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CHRONOLOGISCHES VERZEICHNIS DER BRIEFE

1903. J. G. Hamann an Jacobi, 7. 11. 1787 3
1904. Jacobi an J.-E. Dufour, etwa November 1787* 4
1905. J.-E. Dufour an Jacobi, etwa November oder Dezember 1787* 4
1906. Jacobi an J. F. Kleuker, 8. 11. 1787 4
1907. Jacobi an J. G. Hamann, 8. oder 9. 11. 1787* 6
1908. Jacobi an F. K. Bucholtz, 8. oder 9. 11. 1787* 6
1909. A. Fürstin von Gallitzin an Jacobi, 9. 11. 1787* 6
1910. J. F. Reichardt an Jacobi, 10. 11. 1787* 6
1911. J. Sarasin, Zirkularbrief, 12. 11. 1787 7
1912. Jacobi an F. F. W. M. von Fürstenberg, vor dem 13. 11. 1787* 9
1913. Jacobi an A. Fürstin von Gallitzin, 13. 11. 1787 9
1914. J. F. Kleuker an Jacobi, 13. 11. 1787* 10
1915. Jacobi an J. K. Lavater, 14. 11. 1787 10
1916. G.-L. Le Sage an Jacobi, 14. 11. 1787* 12
1917. J. G. Fleischer an Jacobi, etwa Mitte November 1787* 12
1918. G. A. Jacobi an Jacobi, etwa Mitte November 1787* 12
1919. Jacobi an J. G. Hamann, 16. 11. 1787 12
1920. Jacobi an J. G. Schlosser, etwa Mitte November 1787* 14
1921. J. G. Hamann an Jacobi, 17. 11. 1787 14
1922. J. G. Hamann an Jacobi, 19.–24. 11. 1787 19
1923. Jacobi an F. Hemsterhuis, vor dem oder am 20. 11. 1787* 22
1924. J. A. Starck an Jacobi, etwa Mitte bis Ende November 1787* 23
1925. Jacobi an A. Fürstin von Gallitzin, 20. 11. 1787 23
1926. Jacobi an J. G. Hamann oder F. K. Bucholtz, etwa 20. 11. 1787* 24
1927. Jacobi an J. F. Kleuker, 23. 11. 1787 24
1928. H. C. Boie an Jacobi, 26. 11. 1787* 25
1929. Jacobi an J. G. Hamann, 27. 11. 1787 25
1930. M. Claudius an Jacobi, 27. 11. 1787 27
1931. Jacobi an J. G. Schlosser, 28. 11. 1787 27
1932. Jacobi an G. A. Jacobi, 29. 11. 1787 28
1933. Jacobi an J. G. Hamann, 29. und 30. 11. 1787 28
1934. J. K. Lavater an Jacobi, Ende November oder 

Anfang Dezember 1787* 30
1935. K. F. A. J. W. Graf von Nesselrode an Jacobi, Dezember 1787 30



1936. J. K. Lavater, Zirkularbrief, 1. 12. 1787 31
1937. J. G. Hamann an Jacobi, 2. und 3. 12. 1787 32
1938. J. G. Schlosser an Jacobi, 4. 12. 1787* 39
1939. J. G. Hamann an Jacobi, 6.–11. 12. 1787 40
1940. A. Fürstin von Gallitzin an Jacobi, etwa 10. 12. 1787* 45
1941. J. K. Lavater an Jacobi, 13. 12. 1787 45
1942. Jacobi an J. G. Hamann, 21. 12. 1787 47
1943. J. G. Schlosser, Zirkularbrief, 22. 12. 1787 49
1944. Jacobi an J. G. Hamann, 25. 12. 1787 52
1945. J. F. Kleuker an Jacobi, 27. 12. 1787* 53
1946. Jacobi an F. Severin, 28. 12. 1787* 53
1947. Jacobi an J. F. Kleuker, 31. 12. 1787 und 1. 1. 1788 53
1948. Jacobi an F. K. Bucholtz, Ende Dezember 1787 oder 

Anfang Januar 1788* 54
1949. P. W. G. Hausleutner an Jacobi, Ende Dezember 1787 oder 

Anfang Januar 1788* 55
1950. A. Fürstin von Gallitzin an Jacobi, Ende Dezember 1787 oder 

Anfang Januar 1788* 55
1951. Jacobi an J. G. Burgmann, 1787 und / oder 1788* 55
1952. ? an Jacobi, etwa Anfang Januar 1788* 55
1953. J. K. Lavater an Jacobi, Anfang Januar 1788* 55
1954. Jacobi an J. A. Starck, 2. 1. 1788* 55
1955. J. Müller an Jacobi, 2. 1. 1788 56
1956. Jacobi an P. W. G. Hausleutner, 4. 1. 1788 57
1957. Jacobi an J. F. Kleuker, 4. 1. 1788 58
1958. Jacobi an F. Severin, 5. 1. 1788* 59
1959. Jacobi an F. Hemsterhuis, 6. 1. 1788 59
1960. Jacobi an A. Fürstin von Gallitzin, 6. 1. 1788 60
1961. G. I. Lindner und F. K. Bucholtz an Jacobi, etwa 6. 1. 1788* 62
1962. A. Fürstin von Gallitzin an Jacobi, etwa 6. 1. 1788* 62
1963. Jacobi an F. J. Gräfin von Reventlow, 7. 1. 1788 62
1964. J. F. Kleuker an Jacobi, 7. 1. 1788* 64
1965. Jacobi an F. K. Bucholtz, etwa 8. 1. 1788* 64
1966. Jacobi an A. Fürstin von Gallitzin, 11. 1. 1788 64
1967. Jacobi, Zirkularbrief, 14. 1. 1788 65
1968. Jacobi an J. F. Kleuker, 15. 1. 1788 69
1969. J. G. Schlosser an Jacobi, etwa Mitte Januar 1788* 70

