener Staatsarchiv vorhanden. Man ist also nur auf Giseke an- 

, gewiesen. Joh. Albert Hankoph aus Hamburg war als stud. jur. am
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muB er sich mflhselig durchschlagen. Und wenn er in Etwas 
aus dem Archive usw. schreibt: »Als Student in Leipzig aB 
ich eine Zeit lang nur einmal die Woche Warmes«, so wird 
er wohl diese Zeit im Auge gehabt haben. Es leuchtet jedem 
ein, daB er sich deshalb oft »kQmmerlich und knapp hat 
durchhelfen mttssen« (Meyer I, 192).

Schon diese sp&rlichen Mittel, aber noch mehr sein Ober- 
groBer Arbeitseifer lassen es als hOchst unwahrscheinlich er- 
scheinen, was Diestelmann S. 15 im AnschluB an Meier 
schreibt, daB nåmlich Basedow schon hier »den im spBteren 
Leben so stark hervortretenden Trieb zum Reisen gezeigt 
und durch håufige Streifereien in die Umgegend Leipzigs 
befriedigt håbe«, wobei durchaus nicht in Abrede gestellt 
werden soli, daB er nicht dann und wann an Sonntagen und 
wåhrend der Ferien sich, wie andere Sterbliche auch, eine 
Erholung gegOnnt und AusflOge gemacht haben kann. Aber 
gibt dies Berechtigung, daraus eine Art krankhaften Hanges 
zu konstruieren?

tJber seine religiOse und philosophische Entwicklung in 
dieser Zeit l&Bt er sioh eingehend in der Fhilalethie I, 467 ff. 
und H, 148 ff. aus. Von seiner erwaohsenen Jugend an hat 
■er ja »mit einer unaufhOrlichen BemQhung und einer Beltenen 
Unparteilichkeit die Erkenntnis in der Religion gesucht und 
geprdft«. Er hat, sobald er zur Untersuchung fåhig war, 
»den in der Jugend genossenen Unterricht nicht die geringste 
Kraft in seiner Seele behalten lassen, sondern an allen Satzen 
desselben mit fortdauerndem FleiBe der Untersuchung ge- 
zweifelt« (Phil. I, 416). Dem Professor Crusius zollt er den 
hBchsten Dank (II, S. 407). Sein »Unterricht und Werke

6. April 1743 ins Hamburger Gymnasium aufgenommen worden. Uber 
sein spMteres Leben beriobtet die von Sillem, die Matrikel des Aka- 
demischen Gymnasiums in Hamburg 1613—1883, wiedergegebene Be- 
merkung in der Matrikel von Kicheys Hånd: Jfuris) U(triusque) 
D(octor), prodigus in ergastulo obiit. Man darf daB wohl in gutes 
Deutsch iibersetzen: Begabt aber liederlich. Basedow war, nach Gtsekes 
Darstellung, mit diesem »Menschen ohne Prinzipia, wenn gleich das Herz 
an sich noch nicht bose ist, schon in Hamburg in einer gewissen 
Bekanntscbaft und Verbindung gewesen«. In Leipzig hatte derselbe 
sich an Basedow weiter angeschlossen und ihn angeborgt unter dem 
Vorwande, daB er-seine Schulden bezahlen mfisse, so daB Basedow 
schlieBlieh vollig von ihm ausgesogen war. SchlieBlich hat Basedow, 
als er trotz seiner Mahnungen keine Rtickzahlung erhielt, und Hahn- 
kopf heimlich nach Halle entfliehen wollte, ihm Stadtarrest auferlegen 
lassen. Das bereitete nattirlich Basedow viele Ungelegenheiten. Das 
-Geld aber scheint dennoch verloren gewesen zu sein.

PBd. Mag. 995. Basedow, Joh. Bemh. Basedow (1724—1790). 4
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haben mir vorzuglich geholfen, die Fehier der Leibnizschen 
Philosophie, den Wert des analogischen Schlueses, der Wahr- 
scheinlichkeit und des Arguments von der Sicherheit, nebst 
ihrem.Gebrauche in der Erkenntnis der Wahrheit einzusehen«, 
»Niemals kann ich diesem Lehrer genug danken, daB er 
mich auf die Beweise und Wahrheiten, wozu wir durch den 
Weg der Wahrscheinlichkeit und durch das Argument von 
der Sicherheit gelangén, aufmerksam gemacht hat« (I, S. 473). 
Freilich wurde es ihm nun auch »nicht mehr schwer, die 
Schwache der demonstrativen Beweise einzusehen, die der 
Herr Doctor Crusius gebraucht hat, teils die Lehre der De
terministen zu bestreiten, teils die Ewigkeit der Hollenstrafen 
aus der Vernunft zu beweisen. Damals konnte ich dem 
Satze des Hn. Doctors von der Zufålligkeit das vorgegebene 
grundsatzmåBige Ansehen nicht langer zutrauen«. Er lernt 
viel von Locke, den alten Philosophen und den beruhmtesten 
Philosophen der Deutschen. »Den meisten Unterricht aber 
oder die vorzflglichste Gelegenheit, Uber wichtige Fragen 
nachzudenken, gaben mir einige nicht von aller Einsicht ent- 
blaBte Feinde der Religion, ein Sherbury, Shaftesbury, Hobbes, 
Spinoza, Tindal, Collins, Hume, Bolingbrocke u. a.; noch mehr 
aber die besten Verteidiger der Religion, die Herren Sack, 
Mosheim, Ditton, Houtevill, Clark, Clericus, Buttier, Foster, 
Grotius und die auf die Verteidigung der Religion abzielenden 
beruhmten Predigten, besonders die von Boyle gestiftet sind.« 
(I, 474.)

Es laflt sich nicht genau nachweisen, wie lange Basedow 
sich in Leipzig aufgehalten hat, d. h. ob er schon, wie Sohmid 
(in seinem Petersburger Programm, S. 14) will, im Herbst 
1747, oder erst im FrQhjahr 1748 nach Hamburg zurflck- 
gekehrt ist. Ich mOchte aber, da sowohl Rathmann, als 
Meier, wie auch Schrøder mit aller Bestimmtheit von einem 
2jahrigen Aufenthaite spreohen, dies letztere als das wahr- 
scheinlichere festhaiten, — wenn ich auch den Meierschen 
Zusatz: »sowohl aus Mangel an Subsistenzmitteln, als viel- 
mehr aus Unruhe, MiBmfltigkeit und Unzufriedenheit< ala 
einen der gewChnlichen grundlosen Meierschen Anwflrfe 
zurGckweisen muB.

Uber die nun folgende Zeit im Leben Basedows sind 
seine Biographen bisher im Unklaren gewesen. Was sie 
dardber sagen ist — eigene Dichtung. Wfihrend Diestelmann 
vorsichtig nur berichtet, daB Basedow nach Hamburg zurQck- 
kehrte, um dort seine Studien fortzusetzen, weiB Schmid,.
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S. 35, schon, >da£ er hier fiber ein Jahr privatim weiter 
studierte, wohl beraten von seinen Lehrern«. Rathmann 
schreibt nur (S. 10): >Nach seinem Abgange von Leipzig 
lebte er einige Zeit als Candidat in Hamburg«; Gåring aber 
(S. XXX) lSBt ihn »3 Jahre in Hamburg weilen, die MuBe 
zur Fortsetzung seiner Studien benutzen und lebhaften An- 
teil an den literarischen Erscheinungen auf dem Gebiete der 
Theologie nehmen«. Meier dagegen weiB gewiB, daB »er als 
Candidat wåhrend seines abermaligen Aufenthalts in seinem 
Vaterlande gepredigt hat« (S. 203), und ist doch schon S. 205 
wieder ungewiB, ob Basedow als Candidat gepredigt håbe; 
auch schreibt er ganz bestimmt — ein Zeichen, wie wenig 
seinen Angaben zu trauen ist —: »Basedow kam zu v. Qualen, 
nachdem er ohngeffihr eine Zeit von 3 Jahren als Candidat 
in seiner Vaterstadt gelebt hatte«. S. 206 aber schreibt er: 
»fiber die Zeit seines Candidatenstandes in Hamburg håbe er 
am wenigsten von Basedow gehfirt, oder er håbe es nicht 
behalten.«1 Und in einer Anmerkung fugt er hinzu: »Nicht 
einen einzigen håbe ich antrefien kfinnen, der sich dieses 
Aufenthaltes erinnern, oder nur gehfirige Nachrioht darfiber 
erteilen kfinnen«. (Wir werden sogleich sehen, weshalb ihm 
dies unmfiglich war.) Schrfider in seinem Artikel fiber Base
dow stellt die Tatsache fest, daB Basedow nach 2 Jahren 
wieder von Leipzig nach Hamburg zurfickkam, wo er aber 
nicht unter die Candidaten des Ministeriums aufgenommen 
wurde; Mfinckeberg gar macht fa. a. O. S. 112) daraus, daB 
Basedow nach 2 Jahren nach Hamburg zurfickkam, aber 
»wegen seiner Aufffihrung und seiner freien Reden nicht in 
die Zahl der Candidaten des Ministeriums aufgenommen 
wurde«. — Und doch ist alles, was fiber einen lfingeren 
Aufenthalt Basedows als Kandidat in Hamburg behauptet 
wird, nichts als — Dich tung, die jeder Unterlage entbehrt. 
Die Behauptung Mfinckebergs ist geradezu eine Unwahrheit, 
die nur zu entschuldigen ist durch eine gewisse Vorein- 
genommenheit des Verfassers gegen Basedow, durch die er 
unwillkfirlich zu einem so bfisartigen Erklfirungsversuche der 
einfachen Tatsache verffihrt wurde, daB Basedow nicht in 
der Liste der Hamburgischen Kandidaten zu finden ist. Bei 
meinen Nachforschungen im Hamburger Staatsarchive, wobei 
ich bereitwilligste UnterstOtzung fand, håbe ich auch nicht 
eine Andeutung zu finden vermocht von einer Meldung 
Basedows zum Examen oder gar von einer Zurfickweisung 
vom Examen durchs Ministerium. Und wenn Basedow

4*
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im Vorwort zu seinen Epistolae ad Michaelem Richeium als 
einen der Grflnde zur Herausgabe dieser Schrift nennt: ut 
pluribus, quibus summopere debeo, Patronis Hamburgensibus 
rationem redderem, cur ad tempus extra patriam vivere 
mihi non displiceat, so muB ihm doch der Zutritt zum 
Amt in Hamburg jederzeit frei gestanden haben. SchlieB- 
lich aber ist die Lficke in Basedows Leben, die man so mit 
Phrasen oder Verdfichtigungen auszuffillen bestrebt war, gar 
nicht vorhanden. Denn Basedow hielt sich gar nicht in Ham
burg auf, sondern er studierte in Kiel weiter. Von dieser 
Kieler Studienzeit hat weder bisher einer seiner Biographen 
etwas gewuBt, noch hat, so weit ich sehe, Basedow derselben 
in einer seiner Schriften Erwåhnung getan. Und doch ist 
daran nicht zu zweifeln. Denn in seiner Vita lesen wir: 
»Biennio post albo Kiloniensis academiae inscriptus, Frisii 
summi viri in Aug. Conf. praelectionibus interfui, nec non 
reliquas literas repetendo ao eum viris doctissimis, quoties 
data occasio erat, versando excolui.« Nach gefl. Auskunft 
der Kieler Universit&tskanzlei findet sich in der dortigen 
Universitatsmatrikel des Jahres 1748, Mai, unter Nr. 28 der 
Eintrag: »Joannes Bernhardus Bassedau, Hamburg. gratis.< 
Was ihn bewogen hat, Kiel zu besuchen, ob eigener Wunsch, 
noch andere Meinungen, als die Leipziger zu hSren, ob der 
Rat seiner Hamburger Gfinner, oder etwa die Weisung des 
geistlichen Ministeriums, das wird sich kaum noch ermitteln 
lassen. Jedenfalls aber l&Bt sich aus einer Andeutung in der 
Vita ersehen, dafi er nioht viele Vorlesungen gehfirt, sondern 
wohl seine Leipziger Art zu arbeiten fortgesetzt hat und 
sich als »ålteres Semester« aufs Examen vorbereitet hat. Die 
von ihm genannte Vorlesung fiber die Augsburgische Kon
fession findet sich nicht unter dieser Bezeichnung im Vor- 
lesungsverzeichnisse. Im Sommerhalbjahre 1748 kfindigte 
der von Basedow erwfihnte Prof. D. Martinus Frisius, Pro- 
cancellarius universitatis et Prof. theol. primarius, an Vor
lesungen an: 1. Publice collatis invicem praecipuis Eoclesiae 
nostrae libris symbolicis locutionem enodavit difficiliores. (so!) 
2. Privatim illis quibus volupe(?) sit, collegium, ut vocant 
disputatorium per omneB fidei habebit artioulos. Beide Vor
lesungen kfinnten von Basedow mit der von ihm gehfirten 
fiber die Augsburgische Konfession gemeint sein. tfber Base
dows femeres Tun und Treiben wfihrend seines Kieler Auf- 
enthalts ist nichts bekannt. Er hielt sich aber nicht gar 
lange dort auf: Schon gegen Ende des Wintersemesters 1748/9
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siedelt er nach Borghorst bei Gettorp fiber, um Hauslehrer 
beim Sfihnchen des Herrn von Qualen daselbst zu werden.

2. Borghorst.
Im Anfange des Jahres 1749 trat Basedow seine Stellung 

in Borghorst an. Schmid, und nach seinem Vorgange Swet, 
behaupten zwar, daB dies Bchon Ende 1748 geschehen sei, 
und berufen sich dabei, vor allem der letztere, auf Basedows 
eigene Angabe in dem am 30. November 1749 geschriebenen 
zweiten Briefe an Richey: »ad proxime praecedentis anni 
exitum Borghorstum advocatus eram.« Diese Stelle besagt 
jedooh weiter nichts, als daB er Ende 1748 den Ruf nach 
Borghorst erhielt oder zu Verhandlungen fiber Ånnahme der 
Stelle dahin gerufen wurde. Die Gbersiedelung dahin ist 
aber erst 1749 erfojlgt. Ffir diese Behauptung spricht u. a. 
nicht nur Basedows Angabe, daB er »bei dem Schlusse seines 
siebenten Jahres« des jungen v. Qualen Fuhrer ward (Me- 
thodenbuch VI, 2) — dieser war aber den 20. April 1742 
geboren —, sondern auch daB disser »mensibus octo haec 
ex dictis hausisse« in den am 30. XI. 49 abgeschlossenen 
Epistolae ad Michaelem Richeium, und vor allem die An
gabe in der Vita: »sequenti anno (d. i. nach seiner im Mai 
1748 erfolgten Immatrikulation in Kiel) puero nobili Josiae 
a Qualen praeceptor praeesse coepi.« Der Berufende war der 
GroBffirstliche Geh. Rat und Oberschenk Josiae von Qualen, 
ein auch nach Meiers Urteil (I, 209) »sehr klugei, gelehrter 
und ffir seine Zeit schon sehr aufgeklfirter Mann«, dessen 
Lob auoh Basedow im ersten Briefe an Richey singt. (»Quem 
patrem vellem, si cujus filius essem, eligerem«; »in me se 
praebet facilem satis atque benignum.« »Mecum sennones 
miscet amicos, disputat atque jocans.«) Verehelicht mit 
Elisabeth geb. Blome, hatte er damals, als er Basedow,be- 
rief, 6 Kinder, 5 TOchter und einen Sohn. Es ist nicht mehr 
zu ermitteln, was v. Qualens Wahl auf Basedow gelenkt hat. 
(Nach Benzler soli Basedow von Cramer empfohlen worden 
sein.) Aber es ist wohl anzunehmen, daB der angesehene 
Herr zur Erziehung seines einzigen Sohnes nur einen jungen 
Mann mit hesten Empfehlungen ausgewfihlt haben wird. Diese 
Empfehlungen kfinnen Basedow nur aus dem Kreise seiner 
Universitatslehrer gekommen sein, oder aber von einem der 
»viri doctissimi«, mit denen er nach seiner Aussage in Kiel 
verkehrte. »quoties data occasio erat« Basedow selbst aber 
nahm die Stellung an, wie er offen ausspricht, weil er mit
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sich selbst erst dariiber ins Reine kommen wollte, welchen 
Beruf er endgflltig ergreifen solle, und ihm andererseits die 
Mittel fehlten, um noch longere Zeit ohne Verdienst bleiben 
zu kflnnen. (»Accepi conditionem ... ut sine rei familiaris 
detrimento spatium deliberationi daretur, quod vitae genus 
maxime sequerer. Dubitavi enim, utrum vita academica 
scholasticave, an, ut ajunt, ecclesiastica responderet ingen io 
moribusque meis.« Ep. ad Mich. Richeium.)

Hier in Borghorst hat nun Basedow durch die Erfolge, 
die er bei der Erziehung seines Zflglings erzielte, die Auf- 
merksamkeit weiterer Kreise auf sich gelenkt. Es erflbrigt 
sich, auf seine Lehrweise und die wåhrend dieser Zeit ver- 
bffentlichten Schriften nåher einzugehen; sind sie doch von 
Schmid, Diestelmann und Swet a. a. O. ausfflhrlich behandelt 
worden. Nur so viel sei bemerkt, daB mir Swet gerade be- 
zflglich der von ihm behaupteten Abhångigkeit Basedows von 
Locke recht unsicher zu sein scheint. Denn wåhrend er auf 
S. 32 nicht festzustellen vermag, »inwieweit Basedow direkt 
oder indirekt durch Gesner aus Locke geschflpft hat«, be- 
hauptet er S. 36: »Die Hauptquelle der Basedowschen Dis
sertation war Locke«, und wåhrend er S. 47 oben den Satz 
aufstellt: »Die Methode, welche Basedow als Hauslehrer in 
Borghorst befolgte, hat er zum groBen Teile von Locke ent- 
lehnt,« weist er unten in der Anmerkung darauf hin, »daB 
man allerdings mit einem gewissen Rechte auch die Frage 
aufwerfen kflnnte, ob nicht die ganze Luft der deutschen 
Aufklårung und die eigentflmliche Geistesbeschaflenheit Base
dows selbst ihr Teil beigetragen haben, daB er auf diese 
Wege gebracht wurde, die ihn in Cbereinstimmung mit 
Locke zeigen« (åhnlich S. 29), nimmt aber S. 49 doch seine 
anfångliche Behauptung wieder auf: »Weder Rousseau, nooh 
Chalotais haben auf Basedow einen maBgebenden EinfluB 
ausgeflbt. Alle drei sind wesentlich von Locke beeinfluBt.« 
Mir will es scheinen, als lasse sich diese Zwiespåltigkeit 
der Ansichten in der kleinen Schrift nur so erklåren, daB 
Swet in seiner eingereichten Arbeit die gånzliche Abhångig- 
keit Basedows von Locke behauptet hat, bei der Drucklegung 
aber die bessernden Bemerkungen des beurteilenden Professors 
eingearbeitet hat. Mit seiner These wurde er sich auf falscher 
Fåhrte befinden. Håtte Basedow ursprflnglich aus Locke ge- 
schflpft, so wflrde er das offen gesagt haben. Er ist aber, 
wie er in der Praefatio zu seiner Dissertation sagt, »casu 
magis et alieno consilio, quam mea inventione in hane me-
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thodum incidit«. Wem er diesen Rat zu verdanken hat, 
glaube ich schon dem von Schmid flbersehenen Satze im 
2. Briefe des Knaben von Qualen entnehmen zu durfen, in 
welchem dieser »dem teuren Lehrer« seines Lehrers dafdr 
dankt, dafi er »de consilio et libris et adhortationibus mit
tendis« geschrieben håbe. (Ist der Brief des Lehrers auch 
fingiert, so werden doch die darin erwåhnten Tatsachen 
nicht fingiert gewesen sein.) Wer aber dieser Lehrer ge
wesen ist, l&Bt sich aus dem Schlusse der Dissertation er- 
kennen:1)

»Jene beriihmteste Leucbte Hamborgs, der Mann, dessen ioh 
■nie ohne hoohste Verehrung und nur mit unausspreohlicher Dank- 
barkeit zu gedenken vermag, der gelehrte Professor der Philosophie 
Reimarus, der in den Schriften der lateinischen Gesellschaft zu Jena 
eine Methode, die lateinieohe Sprache zu lernen dargelegt hat, die 
sich weit mehr von der gewohnliohen, als von der meinigen unter- 
scheidet, und in der das Schwergewioht auf vieles Lesen uod 
Schreibeo gelegt, der Mifibrauch des Vocabulariums aber und der vor- 
zeitige Gebrauch der Grammatik ahnlich wie von mir verworfen wird.«

An ihn wird sich Basedow, der ja mit ihm immer noch 
in Verbindung stand, gewendet haben, als er sich in der 
ZwiBchenzeit zwischen seiner Berufung und dem Antritt 
seiner Stellung in Borghorst auf seine kflnftige T&tigkeit 
vorbereitete. Durch ihn wird er den Hinweis auf die Exer- 
citationes Societatis quae Jenae est und auf Gesner erhalten 
haben. Denn in diesen Schriften dieser Gesellschaft, die zu 
ihren Ebrenmitgliedern aufier den drei Hamburger Gymnasial
professoren Winckler, Reimarus und Richey auch den GGttinger 
Professor Gesner und den Leipziger Rektor der Thomas- 
schule und Universitetsprofessor Ernesti zahlte, hatte nicht 
nur Reimarus die von Basedow erwåhnte Abhandlung ver- 
Sffentlicht,2) sondern auch Johannes Jacobus Schazius, »Gym- 
nasii Isenacensis Director et Bibliothecae praefectus, post 
Gymnasiarcha Argentoratensis, Classis Selectae Director et 
Bibliothecae academicae praefectus« seine Dissertatio philo-

’) »Clarissimum Hamburgensium sidus, Vir, cujus nunquam Bine 
summa venerations et incredibili grati animi affectu meminiese 
possnm, doctissimue Reimarus P. P. qui in eodalitatie, quae Jenae eBt 
latinae scriptis exhibuit methodum discendae latinae, linguae, Multo 
longius a vulgari, quam a mea distantem, cujus summa in legendi 
et scribendi usu poeita est, quaeque vocabularii abusum et prae- 
properum Grammaticae usum aeque ac ego fespuit.«

’) Leider babo ich diese Abhandlung nicht vergleichen konnen, 
da Bie in dem einzigen in der Jenenser Universitatsbibliotbek nooh 
vorbandenenBande der Sohriften der lat. Gesellschaft nicht enthalten ist.
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logica de latina lingua ex sola eum latine loquentibus con- 
suetudine discenda« (Bd. I, S. 101—120; es sind von 1741 
bis 1752 Uberhaupt nur 2 Bande dieser Schriften erschienen.) 
NatUrlich mUgen diese Arbeiten unter dem Einflusse von 
Lockeschen Gedanken entstanden sein. Auch wurden gerade 
in dem in Hamburg erscheinenden, von der patriotischen 
Gesellschaft (der auch Richey angehUrte). herausgegebenen 
»Patrioten« die Ansichten Lockes Uber die Erziehung ver- 
breitet. Dazu machte »die Wolffsche Philosophie und die 
moralischen Wochenschriften die Verbesserung der Erziehung 
zu einer ihrer Hauptaufgaben« (Biedermann, Deutschland im 
18. Jahrhundert, II, 1, S. 522 f.). Es ist aber ganz unwahr- 
scheinlich, daB Basedow — bei seinem vUlligen Schweigen 
darUber — direkt aus Locke geschUpft hat, selbst wenn in 
seinen Arbeiten hier und da ein Lockescher Satz wortlich 
zitiert wird. Spater, als er seine Methode weiter ausarbeitete 
und seine Dissertation sohrieb, mag er sich auch nUher mit 
Moorhof, der ja bis 1699 in Kiel wirkte (und dessen Arbeit 
de methodo in linguis discendis, Tom. I, Lib. H, Cap. EK des 
Polyhistor Basedow ausdrUcklich im Methodenbuche VI, 2 
erwahnt), beschaftigt und einzelne ihrer Gedanken aufgenommen 
haben. Es dUrfte sich wohl empfehlen, diesen Zusammen- 
hangen einmal noch etwas weiter nachzugehen.