VIII Chronologisches Verzeichnis der Briefe



Chronologisches Verzeichnis der Briefe IX

1970. Jacobi an G. J. Göschen, 17. 1. 1788 70
1971. J. F. Reichardt an Jacobi, 19. 1. 1788* 73
1972. Jacobi an F. Severin, etwa Ende Januar 1788* 73
1973. Jacobi an J. K. Lavater, 21. 1. 1788 73
1974. J. F. Kleuker, Zirkularbrief, 21. 1. 1788 75
1975. ?, Zirkularbrief, nach Mitte Januar 1788 78
1976. A. Fürstin von Gallitzin an Jacobi, vor dem 25. 1. 1788* 81
1977. Jacobi an A. Fürstin von Gallitzin, 25. 1. 1788 81
1978. G. J. Göschen an Jacobi, 28. 1. 1788* 82
1979. Jacobi an G.-L. Le Sage, 30. 1. 1788 82
1980. Jacobi an H. C. Boie, 31. 1. 1788 84
1981. Jacobi an J. K. Häfeli, Ende Januar oder Anfang Februar 1788* 86
1982. J. G. Schlosser, Zirkularbrief, 31. 1. 1788 86
1983. J. K. Lavater an Jacobi, 2. 2. 1788 87
1984. J. G. Schlosser, Zirkularbrief, etwa Anfang bis Mitte Februar 1788 88
1985. Jacobi an J. Müller, 3. 2. 1788 90
1986. Jacobi an J. K. Lavater, etwa 3. 2. 1788* 93
1987. Jacobi an A. Fürstin von Gallitzin, 5. 2. 1788 93
1988. J. K. Lavater an Jacobi, 9. 2. 1788 93
1989. S. L. E. de Marées an Jacobi, 9. 2. 1788 94
1990. G. A. Jacobi an Jacobi, 13. 2. 1788* 97
1991. A. Fürstin von Gallitzin an Jacobi, vor dem 15. 2. 1788* 97
1992. J. Müller an Jacobi, 16. 2. 1788 97
1993. J. F. Reichardt an Jacobi, 16. 2. 1788* 99
1994. J. K. Häfeli an Jacobi, 17. 2. 1788* 99
1995. Jacobi an J. G. Schlosser, vor dem 19. 2. 1788* 99
1996. Jacobi an J. Möser, vor dem 19. 2. 1788* 99
1997. Jacobi an J. F. Kleuker, 19. 2. 1788 99
1998. S. L. E. de Marées an Jacobi, 21. 2. 1788 102
1999. Jacobi an K. F. Seyffer, vor dem oder am 22. 2. 1788* 104
2000. Jacobi an G. A. Jacobi, 22. 2. 1788 104
2001. Jacobi an J. G. Hamann, 22. 2. 1788 105
2002. F. Hemsterhuis an Jacobi, 22. 2. 1788 106
2003. J. G. Jacobi, Zirkularbrief, 23. 2. 1788 107
2004. J. K. Lavater an Jacobi, 24. 2. 1788 108
2005. J. G. Hamann an Jacobi, 27.–29. 2. 1788 109
2006. A. Fürstin von Gallitzin an Jacobi, vor dem 29. 2. 1788* 113



Chronologisches Verzeichnis der BriefeX

2007. F. K. Bucholtz an Jacobi, vor dem 29. 2. 1788* 113
2008. Jacobi an A. Fürstin von Gallitzin, 29. 2. 1788 113
2009. Jacobi an F. K. Bucholtz, 29. 2. 1788 114
2010. G. J. Göschen an Jacobi, etwa März 1788* 115
2011. J. F. Kleuker an Jacobi, etwa März 1788* 115
2012. Jacobi an G. J. Göschen, 1. 3. 1788 115
2013. J. G. Hamann an Jacobi, 4.–10. 3. 1788 116
2014. Jacobi an F. Severin, 8. 3. 1788* 134
2015. F. K. Bucholtz an Jacobi, vor dem 13. 3. 1788* 134
2016. G. K. Pfeffel, Zirkularbrief, 13. 3. 1788 134
2017. F. K. Bucholtz an Jacobi, etwa am 13. oder 14. 3. 1788* 135
2018. J. G. Schlosser an Jacobi, vor dem 14. 3. 1788* 135
2019. Jacobi an J. F. Jacobi, vor dem 14. 3. 1788* 135
2020. J. G. Schlosser an Jacobi, etwa Mitte März 1788* 135
2021. Jacobi an M. Claudius, um den 14. 3. 1788* 135
2022. Jacobi an J. F. Kleuker, 14. 3. 1788 136
2023. J. K. Lavater an Jacobi, 14. 3. 1788 137
2024. F. C. Lersé, Zirkularbrief, 15. 3. 1788 138
2025. Jacobi an J. G. Hamann, 16. 3. 1788 139
2026. J. G. Hamann an Jacobi, 16. 3. 1788 140
2027. G. K. Pfeffel, Zirkularbrief, 17. 3. 1788 141
2028. J. F. Lucé, Zirkularbrief, 18. 3. 1788 145
2029. K. F. Seyffer an Jacobi, vor dem 19. 3. 1788* 147
2030. A. Fürstin von Gallitzin, F. K. Bucholtz und J. G. Hamann 

an Jacobi, 19. 3. 1788* 147
2031. J. A. Starck an Jacobi, vor dem 20. 3. 1788* 147
2032. Jacobi an J. G. Hamann, 21. 3. 1788 147
2033. J. G. Hamann an Jacobi, 22. 3. 1788 149
2034. A. Fürstin von Gallitzin an Jacobi, vor dem 25. 3. 1788* 155
2035. ? an Jacobi, vor dem 25. 3. 1788* 155
2036. ? an Jacobi, vor dem 25. 3. 1788* 155
2037. ? an Jacobi, vor dem 25. 3. 1788* 155
2038. Jacobi an J. G. Hamann, 25. 3. 1788 156
2039. Jacobi an J. G. Hamann, 30. 3. 1788 157
2040. J. G. Hamann und F. K. Bucholtz an Jacobi, 30. 3. 1788 158
2041. Jacobi an F. Severin, März oder April 1788* 161
2042. Jacobi an S. L. E. de Marées, März oder April 1788* 161



XIChronologisches Verzeichnis der Briefe

2043. J. Sarasin, Zirkularbrief, 1. 4. 1788 161
2044. J. G. Hamann und G. I. Lindner an Jacobi, 2. 4. 1788 164
2045. G. J. Göschen an Jacobi, 2. 4. 1788* 166
2046. J. K. Lavater, Zirkularbrief, 5. 4. 1788 166
2047. Jacobi an G. Löwe, 6. 4. 1788* 167
2048. Jacobi an G. J. Göschen, 6. 4. 1788 168
2049. Jacobi an A. Fürstin von Gallitzin, 16. 4. 1788 169
2050. G. A. Jacobi an Jacobi, etwa Mitte bis Ende April 1788* 170
2051. A. Fürstin von Gallitzin an Jacobi, vor dem 19. 4. 1788* 170
2052. Jacobi an A. Fürstin von Gallitzin, vor dem 19. 4. 1788 170
2053. J. H. Schenk an Jacobi, vor dem 19. 4. 1788* 170
2054. Jacobi an A. Fürstin von Gallitzin, vor dem oder am 19. 4. 1788 171
2055. Jacobi an A. Fürstin von Gallitzin, vor dem oder am 19. 4. 1788 172
2056. J. C. W. Voigt an Jacobi, vor dem 20. 4. 1788* 174
2057. G. Hufeland an Jacobi, etwa Ende April 1788* 174
2058. Jacobi an J. G. Hamann, 22. 4. 1788 174
2059. Jacobi an J. W. von Goethe, 22. 4., 10. 5., 12. und 16. 7. 1788 176
2060. Jacobi an ?, 23. 4. 1788* 177
2061. Jacobi an ?, 23. 4. 1788* 177
2062. Jacobi an J. G. Hamann, 23. 4. 1788 177
2063. L. von Hirschen an Jacobi, vor dem 24. 4. 1788* 178
2064. A. W. Rehberg an Jacobi, 24. 4. 1788* 178
2065. Jacobi an J. G. Hamann, 25. 4. 1788 178
2066. Jacobi an A. Fürstin von Gallitzin, 25. 4. 1788 179
2067. Jacobi an G. J. Göschen, 26. 4. 1788* 180
2068. G. A. Jacobi an Jacobi, Ende April oder Anfang Mai 1788* 180
2069. J. G. Hamann an Jacobi, 27. 4. 1788 181
2070. F. L. Graf zu Stolberg an Jacobi, 28. 4. 1788 184
2071. S. L. E. de Marées an Jacobi, 28. 4. 1788 187
2072. Jacobi an J. G. Hamann, 29. 4. 1788 190
2073. Jacobi an G. Hufeland, 30. 4. 1788 191
2074. Jacobi an G. A. Jacobi, 2. 5. 1788 192
2075. Jacobi an A. W. Rehberg, 2. 5. 1788 193
2076. Jacobi an F. K. Bucholtz, 6. oder 7. 5. 1788* 198
2077. Jacobi an J. G. Schlosser, 7. 5. 1788* 198
2078. J. G. Hamann an Jacobi, 7. 5. 1788 198
2079. A. Fürstin von Gallitzin an Jacobi, 7. oder 8. 5. 1788* 201



Chronologisches Verzeichnis der BriefeXII

2080. Jacobi an F. L. Graf zu Stolberg, 7. und 9. 5. 1788 201
2081. Jacobi an J. G. Schlosser, zwischen dem 8. und dem 19. 5. 1788* 204
2082. J. F. Reichardt an Jacobi, vor dem 9. 5. 1788* 204
2083. Jacobi an J. G. Hamann, 9. 5. 1788 204
2084. Jacobi an F. K. Bucholtz, 9. 5. 1788 206
2085. G. Hufeland an Jacobi, etwa Mitte Mai 1788* 206
2086. J. G. Hamann an Jacobi, 10. 5. 1788 206
2087. J. Müller an Jacobi, 10. 5. 1788 208
2088. Jacobi an J. K. Häfeli, 11. 5. 1788 209
2089. J. K. S. Schlosser an Jacobi und / oder S. H. Jacobi, 

Anfang oder Mitte Mai 1788* 210
2090. G. A. Jacobi an Jacobi, 11. und 15. 5. 1788* 210
2091. Jacobi an J. Müller, 12. 5. 1788 210
2092. Jacobi an J. C. Eyrich, etwa 12. 5. 1788* 212
2093. Jacobi an J. G. Hamann, 13. 5. 1788 212
2094. J. G. Hamann an Jacobi, 14. 5. 1788 213
2095. Jacobi an F. L. Graf zu Stolberg, zwischen 14. und 16. 5. 1788* 215
2096. J. Müller an Jacobi, 15. 5. 1788 215
2097. J. F. Kleuker an Jacobi, vor dem 16. 5. 1788* 216
2098. J. A. Starck an Jacobi, Mitte Mai 1788 216
2099. F. L. Graf zu Stolberg an Jacobi, Mitte bis Ende Mai 1788* 217
2100. M. Claudius an Jacobi, Mitte bis Ende Mai 1788* 217
2101. Jacobi an J. G. Hamann, 16. 5. 1788 217
2102. Jacobi an J. F. Kleuker, 16. 5. 1788 218
2103. J. G. Hamann an Jacobi, 16.–18. 5. 1788 219
2104. Jacobi an G. J. Göschen, 18. 5. 1788 227
2105. Jacobi an J. Müller, 18. 5. 1788 229
2106. Jacobi an J. C. Eyrich, etwa 19. 5. 1788* 229
2107. Jacobi an A. Fürstin von Gallitzin, 20. 5. 1788 229
2108. J. G. Hamann an Jacobi, 21. 5. 1788 231
2109. J. Müller an Jacobi, 21. 5. 1788 232
2110. J. G. Hamann an Jacobi, 22.–24. 5. 1788 233
2111. Jacobi an J. G. Hamann, 23. 5. 1788 236
2112. Jacobi an J. A. Starck, etwa 24. 5. 1788* 239
2113. Jacobi an J. G. Schlosser, etwa 24. 5. 1788* 239
2114. Jacobi an G. Hufeland, 24. 5. 1788* 239
2115. A. Fürstin von Gallitzin an Jacobi, 24. 5. 1788* 240



XIIIChronologisches Verzeichnis der Briefe

2116. Jacobi an G. A. Jacobi, 27. 5. 1788 240
2117. Jacobi an J. G. Hamann, 27. 5. 1788 241
2118. Jacobi an J. Müller, 27. 5. 1788 242
2119. G.-L. Le Sage an Jacobi, 27. 5. 1788* 243
2120. Jacobi an G. Hufeland, 28. 5. 1788 243
2121. J. G. Schlosser an Jacobi, Ende Mai oder Anfang Juni 1788* 244
2122. M. Claudius an Jacobi, Ende Mai oder Anfang Juni 1788* 244
2123. Jacobi an J. F. Kleuker, 29. 5. 1788 244
2124. J. G. Hamann an Jacobi, 31. 5. 1788 245
2125. Jacobi an M. Claudius, etwa Anfang Juni 1788* 247
2126. G. J. Göschen an Jacobi, etwa Anfang Juni 1788* 248
2127. Jacobi an J. G. Hamann, 3. 6. 1788 248
2128. A. Fürstin von Gallitzin an Jacobi, etwa 4. 6. 1788* 249
2129. G. A. Jacobi an Jacobi, 5. 6. 1788* 249
2130. Jacobi an A. Fürstin von Gallitzin, 6. 6. 1788 250
2131. G. Hufeland an Jacobi, 6. 6. 1788* 250
2132. J. K. Lavater an Jacobi, 7. 6. 1788 251
2133. Jacobi an G. J. Göschen, 11. und 14. oder 15. 6. 1788 251
2134. Jacobi an J. Müller, 11. 6. 1788 252
2135. J. G. Hamann an Jacobi, 14. und 15. 6. 1788 253
2136. Jacobi an J. G. Hamann, 17. 6. 1788 254
2137. J. G. Hamann an Jacobi, 18. 6. 1788 255
2138. G. A. Jacobi an Jacobi, 19. 6. 1788* 256
2139. J. A. Starck an Jacobi, gegen Ende Juni 1788* 256
2140. Jacobi an Alberti, etwa 20. 6. 1788* 256
2141. Jacobi an G. A. Jacobi, 20. 6. 1788 256
2142. C. F. Nicolai an Jacobi, 20. 6. 1788 258
2143. G. J. Göschen an Jacobi, 21. 6. 1788* 263
2144. A. Fürstin von Gallitzin an Jacobi, 23. 6. 1788* 264
2145. Jacobi an G. A. Jacobi, 24. 6. 1788 264
2146. Jacobi an A. Fürstin von Gallitzin, 24. 6. 1788 265
2147. A. Fürstin von Gallitzin an Jacobi, etwa 25. 6. 1788* 266
2148. J. Müller an Jacobi, 26. 6. 1788 266
2149. Jacobi an A. Fürstin von Gallitzin, 27. 6. 1788 268
2150. J. M. Hamann an Jacobi, 29. 6. 1788 269
2151. A. Fürstin von Gallitzin an Jacobi, Ende Juni oder 