Es ist Basedow von einigen seiner Biographen als ver- 
werfliche Eitelkeit gedeutet worden, daB er die erste Schrift 
Uber seine Unterrichtsmethode und ihren Erfolg kaum acht 
Monate nach Antritt seiner Stellung erscheinen lieB. Man 
bedenkt dabei wohl nicht, daB ein Hauslehrer kaum ohne 
Erlaubnis, um nicht zu sagen ohne Anregung, durch seinen 
hochgestellten Brotherrn eine Schrift Uber dessen Sohn wird 
veroffentlichen kUnnen. Wenn aber Diestelmann S. 17 (103) 
und Swet (S. 11) den Knaben als eine Treibhauspflanze be- 
zeichnen und von ihm sagen, daB er »im spUteren Leben 
nicht im geringsten Uber das MaB der Alltåglichkeit heraus- 
gekommen ist« (»Uber den Landrat scheint er es nicht 
ninausgebracht zu haben«), so båtte man doch im Urteil 
etwas vorsichtiger sein sollen. Denn 1. kann doch kein ver- 
stUndiger Mensch einem Lehrer, der einen SchOler vom 7. bis 
10. Jahre gut erzogen hat, einen Vorwurf daraus machen, 
wenn der SchUler im spåteren Leben nichts leistet. 2. Base
dow weist im Methodenbuch VI, 2 ausdrUcklich darauf hin, 
daB der Knabe nach seinem Weggange lange Zeit ohne Hof- 
meister blieb, und daB die spUteren Lehrer sich nicht so
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leicht in die neue Methode zu finden vermochten. 3. Schon 
die Stellung eines Landrats ist doch immerhin eine Stellung, 
die nicht jeder zu erreichen vermag, der sich jetzt das billige 
Vergniigen leistet, uber Basedow abzuurteilen. 4. Schliefi- 
lich aber båtte ein Blick in das Dansk biographisk Lexicon 
wenigstens fflr Swet, dem dasselbe in Hamburg leicht zur 
VerfQgung stand, genligt, seine Bemerkung zu unterdrQcken. 
Dort (Bd. 13, S. 318 f.) zeichnet nåmlich L. Bobé den Lebens- 
lauf dieses ersten Schulers Basedows:

>20 Jahre alt wurde er nach Utreoht gesandt, wo er bis 1763 
die Reohte studierte; darnaoh hielt er sich 2 Jahre an der Uni
versitet Leipzig auf und gewann Gellerts Gunst. Heimgekehrt, 
wurde er 1767 zum groBfurstlichen Landrat und Mitglied des hol- 
fiteinischen Landrates ernannt, der sioh in Kiel, Glticksburg und 
Bendsburg versammelte. Naoh der Einverleibung des groBfurstl. 
Teile von Holstein in Danemark folgte v. Qu. dem Herzoge Fr. A. 
naoh Oldenburg. Spater zog er nach Kiel, wo er 10 Jahre blieb.... 
Im Anfange des 19. Jahrhunderts wohnte er in Hamburg und er- 
hielt 1808 das GroBkrenz des Danebrog. 1809—18 war er Kloster- 
propst in Iltersen und Patron des adeligen Klosters Itzehoe. 1810 
wurde er Geh. Konferenzrat. 1812 —13 war er Mitglied der von 
Bernadotte eingesetzten Verwaltungskommission fur HolBtein. 1816 
wurde er naoh Kopenbagen als Mitglied der Verfassungskommission 
berufen und erhielt bei seiner Abreise den Elefantenorden. Qualen 
starb den 29. Oot. 1819 in Itzehoe. Rist sohildert ihn als eine 
liebenswiirdige und sehr originelle Personlichkeit .. .< (Sohleswig- 
Holst. Prov.-Ber. 1820, 8.540.)1) Naoh Bippen, Eutiner Skizzen, 
S. 217, soli er auoh Verfasser des 1775 von der Hamburger Gesell- 
schaft zur Beforderung der Kiioste und niitzliohen Gewerbe heraus- 
gegebenen Sohriftohens »Schreiben eines vornehmen holsteiniBchen 
Gutsherrn« sein, in welchem >die Abschaffung der Hofdienste auf 
seinem Gute und die Folgen dieser Verhnderung nach einer 20 j&hrigen 
Erfahrung beBchrieben werden«.

Der erzielte'Erfolg riohtete die Aufmerksamkeit auf den 
tflchtigen Hofmeister des Herrn Geh. Rats. Er wurde »land-

*) Basedow blieb auoh fernerhin mit der Familie v. Qualen im 
Verkehr. Den Sohn, seinen ehemaligen Zogling, nennt er im Me- 
thodenbuohe (VI, 2) seinen >Freund und Gonner«. Ioh håbe es 
mich viele Miihe kosten lassen, den Briefweohsel zwisohen Basedow 
und der Familie seines Zdglings noch aufzufinden; aber ohne Erfolg. 
Die Familie v. Qualen ist, wenigstens in diesem Zweige, ausgestorben. 
Anfragen bei verwandten Familien sind ebenso ergebnislos verlaufen, 
wie die Bemuhungen der Fr. Grfifin Baudissin, Oberin deB adeligen 
Frhuleinstifts Itzehoe, die Bioh mit liebenswtirdigem Eifer der Saohe 
annahm. Als der »Verbitter« Josias v. Qualen 1819 in Itzehoe ein- 
sam gestorben war und sein NaohlaB an »Mobilien, Glaskronen, 
Fflrstenberger und Dresdener Porcellainen« usw. ubw. im Kloster- 
hofe offentlioh verkauft ward, mogen wohl auoh die Briefe verstreut 
worden und verloren gegangen sein.
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kundig« und erwarb sich die Zuneigung einiger hoohmOgender 
Herren, die in von Qualens Hause verkehrten, unter anderen 
auch des Geh. Rats Johann von Pechlin, Ereiherrn von Lowen- 
bach, dem er seine am 7. Juni 1752 verteidigte Dissertation 
»inusitata eademque optima honestioris juventutis erudiendae 
metbodusc zueignet.1) Wenn Basedow seine Dissertation 
diesem seinem »Maecenati ac domino devote colendo« widmet 
und nicht dem Herrn von Qualen, so muB er sich ihm in 
hohem Grade verpflichtet gefflhlt haben. Ich gehe wohl nicht 
fehl, wenn ich annehme, daB Pechlin, der ja gerade 1750 
und 1751 aus AnlaB der Unterhandlungen zwischen Dane
mark und Gottorp in Kopenhagen weilte und mit den mafl- 
gebenden PersOnlichkeiten zu verhandeln hatte, den AnstoB 
dazu gegeben hat, daB Graf Moltke før die seit 1749 er- 
ledigte Professur an der jungen Ritterakademie Soroe nun- 
mehr Basedow ins Auge faBte, und daB Basedow mit der 
Widmung seiner Schrift seinen Dank abstatten wollte.

»Man fflhlte sich damals in D&nemark mehr denn je 
darnach in sozialer und vor allem in literarischer Hinsicht 
als zusammengehSrig mit Deutschland. Der hdhere Adel, wie 
die børgerliche Gesellschaft der Hauptstadt war stark mit 
deutschen Elementen vermischt. Deutsche Beamte, deutsche

*) Vgl. Dansk biogr. Lex. Bd. XII, S. 606: »v. Pechlin, JohanD, 
Freiherr, Edler v. Lowenbaoh, Gottorpsoher Staatemann. Er war 
ein Sohn des holsteinisohen Justizrats, Professors und Leibarztes 
Johann Nicolaus P. und Aona Dorothea Langellod. Er wurde 1703 
Assessor in der gottorpsohen Jnstiz- und Regierungskanzlei in 
Schleswig, 1710 Justiz- und Kanzleirat und Oberbibliothekar der 
herzogl. Bibliothek. 1713, als die gottorpsche Bjbliothek in dhni- 
schen Besitz iiberging, stellte sich Pechlin der Gottorpsohen Re
gierung in Kiel zur Verftigung. Naohdem Herzog Karl Friedrich 
1719 die Regierung in Kiel angetreten hatte, ward er 1720 Sohlesw.- 
holstein. Staatsrat. . . . Dann wurde er in diplomatischen Sendungen 
gebrauoht und avanoierte zum Etatsrat, Geb. Legationsrat und 
schlieBlioh Kanzler. 1740 wurde er geadelt und erhielt 1743 den 
(deutschen) Freiherrnstand unter dem Namen eines Edlen von Lowen- 
bacb. 1746 kam er an die Spitze des von Carl Peter Ulrioh in 
Petersborg errichteten Gottorpsohen Hofkonseil. In dieser Stellung 
blieb er bis zu seinem Tode.. . . Am meiston bekannt ist er ge- 
worden durch seine Teilnahme an den Verhandlungen zwischen 
Danemark und Gottorp in den Jahren 1750 und 1751, wobei er eifrig 
frir das Znstandekommen einer Dbereinkunft tøtig war. Er ging 
dabei weiter, als sein eigener so bitter gegen Danemark gestimmter 
Ftirat frir gut hielt. Er starb den 10. Febr. 1757.< Vgl. auch All- 
gemeine Deutsche Biographie XXV, wo noch ausfuhrlicher tiber ihn 
gehandelt wird.
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Prediger, deutsche Gelehrte fanden in Dånemark Anstellung 
und Unterhalt. Die deutsche Sprache galt im Privatverkehr 
wie im amtlichen Leben neben der dånischen. In Kopen
hagen erschienen deutsche Wochenschriften, und obwohl es 
sich eben auf allen Gebieten der dånischen Literatur neu zu 
regen begann, obwohl Holberg, Falster, Tullin in rustiger 
Kraft lebten und schufen, war ein deutscher Dichter, Joh. 
Elias Schlegel mehr, als sie alle ftir die Erriohtung eines 
nationalen Theaters in Kopenhagen tåtig.« (Muncker, S. 259.) 

Oberhofmeister, Geh. Rat Lehnsgraf Adam Gottlob Moltke, 
geboren in Mecklenburg, dessen Vater und GroBvater aber 
schon in dånischen Diensten gestanden hatten, war als enger 
Freund des 1723 geborenen, 1746 zur Regierung gekommenen 
KOnigs Friedrich V. allmåchtig. Graf Joh. Hartwig Ernst 
von Bernstorff, ein geborener Hannoveraner, aber seit 1732 
in dfinische Dienste getreten und als Gesandter am sfichsisch- 
dånischen Hofe, wie in Paris gleich ausgezeichnet, hatte die 
Berufung Klopstocks, dessen Messias er in Paris kennen und 
schfitzen gelernt hatte, als Legationsrat nach Kopenhagen 
veranlaBt. Dieser hhtte ftir die durch Schlegels Tod (er war 
der j fingere Bruder des Mitgliedes der »Bremer Beitråger < 
Joh. Heinrich Schlegel;1) »aufgerieben durch Arbeit und 
Sorgen«, war er schon im August 1749 gestorben) erledigte 
Professur gern einen Freund aus dem ehemaligen Leipziger 
Freundeskreis der Beitråger gewonnen. Um seinen Rat befragt, 
schlug er |dem Grafen Moltke und dem Kfinige zunåchst 
Giseke2) vor. Als dieser nach einigem Zfigern ablehnt, 
bringt Klopstock Ende Juli 1751 Heinrich Gottlieb Rothe in 
Vorschlag, der gleichfalls jenem Kreise angehSrt hatte; ofien- 
bar ging auoh dieser nicht auf den Plan ein. (Vgl. Briefe 
von und an Klopstock, herausgegeben von Lappenberg, Nr. 44, 
45, 46.) Da gerade damals die oben erwåhnten Verhand- 
lungen in Kopenhagen stattfanden, so mag Pechlin wohl auf 
Basedow hingewiesen, Klopstock aber mit Freuden die An- 
regung aufgenommen haben. Die Verhandlungen mfissen 
sich aber doch noch eine Zeitlang hingezogen haben. Denn 
etst im Spfitsommer 1752 verlåBt Basedow Borghorst, nach- 
dem erst noch seine Promotion in Kiel am 7. Juni 1752 
erfolgt war.

Ehe Basedow von Borghorst schied, hatte er sich mit 
der Gouvernante der von Qualenschen Kinder, der gleich-

*) Siebe S. 44 Anm. 1. — ’) Ebonda.



60

falis aus Hamburg stammenden Emilie Dumas, deren Vor- 
fahren unter Ludwig XIV. um des Glaubens willen aus 
Frankreich gefluchtet waren, verlobt.x) Da das Paar das 
kirchliche Aufgebot- noch vor dem 1. Oktober 1752 vor dem 
Pfarramte der franzOsischen reformierten Gemeinde in Ham
burg beantragte, so muB die Abreise von Borghorst sp&testens 
in der zweiten Hålfte des September erfolgt sein. Basedows 
Aufenthalt in Borghorst hatte also hOchstens 3 x/2 Jahre (nicht, 
wie Schmid, a. a. O. S. 38, annimmt, 4 Jahre) gew&hrt, wo- 
von er x/a Jahr lang durch schwere Xrankheit an der Erteilung

*) Sie war am 20. Mårz 1739 ala das 9. Kind ihrer Eltem, des 
maitre coutelier Jean Pierre Dumas und der Anne Royére geboren. 
Ihr Vater war im Jahre 1742 tanden* der franz. reform. Gemeinde. 
Ihr GroBvater, gleichfalls den Namen Jean Pierre ftihrend, stammte 
aus Montélimar. Er wird zu der groBen Anzahl derer gehort haben, 
die infolge der Verfolgung der Protestanten unter Ludwig XIV. und 
des Kamisardenaufstandes unter Jean Cavalier ibr Vaterland ver- 
lassen muBten. Diese enge Verbindung mit der reformierten Ge
meinde, die auch nach dem Tode seiner Frau fortwahrte, wird fur 
Basedow einer der Gr&nde gewesen sein, weswegen er 1766 s. Sohrift: 
>Ernst (Christian) Freymuths exemplariscber Gebrauch des hbchst 
unbedachtsamen hamburgischen Minieterialzeugnisses wider die Re
formierten« erscheinen lieB. (Die niiheren Mitteilungen fiber die Vor- 
fahren der Emiliane (Anne Emilie) Basedow geb. Dumas verdanke 
ich der Liebenswdrdigkeit des Herrn Pfarrers i. R. O. Biibner^ jetzt 
in Hamburg, der sich in uneigennfitzigster Weise bemfiht bat, die 
Zusammenbånge aufzudecken.) Die Ebe wurde schon 1753 durch den 
Tod der Frau getrennt, die am 1. August 1753 im Kindbette starb. 
Wie wenig gereoht auch neuere Biograpben Basedow werden — um 
keinen stikkeren Ausdruok zu gebraucnen —, ist auoh hier wieder 
ersichtlich: Pinloche schreibt S. 34, Anm. 1: »Naoh Meier soli ihr 
Tod von ihren Eltern den MiBhandlungen ihres Gatten zugeschrieben 
worden sein,« obwohl der auBerst unzuverlåesige und in der Herab- 
setzung Basedows GroBes leistende Alder das gar nicht behauptet, 
sondern nur (I, 227), >was aber auch ein MiBverståndnis sein konne«, 
daB die >nachsten Anverwandten der Frau« (die Eltern waren bei Meiers 
Aufenthalt in Hamburg Hingst tot) >versichern wollten, hfiufiger Ver- 
druB und Arger sei die Orsache ihres Todes gewesen« und (II, 20) 
Basedows »Launen und Bizarrerieen hitten den Tod der Frau be- 
schleunigt«. DaB diese Auffassung Meiers wirklioh nur >ein MiB- 
verstandnis« ist, ergibt sich schon daraus, daB Basedow in Altona, 
auch nach Meier, mit dem Bruder der Frau sehr intim verkehrte, ja 
daB eine Schwester der Frau Patenstelle bei seiner am 22. Mårz 1769 
in Altona getauften Tochter Emilie (die er nach seiner verstorbenen 
Frau und nicht, wie man zusammenphantasiert hat, nach Rousseaus 
Emil benennt) vertrat. — Diestelmann aber glaubt zwar S. 104/5, 
Anm. 2, Pinloche berichtigen zu rndseen, kann aber trotzdem nicht 
umhin, S. 22 obne die Spur eines Beweises zu sohreiben, daB die Ehe 
»nicht gerade glhcklich« gewesen sei. — Man solite dooh endlich 
einmal aufhoren, in ernsten Arbeiten derartige unbewiesene und un- 
beweisbare Redereien und VerdSchtigungen weiterzutragen.
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des Unterrichts verhindert war. (Methodenbuch VI, 2.) Es 
darf wohl nicht nur als ein Zeichen der Gflte des Herrn 
v. Qualen, sondern auch als Beweis seiner Wertschåtzung 
Basedows angesehen werden, wenn derselbe diesen Haus- 
lehrer, der sohon bei seinem Eintritte in das Haus krånkelte 
(Ep. ad Mich. Rich.: »per menses valeo paucisque aegroto 
diebus«), trotzdem so lange bei sich behielt. — Um diese 
Zeit ånderte Basedow auch die Schreibart seines Namens: 
Wflhrend noch der Eintrag in die Eieler Universitfltsmatrikel 
die Form Bassedan zeigt, schreibt er sich bei Herausgabe 
der Ep. ad Mich. Rich. 1749 Basedovius, auf dem Titelblatte 
der Dissertation und im Aufgebotsprotokoll: Basedow. Es 
ist nicht ersichtlich, was ihn dazu bewogen hat. Ob er etwa 
von Kiel aus Lflbeck besucht hat, und da von noch lebenden 
entfernten Verwandten auf die ursprflngliche Schreibweise 
hingewiesen wurde?

3. Sor<5.
Die fflr den jungen dflnisohen Adel bestimmte, 1747 

wieder errichtete Ritterakademie in Sorfl erfreute sich der 
beBonderen Gunst des KSnigs. Basedows Bestallungsurkunde 
ist datiert vom 26. Jan. 1753. Sie lautet in deutsoher Ober- 
setzung: »Wir tun hiermit jedermann kund, daB wir bestellt 
und verordnet haben und hiermit bestellen und verordnen 
unsern lieben Johan Bernhard Basedow zum Professor Elo- 
quentiae et Philosophiae moralis an unserer Ritterakademie 
zu Sorfle; wir beauftragen ihn zugleich, daselbst die deutsche 
Spraohe zu lehren. In dieBem Amte hat er sich zu richten 
und zu verhalten naoh der GrflndungBurkunde, die wir fflr 
bemeldete unsere Ritterakademie allergnådigst ausgestellt 
haben, bo weit sie auf ihn Bezug haben kann.< (Der ur- 
sprflnglioh hier stehende Zusatz: »und soli er als jåhrliche 
Besoldung in diesem Amte von der Akademie 500 Reichs- 
thaler genieBen« ist durchstrichen.) Gegeben zu Ohristians- 
burg den 26. Januar 1753. (Anfånglich ist die Urkunde 
datiert gewesen vom 22. XII. 52.)

Der Lehrauftrag war auf Graf Moltkes Wunsch abgeåndert 
worden, der schon, als Klopstook mit Giseke verhandelte, 
gewflnscht hatte, daB von dem neuen Professor »Philosophie 
und Historie« gelehrt werde, und unter Philosophie verstand 
»eine nfltzliche praktische Philosophie, wie sie fflr junge 
Leute von der groBen Welt gehOrt«. (Vgl. Lappenberg, 
Klopstooks Briefe, Nr. 44 und 45.) Als mit Basedow schon
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verhandelt war, hatte Moltke unterm 12. Dezember 1752 
von dem Oberhofmeistei der Akademie, Grafen Heinrich VI. 
ReuB, gewunsoht, daB Basedow auch praktische Philosophie 
lese. Das ergibt sich aus dem Antwortschreiben des Grafen 
ReuB vom 14. Dez. (Reichsarchiv a. a. O.):

»Da Ew. Hochgrafl. Excellenz mit Ihrem Hochgeehrten vom 
12. d. M. wunschen, daB Herr Basedow zugleioh mit der Professor 
der Beredsamkeit notwendig einen oder den anderen Teil der Philo- 
sopbie traktieren Bolle, falis er sein Amt mit Nut zen bekleiden solle, 
so weiB ioh in diesem Falle keinen dienlicberen Vorsohlag zu maohen, 
als daB die Philosophia moralis zum Lehrauftrag der Eloquenz hiozu- 
gelegt werden mocbte. Es wiirde dann vornehmlich Jus naturae 
und Etbica oder Moral und Politik zu docieren sein, soweit dieselbe 
eine Disciplina moralis iet: und sofern dies, wie ich hoffe, aller- 
gnbdigste Billigung findet, mtifite er allergn&digst damit beauftragt 
werden, Professor der Eloquenz und der Philosophia moralis zu 
sein. Was die Philosophia tbeoretica betrifft, so gehort dieser Auf- 
trag dem Professor Kraft und kann ihm nioht, ohne ihn zu be- 
leidigen, genommen werden, da er dazu seine eigenen Compendia 
verfaBt hat und in Druck hat lassen ausgehen, und da dieBe Teile 
metbodo demonstrative traktiert werden mussen, wozu niemand ge- 
eigneter iet, als der Professor der Mathematik. Wenn es daher eo 
in Herrn Basedows Bestallung eiogefugt wird, daB er Professor der 
Eloquenz und der Philosophia moralis sein Bolle, bo weiB jeder der 
Professoren, was zu seinem Lehrauftrage gehort, und der eine hat 
nioht zu befiirchten, daB ihm von dem anderen ein Abbruch ge- 
sohehe, wobei auoh am alierbesten dem Neid uod dem MiBverståndnis 
vorgebeugt wird, der gewohnlich unter den Lehrern in solohen Fallen 
entetehen kann und der in jeder Hinsicht der Akademie zu un- 
ersetzliohem Sohaden gereioben wiirde; aber auf diese Weise kann 
S. M. allergnhdigste Absioht, nhmlioh die Befhrderung der Akademie 
und das Beste der Studierenden, erreiobt werden.«

AIs Gehalt bezog Basedow in dieser Beiner neuen Stellung 
nicht dasselbe Einkommen wie sein Vorgfinger, der neben 
»freier Wohnung und noch einigen Kleinigkeiten« 500 Reichs- 
thaler erhalten hatte (auch nicht, wie die tlbrigen Professoren 
an der Akademie, deren Gehalt gleichfalls wenigstens 500 Thaler 
betrug), sondern nur 400 Thaler: Die ursprflnglich anders 
lautende Bestimmung in der Kladde seiner Anstellungsurkunde 
ist wieder ausgestrichen. Man muBte sparen und versuchte 
es auf die Weise, daB man den zuletzt angestellten Professor 
im Gehalte niedriger stellte, als die tlbrigen.

Sein Amt trat Basedow an mit einer lateinischen Vorlesung 
De philosophiae studio a procerum filiis prudenter 
moderando. Diese seine Antrittsschrift, die ebenso wie die 
Abhandlung fiber die Frage »Ob die Philosophie zur Frei- 
geisterei verffihre« wohl von Basedow in Druck, »aber nicht 
in die Hfinde eines Verlegers gegeben« wurde, ist darum
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wohl Båmtlichen Biographen Basedows nur dem Titel nach 
bekannt. Es ist mir gegluckt, beide, wie auch eine grotte Anzahl 
der ubrigen von Basedow verfaBten Schriften, zu erwerben. 