Anfang Juli 1788* 270



VERZEICHNIS DER KORRESPONDENZEN

In diesem Verzeichnis sind in Ergänzung zu dem vorausgehenden chronologi-
schen Verzeichnis der Briefe Jacobis Einzelkorrespondenzen in alphabetischer
Abfolge der Namen seiner Korrespondenten angeordnet.

Erschlossene Briefe, für die keine Textzeugen vorliegen, sind entsprechend
dem chronologischen Briefe-Verzeichnis durch einen den Briefdaten nachge-
stellten Asterisken kenntlich gemacht. Briefe, die Jacobi an mehrere Briefemp-
fänger geschrieben hat, sowie von mehr als einem Briefsteller an ihn gerichtete
Briefe sind unter jedem einzelnen Korrespondentennamen und somit mehrfach
verzeichnet. Gemeinschaftlich mit anderen verfaßte Briefe Jacobis und solche
Briefe, die an ihn sowie an weitere Empfänger gerichtet waren, sind jedoch 
nur einmal, allerdings unter Nennung auch der zusätzlichen Briefsteller bzw.
-empfänger (in Petitsatz) verzeichnet. Auf die Nennung der zusätzlichen Brief-
empfänger wurde lediglich im Falle derjenigen Briefe verzichtet, die als Teil 
der von Johann Georg Schlosser initiierten Zirkularkorrespondenz geschrieben
wurden. Ihrem Sondercharakter entsprechend wurden sie durch das dem
Schreibernamen nachgestellte Merkmal „Zirkularbrief“ ausgezeichnet und des
weiteren noch einmal gesondert unter der Rubrik „Zirkularkorrespondenz“ in
Übersicht gebracht.

ALBERTI
2140. An Alberti, etwa 20. 6. 1788* 256

BOIE, HEINRICH CHRISTIAN
1928. Von H. C. Boie, 26. 11. 1787* 25
1980. An H. C. Boie, 31. 1. 1788 84

BUCHOLTZ, FRANZ KASPAR
1908. An F. K. Bucholtz, 8. oder 9. 11. 1787* 6
1926. An J. G. Hamann oder F. K. Bucholtz, etwa 20. 11. 1787* 24
1948. An F. K. Bucholtz, Ende Dezember 1787 oder 

Anfang Januar 1788* 54
1961. Von G. I. Lindner und F. K. Bucholtz, etwa 6. 1. 1788* 62
1965. An F. K. Bucholtz, etwa 8. 1. 1788* 64
2007. Von F. K. Bucholtz, vor dem 29. 2. 1788* 113



Verzeichnis der KorrespondenzenXVI

2009. An F. K. Bucholtz 29. 2. 1788 114
2015. Von F. K. Bucholtz, vor dem 13. 3. 1788* 134
2017. Von F. K. Bucholtz, etwa am 13. oder 14. 3. 1788* 135
2030. Von A. Fürstin von Gallitzin, F. K. Bucholtz und 

J. G. Hamann, 19. 3. 1788* 147
2040. Von J. G. Hamann und F. K. Bucholtz, 30. 3. 1788 158
2076. An F. K. Bucholtz, 6. oder 7. 5. 1788* 198
2084. An F. K. Bucholtz, 9. 5. 1788 206

BURGMANN, JOHANN GUSTAV
1951. An J. G. Burgmann, 1787 und/oder 1788* 55

CLAUDIUS, MATTHIAS
1930. Von M. Claudius, 27. 11. 1787 27
2021. An M. Claudius, um den 14. 3. 1788* 135
2100. Von M. Claudius, Mitte bis Ende Mai 1788* 217
2122. Von M. Claudius, Ende Mai oder Anfang Juni 1788* 244
2125. An M. Claudius, etwa Anfang Juni 1788* 247

DUFOUR, JEAN-EDMÉ
1904. An J.-E. Dufour, etwa November 1787* 4
1905. Von J.-E. Dufour, etwa November oder Dezember 1787* 4

EYRICH, JOHANN CONRAD
2092. An J. C. Eyrich, etwa 12. 5. 1788* 212
2106. An J. C. Eyrich, etwa 19. 5. 1788* 229

FLEISCHER JOHANN GEORG
1917. Von J. G. Fleischer, etwa Mitte November 1787* 12

FÜRSTENBERG, FRANZ FRIEDRICH WILHELM MARIA VON
1912. An F. F. W. M. von Fürstenberg, vor dem 13. 11. 1787* 9

GALLITZIN, AMALIA FÜRSTIN VON
1909. Von A. Fürstin von Gallitzin, 9. 11. 1787* 6
1913. An A. Fürstin von Gallitzin, 13. 11. 1787 9
1925. An A. Fürstin von Gallitzin, 20. 11. 1787 23
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1940. Von A. Fürstin von Gallitzin, etwa 10. 12. 1787* 45
1950. Von A. Fürstin von Gallitzin, Ende Dezember 1787 oder 

Anfang Januar 1788* 55
1960. An A. Fürstin von Gallitzin, 6. 1. 1788 60
1962. Von A. Fürstin von Gallitzin, etwa 6. 1. 1788* 62
1966. An A. Fürstin von Gallitzin, 11. 1. 1788 64
1976. Von A. Fürstin von Gallitzin, vor dem 25. 1. 1788* 81
1977. An A. Fürstin von Gallitzin, 25. 1. 1788 81
1987. An A. Fürstin von Gallitzin, 5. 2. 1788 93
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Einleitung

Die Briefe des hier vorgelegten siebten Bandes der Gesamtausgabe  des Brief-
wechsels von Friedrich Heinrich Jacobi, die eine Zeitspanne von nicht ganz acht
Monaten von Anfang November 1787 bis einschließlich Juni 1788 umfassen,
führen bruchlos die Korrespondenzen des vorausgegangenen Bandes 6 fort. 
Wie diese entstammen sie einer aus Überlieferungssicht außergewöhnlich dicht
dokumentierten Phase der briefstellerischen Aktivitäten Jacobis, was die Kürze
des Berichtszeitraumes hinreichend rechtfertigt.