Basedow betont in seiner Vorlesung vor allem den Nutzen 
der Philosophie fUr den kunftigen Beruf der Akademisteu, 
ffir Bildung des Urteils, Ausbildung in der Redegewandtheit 
und gutem Stile. Von einem Werte ffir die Charakterbildung 
ist kaum die Rede. Die zur zukfinftigen Leitung des Staates 
bestimmte adelige Jugend bedarf des Studiums der Philo
sophie; aber der Untørricht muB so gestaltet werden, daB 
den fibrigen gleich notwendigen Unterrichtsgegenstfinden nichts 
abgeht. Der Lehrer muB den Kursus der Philosophie schnell 
erledigen und sich bemfihen, aus den Schfilern nicht sowohl 
Philosophen zu machen, die ihm ganz gleichen, sondern nach 
Darlegung der gewissesten und nutzlichsten Lehrsåtze der 
Philosophie den ntltzlichsten Teil der Geschichte der Philo
sophie erzfihlen und darnach durch Empfehlung geeigneter 
Bficher den Weg bahnen, auf dem die Jfinglinge aus seinem 
Unterrichte als nioht ganz und gar unwissend in der Philo
sophie entlassen werden und, nachdem ihre Kratte gewachsen 
sind und sie in ein verstandigeres Alter gelangt sind, dann 
selbst, wenn sie Zeit und Lust dazu haben, eingehender 
philosophieren kfinnen (§ 7). Wenn auch alle Teile der 
Philosophie wichtig sind, so bedarf doch die adelige Jugend 
weniger der Metaphysik und der Physik, als vielmehr der 
Logik, der Anffinge der Mathematik und der praktischen 
Philosophie, sie muB Wahres vom Falschen, Wahrscheinliohea 
vom weniger Wahrscheinlichen unterscheiden, die Enge und 
Unsicherheit der natfirlichen Theologie, die Herrlichkeit und 
Festigkeit der geoffenbarten Theologie usw. erkennen kfinnen. 
So betrieben, bedeutet das Studium der Philosophie nicht ver- 
geudete Zeit. Es gehfirt zur allgemeinen Bildung, ffirdert 
die Ffihigkeit, gediegen zu reden und zu schreiben, und »daB 
der Samen der Tugenden und der Klugheit ausgestreut werde«. 
In einem besonderen § (12) nimmt Basedow Gelegenheit, 
die Vorwfirfe »des Dijoner Preistragers« (Rousseaus) zurfick- 
zuweisen, und kommt dabei zu dem Schlusse: »credo, auc- 
torem clarissimum, non quod sentiret, protnlisse, sed quod 
pro pessima causa subtiliter et eleganter dici posse eroderet.« 
War er etwa duroh Klopstook (oder gar duroh Graf Bern- 
storff, der gewiB wfihrend seines Aufenthaltes in Paris die 
Aufsehen erregende Schrift kennen gelernt hatte) auf Rousseau 
aufmerksam gemaoht worden?
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Noch in demselben Jahre schrieb er auf Graf Moltkes 
Anweisung seinen »Versuch, wie fern die Philosophie zur 
Freigeisterei verffihre«. (Gleichfalls gedruckt in der Ber- 
lingischen Druckerei in Copenhagen durch Heinrich Ludolph 
Lillie.) Nach einem Cberblick Uber die Geschichte der Philo
sophie formuliert er sein Thema: Kønnen die Freigeister 
(d. i. diejenigen, die in der Schrift WidersprUche finden und 
die Schrift nicht fUr die Quelle der Wahrheit erkennen 
wollen) sioh mit Recht auf die Philosophie berufen, und wie 
ist, falis diese wirklich zu ihrer VerfUhrung beitr&gt, ein 
solches Obel am besten zu verhtiten? Seine Ausffihrungen 
faBt er am Schlusse nochmals in die Såtze zusammen (§ 63): 
»Verschiedene Philosophieen enthalten wirklich einige Såtze, 
die zur Freigeisterei verfUhren. Die wahre Philosophie wird 
von den meisten Deisten fibel erklårt. Die Lehren der 
■Christlichen Sekten kønnen, der allgemeinen Wahrheit der 
christlichen Religion unbeschadet, etwas enthalten, welches 
mit der wahren Philosophie und der gesunden Vernunft 
streitet. Die meisten Freigeister, welche sioh auf die Philo
sophie berufen, verstehen die Natur der Religion nicht. Eine 
vorBichtige Philosophie ist das beste Mittel, diejenigen Toren, 
die sich starke Geister nennen, ihrer Schwfiche zu uber- 
fflhren.« Schon hier lUfit er durchblicken, dafi er mit ein- 
zelnen Kirchenlehren der Orthodoxie (Ewigkeit der Høllen- 
strafen, Abendmahlslehre, Auferstehung des Leibes, Wunder- 
■erklårung) nicht vøllig einverstanden sei. Er ist aber so 
vorsichtig, dies nicht als seine eigene Meinung hinzustellen, 
sondern als Ansioht der Gegner des Ohristentums; er råt 
zur Duldung, um im Laufe der Zeit den Zweifel Uberwinden 
zu kønnen. Aber diese Ausffihrungen erregten doch schon 
hier und da Anstofi. So schreibt auch der Verfasser einer 
Rezension dieser Schrift in der Kraftschen Theologischen 
Bibliothek, 8. Bd., S. 837, nach eingehender Inhaltsangabe: 
»Wir haben aus dieser basedowschen Schrift um deswillen 
einen so vollståndigen Auszug mit des Verfassers eigenen 
Worten geliefert, weil sie in Deutschland nicht sehr bekannt 
werden wird. Ohne Zweifel werden weder die Gottesgelehrten, 
noch die Philosophen mit derselben zufrieden sein; denn ob 
sie gleich viel Wahres enthålt, so findet man doch auch 
viel UngegrUndetes und, wie es uns scheint, Unvorsichtiges 
in derselben.«

Das neue Amt stellte hohe Anforderungen an den jungen 
Professor; galt es doch, sich vollståndig in neue Fåcher ein-
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zuarbeiten. Und wenn ihm auch seine eifrige Beschåftigung 
mit Philosophie und deutscher Literatur auf Gymnasium und 
Universitat sehr zu statten kam, so erforderten doch die Vor
lesungen vor den jungen Edelleuten, die meist von ihren 
Hofmeistern begleitet waren, welche die Universitat schon 
hinter sich hatten, eingehende Studien. Dazu traten gerade 
im ersten Jahre 6eines Soroer Aufenthalts schwere hausliche 
Sorgen. Der Umzug und die erste Einrichtung hatte ziem- 
lich viel gekostet. Der nicht allzuhohe Gehalt reichte nicht 
hin, um die entstandenen Schulden zu decken. Da trifft den 
Professor in der Mitte des Jahres noch ein schwererer Schlag: 
seine junge Frau stirbt im Kindbette am 1. August 1753 
und lafit dem vOllig allein dastehenden Manne das am 30. Juli 
(not?) getaufte SOhnchen Heinrich Josias zuruck. Basedow 
schreibt im Archiv seiner Lebensbeschreibung, S. 172, Aber 
diese Zeit: »Als Professor in Soroe geriet ich durch Heirat, 
Reise, Kindbett und Tod meiner Frau im ersten Jahre in 
150 Rtlr. Schulden und behielt einen Sohn. Ich wollte be- 
zahlen und ein Jahr voraus unabhangig zu leben haben. 
Als Witwer mufite ich betrogen werden. Ich machte also 
mit meiner Haushaiterin den Gontract, mehr Geld bekame 
sie die Woche nicht, als das bestimmte, aber ich wollte 
auch nichts sagen, wenn sie mir bisweilen gekochtes Heu 
geben mOBte. Es kam auch damit so weit, daB das Sonn- 
abendessen des ziemlich vornehmen Professors Biersuppe ohne 
Zucker und Hering war.« Die entbehrungsreiche Jugendzeit 
mag ihm dafur eine gute Vorbereitungsschule gewesen sein. 
Lange konnte aber dieser Zustand nicht wfthren: er mufite 
sich eine neue Lebensgefahrtin, seinem Sohne eine Mutter 
suchen. Er fand sie in der am 14. September 1731 ge- 
borenen Gertrud Elisabeth Hammer, Tochter des Predigers 
Hammer in Flalille in Seeland, mit der er am 28. Juni 1754 
die Ehe einging. Aber das erste Kind dieser Ehe, die am 
3. IX. 1755 geborene Christiane Henriette Louise, starb schon 
wieder im November 1755. Da bietet sich durch den Tod 
des am 8. August 1757 verstorbenen Pfarrera von Sor3 und 
Professors an der Akademie, D. theol. Peder von Haven, Ge- 
legenheit, zu einer Erhfihung des Einkommens zu gelangen. 
Schon am 18. August reicht Basedow sein Gesuch an den 
Konig ein um Ubertragung der erledigten Professur. Die 
Eingabe lautet:1)

1) Die Urkundenabschriften aus dem Reichsarchiv Kopenhagen 
verdanke ich dem Hrn. Eiler Nystr'om in Kopenhagen, der sich in 

Piid. Mag. 995. Bpsedow, Joh. Beroh. Basedow(1724—1790). 5
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»Allerdurohlauohtigeter, groBmfiohtigster Konig, allergn&digster 
Erbkonig und Herr! Ew. K. M. geruhen in allerhochsten Gnaden 
zu vernehmen, daB ich als Professor der Kgl. Ritterakademie bei 
400 Rthlr. Besoldung, da ioh selbst gar nioht bemittelt bin, nicht 
anders, als dnroh die Ehre und den Eifer, Hoohstdenenselben zu 
dienen, håbe gliioklich sein konnen; und daB bei so sohleohten Um- 
stfinden mir notwendig die Mittel fehlen mussen, den pfliohtm&Bigen 
Woblstand zu beobachten und meine Familie zu versorgen.

Es ist, allergn. Konig und Herr, naoh der Veteinigung der Hol- 
bergisohen Guter mit der Academie (der 1754 verstorbene Dichter 
Holberg hatte seine Guter der Akademie vermacht) die Besoldung 
meiner Collegen, die ohnedem Bchon 100 Rthlr. star ker, als die 
meinige war, nooh um 100 Rthlr. verst&rkt, und dieselben sind also- 
auf 600 Rthlr. gesetzt worden; und iiberdem ist mir kein Anteil an 
der Consumtionsvergiitung, welohe die iibrigen Professoren genieBen, 
veretattet worden.

Dieses Ew. Kon. Maj. allerunterthhnigst vorzustellen, håbe ioh 
jetzt die Gelegenheit bei Erledigung der hiesigen Theologischen Pro
fessor genommen, welohe als mit der Priesterstelle und Probstei 
verbunden, bei 1000 Rthlr, einzunehmen bat, wovon die Aoademie 
fdr zwo wSohentliohe Lehrstunden in der geoffenbarten Religion 
350 Rthlr. bisher gegeben hat. Ioh flehe also zu den FiiBen Ew. 
Kon. Maj., mioh bei dieser Verknderung in die vdllige Besoldung 
allergnhdigst zu setzen, und mir die bisher fehlenden 200 Rthlr. 
von denen 350 Rthlr., welohe der Professor der Theologie sonet 
haben sollte, allergnadigst anznweisen, oder mir auoh, als einem der 
Theologie studiert hat, die beiden obgesagten woohentliohen Lebr- 
etunden in der Theologie allergnadigst aufzutragen, und also die 
Professor von der Priesterstelle und Probstei zu trensen; oder naoh 
allergnttdigstem Ermessen die Mittel zu bestimmen, wie ioh itzundr 
da ein jiiogerer Collega nach mir moohte ehestens von Hoohstdenen
selben allergn&digst bestellt werden, zur voltigen Besoldung gelangen 
mochte.

Ioh fiirohte nioht, Ew. Kgl. Maj., als dem huldreiohsten und 
geliebtesten Monarohen, den die Welt je gesehen hat, zu miBfallen, 
daB ich in dem Vorsatze der gewissenhaftesten Amtstreue, den un- 
entbehrlichen und standesm&Bigen Un ter halt zu erflehen euohe, u. 
zw. mit einem demiitigen Vertrauen; da ioh es uber alles irdisohe 
Gliiok sohhtze, mit tiefster Ehrfuroht und dem groBten Eifer zu sein 

Allerdurohlauohtigster, Groflmåohtigater, Allergnådigster Erbkonig 
und Herr, Ew. Kgl. Maj. alleruntertknigster und treugehorsamster 
Kneoht. Joh. Bernb. Basedow.«

Da auch der Amtmann und Oberhofmeister der Ritter
akademie, Geh. Rat Carl Juel, beantragt, daB die 300 Rthlr., 
die von Haven auBer seinem Pfarrgehalt von der Akademie- 
bezogen hat, der Akademie vorbehalten werden mOohten, oder 
aber daB 200 Rthlr. da von dem Professor Basedow (dessen 
Hauptstudium einst die Theologie gewesen sei) zugelegt

liebenswdrdiger Weise hat bereit finden lassen, im Reichsarchiv Naoh- 
forschungen nach Basedow betreffenden Schrittstlioken anzustellen.
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■werden mGchten unter der Bedingung, daB er dafflr die 
2 Stunden publice Theologie lese, so werden diesem unterm 
23. IX. 1757 die Stunden diesem Vorschlage und dem An- 
trage des Oberhofmeisters gem AB flbertragen. (RA. Copen- 
hagen, Danske Kancelli, Sjallands Missiver 454—55/1757.) 
Basedows Antrittsvorlesung in dieser Professur findet sich in 
der 1761 herausgegebenen Sammlung seiner Reden, Nr. IV.

Ober den Erfolg, den er in dieser Arbeit hatte, lABt sich 
Basedow in der »Hauptprobe«, S. 115 ff. aus:

»Vorhin war die Akadetnie in der Religion bo sehr verwildert, 
daB die Theologie in vielen Jahren unter dem jungen Adel und 
ihren Hofmeisteru keinen Zuhorer gefunden hatte. Aber Gott be- 
gnadete mioh mit der Gluokseligkeit, daB meine Vorlesungen, welche 
sioh zuerst mit der Wahrheit der ohriBtliohen Religion, hernach mit 
den wichtigeten Teilen der Kirohengesohiohte und im 3. Jahre mit 
der allerwiohtigBten Auslegung des neuen Testamente beBohAftigten, 
fast niemals einer auB der Zahl der Herren Akademisteu und Hof- 
meister fehlte. Mein Gewissen war damals fast so paradox, als 
jetzund.... Also ging mein offentlioher Vortrag auf riohtiger Bahn 
zwisohen meinem Gewissen und der Kirohe. Ich konnte wegen der 
Bedingung iJffentlicher kirobliober Lebrstunden nioht wider die 
Kirohe, ioh durfte nioht wider die Wahrheit meines Gewissene 
handeln und mufite doch wegen deB offenbaren Nutzens, welchen 
ioh vermoge des erfahrenen Beifalls der Zuhorer stiften konnte, in 
den gesagten Umstfinden der Akademis das Reoht zu theologisohen 
Vorlesungen als ein tiberzeugter Christ wtinschen.<

Eine flbermABige Arbeitslast hatte Basedow in dieser Zeit 
zu bewAltigen: Hatte er doch nioht nur seine Vorlesungen, 
»deren tAglich oftmals acht waren«, zu halten und sich 
darauf vorzubereiten, sondern er lABt auoh 1756 sein zirka 
600 Seiten starkes Lehrbuch prosaisoher und poetischer 
Wohlredenheit (Copenhagen, Roth) eracheinen, als ein Lehr- 
buoh, »dessen grflndliche ErklArung auf Gymnasien und hohen 
Schulen einem jeden ZuhOrer in allem was zur Wohlreden
heit in allerlei Werken erfordert wird, so viel Erkenntnis 
geben kOnnte, daB er sich der grOBeren Lehrbflcher einzelner 
Materien, z. E. der Grammatik, des Brief stils, der Kanzlei- 
sohriften, der Homilie und der Diohtkunst mit ihren Teilen 
allenfalls ohne weitere Anffihrung selbst zu bedienen im 
Stande sein mOchte«. Im Jahre 1758 lABt er seine zwei- 
bAndige Praktisere Philosophie ffir alle StAnde folgen (Copen
hagen, Ackermann), die ihm Gellerts Lob eintrAgt (Moralische 
Vorlesungen, herausgeg. von Schlegel und Hager, I, S. 243; 
auch Briefwechsel Ch. F. Gellerts, mit Demoiselle Lucius, 
herausgeg. von F. A. Ebert, S. 159), und schon 1759 gibt er 

5*
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das »vornehmlich zum Besten eines dfinischen studierenden 
Adels« gesqhriebene Werk: Neue Lehrart und Ébung in der 
RegelmfiBigkeit der deutschen Sprache heraus (Copenhagen, 
Ackermann), das auch in den Hamburger Nachrichten aus 
dem Reiche der Gelehrtenwelt vom 11. III. 1760 sehr an- 
erkennend besprochen wird. Daneben beschåftigt ihn viel 
der Plan einer theoretischen Philosophie: »Ich hatte schon 
in SorSe einen hernach unterbrochenen Anfang der theoreti
schen Philosophie drucken lassen. Sie war unterbrochen; ich 
konnte und wollte sie verbessem. Ich schrieb vier- oder 
fflnfmal ganze Alphabete (von Bogen), welche ich immer 
wieder dem Vulkan opferte, weil, wenn ich weit gekommen 
war, ich mein eigenes Manuscript wegen Schwfiche der Augen 
nicht ohne eine solche Mfihe lesen konnte, welche mich 
hinderte, in den folgenden Teilen die vorigen auf eine ge- 
hOrige Art zu brauchen, um ein ordentliches Ganze zu machen« 
(Hauptprobe, S. 120). Es ist erklårlich, dafi die von Jugend 
auf schwachen Augen von diesen AnBtrengungen angegriffen 
werden, so daB er schlieBlich nur mit Hilfe eines groBen 
convexen Glases sehen kann und sich von allen schriftlichen 
Arbeiten ffir die Akademie (Notariat) befreien lassen muB. 
Aber auch an die Kårper- und Nervenkraft werden durch 
die6e fibermfiBige Arbeit Anforderungen gestellt, denen sie 
nicht gewachsen ist. Hatte den Hamburger Gymnasiasten 
schwere Krankheit langere Zeit gepackt, war der Hauslehrer 
in Borghorst mitten wfihrend seines dortigen Aufenthalts ein 
volles halbes Jahr lang an der Ausfibung seines Berufs durch 
Krankheit gehindert worden, so erliegt der geschwfichte 
KOrper jetzt erst recht der Cberanstrengung: »er verffillt in 
eine so groBe Schwåche des Leibes und des Gemutes«, daB 
er immer, auch in dem folgenden Jahrzehnte, »eine Ver- 
rflckung seiner Verstandeskrafte« befflrchten muB. Disser 
Gefahr kann er nur dadurch begegnen, daB er sich »in den 
critischen Zeiten mannigfaltige und starke Zerstreuung durch 
Gesellschaften und Verander ungen des Ortes macht« (Pro 
memoria an Graf Bernstorff vom 23. Juli 1764). Diese 
Schwache seines Gemiits ist »von Jugend an groB gewesen, 
aber nun seit einigen Jahren gewaltig angewachsen«. DaB 
seine Befurchtung, daB schlieBlich seine »Gegner alle Para- 
doxie dem Anfange einer Raserei« zuschreiben wfirden, nicht 
unbegrfindet war, ist aus der Eingabe des Grafen Danneskiold 
vom Jahre 1767 zu erkennen, der fiber die letzte Zeit des 
Wirkens Basedows in Sorfi sagt: »man konnte mit ihm Mit-
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leid haben; denn er war halb verwirrt im Kopfe gewesen 
und war es ab und zu noch« und: >ich beklage seine be- 
reits erwahnte Schwache seines Gemflts und Gehims, die 
vielleicht Teil hat an dieser Verwirrung seiner Schriften.«

Eine ganze Anzahl von Freunden, die noch vou Leipzig 
her miteinander verbunden waren, fand sich hier in Dane
mark wieder zusammen. Neben Basedow und Klopstock, der 
als Legationsrat in Kopenhagen seinen EinfluB ausflbte, war 
es der j Angste Schlegel (Joh. Heinrich), der seit 1749 als 
Hofmeister der S3hne des Grafen Christian Rantzau, seine 
ZAglinge auf die Ritterakademie Soroe begleitete (und spater 
Professor der Geschichte und kgl. Bibliothekar in Kopenhagen 
wurde); ferner der 1753 auf KlopBtocks Veranlassung als Hof- 
prediger nach Kopenhagen berufene Joh. Andreas Cramer, der 
seit 1758 den Nordischen Aufseher herausgab, und der 1756 
von dem ihm befreundeten Cramer als Hauslehrer in sein 
Haus berufene junge (1734 in Hartenstein i. S. geborene) 
Gottfried Benedikt Funk, der Klopstocks — und Basedows — 
vertrauter Freund wurde, und auch spater, als Direktor des 
Domgymnasiums in Magdeburg, durch engste Freundschafts- 
bande mit Basedow verbunden war.1) — Die Freundschaft 
mit Cramer verwickelte Basedow in eine heftige Fehde mit 
Lessing. In den Berliner Briefen, die neueste Literatur be- 
treffend, Nr. 48—51, war der Nordische Aufseher Cramers 
in auBerordentlich scharfer, herabsetzender, ungerechter Weise 
angegriffen worden. (Cramer wird da »ein Schwatzer, ein 
seichter Homilet, ein nichtssagender Versificateur und noch 
dazu ein Ketzer und fast ein Enthusiast« genannt.) Da 
Cramer es fflr unter seiner Wflrde hielt, selbst auf diese 
»lieblose, unbesonnene Kritik« zu antworten, andererseits 
aber, wenn sie vflllig unwidersprochen geblieben wåre, bei 
vielen Schaden angerichtet worden ware, so trat Basedow 
fflr den Freund in die Bresche mit seiner Schrift: Ver- 
gleichung der Lehren und Schreibart des Nordischen Auf-

*) Cramer vermittelt in der Alfonser Zeit Basedows Korrespon- 
denz an Bemstorff; er gehort mit Funk, Klopstock und Alberti noter 
die MAnner, von aenen Basedow hofft durch Zusendung seiner Privat- 
Dogmatik »mehr niitzliohe Belehrungen selbst zu erhalteo, als ihnen 
zu geben«. In einer Anmerkung seines Sohreibens an Bemstorff 
vom 13. Mai 1766 sohreibt Basedow: »AuBer an die HH. Cramer, 
Funk, Klopstook und Alberti ist die Communication bisher nioht 
geschehen; denn dieae sind (in der Freundsobaft) nur Ioh-8elbat.« 
Funk wird aber in dieaem Sohreiben genannt: »ein långst hdohst 
verdienter Mann«.
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sehers, und besonders des Herrn Hofprediger Cramers, mit 
den merkwflrdigen Beschuldigungen gegen dieselben in den 
Briefen, die neueste Literatur betreffend, aufrichtig angestellt 
von J. B. Basedow. SorOe 1760. Basedow gesteht dem ihm 
unbekannten Kritiker nicht nur zu, daB er nicht ohne Be- 
gabung sei, sondern zollt ihm auch das Lob, daB er »Ober 
die hOchsten Grunde der schOnen Wissenschaften oft sehr 
psychologisch und scharfsinnig denkt« usw. (er handelt da 
vollståndig nach der von ihm in § 48, S. 45 seines Lehr- 
buchs der Wohlredenheit gegebenen Anweisung Uber die 
Widerlegung des Gegners), halt aber mit seinem Urteile 
nicht zurflck, daB derselbe sein Genie miBbraucht håbe, wenn 
er »erleuchtete, reine Lehrer der wahren Kirche in den Ver- 
dacht der Ketzerei und fanatischen Denkart bringe« und 
nennt seine Behauptungen geradezu — mit Fug und Recht — 
Verleumdungen. Da failt Lessing in Nr. 102 —112 der 
Literaturbriefe fiber ihn her mit der ganzen Schfirfe seiner 
Dialektik, aber auch mit der ganzen ungebåndigten Ge- 
reiztheit seines Wesens, die vor schwersten Schmfihungen 
und unbeweisbaren Verdåchtigungen und Verleumdungen des 
Gegners nicht zurfickschreckt. Wenn Basedow vorzog, auf 
diese Angriffe nicht zu antworten (die allerdings von Danzel 
a. a. O. ein »Meisterstfick der Polemik«, »ein glånzendes Bei- 
spiel persdnlicher Oberlegenheit«, an dem man »ordentlich 
tjberlegenheit studieren konne« genannt werden, obwohl er 
zugeben muB, daB Basedow nicht, wie ihm Lessing unter- 
schiebt, Mitarbeiter am Aufseher war,1) und daB die Ver- 
teidigung nicht von Cramer veranlaBt war), so handelte er 
vfillig richtig.