Aus unterschiedlichen Blickwinkeln vermitteln die hier versammelten Briefe
Einblicke in Jacobis und seiner Korrespondenten Lebensläufte. Dank der Bezü-
ge aus seiner Stellung als Hofkammerrat, einem zusätzlichen Gehalt als Zoll-
kommissar – die zwischenzeitlich gewährten Geheimratsbezüge waren ihm bald
nach seiner Demission 1779 wieder entzogen worden – und seinen Einkünften
aus ererbten Firmenbeteiligungen konnte Jacobi weitestgehend frei von beruf -
lichen oder amtlichen Verpflichtungen das zurückgezogene Leben eines Privat-
gelehrten in bzw. unmittelbar vor den Toren der bergischen Residenzstadt
 Düsseldorf weiterführen. Ein ausgedehntes Netz an Korrespondenten an ver-
schiedenen Orten im Reich wie auch im Ausland, regelmäßig wiederkehrende
Besuche von Freunden oder durchreisenden Fremden, aber auch gelegentlich
unternommene kleinere Reisen waren neben seiner ausgedehnten Lektüre die
Grundlage für seine Verbindungen zur Außenwelt. Das Zentrum seiner Exi-
stenz bildeten die vom Vater übernommenen Teile eines Anwesens nebst Garten
in Pempelfort, wo er – nach dem Tod seiner Frau Betty – umsorgt von seiner
Halbschwester ‚Mama‘ Lene mit seinen beiden jüngsten Kindern Max und
 Clärchen vom Frühjahr bis in den Herbst lebte. Den Winter verbrachte Jacobi
dagegen in seinem weniger geliebten, allerdings komfortableren Düsseldorfer
Stadthaus. An beiden Orten war sein Leben von der täglichen Schreibarbeit
 bestimmt. Lediglich seine häufigen Erkrankungen, unangekündigte Besuche
oder aber familiäre Verpflichtungen führten zu kleineren Abweichungen vom
gewohnten Tagesablauf. Die nahezu drei Monate währende Zeit dagegen, die
Johann Georg Hamann im Sommer und Herbst 1787 im Hause Jacobis zuge-
bracht und in der er einen Großteil der Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte,
war für Jacobi durch die ständige Pflicht zur Rücksichtnahme und Sorge zu  einer
wachsenden Belastung geworden, die ihn in seiner Arbeit blockierte und in der
Umsetzung seiner Pläne behinderte, so daß er am Ende Hamanns fluchtartige
Rückkehr nach Münster am Ende auch als Befreiung empfand (vgl. unten).



Nun allerdings, da sich allmählich eine Verschlechterung seiner wirtschaft -
lichen Verhältnisse abzeichnete (S. 257), sah sich Jacobi zu Veränderungen in sei-
ner Lebensführung genötigt. Neben dem Verzicht auf kostspielige Reisen und der
Aufgabe des Unterhalts von eigenen Pferden sowie des Kutschers (S. 257) ver-
kaufte er sein Stadthaus (S. 48f., S. 84). Auch ein zweites, ehemals von der  Familie
bewohntes Haus in Düsseldorf einschließlich der verpachteten Handlung suchte
er mangels Rendite zu veräußern (S. 91). Mit seinem endgültigen Umzug nach
Pempelfort am 4. April 1788 endete die jahrelang geübte Praxis des saiso nalen
Pendelns zwischen Stadt und Land (S. 176, vgl. S. 157). Zudem hatte er  offenbar
bereits seit längerem darüber nachzudenken begonnen, sich in mittelfristiger
 Perspektive überhaupt beweglicher zu machen (S. 91) und den unter bayerischer
Oberhoheit politisch wie wirtschaftlich bedrückend empfundenen Verhältnissen
im Herzogtum Berg endgültig den Rücken zu kehren, eine Aussicht, die ihm, wie
er in einem Brief an Julie von Reventlow anvertraute, wie ein Schlaraffen-Leben
vorkam (S. 63). Von Johannes Müller wurde er in seinen Überlegungen bestärkt
und ausdrücklich dazu ermutigt, nach Zürich zu gehen, da in dieser Stadt das
 Leben nicht allzu theuer sei, ein ächt bürgerlicher und republikanischer Ton herr-
sche und sie stark von Fremden besucht werde (S. 56f., S. 91).

Abgesehen von den Nachrichten über seine persönlichen und familiären
 Lebensverhältnisse überwiegen unter den heute noch greifbaren Briefen rein
quantitativ solche Dokumente, die Zeugnisse seines philosophischen Denkens
und Wirkens enthalten. Briefe, die über sein politisches oder ökonomisches Den-
ken und Handeln Auskunft geben könnten, sind demgegenüber eher in der
Minderzahl. Will man nicht von vornherein annehmen, daß Jacobi mehr über
Philosophie als über Politik und Ökonomie schrieb, wird man nach Gründen
für dieses Verhältnis suchen müssen. Anhaltspunkte für eine Erklärung des Phä-
nomens könnte nicht zuletzt Jacobis generell vorsichtiger Umgang mit seinen
Briefschaften liefern, soweit in ihnen vertrauliche Äußerungen enthalten wa-
ren. Nach dem Tod seines Freundes Johann Georg Hamann etwa zeigte sich
 Jacobi äußerst beunruhigt darüber, daß seine Briefe an diesen der Diskretion
 eines jungen Menschen, des Sohnes Johann Michael Hamann, überlassen blei-
ben könnten, und sorgte daher mit einigem Nachdruck für deren umgehende
Rückgabe (S. 268f.). Angesichts seines dem Umfeld der ständischen Opposition
zuzurechnenden politischen Denkens wird man zweifelsohne unterstellen dür-
fen, daß er, sofern er nicht wie selbstverständlich mit entsprechenden Maßnah-
men auf Empfängerseite rechnen konnte, bei Briefschaften mit politischen Be-
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langen noch größere Vorsicht walten ließ. Doch unabhängig von der Frage
möglicher Verluste von Briefschaften aus Gründen des Selbst- und Freundes-
schutzes, unabhängig auch von allen Fragen nach dem auf die mannigfachen
Kontingenzen einer Überlieferungsgeschichte zurückzuführenden Schwund
wird eine vergleichende Betrachtung der überlieferten Briefe auf ihre themati-
schen Schwerpunkte hin nicht ohne Rücksicht auf den im Verlauf seiner Rezep-
tions- und Wirkungsgeschichte zugewiesenen Rang Jacobis als philosophischer
Schriftsteller anzustellen sein. Denn im Unterschied etwa zu Goethe wurde ihm
zu keinem Zeitpunkt der Status eines universellen Genies, eines Klassikers zu-
erkannt, mit der Folge, daß seine schriftlichen Hinterlassenschaften auch nie
zum Sammelobjekt schlechthin erklärt, sondern bei jeder Weitergabe einer Aus-
wahl unterworfen wurden.

Vor diesem Hintergrund hat es also einige Plausibilität, daß das thematische
Schwergewicht der im vorliegenden Band versammelten Korrespondenzen auf
dem Gebiet der Philosophie liegt. Ebenso wenig dürfte der Umstand überra-
schen, daß die philosophisch einschlägigen Korrespondenzen Jacobis deutlich im
Bann jener publizistischen Auseinandersetzungen um Möglichkeiten und Gren-
zen einer auf vernünftigtem Denken gegründeten Erkenntnis stehen, die in den
historischen Darstellungen der Epoche unter der Überschrift Spinozastreit fest
mit seinem Namen verbunden sind. Jacobi selbst hatte mit der Veröffentlichung
seiner prototypisch zu verstehenden Untersuchungen Ueber die Lehre des
 Spinoza1 1785 den Anstoß dazu gegeben, sehr bald jedoch feststellen müssen,
daß die dadurch freigesetzte Dynamik kaum zu kontrollieren sein würde. Nur
beiläufig war er in seinen ersten Schriften auf die Kantische Vernunftkritik ein-
gegangen, und manche seiner Äußerungen hatten dabei den Eindruck erweckt,
als suche er bewußt die Nähe zu ihr. In seiner zu Beginn des Jahres 1787 er-
schienenen Schrift David Hume2 dagegen, mit der er das in den Spinozabriefen
gegebene Versprechen einer Klarstellung seiner eigenen Grundsätze und deren
mannichfaltigere Vergleichung3 einzulösen beabsichtigte, hatte er einer aus-
führlichen Auseinandersetzung mit der Kritik der reinen Vernunft wesentlich
mehr Beachtung geschenkt und damit auch deren gewachsener Bedeutung in
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1 Friedrich Heinrich Jacobi: Ueber die Lehre des Spinoza in Briefen an den
Herrn Moses Mendelssohn, Breslau 1785.
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und Realismus. Ein Gespräch, Breslau 1787.
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der öffentlichen Debattenlage Rechnung getragen. Seine Auseinandersetzung
mit dem Geist der Kantischen Philosophie, die er in mehreren zentralen Passa-
gen seines Gesprächs, vor allem aber in der in dieser Absicht verfaßten Beilage
unter dem Titel Ueber den Transscendentalen Idealismus vornahm, zielte nun-
mehr unmißverständlich darauf ab, fundamentale Theorieprobleme in Kants
Transzendentalphilosophie offenzulegen, die, folgt man seiner Darstellung,
zwangsläufig in innere Widersprüche führen mußten. Somit ist er über manche
Unterschiede hinweg in seiner Behandlung Kants auf eine strategische Linie
eingeschwenkt, von der er sich bereits in seinen Darlegungen über den Spino-
zismus hatte leiten lassen.

Sein zu Anfang des Jahres 1787 in einem Brief an Johann Georg Hamann
dargelegter Plan, mit mehreren, in rascher Abfolge veröffentlichten Schriften
sein philosophisches Programm in größerer Klarheit darzustellen und gegen die
wachsende Schar der Kritiker zu immunisieren,4 ließ sich jedoch nicht wie be-
absichtigt in die Tat umsetzen. Nach dem Erscheinen des David Hume und
 einer mit erheblichem Arbeitsaufwand verbundenen Übersetzung eines Dialo-
ges von Frans Hemsterhuis5 geriet sein Anlauf zu einer überarbeiteten und er-
weiterten Neuauflage seiner Briefe Ueber die Lehre des Spinoza aus mehreren
Gründen ins Stocken. Entgegen den beiderseitig hochgesteckten Erwartungen,
die zu einer Verabredung der Zusammenarbeit geführt hatten, scheint das ‚Ge-
spräch unter Anwesenden‘ mit Hamann einer Bewältigung der anstehenden
Aufgaben nicht förderlich gewesen zu sein, die bestehenden Differenzen eher
noch vertieft zu haben.6 Auch bei einem weiteren, aller Wahrscheinlichkeit 
nach erst im Laufe der zweiten Jahreshälfte 1787 aufgekommenen Publika-
tionsprojekt kam Jacobi von der Idee einer Veröffentlichung ab, zunächst um
die Aufnahme seiner kritischen Auseinandersetzung mit dem transzendentalen
Idealismus im David Hume durch die Kant-freundlich gesonnene Allgemeine
Literaturzeitung abzuwarten. Meine Erläuterungen den Idealismus betreffend
halte ich zurück, bis die Jenaer mich recensiert haben, schrieb er Ende Januar
1788 in einem Brief an den Herausgeber des Deutschen Museums Heinrich
Christian Boie (S. 86). Angesichts des Zeitpunktes der Briefbemerkung läßt sich
das Projekt der Erläuterungen den Idealismus betreffend wahrscheinlich am
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 besten als eine Aktua lisierung seiner im David Hume als Beilage veröffentlich-
ten Untersuchung  Ueber den Transscendentalen Idealismus im Lichte der zwei-
ten Auflage von Kants Kritik der reinen Vernunft (vgl. JBW I,6, S. 284), aber
auch etwaiger Einwände seitens der Kantianer beschreiben. Doch die Spur des
Projekts verlor sich wieder, in den nachfolgenden Briefen findet sich keine ein-
deutig zuordenbare Erwähnung mehr. Selbst als Mitte April wie erwartet eine
Besprechung seines David Hume in der Allgemeinen Literaturzeitung erschien,
reagierte Jacobi darauf  lediglich mit einer zu Anfang Juni im Intelligenzblatt
der ALZ abgedruckten Erwiderung, die er ausdrücklich nicht unter dem Titel
Antikritik (S. 244), sondern vielmehr als Berichtigung einiger falscher Annah-
men seitens des Rezen senten verstanden wissen wollte. Offenbar war die Be-
sprechung, die aus der  Feder August Wilhelm Rehbergs (S. 178) stammte, nicht
die von Jacobi erwartete Rezension seiner Untersuchung Ueber den transscen-
dentalen Idealismus. Möglicherweise hatte er mit einer Beurteilung durch den
bösen Reinhold (S. 243) gerechnet, der ihm seit den abschätzigen Bemerkungen
in den Briefen über die Kantische Philosophie als prominentester Gegner unter
den Kant-Anhängern vor Augen stehen mußte. Jacobis Erwiderung auf Reh-
bergs Besprechung, deren wesentliche Elemente er in zwei Briefen an den Re-
dakteur der Allgemeinen Literaturzeitung, Gottlieb Hufeland, vom 30. April
1788 (S. 191f.) und an Rehberg selbst vom 2. Mai 1788 (S. 193–197) bereits bis
in den Wortlaut hinein vorweggenommen hatte, ist nicht, jedenfalls nicht in
 einem engeren Sinne mit seinem Projekt der Erläuterungen den Idealismus be-
treffend in Verbindung zu bringen. Aber auch eine in den Briefen an Hufeland
und Rehberg, wie auch zu Beginn der Rezension selbst angekündigte sachliche
Auseinandersetzung mit den philosophischen Einwürfen meines Recensenten
(S. 191 u. S. 193) ist Jacobi, unabhängig von der Frage, ob und in welchem Um-
fang sie  besagtes Projekt überhaupt hätte abbilden sollen, schuldig geblieben.7