*) Basedow hat jenen Artikel >Von der Allgemeinheit der mora- 
lischen Oesetze« (St. 51 des 1. Bandes des Nordisohen Aufsehers) 
tatsfichlich nicht verfaBt. Vgl. Cramers Vorrede zum 3. Bande des 
Nord. Aufs. In dem von mir benutzten Exemplar des 1. Bandes 
des N. A. aus der Hamburger Stadtbibliothek findet sioh der hand- 
sohriftliche Eintrag (von Dr. F. A. Oropp?): »Nach F. C. Cramer, 
Klopstook, Bd. 4 (1790), S. 493 ff. ist der Brief von Barisien, nach- 
herigem dåoischen Konsul in Marokko, und die Kritik von Lessing 
beinahe das einzige Mal, wo Er, der sonet bieder und (wo nioht 
Leidenschaft ins Spiel kam) gerecht gegen Verdienst war, sioh einer 
so schreienden Tyrannei sohuldig gemaoht.« — Auoh Schmidt a. a. O. 
S. 65 ff. uiteilt in dieser Angelegenheit unrichtig und ungeiecht fiber 
Basedow: Denn Basedow war eben nicht, wie Schmid ausdriicklioh 
behauptet, Mitarbeiter am N. A. Und wenn er Basedows Aus- 
ffihrungen gegen den Kritiker als »heftigste bezeichnet, so hfitte er 
nicht unterlassen dfirfen, dooh erst zu sagen, daB LeBsings Angriffe 
ungerecht und gehassig waren.
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In dieser ganzen Zeit genieflt Basedow den Schutz und 
die Gunst der Grafen Moltke1) und Bemstorff.2) Wie eng

2) Vgl. Dansk biogr. Lex. Bd. XI, S. 380 Artikel: Moltke, Adam 
Gottlob, von E. Holm,. — Geboren den 10. Nov. 1710 auf Bittergut 
Biesenow in Mecklenburg ale Sohn des dånischen Oberstleutnants 
Joachim M., wurde er 1722 Page beim Kronprinsen Christian, 1730 
Kammerpage beim 7jåhrigen Kronprinzen Friedrich, dem spåteren 
Konige Friedrich V. Zwischen Moltke und Friedrich bestand ein 
enges Verhaltnis, das bis zum Tode wahrte. »Wie M.s Laufbahn 
war, so war es ihm unmSglich, eine reiche Ausbildung dee Geistes 
durch Studien oder Reisen zu erlangen; dagegen war er schon frtihe 
religios erweckt und scheint auch einige Zeit mit den Herrnhutern 
in Bertihrung gestanden zu haben. 1735 wurde er Kammerjunker, 
wurde 17 43 Hofmarschall desPrinzen und trat 1844 als Oberkåmmerer 
an die Spitze des prinzl. Hofstaates. Als Friedrich 1746 Konig wurde, 
flberhåufte er M. mit Gnadenbeweisen; er machte ihn 1746 zum Ober- 
hofmeieter, schenkte ihm das Gut Bregentved und ernannte ihn 1747 
zum Geh. Rat. 1750 erhob er Bregentved zu einer Lehnsgrafschaft. 
In seiner Stellung, wie als des Konigs Freund, konnte er sich in 
jeder Beziehung geltend machen. Er konnte »Minister ab- und ein- 
setzen«. 1763 erhielt er den Sitz im Conseil. — Mit Grf. Bernstoff 
stand er sich anfangs nicht gut (Bemstorff war englisch gesinnt, 
wåhrend M. franzosisch gesinnt war. Friedrich II., der Bemstorff 
haBte, suchte ihn durch M. zu ettirzen). Aber nachdem er einmal seine 
Partei ergriffen hatte, war er ihm eine wertvolle Sttitze. Er wurde 
Mitglied der Oberschatzkammer, Præsident der Kunstakademie, der neu 
errichteten Haushaltungs- und Natural-Gesellschaft, weiter auch Prå- 
sident der westindisch-guineischen, wie der asiatischen Handelskom
pagnis. Mit Friedrich V. Tode (14.1.1766) war seine Machtperiode zu 
Ende. Seine Feinde geben gegen ihn vor. Schon im Juli 1766 erhielt er 
seinen Abschied aus den wichtigsten Amtem. Als 1768 der russische 
EinfluB obenauf kam, trat er wieder ins Conseil ein und wurde wieder 
Pråses der Oberschatzdirektion und Mitglied der Landkommission. 
Als er aber nichts mit Rantzau-Ascbeberg und Struensee zu tun 
haben wollte, wurde er am 10. Dez. 1770 ohne Pension verabschiedet. 
Er staTb in Kopenhagen den 25. Sept. 1792. — Auf Anfrage bei 
Hrn. Lehnsgraf Moltke auf Bregentved, ob noch Briefe von Basedow 
an Grf. A. G. Moltke im Familienarcbive vorhanden asien, erhielt 
ich die freundliohe Antwort, daB dies der Fali sei. Leider håbe ioh 
dieeelben noch nicht einzusehen, oder in Abschrift zu erlangen ver- 
mocht.

2) Vgl. Aage Irijs, Die Bemstorffe. Johann Hartwig Ernst v. B., 
geb. d. 13. Mai 1712 zu Hannover als Sohn des hannoverschen Kriegs- 
rats und Kammerhenn Joachim Engelcbe Bemstorff, studiert 1727/29 
in Ttibingen, tritt in dånische Dienste 1732, wird 1733 auBerordent- 
licher Gesandter in Sachsen, 1736 in Polen, 1737 Gesandter in 
Regensburg, 1744 auBerordentlicher Gesandter in Paris. Nach seiner 
Riickkehr von da wird er 1751 zum Geheimrat im Conseil und zum 
Obersekretar der deutschen Kanzlei ernannt, 1762 Pråses des Kommerz- 
kollegiums und Pråses des Armenwesens. Im Sept. 1770 wird er, in 
Ungnade gefallen, aus allen Amtem entlassen und ziebt sich auf sein 
Erbgut Wotersen zurfick. Er stirbt am 18. Febr. 1772 in Hamburg.
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verbunden Basedow mit Graf Bernstorfl war, daf Dr zeugen 
nicht allein die mannigfaltigen Stellen in seinen Schriften, 
in denen er seinen Måzen, »den groBten seiner irdischen 
Wohltåter« (Brief v. 10. VII. 1761), rflhmt und preist (z. B. 
Antrittsrede in Altona, Anrede in der Schrift: Das in Dessau 
errichtete Philanthropin, Widmung seines Systems der ge- 
sunden Vernunft), sondern auch sein Verkehr mit ihm, als 
der gesthrzte Minister sich in die Nåhe von Hamburg zurDck- 
gezogen hatte, vor allem aber die zahlreichen Briefe, die 
zwischen beiden gewechselt worden sind. Bei ihm holt sich 
und erhalt Basedow in allen wichtigen An gelegen heiten Rat, 
ihm unterbreitet er den Plan seiner Schriften, ja sendet ihm 
gefåhrlich erscheinende vor der VerOffentlichung zur Begut- 
achtung zu, ihm klagt er sein Leid, ihn fleht er um Schutz 
vor den Verfolgern an, von ihm erhålt er in bereitwilligster 
Weise UnterstUtzungen jeglicher Art, um seine Plåne durch- 
fUhren zu kBnnen. Am meisten bewåhrte sich dieser Schutz, 
als Basedow in den schweren Kampf mit Graf Danneskiold 
verwickelt wurde. Ober diese Episode im Leben Basedows 
ist bisher nicht viel mehr bekannt, als was er in gelegent- 
lichen Stellen seiner Schriften und was Meier und Rathmann

Muncker urteilt iiber ihn'(in: Friedrich Gottlieb Klopstock, S. 260ff.): 
»Er erwarb sich gleich groBe Verdienste um die åuBere, wie um die 
innere Politik seines Vaterlandes.« »Nach Kraften verbesserte er die 
offentliche Gesundheitspflege nnd das ofientliche Armenwesen; die ein- 
heimische Industrie beforderte er, allerdings auf Kosten des aus- 
wartigen Handels und mit ungeheurem Geldaufwand; den Wohlstand 
des Volkes hob er, indem er die Fronlasten von dem Bauernetande 
abloste; zugleich mehrte er die Bildung des Volkes dnrch die Sorg- 
falt, die er dem offentlichen Schulwesen zuwandte.« »Strenge Sitt- 
lichkeit und echte Frommigkeit bildeten den Grund seines gesamten 
Seins und Handelns. Aber sein sittlicher Ernst artete nie zum 
Trtibsinn, seine Frommigkeit nie zur Unduldsamkeit aus. Er war 
gQtig und leutselig gegen jedermann, mildtåtig ohne Grenzen, gegen 
UnteTgebene nacbsichtig, vertrauensvoll, freundschaftlich-liebens- 
wiirdig.« »Im Verkehr mit ihm f&blte man Bich nicht durch seine 
Autoritet und seine Talente, selbst nicht durch seine glanzende Be- 
redsamkeit gedruckt oder eingeschtichtert, sondern zu freier, zagloser 
Entwickelung der eigenen Individualitet geradezu angeregt.« — 
Die sehr lehrreichen und flir Basedows Lebensgeschichte wichtigen 
Briefe Basedows an Bernstorff sind aufbewahrt im Familienarchiv zu 
Wotersen und zum groBenTeil rerijffentlicht in Bernstorffische Papiere 
von Aage Frys, Bd. II, 8.47/57. Der noch nicht veroff« ntlichte Teil 
ist mir durch die Gute des Hin. Grafen Bemstorff-Gyldensteen auf 
Wotersen, dem ich auch hier meinen berzlichen Dank dafiir aus- 
spreche, zuganglich gemacht und durch Herrn Professor Aage Irii& 
in Abschrilt auegehåndigt worden.
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daruber SuBern, und das ist recht wenig. Volles Licht fåilt 
auf diesen Streit durch die in dem Buche Luxdorphiana, 
eller Bidrag til den danske Literairhistorie, uddragne af Bolle 
Willum Ltlxdorphs efterladte Samlinger. Ved Mag. Rasmus 
Nyerup. Kidbenhavn. 1791. mitgeteilte, aber wahrscheinlich 
s. Zt. nicht abgesandte Eingabe des Grafen Danneskiold1) an 
den Kdnig. Da sie bisher alfen deutschen Biographen Base-

x) tiber Graf Danneskjold - Samsoe vgl. Dansk, biogr. Lex. IV, 
8.189 f., Artikel Danneskjold. Er war ein SproB des danieohen 
KonigshauBeB, ein Sohn von Christian Gyldenløve, dem Sohne von 
Christian IV. nnd Vibeke Kruse. Geboren den 1. November 1703 
wurde er in fruher Jugend naoh England gesandt, wo er bis zum 
16. Jahre blieb, sich mit dem Seewesen, Schiffbau und Meohanik 
beschåftigend. Dann ging er uber Paris nach Holland, auch da 
maritime Studien treibend. 1721 zuruckgekehrt, fand er nicht die 
Gunst seines konig! Oheims, sondern wurde mit der Ftihrung einer 
Kompagnis Reiter beauftragt und bald verabschiedet, erhielt aber 
1729 den Titel eines Geheimrats. 1731 wurde er Deputierter im 
Seekommissariat, 1735 Leiter des Seeetats. 1738 wurde er Geh. 
Konferenzrat und 1743 Generaladmiralleutnant. Um das Seewesen 
hat er sich sehr verdient gemaobt. »Es war nicht leicht mit ihm 
zu verkehren, zumal da er alles falsoh fand, was andere taten.< 
Christian VI sohreibt uber ihn: »Graf D. ist sehr sensibel, aber da 
er uns niitzlich ist, wollen wir ihn so sehr als moglioh menagieren.« 
Nach Christian VI. Tode verabschiedet, wurde er 1760 als — Ober- 
hofmeister an der Ritterakademie zu Soroe berufen. »Er nahm sich 
mit groBem Eifer der ihm ganz fremden Gesohåfte an und hat die 
Akademie in den Jahren, die er dort zubraohte, ein Stiiok in die 
Hdhe gebracht; 1764 erhielt er seinen Absohied wegen seiner vielen 
Klagen fiber die scblechte pekuniåre Stellung, unter der die Re
gierung die Akademie leiden lieB.« — Das gewisse und tief religiose 
Gefiihl und ein fiir die Jugend warmer Sinn spreohen besondere an. 
Sein stark religioser Standpunkt braohte ihn in Konflikt mit Base
dow.« 1766 von Christian VII. zum Mitglied deB Conseil ernannt, 
trat er an die Spitze der Marine, wurde Oberkriegssekretår fiir das 
Seewesen und Surintendant de marine. — Nun greift er in einer 
Eingabe scharf den Grf. Bernstorff an als einen schådlichen Minister. 
Aber' B. wehrte sioh so tapfer, daB er blieb, aber Danneskjold am 
27. X. 1767 aus seinen Stellungen weichen muBte. Er starb den 
18. VII. 1770. — Von den in der Eingabe erwåhnten Briefen, de 
Basedow an Danneskjold sobrieb, eobeint leider nichts mehr vor- 
handen zu sein. Auf meine diesbezugliohe Anfrage antwortete mir 
wenigstens Herr Lehnsgraf Danneskjold-Samsoe auf Gisselveld, daB 
keine Briefe Basedows in seinem Familienbesitze seien. Hat Dan
neskjold bei seinem Abgange von Soroe sie in den Akten der Ritter
akademie zurtiokgelassen, so sind Bie wahrsoheinlioh bei dem von 
Pinloche S. 33, Anm. 3 orwåbnten Brande mit verniohtet worden. — 
In der Abschrift der hier teilweise mitgeteilten Eingabe des Grafen 
D. an den Konig ist der Raum fiir die Einsetzung des Mon at s tages 
freigelasBen, und nur datiert den October 1767, ein Zeiohen dafur.
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■dows unbekannt geblieben zu sein scheint, oder wenigstens 
nicht ausgeschOpft worden ist, so gebe ich sie ibrem Haupt- 
teile nach im folgenden in Ubersetzung wieder:

>Als ich vom hochsel. Herrn Vater Ew. Konigl. Maj. aus meiner 
Zuruckgezogenheit als Oberhofmeister der Ritterakademie zu Soroe 
bemfen wurde, fand ich da diesen falscben Lehrer vot, ernannt zum 
Professor, erst der deutschen Sprache und der sogenannten schonen 
Wissenschaften, ja kurz vor meiner Ankunft hatte er sogar den Lehr- 
auftrag fur die Theologie erhalten. Eine unverstiindliche Berufung 
ffir einen Mann, der niemals darin examiniert worden ist! Ja der 
sogar bereits ehe er berufen worden war, lateinische Schriften ge- 
schrieben hatte, die ebenso angefiillt sind mit irrigen Satzen, als sie 
an sich schlecht und jammerlich sind.« (Dies ist nicht wahrl Base- 
dows lateinische Schriften, die Eieler Dissertation und die Soroer 
Antrittsvorlesung enthalten nichts Derartiges. Es kann nur die 
deutsche Abhandlung >Ob die Philosophie zur Freigeisterei verfiihre« 
gemeint sein. Diese verdient aber nicht dies harte Urteil.)

>Eaum war ich einige Tage im Amte, als er mir gelegentlich 
eines Gesprachs selbst zu erkennen gab, ,daB er die Lehre der Ma
terialisten begunstige; ja er rfihmte sogar disse falschen Lehrer, daB 
sie am geeignetsten waren, Naturalisten, Deisten und Atheisten zu 
bekebren*. Worauf ich antwortete, daB ich, so schwach und unver- 
niinftig auch diese alle dåchten, die Denkart der Materialisten fUr 
ebenso schwach und wenig geeignet hielte, die anderen zu bekehren: 
aber alle w&ren sie einig darin, mit auBerster Eraft darnach zu 
streben, wenn moglich die Fundament« aller Religion, natUrlicber oder 
offenbarter, besonders alles ChriBtentums zu untergraben, und so im 
hochsten Grade bemiiht, die einzige auf festem Grunde stehende 
Hoffnung und Seligkeit verniinftiger Menschen auf ein kiinftiges 
Leben umzustUrzen.

Dies Gesprach machte mich auf ihn auf dem so gefabrlicben 
Posten zu Soroe aufmerksam, wo ich damit betraut war, die Jugend 
des Landes zu erziehen. Ich erkannte bald, daB er nicht allein 
Enthusiast war, als welchen man ihn bis dahin angesehen hatte, und 
was er auch wirklich noch ist, sondern daB er zugleich beinahe in 
allen Teilen der Religion ein irriger und falscher Lehrer war. Er 
lehrte nicht allein den Socinianismus und babnte den Weg dazu mit 
der verdammungswUrdigen Lehre, daB die Einder nicht Christum ale 
Gott kennen lemen dUrften, ehe sie villigere Einsicht erhalten hatten, 
das heiBt aber: niemals (denn wer kann je scbarfsinnig genug werden, 
so daB er die Mysteria erkennen kann?), sondern er lehrte sogar den 
Materialismus; denn in einer damals unter der Presse befindlichen 
Schrift, genannt Philosophia theoretica, bediente er sich soleher Aus- 
drticke, daB er der Seele formam, figuram et extensionem zuspricht, 
die eigentlichen und essentiellen Eigenschaften der Materie, und 
weiterer seiner ebenso torichten, als unbegTeiflichen und unverstand-

daB sie offenbar nioht mehr abgesohiokt wurde, da der Graf duroh 
seine am 27. Ootober 1767 erfolgte Entlassung daran gehindert ward. 
Das Bchiiftstuck solite wobl eine Waffe in dem Eampfe D.s gegen 
-Graf BernBtorff, den Beschiitzer Basedows, bilden, eine um so 
sch&rfere, als Bernstorff in demselben gar nioht erwåhnt wird.
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lichen Ausdrficke. Ich gage: torichte; denn bat die Materie, die 
doch verganglich iet, und die Seele ein und dieselben essentiellen 
und wesentlichen Eigenschaften, wo bleibt dann die Unsterblichkeit 
der Seele, der einzige Trost, den vernQnftige Menschen, am meisten 
aber Christen, besitzen? Damit ich nicht den Anschein erweckte in 
dieser Zeit, als wolle ich despotisch handeln, wenn ich diese mit so 
schandlicher Lehre erfiillte Bchrift unterdruckte (was mit einem noch 
erhaltenen Exemplar derselben bewiesen werden kann), setzte ich die 
zuvor nach dem Gesetze angeordnete, aber dann unter die FiiBe ge- 
tretene Censur wieder in ihre volle Kraft. Professor Basedow, der 
meine Absioht erkannte, bielt selbst damit ein, diese verderbliche 
Arbeit zu vollenden, weil er selbst wohl einsah, daB sie nicht diese 
Probe bestehen wiirde. Ich versuchte mit iiuBerster Schonung und 
auf alle erdenkliche Weise ihn auf den recbten Weg zurtickzubringen; 
aber vergebens. 8eine stolze Absicht, Triebfeder all’ seiner Hånd
langen, Håresiarch zu werden, lieB es ihm nicht zu.

Als ich ihn unverbesserlich fand, war ich gezwungen, meine 
Pflicht zu erftillen, nåmlicb die mir anvertraute Jugend vor seiner 
vergifteten Lehre zu bewabren.

Ich sagte (ihm) die (bevorstehende) Gefahr an und die Unmoglich- 
keit fiir mich, zu schweigen. Ich stellte ihm vor, daB ihm entweder 
verboten werden mtisse, fiber die Theologie zu lesen, oder ich wiirde 
von Amts wegen genotigt, ihn wegen seiner falscben Lehre und ge- 
fahrlichen Schriften anzuklagen.. . . Dies bewirkte. daB ihm unter- 
sagt wurde, iiber die Theologie zu lesen, und der Pfarrer damit be- 
auftragt wurde, ohne daB ihm (Basedow) die dafiir zuvor zugelegte 
Besoldung, die sich auf jåhrlicb 200 Rthlr. belief, entzogen wurde.

Er las seitdem nach meiner AnoTdnung iiber Grammaticalia usw. 
Aber verh£rtet in seiner falschen Denkart. und besorgt darum, sein 
Gift auszubreiten, zog er (wer solite solches Verhalten vermuten?) 
seine falsche Lehre hinein in seine Vorlesungen iiber Sprache, Gram
maticalia und schone Wissenschaften.

Nach verschiedenen vergeblich darum gemachten Erinnerungen 
notigte micb dies sein Verbalten dazu, darauf zu dringen, daB er von 
der Akademie entfemt werde; dabei erinnerte ich zugleich daran, daB 
es am besten sei, ihm ein Civilamt zu geben, sogar mit besseren 
Bedingungen, aber ihm nicht zu erlauben, zu lebren oder zu schreiben, 
da all seine Gedanken in der Theologie falsch und schadlich seien, 
und in der Moral schlecht. Wenn dies beacbtet wiirde, konnte man 
mit ihm Mitleid haben, da er halb verwirrt im Haupte gewesen 
w&re, und es ab und zu noch sei.

Hier, allergn. Konig, muB ich eingestehen, daB ich einen Fehier 
und Versehen begangen håbe, den ich mir selbst vorzuwerfen håbe, 
n&mlich daB ich, geriihrt von Mitleid, und verleitet von einer un- 
zeitigen Barmherzigkeit und der Fursprache anderer fur ihn. mich 
dazu iiberreden lieB, nicht des Gesetzes Strenge walten zu lassen, 
und ihn damit so weit zu treiben, daB er nicht, wenigstens in Ew. 
Maj. Lande nnd Diensten, hatte dazu kommen konnen, die abscheu- 
lichen Schriften zu schreiben, die sein verwiTrtes Hirn seitdem her- 
vorgebracht bat. Mitleid, Mitgefiihl und Hoffnung auf Besserung mit 
der Zeit bei dieser Strafe brachten mich zu diesem Fehier, den ich 
so aufs tiefste bereue, daB ich, nun mir mein Amt gebietet zu reden, 
nnd die Wahibeit darzustellen, zu verbessern suche, so viel es in 
meiner Macht steht.
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DaB dies eben Dargestellte wahr iBt, weiB die ganze Akademie, 
und das konnen auch teils die noch in meinen Hånden befindlichen 
Briefe, teils noch einige bei der Akademie Lebende beståtigen. Und 
dies flihre ich hier an, um zu beweisen, daB ich durcbauB niohts 
Personliches wider ihn håbe, da ich ihn stets mit åuBerster Schonung 
bebandelt håbe, wofiir ich mich auf ihn eelbst berufen darf.

Da icb also, genotigt durch sein unverbesserliches Verhalten, 
darauf sehen muBte, daB er von der Akademie, wo er hocbet schåd- 
lich war, removiert werde, wurde diese endlich von ibm befreit. Aber 
zu beklagen ist, daB er wieder dazu ernannt wurde, ein Lehramt zu 
bekleiden, das Professorat in Altona. Wohl ist es nnr eine Professur 
der Moral. Aber wie kann wohl gesunde Moral von dem gelehrt werden, 
der hiernach es sich als eine Ehre anrecbnet. ein Feind Christi und 
des Christentums, ja sogar der Unsterblicbkeit der Seele zu sein?

Wie schwach ist nicht, allergn. Konig, die Entscbuldigung, die 
man fiir ihn anftibrt, daB er nun da nicht mehr tniindlich seine ver- 
derbliche Lehre lehrt! Mag das immerhin so sein. Ein jeder moge 
urteilen: Was ist am schådlichsten, entweder eine falsche Lehre 
mfindlich dargeboten in einem Pådagogium Schiilern, die nicht genug 
Einsicht darin haben, und denen es folglich um so weniger sebadet, 
oder unz&hlige Schriften, mit denen er die Welt unaufhorlich mit 
vorurteilsvoller Lehie erfullt, die sowohl jetzt wie nach seinem Tode 
schadet? Schriften und Lehren, schådlicher und gefåhrlicher sogar, 
als die von Sebade, der verbannt wurde, und von einem Teil anderer 
falscher und irriger Lehrer.

Nachdem er von Soroe removiert war, plagte er mich noch bei- 
nahe l1/, Jahre mit seiner Korrespondenz, um mich scbriftlich zu 
tiberreden, wie zuvor mundlich, zu seiner verderblieben Lehre iiber- 
zutreten, bis ich diesen ebenso unniitzen, wie årgerlichen Briefwechsel 
abbrach mit der wohlgemeinten Ermabnung, daB er nicht schreiben 
solle, wie er es tat, wie ein Tindal, Woolston und Edelmann, da er 
sonet auch gewiB dieselbe Frucht ernten wurde, n&mlich Gottes Zorn 
und aller vemfinftigen Menschen Verachtung. Eine woblgemeinte 
Erinnerung, aber ganz unniitz verschwendet bei ihm. dessen ganzer 
Ehrgeiz, wie gemeldet, allein darauf hinausgeht, ein Håresiarch 
zu werden, was er doch nicht erreicht, du alles das, was er aufstellt, 
nur alte, anders uud schlecht eingekleidete, falsche Lehre ist.

Nun ich seine Lehrweise und sein Verhalten in Soroe dargestellt 
håbe, um eine Erklårung (obschon nicht mit so schlimmen Farben, 
wie er es verdiente) seines Charakters und seiner Lehrweise zu geben, 
erfordert, allergn. Konig, meine Absicht, einige wenige der grobsten 
seiner falechen Lehren aufzuzeigen, uber die ich mich beklage, wo- 
mit aber seine Schriften angeflillt sind. Dieee beweisen, daB er ein 
Feind Christi, seiner ewigen Gottheit, der Kraft und der Vollgfiltig- 
keit seines Verdienstes, ein Feind und Verkebrer der heiligen Schrift, 
dagegen sowohl ein Freund und Verteidiger des Socinianismus und 
der Arianischen Lehren, als des Indifferentismus in der Religion ist, 
indetn er streitet wider die Unsterblichkeit der Seele, indem er der- 
selben »sens< und dieselben Eigenschaften beilegt, wie der vergång- 
licben Materie. Mit diesen und anderen ebenso falschen Lehren 
sind beinahe alle seine Schriften angeffillt, aher ganz besonders 
folgende: 1. Philalethie. 2. Methodischer Unterricht in der Religion 
der Vernunft. 3. Auszug aus der ganzen heiligen Schrift. 4. Beweis
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des Cbristentums als der besten Religion. 5. FreimQtige Privat- 
Dogmatik; und der Kern und die Quintessenz seiner falschen Lehre, 
das letzte Werk: Hauptprobe der Zeiten, mit Beilagen.<

Aus der Eingabe geht deutlich hervor, daB Danneskiold 
durchaus nicht der ungebildete, bornierte Fanatiker war, als 
den ihn GUring S. XXXVII hinstellt, sondern ein ehrlicher, 
fest in seinem Glauben stehender, seiner Pflioht bewuBter, 
aber auoh mit den Verhåltnissen rechnender Mann; daB aber 
auch Basedow nicht aus Neuerungs- und Oppositionssucht 
seine Lehre aufstellte, wie ihm seine Gegner vorwarfen, 
sondern daB er felsenfest von der alleinigen Wahrheit seiner 
Lehrs&tze Uberzeugt war, und bereit, auch daf Ur zu leiden. 
Wie håtte er sonet gleich beim ersten Zusammentreffen dem 
als streng orthodox bekannten neuen Oberhofmeister gerade 
Uber eine der Lehren reden kSnnen, in der er von der 
Kirchenlehre abwich; wie håtte er immer wieder versuchen 
kOnnen, sogar noch l1/, Jahre nachdem er von SorSe ent- 
fernt war, den Grafen zu Uberreden, ja zu bekehren?! Man 
erkennt aber auch, daB hinter dem Grafen Danneskiold Gegner 
Basedows stehen, die dem Oberhofmeister Zutrågerdienste 
leisten, und daB Danneskiold in seinem Vorgehen gegen 
Basedow durch die RUcksichtnahme auf dessen måchtige Be- 
schUtzer gehindert wird. (S. auch Basedows Brief an Graf 
Bernstorff bei Pinloche, S. 462.) Dem Zu6ammenwirken der- 
selben gelingt es, ihren SchUtzling aus der geføhrlichen Nåhe 
Danneskiolds zu entfernen, indem sie seine Versetzung an 
das Gymnasium zu Altona als ordentlicher Professor der 
Moral durchsetzen,1) und zwar unter Beibehaltung seines 
bisherigen Gehaltes und Ranges. Die betreffenden Urkunden 
sind ausgefertigt unter dem 19. Januar 1761. Basedow tritt 
aber die Stelle nicht sofort au. Was der Hinderungsgrund 
gewesen, ist nicht ersichtlich.

4. Altona.
In Altona aber wurde offenbar seine Ernennung nicht 

gerade mit Freude begrUBt; wenigstens fUhlte sich der 
Spezialkollege Basedows daselbst, Professor Profe3), durch

*) Die UrkundenabBchriften, auf denen icb hier und — teilweise — 
im folgenden fuBe, ‘fand ich e. Zt. im Staatearchive zu Schleswig 
(A. XVIII, 603; A. XXI, 276 usw.). Herrn Arcbivrat Dr. Kupke, 
der mich bei meinem Suchen bereitwilligst unteietiitzte, sei ganz be- 
sonderB gedankt.

*) Gottfried Profe., Magister und Adjunct der philosoph. Fakultat 
an der Univereitat Halle, war am 16. XI. 1739 zum Professor Matbe-
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dessen Ernennung beeintråchtigt. Schon am 3. Februar reicht 
er ein diesbezugliches Schreiben bei der deutschen Kanzlei 
ein, wird aber unterm 21. Februar dahin verståndigt, da er 
»als Professor Philosophiae bei dem dortigen Gymnasio bis
her die Moral publice und privatim gelehrt håbe, so ddrfe 
diese Arbeit jetzt, weil der Herr Professor Basedow zum’ 
ordentlichen Professor Moralium daselbst bestellet worden, 
keineswegs eingehen, sondern kann nach wie vor von Ihnen 
ungehindert fortgesetzt werden«;. Im FrQhjahre 1761 siedelt 
Basedow nach Altona Aber, kann aber, wie er seinem GOnner 

matam und Conrector an dem in Altona errichteten GymnaBio und 
Paedagogio berufen worden mit einer Besoldnng von 200 Rthlr. 
— neben freier Wobnung — und der Erlaubnis, Privat-Collegia zu 
lesen. Er waT eines Ratsherrn Sohn zu Frankfurt a. M. und hatte 
schon ein Conrectorat in seiner Vaterstadt ausgeschlagen. Seine Dis
sertation handelte De optima methodo linguas in primis Sanetam 
discemdi. Er ward spater Direktor des mit dem Gymnasium ver
bundenen Pådagogiums und erhielt nun 300 Rthlr. Als 1750 beide 
Anstalten getrennt wurden, behielt er sein volles Gehalt, ward 
aber nur noch Professor am Gymnasium, woduroh seine tSglichen 
Lektionen von 5 auf 1 herabgesetzt wurden. Aber >er war doch mit 
dieser ftir die Anstalten iiberhaupt sehr ntitzlichen Einrichtung aus 
dem Grade nicht friedlich, weil seine Einkdnfte durch die dem Rec- 
tori znfallende Introduotionegebtihr der Schulknaben auf etliche Thaler 
Abbruch gelitten hatten und seit der Zeit hat er seine Nahrungs- 
Sorge durch offentliche Klagen an den Tag geleget«. Ein von ihm 
1754 gestellter Antrag auf Gehaltserhohung wird kurz damit beant- 
wortet, daB diesem »Anverlangen bewandten Umst&nden naoh nicht. 
deferiret werden« kann. Auch der Oberpr&sident rit von einer Be- 
willigung des Gesuchs ab, da es nioht ratsam sei, »durch eine Zu- 
lage an den Supplikanten den Neid und die Begierde der iibrigen 
Professoren zu erwecken und die einmal festgesetzte Gleichheit des 
Salarii derer mit gleicher Arbeit belastigten Lehrer zu unterbrechen, 
zumal da der in seinen Wissenschaften und seiner Lehrart eonst. 
grtindliche und geschickte Supplikant seinen Trieb etwas zu erwerben 
bei seiner sehr m&Bigen Arbeit, welche tiiglich nur einer Sffentlichen 
Lehrstunde gewidmet iet, durch Herausgebung gelehrter Schriften 
ein Gentige zu thun ohnehin vollig im Stande ist«. — Anfang M&rz 
1756 kommt er wieder um Erhohung seines Gehalts ein, wird aber 
wieder mit dem Bedauern abgewiesen, daB keine Mittel vorhanden 
seien; ebenso Anfang 1757. — Man kann verstehen, daB der Mann 
erbittert war, als ihm in Basedow seiner Meinung nach ganz un- 
notigerweise ein Kollege zur Seite gestellt wurde, der, trotz noch 
geringerer Arbeit, ein dreimal hoheres Gehalt bezog, als er, und 
von dem er Gefahr lief in seinem Einkommen gesch&digt zu werden, 
da Basedow gleichfalls Privatvorleeungen halten und das Honorar- 
daffir neben seinem Gehalte behalten durfte, und da vorauszusehen 
war, daB Basedow als der neu aufgl&nzende Stern, der in der Voll- 
kraft seiner Jahre stand, die Schtiler des alternden, schon 22 Jahre- 
in Altona docierenden Profe zu sich hintiberziehen wiirde.
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linterm 10. Juli schreibt, sein Amt wegen Einrichtung dee 
Gymnasii vor Mich. nicht antreten«. Dies Schreiben ist so 
auBerordentlich kennzeichnend fiir die Verhåltnisee, daB ich 
es in extenso wiedergebe (Staatsarchiv Schleswig A XVIII, 
603):

MonseigneurI Durch des Konigs und Ew. Hochfreyherrl. Excellenz 
Gnade und Schutz genieBe ich itzund theils wiirklich, theils in Hoff- 
nung des mir in Altona gnådig zugedachten ruhigen Zustandes. Ich 
bin so glticklich gewesen, Dero Genesung ebenso bald zu vernehmen, 
als die Anfalle des Fiebers, die icb sonet nicht ohne Schrecken 
wQrde gehoret haben. Meine Dankbarkeit und Ehrerbietung gegen 
bie, gn. Herr, sind mit einer Gemiithsbewegung verbunden, welche 
wegen der Wfirde des Gegenstandes selbst einem Stoiker eine Pflicht 
sein wtirde. Das Amt kann ich wegen Einrichtung des Gymnasii 
nicht vor Michaelis antreten. So empfindlich mir die Freude ist, 
Ew. Excellenz schreiben zu dfirfen, so håbe ich doch erst einige Er- 
fahrungen einsammeln wollen. Die bisherigen, gn. H., sind zwar mir 
eben nicht sehr angenebm, doch von der Art, daB ich verbunden bin, 
der unschatzbaren Zeit Ew. Excellenz zu schonen, und sie nicht zu 
erzåhlen. Ich will hier nach der Absicht Ew. Excellenz lehren und 
dabei der Welt ntitzliche Schriften liefern. Soli besonders das letzte 
mir bei den geringen Kraften meiner einformigen Seele einigermaBen 
gelingen, bo ist fast unnmginglich notig, gn. H., daB S. M. aller- 
gnidigst geruhen, mein hiesiges Amt auf die bloBen Vorlesungen ein- 
zuschr&nkeh, so daB ich von den sogenannten Conferenzen, vom Se
kretariats und anderen solehen Verrichtungen, auch von dem Direk- 
torate, wenn die Ordnung an mich kommen sollte, befreiet werde. 
Diese allerunterthanigste Bitte um die Bestimmung meines Amtes 
durch die von den Oberen vorzuschreibenden Lehrstnnden, die ich 
ohne weitere Einfdhrung in das Collegium professorium mit einer 
offentlicheu lateinischen Rede anzufangen wiinschte, hat følgende 
Bewegungs-Grunde, die ich der bohen Entscheidung Ew. Excellenz 
unterth&nigst vortrage: 1. Die zunehmende Schw&che meines Gesichts 
giebt nioht zu, daB ich ohne unanstandige Anstalten und Stellungen 
offentlich mit Akten oder Protokollen umgehe, weswegen ich anch in 
Sorbe vom Notariat fflr befreiet gehalten bin. 2. Die wenig be- 
deutenden Conferenzen und einige daran Theil nehmende Personen, 
deren unfreundliche Gesinnnngen gegen mich schon itzund vielsam 
sind, haben eine solche Beschaffenheit, daB ich, wenn ich zu solchen 
Conferenzen verbunden wfire, ohne das geringste Gnte ausznrichten, 
die mir zugedaebte Beruhigung, wenigstens ohne nene Hindernisse 
fbrmlich zu Qberwinden, unmoglich genieBen konnte. 3. Die wenigen 
Verrichtnngen, davon die Rede ist, sind iiberfltissig mit M&nnern be- 
setzt, die dazu mehr Lust und Geschicklichkeit haben, als ich in 
meiner Unerfahrenheit. 4. Weil ich aus der hiesigen Gymnasienkasse 
nicht besoldet werde, so hat sich keiner fiber diese Excorporierung 
zu beschweren, besonders da die allergnådigste Bestallung keine In- 
corporation in das Collegium der Altonaischen Professoren, sondern 
vielmebr durch Beibehaltung meines Ranges das Gegenteil enth&lt 
und also die hbrigen vor mir da gewesenen Professoren, oder ich bei 
Amts-Versammlungen eine unangenehme Stelle haben mtiBten. 5. End- 
lich, gn. H., wird es den flbrigen nicht unangenehm sein, daB icb
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das Direktorat eben bo wenig, als das Sekretariat verlange, obgleich 
jenes mit Ansehen und Sporteln verbunden ist. Ich håbe Ew. Ex- 
cellenz Gnade und Nachsicht gegen mich in eolchen Angelegenheiten 
erfahren, die weit groBere Scbwierigkeiten zu haben schienen. Ich 
kann, ohne einen Febier gegen den grSBten meiner irdischen Wohl- 
tater zu begehen, kaum zweifeln, daB mir auch dieses unterthanigste 
Gesuch durch dieselbe wohlthatige Fiirsprache gelingen werde. Es 
ist, gn. EL, mir sehr wichtig der Folgen wegen, die ich mir von 
meinem Collegiate in Altona vorstelle. Die Werke, die z. T. im 
Manuscript schon fertig sind, und deren Fortgang vermutlich durch 
ConferenzverdrieBlichkeiten gehindert wiirde, sind 1. Lehraatze der 
gemeinnfitzigsten Wisseuechaften fflr die Kindheit und Jugend. 2. Die 
vom Konige begnadigte Theoretische Philosophie unter dem Titel und 
der Ausffihrung: Ubungen der bescheidenen Vernunft. Dioses wird 
aus wichtigen Ursachen monatlich stfickweise herausgegeben. Ich 
håbe aber S. Hochgrafl. Exe., den Herrn Ober-Hofmarschall des letzten 
Werkes wegen um die Hofcensur unterthinigst ersucht, weil ich aus 

' Ursachen, die fiber die B61te kommen, sonet fflrcbte, auch dabei Ver- 
drieBlichkeiten zu finden, denen ich lieber ausweiche, als sie fiber- 
winde. Auch dieses Gesuch erkfihne ich mich unterthanigst, der 
Gnade Ew. Excellenz zu empfehlen. Unter anderen Grinden ist auch 
dieser, daB meine hohen Beschfitzer die gedruokten Stficke einen 
Monat frfiher, als das Publicum haben werden, daB ich sie auch 
meinen Copenhagener Freundeo, welche des gn. Vertrauens Ew. Ex
cellenz geniefien, so frfibe senden und sogar zum Umdrucken bereit 
sein will, wenn diese Censur es flir gut befindet

Ew. Exe. geruben, mich mit Dero gn. Befehl zu beehren, ob es 
notig ist, den Wunsch wegen der Amtsffihrung in einer formlichen 
allerunterthfinigsten Bittsohrift an S. M. nebst den Grinden, die sich 
dazu schicken, gelangen zu lassen. Ich halte es ffir meine Pflicht, 
■durch keine weitlaufigte Ausdrficke die in der That unbeschreibliche 
Ehrerbietung nnd Zuversicht und eifrigste Ergebenbeit zu beschreiben 
zu sueben, womit ich die Ehre håbe zu sein

Monseignenr, 
Ew. Hoohfreyherr, Exe. 

unterthanigster Diener 
Altona den 10. Juli 1761. J. B. Basedow.

Die erbetene Gunst wird unter dem 28. August 1761 
gewfthrt (Patentenbuch 1761, Nr. 14):

»Wir. F(riedrich) V. Thun kund hiemit, daB ob Wir zwar den vor- 
maligen Professor Eloquentiae et Philosophiae moralis bei Unserer 
Bitter-Akademie zu Soroe J. B. Basedow un term 19. Januar h. a. 
zum Professor moralium bei dem Altonaischen Gymnasium bestellet 
haben, Wir dennoch denselben dispensiret haben wollen, in das dortige 
Collegium professorium eiDgeffihret zu werden und an den so ge- 
uannten Conferentzen der Professorum, dem Secretariat, dem Direc- 
torat und anderen solehen Verrichtungen teil zu nehmen, wie Wir 
denn die demselben erteilte Bestallung dahin hiemittelst allergnådigat 
declarieren, daB er von den Conferentzen der Professorum, vom Se
kretariat, vom Directorat und anderen solehen Verrichtungen giinz- 
lich befreiet sein und bios seine Collegia in den ihm vorzuschreibenden 
Lehrstunden ohne weitere Einffihrung in das Collegium professorum 
>mit einer offentlichen Rede anzufangen schuldig sein solle.«
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Am 7. Oktober 1761 halt Basedow diese Rede und tritt 
damit sein Amt an. Als Thema hatte er gewåhlt: De variis 
gravissimis circum axiomata moralia quaestionibus.x)

Da die auch von Basedows spaterer erbittertsten Gegnerin, 
den Hamburger Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrsam- 
keit, anerkennend besprochene und eingehend wiedergegebene 
Rede vOllig unbekannt zu sein scheint, so seien hier einige 
Hauptgedanken wiedergegeben:

Basedow kann kein wahrhaft erstes und allgemeines Ge- 
setz anerkennen, auBer das einen jeden in den Stand setzt, 
sein Gluck zu erstreben und (damit er nicht in diesem 
Streben in Schwierigkeiten gerate), Ursachen und Wirkungen 
der menschlichen Handlungen zu erforschen. Nattirliches 
und geoffenbartes Gesetz stimmen im Grunde genommen 
tiberein, und auch die Philosophen miissen dem geoffenbarten 
Gesetze den Vorrang zugestehen. Die Philosophie kann 
ebensowohl Geschenk des himmlischen Vaters heiBen, wie 
die offenbarte Kenntnis der gottlichen Dinge. Philosophische 
Tugenden sind nicht Stinde, und auch ihre Lehrer verleiten 
nicht zur Stinde. Es ist ratsam, von einem Onterschied der 
philosophiBchen und der christlichen Tugenden nicht zu 
reden. —

Bemerkenswert ist, daB Basedow nicht weniger als drei- 
mal in dieser Rede — wie auch schon in seinem Briefe an 
Graf B. vom 10. Juli 1761 — auf geheime Widerstånde 
hinweisen muB, die sich seinem Wirken in Altona entgegen- 
gestellt haben (»insidiosi quorundam rumusculi, qui dictitant, 
non esse mihi propositum, huius cathedrae offlciis strenue 
perfungi, sed Canonicorum papalium more publica beneficia 
per inglorium otium consumere«). Diese Gertichte konnen 
gar nicht anderswoher, als aus dem Ereise der Professoren 
stammen; die Vermutung ist nicht von der Hånd zu weisen, 
daB der durch die Berufung Basedows am ehesten benach- 
teiligte Professor Profe die Quelle der Gertichte war. Kein 
Wunder, daB Basedow mit seinen Altonaer Kollegen wåhrend 
seiner dortigen Tåtigkeit in keine nåhere Verbindung trat. 
(Vgl. Verteidigung der Philalethie wider Paulsen: »Den 
Altonaischen ZuhSrern ist es bekannt, daB ich mit keinem 
der hiesigen Herren Professoren in collegialischer Verbindung 
stehe.«)

’) Siehe oben, S. 38, Anm. 1.
P&d. Mag. 995. Basedow, Joh. Bemh. Basedow (1724—1790). 6
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Uber die Altonaer Wirksamkeit hat Basedow selbst in 
seiner Hauptprobe eingehend berichtet; und darauf gehen 
seine Biographen in der Hauptsache zurflck. Was sie sonst 
noch beibringen, ist meist Schriften seiner Gegner entnommen 
oder durch die gefårbte Brille der vorgefaBten Meinung fiber 
Basedow gesehen. Es wfirde weit fiber den Rahmen dieser 
Arbeit hinausgehen und ein ganzes Buch erfordern (daB aller- 
dings manchen Irrtum, vor allem bezflglich der religifisen 
Stellung und der theologischen Streitigkeiten Basedows be- 
richtigen wfirde), wenn ich allein aus Basedows Schriften 
aus dieser Zeit dies ausschfipfen wollte, was zur Berichtigung 
dessen dient, was an Fehlern und schiefen Urteilen fiber 
Basedows Leben in dieser Periode weitergetragen wird. Ich 
muB mir deshalb versagen, auf alle Einzelheiten einzugehen 
und mich damit begnfigen, in aller Kflrze auf folgendes hin- 
zuweisen:

Uber die Lehrtfitigkeit Basedows am Gymnasium in den 
wenigen ihm zur Verffigung stehenden Stunden geben die 
noch vorhandenen Vorlesungsverzeichnisse fflr 1761 —1771 
Auskunft, in denen fiber Basedow folgendes zu finden ist:

1762. Job. Bernhard Basedow, Prof. der Moral, wird Sffentlich die 
philosophische Disciplin des Rechts und der Moral lehren in der 
Ordnung, die aus seiner zum Gebraucb aller Stande geschriebenen 
Praktischen Philosophie (deutech) ersiohtlich ist. Den Stoff fiir 
seine privaten Vorlesungen wird Grotius in seinem Traktat von 
der Wahrheit der christlichen Religion darbieten.

1763. Johann Bernhard Basedow, Professor, wird fiber das aUgemeine- 
offentliche Recht lehren, indem er den 2. Band seiner Praktischen 
Philosophie ffir alle Stande erklart. Bei dem Stoffe fiir die- 
privaten Vorlesungen wird er sich nach den Wunschen der Horer 
richten.

1764. Johann Bernhard Basedow, Professor der Moral, wird aus- 
erwahlte Gedichte Hallers mit den Herren Gymnasiasten unter 
dem Gesichtspunkte lesen, daB man die wichtigsten moralischen 
Gebote mit wenigen gewahlten Worten zu erkennen und anderen 
faBlich zu machen verstehe.

1765. Von der Praktisohen Philosophie, die Johann Bernhard Base
dow, Professor der Moral, vor einigen Jahren geschrieben hat, 
und die er seinen Vorlesungen zu Grunde zu legen pflegte, istr 
nachdem die Auflage vergriffen ist, bei den Ruchhåndlern kein 
Exemplar mehr zu haben. Da er nun taglich darum bemfiht ist, 
die Herausgabe einer verbesserten zweiten Auflage zu beschlea- 
nigen, so wird er in kurzem, nach ihrem Erscheinen, die Horer 
des Christianeums, die sich dem Studium der Moral widmen, zu 
diesen seinen Vorlesungen einladen konnen. Bis dahin wird er 
in offentlichen Vorlesungen die Pflichten der dem Studium der 
Wissenschaften Ergebenen darlegen.
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1766. Johann Bernhard Basedow, offentlicher Professor der Moral, 
wird die Gesetze dieser Disciplin an der Hånd seiner Praktischen 
Philosophie offentlich darlegen.