Obgleich sich also Jacobi zu Beginn des Jahres 1788 unbeirrt zuversichtlich
zeigte, daß die Erreichung seines Zieles, mich mit unsern Metaphysikern ins
klare zu setzen, nicht mehr fern sei (S. 72), mehrten sich die Umstände, auf-
grund derer er sich genötigt sah, die Vollendung fest eingeplanter Publikations-
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Rezension äußerte sich Jacobi in einem Brief an Johann Friedrich Kleuker vom
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Anhange zwei Briefe Imm. Kants an Hamann, hrsg. von H[enning] Ratjen,
Göttingen 1842, Nr. 29, S. 117–120, S. 118. Vgl. hierzu künftig JBW I,8.



projekte aufzuschieben und in Auseinandersetzung mit seinen Kritikern zu im-
mer neuen Erläuterungen anzusetzen. In der Summe führten sie dazu, daß im
Unterschied sowohl zu den vorausgegangenen Jahren als auch zum folgenden
Jahr für den Berichtszeitraum des vorliegenden Bandes die Veröffentlichung
 einer Schrift ausblieb, mit der Jacobi dem Verlauf der philosophischen Debatten
neue Impulse hätte geben können. Die Publikationen Jacobis, die in diesem
Zeitraum erschienen, sind eindeutig einem anderen Feld zuzuorden.

Selbst in Jacobis Berichtigung von Rehbergs Besprechung weisen einige der
Argumentionslinien über die eigentliche philosophische Fragestellung hinaus.
Mit allem Nachdruck trat Jacobi darin einer in der Besprechung eher beiläufig
vorgetragenen Mahnung Rehbergs entgegen, er habe sich durch die Gesellschaft
solch eines verwirrten Kopfes, wie Johann Kaspar Lavater einer sei, kompro-
mittiert und stehe dadurch einer unvoreingenommenen Prüfung seines philo -
sophischen Anliegens selbst im Wege (S. 196f.). Er tat dies im Besonderen mit
dem Hinweis auf die nicht in Frage stehende Integrität von Lavaters Person
und Geist, im Allgemeinen mit einem pragmatischen Argument, kraft dessen er
die generelle Verantwortung für sämtliche Äußerungen und Taten Lavaters ab-
lehnte und alle gegenteiligen Versuche, diese ihm anzurechnen, als Mittel des
Despotismus (S. 194) zurückwies. Damit waren die Grenzlinien zu einer ande-
ren, wenngleich benachbarten Debatte überschritten, die seit Beginn der 1770er
Jahre und mit stetig wachsender Schärfe unter den Stichworten Kryptokatholi-
zismus, Mystizismus, Wundergläubigkeit und Magie in Zeitungen, Zeitschriften
und schließlich auch mit juristischen Mitteln geführt wurde. Als deren Protago-
nisten standen sich Johann Erich Biester, Friedrich Gedicke und Friedrich
 Nicolai sowie auf der anderen Seite Johann Kaspar Lavater und ab 1786, wenn
auch zunächst aus anderen Gründen, Johann August Starck gegenüber, jeweils
sekundiert von einer wachsenden Zahl an Gefolgsleuten. Mit Blick auf die
 Apologie der Person Lavaters ist die Berichtigung also nicht nur den philoso-
phischen, sondern auch den kultur- bzw. aufklärungskritischen Streitschriften
Jacobis zuzurechnen, in denen er sich dezidiert in diese Debatte einschaltete.

Jacobi, der erst nach Veröffentlichung seiner Schrift Ueber die Lehre des Spi-
noza diese Debatte wahrgenommen, seither jedoch mit wachsendem Interesse
verfolgt hatte, trat nach anfänglicher Zurückhaltung zu Beginn des Jahres 1788
in zwei kleineren Beiträgen für die Zeitschrift Deutsches Museum öffentlich
 sowohl für Starck als auch für Lavater ein. Gegen den Rat wohlmeinender
Freunde, die ihn eindringlich ermahnten, nicht den politischen Rathgeber zu
spielen und sich nicht durch rathfreygebige Freunde Gevatter u. Vetter zu theo-
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logischen und philosophischen Katzbalgereien verhetzen zu lassen (S. 130, vgl.
S. 52), griff er zur Feder, um wie noch nie in das Wespennest der Berliner Auf-
klärer zu stechen (S. 52). Im Februar 1788 erschienen seine Betrachtungen über
den frommen Betrug,8 in denen er sich gegen eine zu Unvernunft und Despo-
tismus sich wandelnde aufklärerische Vernunft wandte, deren Mittel selbst
dann noch abscheulich wären, sollte sich erweisen, daß die Vorwürfe gegen
 Starck der Sache nach zuträfen (S. 202). Im Fokus seiner Kritik standen die
 wiederholten Angriffe der Berliner Aufklärungsjournale und -zeitschriften 
auf  Starck, die Jacobi mit weiteren Beispielen journalistischer Kampagnen der
Berlinischen Monatsschrift gegen Lavaters magnetische Praktiken und mit 
dem  Illuminatismus als Signaturen eines sichtlich u greiflich gewordenen Genii