1767- Johann Bernhard Basedow, Professor der Moral, hofft, daB 
ihm auch in diesem Semester die ihm um seiner Gesundheit 
willen bisher gew&hrte gnfidigste Nachsicht, um deren Fortdauer 
er nachgesucht hat, zu teil werde, sodaB er, von Vorlesungen 
befreit, eine Beise zu unternehmen vermag. Er ffirchtet nicht, 
daB man ihm etwa den Vorwurf mache, daB er aus Arbeitsscheu 
handele.

1768. Johann Bernhard Basedow, Professor der Moral, obwohl auBer
ordentlich beschaftigt mit Verbesserung und Herausgabe der 
zweiten Auflage seiner praktischen Philosophie und anderen 
philosophischen, padagogischen und literarischen Schriften, wird 
trotzdem den Herren Gymnasiasten, falle solche vorhanden sein 
soilten, die die moralische Auslegung des hervorragenden BQch- 
leins von Pope, 4 Briefe Uber den Menschen, horen und so die 
Vorlesung ermoglichen mochten, zur VerfGgung stehen.

1770. Johann Bernhard Basedow, Professor der Moral, der mit 
gnidigster Genehmigung in dieBem Jahre durch die Ausarbeitung 
der Teile des Elementarwerks auBerordentlich in Anspruch ge
nommen ist, auch dies Werk, wenn Gott will, in Petersburg, 
wohin er zur Zeit durch die Gunst der Kaiserin Catharina II. 
berufen worden ist, fortsetzen wird, wird ffir Vorlesungen noch 
keine MuBe haben.1)

x) 1762. Johannes Bernhardus Basedow, Professor moralium, 
publice demonstrabit et illustrabit philosophicam juris morumque 
disciplinam, eo, qui in philosophica practica (germanice) in usum 
omnium ordinum conscripta et typiB expressa cemitur, ordine. 
Privatarum praelectionum argumenta Buppeditabit Grotius in 
tractatu de religionis christianae veritate.

1763. Jo. Bernh. Basedow. P. P. juris publici universalis prndentiam 
docebit, explicando secundum Tomum libri, cui est titulus 
Praktische Philosophie fUr alle StUnde. Privatis prae- 
lectionibus materiam dabit auditorum consensus.

1764. Jo. Bernh. Basedow, Prof. Moralium selecta Halleri poemata 
cum gymnasii civibus eo consilio leget, ut gravissima praecepta 
morafia pands verbis iisdemque o'egantissimis intellegere aliisque 
tradere assuescamus.

1765. Quam Joh. Bernh. Basedow, Mor. P. P., aliquod (sie) annis 
abhinc conscripsit Philosophiam practicam, quamque prae
lectionibus supponere consuevit, illius divenditis exempUs, nulla 
in bibliopolarum tabemis copia est. Secundae eiusdem libri 
editioni emendandae et accelerandae cum quotidianam nunc im- 
pendat operam, brevi flet, ut, eadem publici juris facta, Christianei 
cives disciplinae moralis studiosos ad has suas institutiones possit 
invitare. Ad id usque tempus offida juvenum, qui studiis litte- 
rarum destinati sunt praelectionibus publicis explanabit.

1766. J. B. Basedow, Moralium P. P. praecepta harum disciplinarum, 
duce philosophia practica a se conscripta publice illustrabit.

1767. Johannes Bernhardus Basedow, Moralium Prof., hoc semestri 
valetudinis causa, indulgentiae clementissimae continuationem

6*
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Nach Altona war Basedow gekommen (s. oben den Brief 
vom 10. Juli 1761) mit teilweise fertigen Manuskripten zu 
Lehrsåtzen der gemeinntltzigen Wissenschaften ftir die Kind- 
heit und Jugend und seiner Theoretieohen Philosophie, die 
die Erg&nzung seiner Praktischen Philosophie bilden und 
uuter dem Titel: tfbungen der bescheidenen Vernunft er- 
scheinen solite. Dazu trug er sich noch niit Plånen und 
Entwdrfen zu einer Reihe anderer Schriften, die er, da sein 
Amt ihm genug MuBe dazu lieB, verbffentlichen wollte, um 
der Welt zu nutzen. — An der Theorétischen Philosophie 
hatte er schon in Sorbe viel gearbeitet, geåndert, gebessert, 
wieder vernichtet; in Altona setzte er seine Arbeit daran 
fort. Noch lag sein Werk nicht druckfertig vor. Da befbllt 
ihn aufs neue, wie schon in Sorbe, Krankheit des Kbrpers 
und Geistes; er versinkt in Schwermut und erwartet sein 
nahes Ende. Die lflngst erfahrene Schwåche seines Gerndts, 
die von seiner Jugend an groB gewesen ist, ist nun so »an- 
gewachsen, daB die Lebensarbeit eines Gelehrten mir nur 
noch um Gottes willen auf einige Zeit ertråglich sein wird.« 
»Ioh håbe Ursache zu vermuten,« schreibt er am 23. VII. 64 
an Bemstorff, »die Schickung Gottes werde mich bald zum 
Schweigen bringen, entweder durch den Tod, oder durch ein 
bald g&nzliches Unvermogen zu allen Verstandesarbeiten. Denn 
ich rufe den Allwissenden zu Zeugen, mit weleher unertråg- 
lichen Arbeit und Beschwerlichkeit meines Kbrpers ich nur 
bis hieher dieses Pro Memoria Uberlegt und dictirt håbe. Was 
ich am meisten fflrchte, ist (ach Gott wende es ab!) eine 
VerrOckung meiner Verstandes-KrUfte, wovon ich seit gewissen 
Zeiten Vorbothen håbe, die ioh seit meiner Sorbschen Krank
heit kenne. Wenn dies Unglilck mir wiederfahren solite, so

devotissime imploratam sperans, iter suscepturus, a praelectionibus 
vacabit, nullo metuens modo, ne laboris taedio simulare videatur.

1768. Johannes Bernhardus Basedow, Mor. P. P., emendanda et 
adornanda altera philosophicae practicae editions aliisque ad rem 
philosophicam, scbolasticam et literariam scriptis quam vis oc- 
cupatissimus, non deerit tamen Gymnasii civibus, si qui sunt, 
qui moralem interpretationem libelli pereximii, cui titulus eBt:
Popii de homine epistolae quatuor audire hisque prae- 
lectionibus nornen dåre cupiunt.

1769. Nicht genannt.
1770. Jo. Bern. Basedow, Mor. Prof., clementissimi regis per- 

missu, hoc anno elaborentis operis elementarii partibus occupa- 
tissimus, idemque opus, si deo ita visum fuerit, Petropoli, quo 
Imperatoriis Catharinae IL beneficiis ad tempus avocatus, con- 
tinuaturus, praelectionibus nondum vacabit.
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werden die Gegner alle Paradoxie dem Anfange einer Raserey 
zuschreiben. In einige Sicherheit gegen dies Ungliick werde 
ich mich dadurch zu setzen suchen, daB ich mir in den 
critischen Zeiten mannigfaltige und starke Zerstreuungen durch 
Gesellschaften und Verånderungen des Orts mache, wozu ich 
besonders in diesem Jahre der Amtsfreiheit Zeit håbe.« Sein 
Werk aber durfte, wie er meinte, durch seinen Tod nicht 
unverSffentlicht bleiben: Es war ja bestimmt, der Mensch- 
heit zu nfltzen. So lieB er zur Michaelis-Messe 1763 die 
»Philalethie.1) Neue Aussichten in die Wahrheiten und Re
ligion der Vernunft bis in die Grenzen der glaubwflrdigen 
Offenbarung dem denkenden Publikum erOffnet« erscheinen. 
Zwar war das Werk noch unvollendet, der Inhalt zum Teil 
ungeordnet; aber mochten nun andere an dem Grunde, den 
er gelegt, weiter bauen. So hatte er doch, wenn ihn der 
Tod schon jetzt abrief, nicht umsonst gelebt. —

Da er in diesem Werke aus seinem Gegensatze gegen 
einzelne Såtze der herrschenden Eirchenlehre und gegen ge- 
wisse Einrichtungen des Kirchenwesens kein Hehl machte, 
so erhob sich eine sturmische Bewegung wider Basedow.

*) Man hat BaBedow auch den Titel dieeer Schrift zum Vorwurfe 
machen wollen, als håbe er sebon durch die fremdsprachige Benennung 
das Werk als etwas AuBerordentliches hervorheben wollen. Nun ist 
allerdings richtig, daB er darin »sein ganzes personliches System der 
Religion, welches sich nach der Zeit nur sehr wenig verandert hat, 
von fern deutlich genug zeigen« wollte (Vorrede zu: Die Religion 
Israels). Der (Verfasser-) Name Philalethes war aber in wissenschaft- 
lichen Kreisen langst bekannt. Sebon 1660 hatte Theoph. Grofl- 
gebauer in Rostock herausgegeben: Philalethie Eleutherici Soeiniani 
Fraus qua de deo triuno doctrinam corrumpere et Politieos viros 
peste sua inficere conatus est deteeta. 1704 war (s. o.) in deutscher 
Uebersetzung aus dem Englischen erschienen: Philalethes, E., Anima 
Magica abscondita; 1689 in Stockholm: »ErklåTung fiber die 6 chy- 
mischen Pforten GeorgiiRiplaei sampt Eugenii Philalethae Euphrates 
usw.«, 1704 in Amsterdam: Philalethae E. Magia Adamica usw. 
Im Jahre 1739/40 lieB der englische Deist Morgan erscheinen: The 
moral philosopher. In a dialogue between Philalethes, a Christian 
Deist and Theophanes, a Christian Jew. und 1735 schrieb Edél- 
mann, der sich um 1748 in Altona aufhielt, die »Unschuldigen Wahr
heiten, gespr&chsweise abgehandelt zw. Doxophilo und Philaletho«. 
Der Titel war also ein Programm und zeigte dem wissenschaftlich 
Gebildeten, was er‘in dem Buche zu erwarten håbe. So wurde er 
auch von den Gegnern sofort aufgefafit. »Man ist auch schon aus 
anderen kleinen Schriften gewohnt, daB ein Philalethes mancherlei 
paradoxe Dinge auszukramen pfleget,« schreibt der Kritikus in Bd. VI, 
S. 753 dor H. N. a. d. R. d. G. (1763). Darum auch der sofortige 
Ansturm der Geistlichkeit gegen Basedow und seine Philalethie.
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Als erster trat Propst Reichenbach in Altona (als Gymna- 
siaroh der Vorgesetzte Basedows) auf den Plan, der sich 
durch die abfallige (jedoch ohne Nennung des Namens des 
betreffenden Predigers geschehene) Erwåhnung einer seiner 
Predigten in der Philalethie (I, 641 ff.) durch Basedow ver- 
letzt fflhlte und nun in einem gedruckten Predigtentwurfe 
Basedow unter ausdrilcklichem Hinweis auf dessen »Neue 
Aussichten< einen Widerchristen nannte. Basedow, der sich um 
diese Zeit gerade in Kopenhagen befindet (Nov. 1763), beschleu- 
nigt seine Heimreise, damit (so schreibt er an Bernstorff) 

»ein sanftmfitiges Gesprach mit dem Herrn Reichenbach bey der 
Verechiedenheit unserer Meinnngen, ein solches Verfahren verursache, 
welches sich flir zwey Personen schickt, die beide keinen andern 
Grund legen, als Jesnm Christum, aber fur dieeen Grund nach ihrer 
veiBChiedenen Kraft und Einsicbt auch auf eine etwas verschiedene 
Art bauen miissen. Solite' es mit diesem oder anderen M&nnern zu 
Streitschrifften kommen, so denke ich mit der HQlfe Gottes ein nicht 
oft gesehenes Exempel zn geben, wie sich die eifrigste Liebe der 
Wahrheit, mit Vermeidung der Aergernisse ftir den groBen Hauffen, 
und mit der Liebe nnd Bescheidenheit auch sogar gegen lieblose und 
unbescbeidene Gegner vereinigen lasse«.

Was Basedow hier voraussieht, gesohieht. In Hamburg 
predigen eine Anzahl Pastoren (D. Winkler, GCtze, Orlich, 
Zimmermann) am 4. Advent wider Basedow und seine Phil
alethie und verflffentlichen ihre Angriffe in den nach damaliger 
Hamburger Sitte vorher gedruckten und am Sonnabend und 
Sonntags an den Kirchttiren verkauften ausfflhrlichen Predigt- 
entwflrfen. Dadurch wird der Streit ins Publikum getragen, 
das sich sonst wohl wenig um das umfangreiohe, schwer 
lesbare wissenschaftliche Werk des Philosophie-Professors 
gekflmmert haben wflrde. — Professor Profe benutzt die 
Gelegenheit, um in einer Besprechung der Philalethie in 
seinem Gelehrten Merkur vor dem »schlechten und gefflhr- 
lichen Buche« zu warnen. Derber geht der Hamburger Geist- 
liohe und Herausgeber der Hamburger Nachrichten aus dem 
Reiche der Gelehrsamkeit, der sogenannten Schwarzen Zeitung, 
Mag. Ziegra, vor, der im 95. Stflck des Jahres 1763 (vom 
29. XI) eine sehr eingehende, aber auch scharf verurteilende 
Besprechung der Philalethie gibt. Basedow, der auf Winklers 
und Profes Angriffe in der »Vorstellung an das denkende 
Publikum gegen beiderseits Hochwflrden, den Hn. D. Winkler, 
Hauptpastoren in Hamburg, den Hn. D. Profe, Kgl. Professor, 
auch andere Gegner geantwortet hatte, wird nun weiter von 
Ziegra in heftigBter Weise angegriffen in (Hans Unverfert) 
»Eine Stimme aus dem Publiko zur schuldigen Antwort auf
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des Kgl. Dån. Prof. Hn. Joh. Bernh. Basedows Vorstellung 
an das denkende Publikum etc.« Ihm antwortet Basedow in 
seinem gleich heftigen Schriftchen: »Eine ehrbare Stimme aus 
dem Publiko, nach der unehrbaren Stimme des sich selbst 
so nennenden Magisters Hans Unverfert«, dem zur Seite tritt 
Mich. Dietr. Biohms, der Arznei-Gelahrtheit Doktor, »poetische 
Vermahnung zu ehrbaren und bedachtsamen Verfahren in 
Streitsachen«. — Eine Flut kleinerer und groBerer Streit- 
schriften ergieBt sich nun fiber Basedow: B. (anonym) lfiBt 
»Unparteiische Gedanken uber die bisher zwischen Basedow, 
Winkler und Profe und anderen geffihrten Streitigkeiten« 
erscheinen. Ziegra sendet seine »Erste und letzte Anrede« 
aus; anonym wird verSffentlicht »Die rechte wahrheitliebende 
Stimme aus dem Publiko Aber die bisherigen Streitigkeiten 
und der Dauer der HOllenstrafen als einer Ursach derselben«, 
»Schreiben eines guten Freundes an den Hn. Prof. Basedow 
uber die zwischen ihm und dem Hn. D. Winkler in Ham
burg entstandene gelehrte Streitigkeiten«. J. D. Hetz (Pseud
onym?) sendet seine »Beleuchtung der sogenannten ehrbaren 
Stimme des Traugotts« aus; Levin Guthe seine Vorstellung 
an Sr. Hochw. den Hn. D. Winkler zu Hamburg, »daB die 
Vorstellung des Hn. Prof. Bw. in Altona keiner Beantwortung 
wurdig sei«, Paulsen (Pastor in Wedel) »Eines Mitglieds des 
denkenden Publikums Anmerkungen fiber Basedows Phil- 
alethie. — Auch die Stadt Hamburg mischt sich in den 
Streit, indeni sie ihr (nicht allein, aber doch hauptsåchlich) 
gegen Basedow gerichtetes Mandat vom 25. April 1764 ver- 
Sffentlicht; das geistliohe Ministerium bereitet eine Ministerial- 
schrift vor, deren Ausarbeitung vom Pastor Mylius flber- 
nommen wird.J) Inzwischen hat sich Basedow in ver-

x) Es ist ein Irrtum von Basedow, daB das Hamburger Mandat 
von der Geistlichkeit oder gar von dem Senior Joh. Melch. Goze ver- 
anlaBt worden sei. Goze hat sich vollig einwandfroi verhalten. Selbst 
das spatere Ministerialschreiben der Hamburger Geistlichen an ihre 
Gemeinden hat nicht den Senior zum Verfasser. Der vor allem durch 
Leasings fitzende Streitschriften der Nachwelt als orthodoxer Kampf- 
hahn erscheinende Pastor Goze hat eine Rettung erfahren durch 
Dr. G. R. Rope (Rope, Johan Melchior Goze. Eine Rettung. Ham
burg, Nolte, 1860), bei welcber allerdings der Verf asser in dem Be- 
miihen um die Ehrenrettung seines Helden der Gefahr nicht ent- 
geht, die Ehre andérer, besonders Basedows, ohne vollwichtige Grtinde 
herabzusetzen. (Vgl. S. 65 ff. seiner Schrift.) Aus den Eintr&gen in 
den Verbandlungen des Conventus Rev. Min. (Hamburger Ministerial- 
akten II8, S. 158) geht bervor, daB das Mandat des Senats veroffent- 
licht wurde, ohne daB die Geistlichkeit darum angesucbt hatte, und.



88

schiedenen kleineren Schriften gegen diese Angriffe ver- 
teidigt, hat auch seinen Method. Unterricht der Jugend in 
der Religion und Sittenlehre der Vernunft und in der bibli- 
schen Religion erscheinen lassen, und wird zur Herausgabe 
weiterer einschlågiger Werke veranlaBt, die im Laufe der 
nåchsten Jahre schnell nacheinander erscheinen. Der Streit 
wird dadurch noch lebhafter und zieht weitere Kreise. Die 
Kopenhagener theologische Fakultfit, getrieben von Basedows

daB Goze fiberhaupt im Anfang Bedenken trug, etwas tiber die Phil
alethie vor das geistliche Ministerium zu bringen, da die Schrift wohl 
>schon viele paradoxe und der heil. Schrift und den Libris symbolicis 
entgegen laufende Såtze in sich fasse, dieselben aber darinnen ziem- 
lich zerstreut und verdeckt sejen, das Bucb auch teuer und mehr 
philosophisch, als theologisch« sei. Erst als nach dem Erscheinen der 
Basedowschen beiden Katechismen (in der christlichen und in der 
biblischen Religion) und nach dem ErlaB des Mandats wohl deren 
offentlicher Verkanf unterblieb, der heimliche aber, wie Goze erfubr, 
fortgesetzt wurde, macht er das Geistliche Ministerium am 27. April 
>in einem Missive« auf disse Schrift aufmerksam, indem er zugleich 
einen kurzen Auszug der grobsten lrrtumer derselben vorlegt. Am
6. Mai entscheidet sich auf seine Anfrage die Mehrzahl der Geist
lichen daftir, daB >wir uns mit vereinigten K råf ten diesen vor unseren 
Augen auf die Grnndwahrbeiten unserer Religion gethanen Angriffe 
widereetzen muBten«, låBt aber noch die Frage des: Wie dies ge- 
scheben solle? offen. — Jedenfalls gibt der Senior seine Ansicht da
hin ab: 1. daB er nicht ratsam fånde, desfalls etwas von Seite Rev. 
Min. ad Ampi. Sen. zu bringen, um nicht dem Låsterer ins Urtei, 
zu fallen, als ob wir die Wahrheiten unserer Religion nicht andersi 
als mit dem braehio seculari verteidigen konnten, teils weil sehr zu 
vermuten ist, daB A. S. in disser Sache nichta mehr tun werde, als 
was er schon aus eigener Bewegung getan hat; 2, findet er auch 
nicht ratsam, daB desfalls nomine Rev. Min. an den Hn. General- 
sup. Struensee und Hn. Propst Reichønbach in Altona geschrieben 
werde. — Da Basedow in seiner Schutzschrift, womit er Gozes 
Predigten von Palmarum und dem 3. Ostertage angreift, die von den 
einzelnen Predigern gegen ihn von der Kanzel gerichteten Angriffe 
als >eine Aufwiegelung des Pobels ausgerufen hat, in welchem Vor- 
geben er einen ganz unerwarteten Beifall gefunden«, so legt der 
Senior dem Convent am 26. Juni die Frage vor, >ob Amt, Gewissen, 
Pflicht, Wahrheit und die Ehre uns. Ministerii nicht noch mehr von 
uns fordere« und ist der Ansicht, daB >eine offentl. Widerlegunga- 
schrift hier unumgånglich notig sei, da Hambnrg die eigentl. Quelle 
ist, aus welcher dieser pestilenzialische Strom ausgebrochen und sich 
fiber die ganze Kircbe verbreitet hat«. Er kann aber, da er person- 
lich in diese Sache verwickelt und von Prof. Basedow heftig an- 
gegriffen ist, seine »Officia in disser Sache Rev. Min. nicht offerieren« 
und stellt demselben anheim, wem es die Abfassnng der gemein- 
samen Erklårung fibertragen wolle; daraufhin wird Pastor E.F.Mylius 
dazu bestimmt. Goze selbst gedenkt seine Sache gegen Basedow 
■elbståndig zu ffihren. —
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entschiedenem Gegner, Prof. Holm, geht gegen Basedow vor 
(wahrscheinlich auf Anregung von Altona aus). D. Profe 
sendet — doch wohl, um gegen Basedow zu wflhlen — an 
Graf Bernstorff eine kleine Abhandlung Aber die Unsterblich- 
keit der Seele, in deren Begleitschreiben er darauf hinweist, 
daB »die Feinde unseres seligmachenden Glaubens fortfahren, 
die wichtige Grundlebre von der Immaterialitåt und Unsterb- 
lichkeit der Seele anzufecliten«; eine in der Dånischen Copen- 
hagischen neuen Zeitung von gelehrten Sachen erschienene 
abfållige Kritik des Method. Unterrichts wird tlbersetzt und 
in Hamburg verbreitet — »Eines Hamburger Freundes der 
Wahrheit Schreiben an einen ausw&rtigen Freund, einiger 
gelehrten Zeitungen Urteile und Naohrichten von den Base- 
dowschen Schriften« folgt Conrektor Joh. Martin Mullers um- 
fassende »Bescheidene PrQfung des Basedowschen Lehrbegriffs 
von der Taufe und dem Glauben der Kinder« und — nach 
Basedows Entgegnung — seine »Beantwortung der EinWflrfe 
des Hn. Prof. Basedow und seines biblischen Katechismus 
wider die Kraft der heil. Taufe« und etwas spater seine 
»Bescheidenen Anmerkungen uber das freundschaftliche Send- 
schreiben des Hni Prof. Basedow in Altona an ihn«; Haupt- 
pastor Joh. Melohior GOtze erwidert Basedow mit seiner »Ver- 
teidigung des Auszugs seiner Predigt vom Gebete der Un- 
mOndigen .. . gegen den Angriff Basedows« .. . und laBt bald 
darnach seinen »Erweis und Verteidigung des einigen wahren 
und richtigen Begriffs von der Auferstehung der Toten . . .« 
erscheinen: mit diesen beiden Sehriften diejenigen beiden 
Kirchenlehren hervorhebend, in denen Basedow schon in der 
Philalethie offen abwich. Der Ausgang des Jahres bringt 
noch Dr. H. Hdcks Warnung vor Irrtum und Abfall aus 
Jac. 1, 16 und Hebr. 12, 28. 29 nebst einem Anhange von 
einer vermeintlichen Verbesserung unseres Katechismus und 
das Weihnachtsprogramm des Wittenberger Propstes und Pro
fessors D. Joachim Sam. Weikhmann, Mysteria praesertim in- 
carnationis ,Christi parvulos non celanda ad versus consilia 
Basedovii suspiciosissima probat etc., der auch die Disserta
tion des M. Carl Friedr. Wirthgen veran laBt: Praedestinatio 
malorum, poenarum praesertim apud inferos non aeternarum 
contra Basedovium (negatur) und 1765 das OsterprOgramm 
herausgibt: Reditum Jesu in vitam mysteriorum parvulos non 
celandorum signum celebrat et minutis Basedovii argumentis 
contrariis cives academiae .. . invitat. — Zum SchluB seien 
noch die beiden Schriften des Pastor Paulsen-Wedel erwåhnt:
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> Wahrheit und Unschuld der Anmerkungen Aber die Phil- 
alethie des Hn. Prof. Basedow, gerettet vom Verfasser dieser 
Anmerkungen« und »Ausfflhrliche Wamung an die recht- 
glEubigen Christen vor den gefahrlichen Irrtflmern, womit 
der Herr Prof. Basedow neulich die evangelische Kirche ver- 
wirren wollen«.1)

AuffSllig ist, daB Basedow anfangs in zahlreichen (6) 
Schriften sich gegen seine Gegner verteidigt, dann aber 
jahrelang schweigt. In der »Hauptprobe der Zeiten« erklårt

Eb sind dies nur einige der am frdhesten und meistens in 
Hamburg und Altona in diesem Streite ereohienenen Sohriften; ihre 
Zahl liefie sioh leicht noch vermehren. Da die meisten Biographen 
Basedows nur wenige erwahnen und iiber die anderen meist mit 
einer niohtssagenden Redensart hinweggehen, so håbe iob hier etwas 
nhher darauf eingebeD wollen. Mehr als die Titel kann ich aller- 
dings auch nioht bieten, da diese Arbeit sonst zu umfangreioh 
wiirde. Es wire aber eine nicht undankbare Aufgabe, den Philalethie- 
streit an der Hånd dieser Sohriften und der von Basedow und seiner 
Freunde Hånd erschienenen Gegensohriften eingehender darzustellen 
unter gleichzeitiger Heranziehung der in diesen Jahren erschienenen 
grofieren Werke Basedows (Philalethie 1763; Method. Unterrioht in 
der Religion und Sittenlebre der Vernunft 1764; .in der iiberzeugen- 
den Erkenntnis der biblischen Religion 1764; theoretisohes System 
der gesunden Vernunft 1765; Organon erleiohterter Uotersuohung 
der Religion 1765; Betraohtungen iiber ... die Toleranz 1766; Ver- 
such fur die Wahrheit des Christentums als der hesten Religion 
1766; Auszug der ganzen heiligen Schrift 1766; Versuoh einer frei- 
miitigen Dogmatik naoh Privateinsioht 1767 und Hauptprobe der 
Zeiten 1767), sowie der nooh nioht oder noch nioht in deutsoher 
Sprache verdffentliohten Briefe Basedows an Grf. Bernstorff und 
anderer diesbezuglioher Akten. Es wiirde sioh daduroh wohl ein ganz 
anderes Bild Basedows und seiner religiosen Stellung ergeben, als 
uns die meisten Biographen BasedowB, ohne eigenes Urteil nur die 
Anwiirfe Beiner Gegner wiederholend, bieten. Denn Basedow war 
nicht jener hohle, eitle, unbesonnene, mit ganz mangelhaften Eennt- 
nissen ansgeriistete Elopffeohter, fur den sie ihn hinzustellen be- 
lieben, sondern ein ernster, von heiligem Eifer fiir die Wahrheit 
erfiillter, wenn auoh gar manchmal irrender Bahnbrocher, der, ob
wohl gehemmt duroh schweres korperliohes Leiden, Gesundheit, Geld 
und Gut, Familien- und Lebensgliiok zum Opfer zu bringen bereit 
war, wenn er nur sein Werk zum Heile der Menschheit hinaus- 
fiihren konnte. Was Diestelmann, S. 39, iiber Basedow als Pæda
gogen sagt, gilt in gleioher Weise fiir ihn als Pbilosophen und Theo- 
logen. Man sollte ihm nur so viel Gereobtigkeit gonnen, daB man 
ihn aus den Verhfiltnissen seiner Zeit beraus beurteilt und nicht 
mit einem MaBstabe miBt, der erst duroh die Fortsohritte unserer 
Zeit gewonnen ist. — Hoffentlioh erlauben bald bessere Ver hfilt nisse 
auf dem Buohermarkte dem Verfasser wenigstens die Herausgabe 
des von ihm gesammelten, bisber ungedruckten Materiale zur 
Eenntnis Basedows.
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er (S. 135), daB dies geschehen sei »ganz freiwillig, aus 
Ehrerbietung fflr wichtige Urteile derer, welche nicht so 
sehr Gelegenheit haben, die Bedflrfnisse des mittleren Publici 
zu kennen«. Der Briefwechsel mit Bemstorff gibt die Er- 
klårung dafflr: Er steht in dieser ganzen Zeit mit ihm in 
Verbindung, schickt ihm hflufig Denkschriften (meist durch 
Vermittlung Cramers), reicht ihm die Entwflrfe, ja schlieB- 
lich die vollståndigen Manuskripte selbst so »bedenklicher« 
Schriften, wie der Katechismen, vor der Drucklegung zur 
Begutachtung ein, halt ihn auf dem Laufenden uber daB 
Vorhaben seiner Gegner, korrespondiert mit ihm darQber, 
wie er am besten ihren ADschlftgen entgehen kflnne usw. — 
Einige Wochen nach dem Erscheinen der Philalethie ist er 
in Eopenhagen und besprioht sich mit Bemstorff uber die 
Art, wie er etwaigen Gegenschriften entgegentreten solle. 
Sein Versprechen, mSglichst sanftmfltig zu verfahren, hfllt er 
wohl auch in seinen ersten Schriften; doch geht sein Tem
perament mit ihm durch, als er dem »Hans Unverfert« 
(M. Ziegra) antwortet, so daB Graf Bemstorff ihm »eine 
Krånkung durch seine Art zu handeln« vorwirft (Brief vom 
3. 2. 64), da dem Hofe Schwierigkeiten erwachsen, wenn es 
scheint, als ob er parteiisch Basedow in Beinem Kampfe 
unterstfltze. Darum erbietet sich Basedow schon im November 
1764, da die Feinde ihn der Heterodoxie bezichtigen und 
von seinem Lehramte zu bringen suchen, sein Amt gflnzlich 
niederzulegen und den ihm bestimmten Gehalt »bloB durch 
schriftstellerische Arbeiten, als ein Offentlicher Gelehrter, vor 
Gott und Mensohen zu verdienen«, und bittet im Februar, 
ihn fur dieses Semester, da es ohnehin durch die Kopen- 
hagener Beise zerrissen sei, von weiteren Vorlesungen zu 
befreien, damit er um so ununterbrocheneren Fleifi auf den 
»so bedenklichen« Katechismus verwenden konne. Fflr die 
Zeit nach Ostern macht er keine bestimmten Vorschlåge; er 
erhfllt aber Urlaub zu einer grOBeren Beise durch ein sehr 
gnSdiges Schreiben Bernstorffs, in dem dieser ihn bedauert, 
da er ihn »fflr redlich und nioht allzu unvorsichtig hålt«, 
und ihn wamt, in seinen Schriften nicht zu frei und zu 
viel zu reden. Am 1. Mai schickt Basedow an Grf. Bemstorff 
(durch Cramer)* einen untertSnigen Bericht und die nicht 
ganz fertige Schutzschrift wider Gfltze und das Hamburger 
Mandat und begibt sich Mitte des Monats auf seine zwei- 
monatige Beise nach Celle, Hannover, Hildesheim, Braun- 
schweig und Lflneburg. Die neuen Freunde, die er hier ge-
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winnt und mit denen er sich fiber sein Werk bespricht, 
ebenso wie die alten, meinen, daB er — wie er am 23. Juli 
1764 an Bernstorff schreibt — gehorchen mflsse, wenn ihm 
geboten wurde zu schweigen. Er aber ist bereit, ja halt es 
ffir seine Pflicht, der Wahrheit zu dienen trotz der drohenden 
Leiden. Denn die Feinde sind unterdes nicht untatig ge
wesen, ja sie haben sogar (Prof. Holm-Kopenhagen) beinahe 
erreicht, daB Basedow durch den Konig mit Absetzung be- 
straft werde. Graf Bernstorff, dessen Gnade gegen ihn »so 
unsichtbar als mfiglich sein muB«, versichert ihn wiederholt 
seiner Gnade, hat ihn aber zugleich aufgefordert, sich einst- 
weilen einer gewissen Untfitigkeit auf dem Gebiete der Theo
logie zu befleiBigen. Unterm 23. Mai 1766 gelobt Basedow 
dies wohl »auf eine Zeitlang«. Aber ffir immer kann er es 
nicht, kann sich auch nicht dazu verstehen — wie wohl 
Bernstorff vorgeschlagen hat — »unter dem Vorwande der 
gfinzlichen Unfåhigkeit meiner Augen und der EntkrSftung 
meiner Person« um Befreiung von allen Arbeiten nachzu- 
suchen, da er es ffir Gewissenspflicht halt, diejenigen — und 
es sind schon viele —, die den von ihm vertretenen Wahr- 
heiten beistimmen, sie aber nicht fiffentlich zu erklfiren wagen, 
zu stfitzen; er darf nicht »durch seine freie Wahl veranstalten, 
daB er so viel als mSglich vergessen, oder sein bisheriger 
Vortrag von anderen ohne Gegenhilfe verunstaltet und ver- 
achtet werde«. Er hielte es ffir unrecht, wenn er »durch 
ein anderes Zeugnis von meiner Schwachheit mir das Schein- 
recht erwerben wollte, auf mein eigenes Anhalten ohne DienBte 
durch Contribution, welche des sauren FleiBes Frflchte sind, 
ernfihrt zu werden«. Als ein ganzer Mann steht er vor uns, 
wenn er auf das fiberaus gnfidige Anerbieten des Grafen 
antwortet: »1. Bis nach dem Verlaufe einer oder mehrerer 
Messen wolle er im Publiko untatig sein. 2. Ffir un- 
fåhig einer Arbeit fur Besoldung kann er sich nicht er- 
klåren, so lange er es nicht ist; auBerdem kann die Kirohe 
nicht Beschwerde fflhren fiber die Besoldung eines philo- 
sophischen Professors. 3. MuB der Konig dem DrSngen der 
Gegner noch weiter nachgeben, ’so ist Basedow auch damit 
einverstanden, daB er ein anderes Amt erhalte, welcher Art 
es auch sei; nur darf ihm nicht die Schriftstellerei ffir immer 
untersagt sein. 4. Kann er unter eben genannter Bedingung 
kein Gnadengehalt erhalten, so ist er auch schon mit dem 
Bfirgerrechte in Altona zufrieden. 5. Kann auch dies nicht 
unter dieser Bedingung gewShrt werden, so ist er bereit
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auszuwandern.«x) Er fiberlåBt sich nun den Weisungen 
seiner Beschiltzer und der Entscheidung seines KOnigs und 
hittet nur, bis zur endgflltigen Entscheidung den Beginn 
seiner Vorlesungen hinausschieben zu dflrfen. — Schon war 
aber die Privatdogmatik, »sein paradoxestes Buch«„ bereits 
gedruckt und sowohl Grf. Bernstorff, als einer Anzahl Freunden 
insgeheim zur Prfifung und Begutacbtung zugesandt. Als 
ihm bis ins Fruhjahr 1767 nur eine einzige karge Antwort 
zugeht, gibt er das Werk zugleich mit der Hauptprobe zur 
Ostermesse 1767 heraus. — »Der Unik reis seiner ersten 
und schon in der Philalethie bezeugten Absichten ist nun- 
mehr g&nzlich geschlossen.« So kann er sich nun der 
anderen von Anfang an ins Auge gefaBten, nur — nach 
seiner Art — bis zur vOlligen Vollendung seiner theologisch- 
philosophischen Arbeiten beiseite gelegten Arbeit, der Er
ziehung der Jugend, widmen. Denn es ist ein Irrtum von 
Schmid (S. 87), wenn er den AnstoB zu dieser Wendung in 
dem EinfluB von Rousseaus Emil auf Basedow zu finden 
meint.2) Basedow hatte sich mit seinen theologischen Schriften 
nicht »ausgeschrieben«, so daB er nun ein anderes Gebiet 
fur seine Tfitigkeit suchen muBte (so Schmid), sondern er 
hatte BernBtorff von vomherein mitgeteilt, daB er diese 
Schriften als die Bausteine seines Systems schreiben mflsse, 
der Mit- und Nachwelt tlberlassend, ffir den Weiter- und 
Ausbau Sorge zu tragen. Verbesserung des Unterrichts und der 
Erziehung ist sein ganzes Leben hindurch sein Leitstern ge
wesen: Der Gedanke der Schulbibliothek, der sich im kleinen 
schon in der Dissertation findet (»Schulbfichlein«), kehrt in 
der Praktischen Philosophie wieder, ist im Briefe vom 10. Juli 
1761 schon seiner Verwirklichung nahe (»Die Werke, die 
z. T. im Manuskript schon fertig sind, .. ., sind 1. Lehr-

2) Interessant ist das Urteil, das Basedow gegeniiber Bernstoff 
iiber die damals in PreuBen herrsohende Toleranz in Glaubens- 
sachen fdllt (Brief vom 28. Mai 1766): »In B(erlin) sind nioht die 
Gesetze, nioht die Majestfit toleranter (als in D&nemark), sondern 
es werden nur duroh einzelne Reskripts zuweilen Sohriften be- 
giinstigt, welche aller Religion, wenigstens allem Christentume, 
sohhdlioh sind. Die meinigen aber sind fiir die Religion und diirfen 
daselbst die Toleranz nioht sioher hoffen, welohe iiberdies eine 
so sohlimme Absioht hat, daB selbst der gute Gebrauoh 
derselben mioh krBnken wiirde.«

*) »Die Frage der SelbBt&ndigkeit der Pædagogik Basedows« be- 
handelt ausfiihrUoh Dr. Rudolph Bahn im Programm des Gym
nasiums zu Ciithen 1910 und zu Bromberg 1911.
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sfltze der gemeinnfltzigsten Wissensohaften fflr die Kind- 
heit und Jugend.«) und ist schon im Briefe vom 9. No
vember 1763 — also noch vor Beginn der theologischen 
Streitigkeiten — ganz klar ausgesprochen: »Ich werde nach 
und nach folgende Schriften anfangen: ... 5. Eine Schul- 
bibliothek, worinnen alle Erkenntnisse, die fflr die studierende 
Schul-Jugend gehOren nach der allmåhligen-Entwickelung der 
menschlichen Seelen-Krflfte in der nSthigen Ordnung und 
Vermischung auf einander folgen. Dieses Buch wird andere 
in den Stand setzen, denjenigen Plan des Unterrichts, wozu 
ich anfangs selbst entschlossen war, in Offentlichen oder be- 
sonderen Scbulen auszuflben. Denn ohne eine solche wohl- 
geordnete Schulbibliothek, in welcher nicht mehr Vokabeln, 
Phrases und Autores- Classici die Hauptsaohe sein milssen, ist 
die wahre Verbesserung des Schulwesens nicht mflglich«; bis 
der Plan in der »Vorstellung an Menschenfreunde« in aller 
Ausfflhrlichkeit auoh der Offentlichkeit vorgelegt. wird. Der 
Gedanke der Errichtung einer Ubungsschule, eines Seminars 
zur Heranbildung von LehrkrUften ist gleichfalls nicht erst nach 
der Beendigung der »theologischen Periode« seinem Haupte 
entsprungen, sondern er findet sich ebenfalls schon in der 
Dissertation angedeutet und begleitet ihn nach Sorfle und Altona. 
Als er in Borghorst den Buf nach SorOe erhielt, beschflftigte ihn 
der Gedanke, ein Seminar zur Verbreitung seiner Gedanken 
zu stiften (Fflr Kosmopoliten Etwas zu lesen, S. 40 ff.). Zwar 
mufl er im November 1763 seinem Gflnner mitteilen, dafi er 
»nach reifer Uberlegung mit seinen Freunden den Vorsatz 
aufgegeben hat, seinen Vorschlag von dem verbesserten Unter- 
richte in der Religion und anderen Wissenschaften in einer 
etwas zahlreichen Hausschule auszuflben, worinnen zugleioh 
Schulmeister gebildet werden sollen«; aber man sieht doch, 
wie ihn der Gedanke beschflftigt, ja dafi er ihn sogar mit 
Graf Bernstorff besprochen haben mufi. Er lehnt da den 
Gedanken auch nicht etwa ab, weil er ihn fflr unausfflhrbar 
halt, sondern weil der Plan bei der Gegnerschaft, die er 
hatte, zu seiner Durchfflhrung Zeit erforderte, Basedow aber 
glaubte: »bei meiner sehr geschw&chten und abwechselnden 
Gesundheit håbe ich nach einiger Zeit nicht mehr soviel 
Munterkeit und Biegsamkeit des Geistes zu erwarten, als 
wenigstens durch sechs Jahre bei einem bo sehr neuen Plane 
der Erziehung und des Unterrichts erfordert wird.« Als nun 
seine Gesundheit sich wieder bessert, nimmt er auoh seinen 
Plan in erweiterter Form auf.
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Ganz so spmnghaft, wie einzelne Biographen annehmen 
zu mussen glauben, kSnnen also Basedows Gedanken und 
Plåne doch wohl nicht gewesen sein.

Noch eine andere falsche Ansicht Schmids tiber Basedow 
wird durch noch nicht verOffentlichte Schriftstflcke im Grfl. 
Bemstorffschen Familienarchiv richtig gestellt. S. 111 redet 
er von Basedows Berufung nach RuBland1) und schreibt da
u. a.: »er schlug es aus dem eitlen Grunde aus, es fehle 
ihm die Fertigkeit im FrånzOsischen und er wtirde daher 
bei Hofe eine schlechte Rolle spielen. Auf eine Rolle bei 
Hofe war es natilrlich nicht abgesehen.« Tatsåchlich verhålt 
es sich so, daB er bereit war, der Einladung Folge zu leisten, 
so viele Ursachen ihm auch »das anscheinende Glflck einiger 
Monate in RuBland sehr gleicbgiltig machten«. Aber »weil 
ich es nicht ausschlagen kann, wtlnsche ich es bald zu 
haben und bald zu endigen« (siehe Brief an Bemstorff vom 
20. IV. 1770). Er ist beim KOnige sofort um Beurlaubung 
eingekommen und hat sie erhalten, hat auch im Vorlesungs- 
verzeiohnisse des Gymnasiums die bevorstehende Reise nach 
RuBland angekilndigt. Das von SchCppa in Kehrs Påda- 
gogischen Blåttern XIV, 275 verOffentlichte Schreiben Base- 
dows an Geh. Rat von Saldem, auf das Schmid zuruckgeht, 
ist nicht das einzige, das Basedow nach RuBland sandte; 
sondem unter gleichem Datum schickt er auch ein Dank- 
schreiben an Graf Orlow, von dem ja die Einladung ausgeht. 
Er erklårt, ihr Folge leisten zu wollen, und erbittet nur 
nochmalige Anweisung, wann er kommen dflrfe. Die Ab- 
schriften beider Schreiben sendet Basedow vorher zur Begut
achtung an Grf. Bemstorff. Wenn er sich also bei Geh. Rat
v. Saldem schon im voraus wegen seines ungenQgenden 
FranzOsisch und seiner Kurzsichtigkeit entschuldigt, so ge- 
schieht dies nicht aus Eitelkeit, sondern es war nur ein 
Gebot der Klugheit fflr Basedow, der sich seiner Mångel 
wohl bewuBt war, daB er den måchtigen Geheimrat davon 
verståndigte. Denn wenn es auch gewiB bei der Einladung 
»nicht auf eine Rolle bei Hofe abgesehen war«, so muBte 
doch Basedow, wenn er seine Aufgabe erftillen wollte, bei

x) Basedow beabsiohtigte alles Ernstes Ende 1769, mit seiner 
ganzen Familie auf einige Jahre in die Sohweiz uberzueiedeln und 
Bich da der Arbeit am Elementarwerke zu widmen (Brief an das 
Duumvirat vom 17. Dezember 1769). Schon hatte er sein Gesuoh 
um Erlaubnis zur Reise an den Grafen J. H. E. Bernstorff ein- 
gereieht, als — ganz unerwartet — die Einladung nach RuBland 
an ihn erging. (Brief an Graf Bernstorff vom 27. Mårz 1770.)
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Hofe verkehren. DaB ihm aber dabei aus den erwåhnten 
Mangeln leicht Schwierigkeiten erwachsen konnten, war 
natflrlich.

Der Brief an Orlow lautet wSrtlioh:
Monseigneurl Nicht mit ausgesuchten Worten, sondero mit dem 

ehrerbietigsten Herzen, welches alsobald handelt, danke ich Ew. Er
lauchten unterthanigst ffir Dero gnådige Furspraohe zum Beaten des 
Elementarwerks, und fiir solche Wirkungen derselben bey Ihrer 
Kaiserlichen Majeståt, von deren Wahrheit ich niemanden iiberreden 
wiirde, wenn die Welt nicht schon gewohnt wåre, von BuBlands 
Kaiserinn ganz aufterordentliohe Wirksamkeiten in jedem Geschåfte 
einer Monarchinn und Mensohenfreundinn zu erfahren und zu er- 
warten. Keine Schwierigkeit ist mir zu groft, Monseigneur (da ioh 
schon meines allergnådigsten Konigs Erlaubnift håbe), dem Winke 
Ihrer Kaiserl. Maj., der durch einen so erleuohteten und groft- 
miithigen Minister veranlasset ist, mit der Freudé der tiefsten Ehr- 
erbietung zu folgen.

Um Dero wichtigen Geschæften, Erlauohter Graf, durch keine 
Wiederholung einen Augenbliok zu entziehen, ersuohe ich Dieselben 
unterthanigst, das mit namenlosen Empfindungen aufgesetzteSohreiben 
an Ihre Kaiserl. Maj. zu lesen, und nach Dero hohem Ermessen, 
den Inhalt deBselben, durch Dero vermogende Furspraohe, der aller- 
gnådigsten Menschenfreundinn zu empfehlen.

Ew. Erlauchten werden naoh Dero Befehle, in einigen Wochen 
mit der PoBt empfangen 1. ein zur elementariBohen Schulbibliothek 
gehoriges Methodenbuch fiir Vater und Mutter der Familien und 
Volker; 2. das Elementarbuch der Sacherkenntnift und WorterkenntniB 
ftir die Jugend vornehmer Stande und ihre Anfiihrer, erstes Stuok; 
3. der dazu gehorigeo Kupfersammlung erste Lieferung in 25 Tafeln. 
Der Verfasser wird eine unvergleichbare Freude empfinden, wenn 
Ew. Erlauchten, als der grofte Vorsteher der Kaiserliohen Akademie, 
dieses Werk, der empfangenen und zugedachten Kaiserl. Gnaden 
nicht u n fåhig erkennen werden. Die Kupfer haben keine andere 
Aufsohriften, als Tab. I,„Tab. II usw. Solite auoh dieses, auf aller- 
hochsten Befehl, einer Ånderung bedtirfen, so ist dieselbe von keiner 
groften Erhebliohkeit. Alles befohlne werde ioh mit allerunter- 
thanigstem Gehorsam veranstalten.

Wie sehr wunsche ioh, Monseigneur, dafi Ihre Kaiserl. Maj. 
durch Ew. Erlauchten Fiirsprache, es allergnådigst vernehmen, wie 
noch mehr die Besorgnift meiner Familie als die Sohwåohlichkeit 
meiner Person mir eine weite Eeise, ohne dieselbe mitzunehmen, 
bedenklich maohe. Nach einem neuen Befehle, um welchen ich 
ehrerbietig ersucbe, wird es entsohieden seyn, ob das Gliick, Ihrer 
Kaiserl. Maj. mich mit entziiokter Dankbarkeit zu Ffiften zu werfen, 
mir erst nach Endigung des Werks, 1771, verstattet sey; oder ob 
ioh dem allergnådigsten Befehle nooh in diesem Sommer entgegen- 
eilen durfe.

In dem letzten Falle, den ioh aus Gehorsam fur den wahr* 
scheinliohsten halte, erktihne ich mioh, Dero hohem Ermessen, Er- 
lauchter Graf, følgendes untertbånigBt vorzuBtellen. Die Fortsetzung 
des Elementarwerkes wiirde erfordern, daft ioh das dem ersten Theile 
gleichformige Papier nach St. Petersborg schaffen und unter der
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gewohnliohen Censur mich einer dortigen Buchdruckerey bediente. 
Ein Gehalfe der Arbeit, der mir vielleicht auoh in dortigen Ge
schæften nutzlich seyn kann, ist willig mitzugehn. Die KoBten des 
Werks bat mir das Publikum anvertraut. Die Fortsetzung in 
St. Petersborg wurde also nur wegen deB Drucks, des Transports 
und der Personen einen Untersohied in den Kosten maohen, der 
mir zwar sonst, aber, Mooseigneur, aledann nioht bedenklioh seyn 
kann, wenn es darauf ankommt, Kaiserl. Befehle desto fruher zu 
erfullen. Meine Familie ist einer philosopbiBohen und stillen Lebens
art gewohnt. Wenn daher Ihre Kaiserl. Maj. es allergnådigst be- 
fohlen, wfirde ich duroh meine Bekannte in St. Petersburg eine 
meiner Lebensart gemåfie Wobnung auf ein halbes oder ganzes Jahr 
beatellen; und wegen der Besohwerlichkeit der Landreise lieber zur 
See, wegen meiner Familie und der Jahreszeit aber, am Ende des 
Julius, zur Erfullung der Pfliohten abreisen, die solohen empfangnen 
Kaiserlichen Wohlthaten und Bolohen groBmuthigen Absichten Ihier 
Msjestat gemafl sind. Zu der Gnade Ew. Erlanohten håbe ich das 
ehrerbietigBte Zutraueo, Dieselben werden nioht aus mebrern Worten, 
sondern aus Håndlangen und Vorsatzen auf die GroBe der unter- 
thånigsten Dankbarkeit und den Eifer der tiefsten Verehrung 
BchlieBen, womit ioh bin eto. etc.«

Was Basedow nun dennoch an der Ausftihrung der Reise 
gehindert hat: ob Graf Bernstorff gemeint hat, daB es rich- 
tiger sei, erst das Elementarwerk zu vollenden, und erst 
nach dessen Vollendung, also, wie Basedow meint, 1771 nach 
RuBland zu reisen; oder ob man auoh von RuBland aus 
nach Basedows Schreiben, fiir richtiger gehalten hat, die 
Reise bis 1771 aufzuschieben, und ob dann etwa Graf Bern- 
storffs Sturz (Sept. 1770) die Reise unmSglich gemacht hat, 
håbe ich nicht zu ermitteln vermocht. Jedenfalls hat Base
dow, als er 1771 den Ruf nach Dessau erhielt (das Gesuch 
des Ftlrsten Leopold Friedrich Franz an den Dån. K3nig um 
Oberlassung Basedows, datiert vom 20. Juli 1771, ist ab- 
gedruckt in Nietzold, Wolke am Philanthropin zu Dessau, 
S. 6; das Antwortschreiben des Kdnigs an den Fflrsten, datiert 
vom 8. August 1771, findet sich im Reichsarchiv zu Kopen-

’) Es kann also wohl nioht ganz riohtig sein, was Nietxold, S. 7, 
schreibt, daB nåmlioh im September 1771 der Furst selbst naoh 
Altona kam, »um Bich zu erkundigen, ob Basedow geneigt sei, naoh 
Dessau uberzusiedeln«. Denn Basedow hatte schon långBt zugesagt, 
dem Rufe naoh Dessau zu folgen. Schon am 12. Mårz 1771 war 
er, von der Leipziger Messe kommend, auf des Fursten Verlangen 
zu diesem nach Dessau gereiet und hatte mit ihm verhandelt. (Brief 
an Lavater vom 11. Mårz 1771.) Aber es war zweifelhaft geworden, 
ob Basedow sohon im Winter 1771 dahin flbersiedeln werde. Denn 
die UberBohwemmung und die daduroh verursaohte Not schien des 
Fiirsten Plåne zu vereiteln. Auoh befiirohtete Basedow durch An- 
nabme des Auftrags, ein Seminar zu errichten, in der Arbeit an

Pid. Mag. 995. Basedow, Joh. Bernh. Basedow(1724—1790). 7
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hagen, Departementet for udenrigske Anliggender: Koncepter 
til Geheime Registratur), sich iu keiner Weise mehr durch 
ein dem Russischen Hofe gegebenes Versprechen gebunden 
gewuBt. Er nimmt den Ruf an und zieht mit den Seinen 
Ende des Jahres 1771 nach Dessau, um sich da so lange 
aufzuhalten, »bis unter seiner Aufsicht und Einrichtung das 
hiesige Institut zur Tåtigkeit gebracht und in Stand gesetzt 
worden« (Brief des Fttrsten von Anhalt an den KOnig von 
Danemark vom 20. Juli 1771).

Als Basedow mitten im Kampfe, als er in Gefahr stand, 
alles zu verlieren und »ins Elend« wandem zu mflssen, von 
seinen wohlmeinenden Freunden aufgefordert wurde, um 
seiner selbst willen zu schweigen, antwortet er: »Mir ist 
die Pflicht, in der Religion Wahrheit zu bekennen, und, wenn 
man ein Schriftstéller geworden ist, auch ferner zu ver- 
teidigen, noch immer eine solohe Regel, davon man vermOge 
der christlichen Einfalt keine Ausnahme machen darf. Denn 
die fortgesetzte Erftlllung dieser Regel unter dem Leiden 
oder unter der Gefahr ist das einzige Mittel, wodurch starke 
Irrtflmer, welche autoiisiert sind und sich durch obrigkeit- 
liche Gewalt schhtzen, wenigstens nach und nach geschwaoht 
und endlich abgeschafft werden kbnnen.« (Brief an Graf 
Bernstorff vom 23. VII. 64.) Das ist der wahre Basedow: 
Zeuge und Bahnbrecher der Wahrheit will er sein. GewiB 
mag er in manchen Stflcken fehlgegriffen haben, gar manch- 
mal weit Aber das Ziel hinausgeschossen, in seinen Kampf- 
schriften mehr als einmal die Grenze des Zulåssigen bertihrt 
haben. GewiB mag auch seinem hochfliegenden Enthusiasmus 
nicht die Ausdauer in der Organisation entsprochen haben. 
Aber das ZerrbHd von ihm, das einst seine Gegner ent- 
warfen, und auf das bis in die neuste Zeit herein die meisten 
pådagogischen Scbriftsteller zurflckgehen zu mflssen glaubten, 
ist doch vflllig irrefuhrend. Wer sich etwas nåher mit Base
dows Zeitalter beschåftigt und nicht bloB die Anwflrfe seiner

der VolleoduDg des Elementarwerks zn sehr behindert zu werden. 
(Brief an Lavater vom 26. September 1771.) Diesen Bedenken mag 
der BeBuch des Fureten ein Ende gemaoht haben. — tJbrigens stand 
gerade nm diese Zeit Bæedow auf der engeren Wahl als Lehrer des 
Kronprinzen,von Dånemark. Wenigstens sohreibt Ditlev Reventlow 
an Graf J. H. E. Bernstorff unterm 1. September 1771 (Bernstorffske 
Papirer HT): »On mande de Copenhague que l’éeéque Ounnerus 
et Basedou (deux hornmes dont la fapon de penser est tres différente) 
y ont étémandés, et que le dernier est destiné å etre préeep- 
teur du prinee royal.*
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Gegner, geistreich sein soliende Bonmots, wie das bekan n te 
Herdersche Aber Basedow, und wenig besagende Anekdoten, 
wie die von Schmid S. 68, Anm. I wiedergegebene, sondern 
auch die Urteile anderer bedeutender Zeitgenossen Basedows 
kennen gelernt hat, der wird zu einer vOllig anderen An- 
sicht Uber diesen »Mirabeau der Pædagogik« (wie ihn der 
Dåne Sander nennt, der selbst 5 Jahre am Philanthropinum 
unterrichtet hat) kommen.

Im letzten Menschenalter erst haben manche SamenkSrner, 
die Basedow ausgestreut hat, wieder zu keimen begonnen. 
Mbge damit nun auoh die Untersch&tzung, die ihm zuteil 
geworden ist, glflcklich Qberwunden sein!
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Anhang.

Chronologisches Verzeichnis der dem Verfasser 
bekannt gewordenen noch vorhandenen Briefe von 

J. B. Basedow.
Vorbemerkungen: Im folgenden fiihre ich die mir bekannt ge

wordenen noch vorhandenen Briefe Basedows auf (die ich s&mt- 
lich in Abschriften besitze). Obergangen sind nur die von Basedow 
selbst in den Vierteljåhrlichen Nachrichten wiedergegebenen Briefe 
in Sachen des Elementarwerks. Die bisher, so viel ich weiB, noch 
nicht veroffentlichten Schreiben sind durch den Druck hervorgehoben. 
Da Basedow eine sehr umfangreiche Korrespondenz fiihrte, so mogen 
noch viele Stucke vorhanden sein, die zur nåheren Kenntnis Base
dows und seineT Bestrebung beitragen konnten. Da ich eine Heraus- 
gabe seiner Briefe plane, so wiirde ich den Besitzern von Herzen 
dankbar sein, wenn sie mich auf derartige unbekannte Stucke auf- 
merksam machen und sie mir zwecks Abschriftnahme fiir kurze Zeit 
zur Verfiigung stellen wollten.
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1763
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An Grf. Bernstorff (betr. 
Grf. Danneskiold).

An Grf. Bernstorff (An- 
stellung in Altona betr.).

An Grf. Bernstorff (Prome- 
moria in Amtssachen).

Hdschr.: Stadtbibl. Hamburg. 
Druck: Pinloche-Rauschenfels, Ge- 

schicht. <L Phil., S. 457 ff.
Hdschr.: Stadtbibl. Hamburg.
Druck: Pinloche - RauBchenfels, 

S. 459 ff.
Hdschr.: Reichsarchiv Copenhdgen 

Sjaell. Miss. 454-55/1757.
Druck: Basedow,J.B.Basedow,8.66.
Hdschr.: Kgl. Bibliothok in Berlin 

(Radowitzsche Sig.).
Druck: Pinloche - Rauschenfels, 

S. 461 ff.
Hdschr.: St. A. Schleswig Acta A 

XVIII., 603.
Druck: Basedow, J. B. Basedow, 

8. 79/80.
Hdschr.: Grfl. Bernst. Familien- 

archiv in Wotersen.
Druck: Aage Friis,Bernst.PapirerII, 

S. 27—34.
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1764 Febr. 3. Nachsohrift z. Brief v. gi. 
Datum an Graf J. H. 
E. Bernst.

Hdschr.: Grfl. Bernst. Familien- 
archiv in Wotersen.

Druck: Aage Friis, Bernst. Papirer.
1764 Febr. 3. An Graf J. H. E. Bern

storff.
Hdschr.: Grfl. Bernst. Familien- 

arehiv in Wotersen.
1764 Mai 1. An Graf J. H. E. Bernstorff. Hdschr.: Grfl. Bernst. Familien- 

archiv in Wotersen.
Druck: Aage Friis,BernstPapirer II, 

S. 35.
1764 Juli 23. Pro memoria an Grf. J. H. 

E. Bernstorff.
Hdschr.: Grfl. Bernst. Familien- 

archiv in Wotersen.
Druck: Aage Friis, BernstPapirer H, 

S. 36 ff.
1766 Mai 13. An Grf. J. H. E. Bernstorff 

(AnlaB zu einem irgend 
oinmal erfor deri, theol. 
Resp.).

Hdschr.: Grfl. Bernst. Familien- 
archiv ln Wotersen.

1766 Mai 28. An Graf J. H. E. Bernstorff. Hdschr.: Grfl. Bernst. Familien- 
arohiv in Wotersen.

Druck: Aage Friis, BernstPapirer II, 
8. 42 ff.

1767 Febr. 14. An Grf. J. 11. E. Bernstorff 
(Cbersendg. des Gesang- 
buehes).

Hdschr.: Grfl. Bernst. Famillen- 
archiv in Wotersen.

1768 Mai 25. An Moses Mendelssohn 
(Cbersdg. v. Reversen).

Hdschr.: Stadtbibliothek in Ham
burg.

1769 Jan. 28. An Fr. Nicolai (betr. Debit 
s. El.-W.).

Hdschr.: Im Besitz von Rektor 
Th. Fritzsch in Leipzig.

Druck: El.-W. Neuausgabe, Bd. I, 
Vorrede, 8. XIX.

? 1769 Anfang An Fr. Nikolai. ? Hdschr.: ?
Druck: El.-W. Neuausgabe, Bd. I, 

Anhang.
1769 August An Joh. Lavater (Von theol. 

Materien).
Hdschr.: Stadtbibl. in ZQrlch.

1769 Aug. 22. An Joh. Lavater (Bank u. 
Bitte um FSrderung d. 
El.-W.).

Hdschr.: Stadtbibl. in ZQrich.

1769 Sept. 23. An Joh. Lavater (Plan 
3 er Tafeln v. Tieren).

Hdschr.: Stadtbibl. in ZQrieh.

1769 Dez. 17. An J. Iselln u. Joh. Lavater 
(Meth. u. El. Bueh).

Hdschr.: Stadtbibl. in ZQrich.

1769 Dez. 29. An Joh. Lavater (intwort 
a. d. Joh. Tur. Schrciben).

Hdschr.: Stadtbibl. in ZQrich.

1770 Milrz 27. An Grf. J. H. E. Bernstorff 
(Berufg. n. RuBland).

Hdschr.: Grfl. Bernst. Familien- 
arehiv in Wotersen.

1770 April 20. An Grf. J. H. E. Bernstorff 
(Auch: Berufung nach 
RuBland).

Hdschr.: Grfl. Bernst. Familien- 
archiv in Wotersen.
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1770’ April 20. An Graf Orlow in Peters- 
hurg.

1770 April 20. An Geh. R. v. Saldem in 
Petersburg.

1770 Juni 16. An F. E. v. Rochow.

1771 Febr. 15. An Joh. Lavater.

1771 MArz 8. Anls.Iselin u. Joh.Lavater.
1771 Marzll. An Joh. Lavater (Dank f. 

Korresp. Aber El.-W.).
1771 April 20. An Gleim.

1771 Juli 10. An F. E. v. Rochow (Dank 
fiir frdl. Aufnahme und 
Gesch.).

1771 Sept. 26. Dohm (f. Basedow) an Joh. 
Lavater (S. Lage betr.).

1772 Jan. 30. An Joh. Lavater.
1772 Febr. 20. An Gleim (Literarische 

Fragen).
1772 MArz 5. An Is. Iselin (lehnt d. Ruf 

des lirn. v. Salis ab).
1773 Jan. 23. An F. E. v. Rochow.

1773 Juli 24. An Is. Iselin (Elementarw. 
betr.).

1773 Okt. 14. An Is. Iselin (Elementarw. 
betr.).

1774 Ende ? An die Frennde Lavater 
und Pfenningcr.

1774 Juli 9. An Joh.Lavater (Entschuld. 
d. er d. Schw. nicht bes.).

1774 Sept. 4. An Job. Lavater (Elemen
tarwerk betr.).

?1774 Dez. 3. An Herrn v. Salis (Ein- 
richtnng des Dessauer 
Seminars).

Hdschr.: Oril. Bernstorff Archiv in 
Wotersen.

Druck: Basedow, J. B. Basedow,
S. 96/7.

Hdschr.: Grfl. Bernstorff Archiv in 
W n^AFRPn

Druck: Keh'rs Padag. Bl. 1885.

Hdschr.: ?
Druck: Jonas, Lit. Korrespondenz 

d. Pad. F. E. v. R., S. 41.
Hdschr.: ?
Druck (Bruchstuck): Goring, Is. Ise- 

lins Ausgew. Sehr., S. 253.
Hdschr.: Stadtbibl. in ZArich.
Hdschr.: Stadtbibl. in ZArich.

Hdschr.: Gleimstift ung in Halber- 
stadt.

Hdschr.: ?
Druck: Jonas, Lit. Korrespondenz 

des Padagogen F. E. v. R., S. 14 
u. 15.

Hdschr.: Stadtbibl. in ZArich.

Hdschr.: Stadtbibl. in ZArich.
Hdschr.: GleimstiftunginHalber- 

stadt.
Hdschr.: Stadtbibl. In Zarlch.

Hdschr.: ?
Druck: Jonas, Lit. Korrespondenz 

d. Påd. F. E. v. R., 8. 31.
Hdschr.: Staatsarchiv Basel (Privat- 

arch. Nr. 98).
Druck: H. Goring, J. B. Basedows 

Ausgewåhlte Schriften, S. 497.
Hdschr.: Staatsarchiv Basel (Privat- 

arch. Nr. 98).
Druck: H. Goring, J. B. Basedows 

Ausgewåhlte Schriften, S. 497/8.
Hdschr.: Stadtbibl. in ZArich.

Hdschr.: Stadtbibl. In ZArich.

Hdschr.: Stadtbibl. in ZArich.

Hdschr.: BAndnorische Kantons- 
bibl. zu Chur.

Druck: Padag. Bl. XXIV., S. 372.??
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1774 Dez. 6. An Is. Iselin (Empfehlung 
d. Philanthr.).

1774 Dez. 6. An Joh. Lavater (Aufford. 
z. Briefw. Qb.d.Rellgion).

1774 Mitte Dez. An Friedr. Gottl. Klopstock 
(Personliches).

71775 Mårz 7. An U. v. Salis.

1775 Mal 8. An U. v. Salis (Empfehlg. 
des Dr. Bahrdt).

1775 Juni 24. An Joh. Lavater? (Leben 
n. Treiben imPbilanthr.).

1775 Aug. 1. An Gleim (Bitte um Mlt- 
hilfe bei Verbreitung 
d. Schrift an die Kosmo- 
pollten).

1775 Okt 11. An Is. Iselin.

1776 Fruhjahr Promemoria an Dr. Bahrdt.

1776 Mdrz 7. An Gleim.

(1776 Juni 11. Offentl. Aufruf an Iselin, 
als Kurator n. Dessau z. k.

1776 Jnni 22. Brief des Philanthropinums 
an Iselin.

1

1776 Aug. 22. An den Forsten von Dessau.

1776 Sept. 4. An Campe.

1777 Sept. 21. An den Fiirsten v. Anhalt 
(betr. Campes Flucht).

1777 Dez. 31. An den Vicekurator Wolke.

1778 Mårz 25. An den Fiirsten von Anhalt 
(Akte d. Instituts wegen 
Sicherh. u. Ehre d. Person).

1778 April 28. Abdankungsakte Basedows.

Hdschr.: Stadtarchiv Basel (Privat- 
arch. Nr. 98).

Druck: H. Goring, J. B. Basedows 
AuBgewfihlten Schriften, S. 499.

Hdsehr.: Stadtbibl. in Zdrleh.

Hdschr.: Stadtbibliothek in Ziirich. 
Druck: H, Goring, J. B. Basedows 

Ausgewåhlte Werke, S. 503.
Hdschr,: ?
Druck: ? (Zitiert b. Heller d. Phil. 

z. Marschl., S. 12.)
Hdsehr.: Bflndnerlsebe Kantons- 

bibl. zu Chur.
Hdsehr.: Stadtbibl. in Zilrieh.

Hdsehr. :Gleimstiftung in Halber- 
stadt.

Hdschr.: Staatsarchiv in Basel.
Druck: H. Goring, J. B. Basedows 

Ausgewkhlte Schrift. (sehr fehier- 
haft), S. 500/2.

Hdschr.: ?
Druck: H. Goring, J. B. Basedows 

Ausgewåhlie Schriften, S. 505/6.
Hdsehr.: Gleimstlftung in Halber- 

stadt.
Hdschr.: ?
Druck: 2. Stiiok d.Philanth. Archivs.) 
Hdschr.: Staatsarchiv Basel (Privat- 

arch. Nr. 98),
Druck: H. Goring, J. B. Basedows 

Ausgewåhlte Schriften, S. 502.
Hdschr.: H. A. H. u. St. A. in Zerbst. 
Druck: Nietzold, Wolke am Phil- 

anthr., S. 72 f.
Hdschr.: ?
Druck: Leyser, Campe.
Hdschr.: H. A. H. u. St. A. in Zerbst 
Druck: Nietzold, Wolke, S. 89.
Hdschr.: H.A.H.u. St.A.in Zerbst. 
Drnck: Nietzold, Wolke, S. 99ff. 
Hdschr.: H. A. H. u. St. A. Zerbst 
Druck: (im Auszug) Nietzold, 

Wolke, S. 103.
Hdschr.: H. A.H. u. St A. in Zerbst. 
Druck: (t e i 1 w e i s e) Nietzold. Wolke, 

8. 104/5.
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1778 Juni 2. An Ungenannt (betr. Hund- 
eiker).

Hdschr.: ?
Druck: Diestelmann, J. B. Base

dow, S. 92 ff.
1779 Juli 30. An F. E. v. Rochow (betr. 

e. Seelenzustand).
Hdschr.: ?
Druck: Jonas, Lit. Korrespondenz 

d. Pad. F. E. v. R., B. 169/72.
1780 Jan. 11. An den Fiirsten von Anhalt 

(betr. Liturgengesuch).
Hdschr.: ?
Druck: Bessler, Unterricht u. fibung 

i. d. Relig., Anh. II, S. I—IIL
1780 Febr. 9. An den Fiirsten von Anhalt 

(betr. Liturgengesuch II).
Hdschr.: ?
Druck: BeBsler, Unterricht u.fibung 

i. d. Relig., Anh. H, S. V—VI.
1780(?) April 28. An Joh. Lavater. Hdschr.: Stadtbibl. in ZQrieh.

1780 Mai 6. An v. Rochow (Entschuldig. 
und Verteidig. geg. Vor- 
wiirfe).

Hdschr.: ?
Druck: Jonas, Lit Korrespondenz 

d. Pad. F. E. v. R., S. 161/3.
1780 Mai 12. An Joh. Lavater u. seine 

Freunde (Stellg. x. hell. 
Schrift und Religion).

Hdschr.: Stadtbibl. in ZArleh.

1780 Juli 26. An Wolke. Hdschr.: H. A. H. n. St A. m Zerbst.
Druck: (z. T.) Nietzold, Wolke, 

S. 126.
1780 Sept. 2. An den Fiirsten von Anhalt Hdschr.: ?

Druck: Basedow, Eine aktenmaBige 
Sache, S. 23/6.

1780 Sept. 13. An den Fiirsten von Anhalt. Hdschr.: ?
Druck: Basedow, Eine aktenmåBige 

Sache, S. 27.
1781 April 21. An den Fursten von Anhalt 

(in Angel. Wolke).
Hdschr.: H.A.H. u. StA. in Zerbst.
Druck: (angedeutet) Nietzold, 

Wolke, S. 131.
1781 Juni 11. An Hofrat Hermann (betr. 

Wolke).
Hdschr.: H. A. H. u. St. A. in Zerbst
Druok: (erwahnt) Nietzold, 

Wolke, S. 132.
1782 April 1. An Wolke. Hdschr.: H. A. H. u. St A. in Zerbst.

Druck: (erwahnt) Nietzold, 
Wolke, S. 133.

1783 April 11. An Joh. Lavater (Fehier 
betr. Sache mit Wolke).

Hdschr.: Stadtbibl. in ZArleh.

1783 Mai 15. An Joh. Lavater (fiber 
Basedows Strelt mit 
Wolke und Roiche).

Hdschr.: Stadtbibl. in ZQrieh,

1784 Ende Mai An Joh. Lavater (Stellg. z. 
Wolke. Weitere PI Ane).

Hdschr.: StadtbibL in ZQrieh.
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