Sæculi in Zusammenhang brachte (S. 60). Nur zwei Monate später ließ er einen
Beitrag unter dem Titel Eine kleine Unachtsamkeit der Berliner Monatsschrift9

folgen, mit dem er auf eine vornehmlich gegen Lavater gerichtete scheußliche
Abhandlung über Anonymität (S. 101) reagierte, die in der Berlinischen Mo-
natsschrift erschienen war. Die ironische Einfärbung seines Beitrages, für die er
nicht von allen Freunden Beifall erhielt (S. 160, S. 184), machte ihm eine solche
Verteidigung möglich, ohne selbst eindeutig Position beziehen zu müssen, ob-
gleich er, wie er später in einem Brief an Friedrich Leopold Graf zu Stolberg
schrieb, auch zu diesem Zeitpunkt schon so manche Handlungen Lavaters in
 einem Sinne, que cela me fait tourner le coeur (S. 203f.), für unweise, albern und
ärgerlich hielt. Erst in seiner Berichtigung von Rehbergs Besprechung seines
David Hume hat Jacobi seine ambivalente Haltung Lavater gegen über durch-
scheinen lassen.10 In einem Brief vom 14. November 1787 hat er Lavater selbst
näheren Aufschluß über Verbindendes und Trennendes ihrer  Anschauungen ge-
geben (S. 11, vgl. S. 6).
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8 Friedrich Heinrich Jacobi: Einige Betrachtungen über den frommen Betrug
und über eine Vernunft, welche nicht Vernunft ist. In einem Briefe an den
Herrn geheimen Hofrath Schlosser, in: Deutsches Museum, 2. St., 1788,
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9 Friedrich Heinrich Jacobi: Eine kleine Unachtsamkeit der Berliner Monats-
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Erleichtert wurde Jacobis öffentliches Eintreten für Starck und Lavater im
Deutschen Museum durch die ihm vom Herausgeber der Zeitschrift Heinrich
Christian Boie erteilte Freyheit, Beiträge zum Museum ohne weitere Rück-
sprache mit dem Herausgeber unmittelbar an den Drucker der Zeitschrift  Fried -
rich Severin nach Weißenfels zu schicken (S. 25). Offenbar wurde sie ihm zu-
teil, nachdem er sich bei Boie über Christian Konrad Wilhelm von Dohm
beklagt hatte, der die Aufnahme eines unliebsamen Beitrages zu verantworten
hatte (S. 136). Das ihm erteilte Privileg hat Jacobi nicht allein für die Veröf-
fentlichung eigener Schriften genutzt. Er suchte seine Freunde zur Mitwirkung
zu bewegen, um das Museum wieder in die Höhe zu bringen (S. 86, S. 211). Auf
sein Betreiben hin erschienen dort u. a. Beiträge von Johann Georg Schlosser
(S. 73) und Simon Ludwig Eberhard de Marées (S. 161). Dagegen hat er sich
nicht dazu durchringen können (S. 219), einem viel weiter reichenden Vorschlag
de Marées zu folgen, das Deutsche Museum gemeinsam mit Schlosser, Starck
und Hamann zu einer Zuchtrute für den Mutwillen der Berliner Despoten zu
entwickeln (S. 187). Offenbar schien ihm de Marées aus Mangel an Politik zu
wenig Eignung hierfür zu besitzen, da er seinen Gegnern so viele Mittel selbst
an die Hand gebe, ihn fast allgemein lächerlich und selbst verhaßt zu machen
(S. 244f.). Im selben Atemzug beklagte Jacobi jedoch das Fehlen geeigneter
Gehülfen in den publizistischen Auseinandersetzungen mit den Berlinern
(S. 219).

Damit ist bereits ein weiteres, drittes Feld publizistischer Aktivitäten Jacobis
angeschnitten, über die die hier vorliegenden Briefe Auskunft geben. Über die
soeben skizzierten Fälle hinaus hat Jacobi mehrfach Hilfestellung bei der Publi -
kation von Schriften von Freunden und Weggefährten geleistet. Im Februar des
Jahres 1788 veröffentlichte er wiederum in der Zeitschrift Deutsches Museum
einen Auszug einer größeren Schrift aus der Hinterlassenschaft seines zu Beginn
des Vorjahres verstorbenen Freundes und Waffenträgers Thomas Wizenmann,
der ihm in den Auseinandersetzungen um sein Spinozabuch und gegen Kant mit
 eigenen Veröffentlichungen beigestanden war. Der Auszug sollte eine Leseprobe
für den Auftakt der geplanten Publikation der theologischen und philoso -
phischen Schriften Wizenmanns abgeben, die Jacobi seinem Verleger Georg
 Joachim Göschen zum Verlag anbot (S. 70f., S. 115f.). Doch die nötigen Bear-
beitungen des Manuskripts für den ersten Band durch Johann Friedrich  Kleuker
und, als dieser viel zu nachsehend redigierte (S. 229), die letztlich vergebliche
Hinzuziehung Johann Kaspar Häfelis (S. 210) verzögerten die Fertigstellung, so
daß ein Erscheinen vor 1789 nicht mehr realisiert werden konnte. Mit ihm kam
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die Ausgabe zum Erliegen, weitere Bände sind nicht erschienen. Unter diese
Rubrik fällt ebenfalls die Veröffentlichung eines Dialoges von Frans Hemster-
huis Alexis ou De l’age d’or11 in der französischen Originalsprache zur Oster-
messe 1788 bei Johann Friedrich Hartknoch in Riga (S. 92). Die von Jacobi selbst
verfertigte deutsche Übersetzung war bereits kurz nach der Michaelismesse
1787 erschienen (vgl. JBW I,6). Im Mai 1788 erreichte ihn die Bitte seines
Freundes Johannes Müller, ihm bei der Publikation seiner Schrift Deutschlands
Erwartungen vom Fürstenbunde einen Ritterdienst zu erweisen, der er sich
nicht entziehen mochte (S. 208f.). Jacobi übernahm die Textredaktion (S. 229),
sorgte für eine rasche Drucklegung (S. 229) und handelte mit Georg Joachim
Göschen die Modalitäten für den Verlag aus (S. 227f.).

Neben den philosophischen, aufklärungskritischen und theologischen The-
menfeldern spiegeln die vorliegenden Briefe, wenn auch nicht, wie eingangs
schon beschrieben, in gleichem Umfang, Jacobis nachhaltiges Interesse an
 politischen und ökonomischen Fragestellungen. Vor allem im Briefwechsel mit
Johann Georg Hamann kommt diese Interessenlage wiederholt zum Vorschein.
Gemeinsam mit diesem verfolgte Jacobi aufmerksam die Neuerscheinungen 
der politischen Publizistik des In- und Auslandes. Eine Reihe von Kontrovers-
Titeln aus dem vorrevolutionären Frankreich wurden gemeinsam gelesen und
gewürdigt, vor allem Publikationen von Jacques Necker und Charles Alexan -
dre de Calonne (S. 159, S. 164, S. 214) sowie von Ferdinando Galiani und André
Morellet (S. 18 u. S. 234f.) wurden einer eingehenderen Prüfung unterzogen.
Doch die Schriften interessierten beide in mehr als nur einer Hinsicht. Einerseits
ließen sich ihnen in materialer Hinsicht die jüngsten Entwicklungen der in  einer
umfassenden Wirtschafts-, Finanz- und Legitimationskrise steckenden absolu-
ten Monarchie entnehmen. Jacobi und Hamann lasen die Publikationen jedoch
andererseits mit zumindest eben derselben Aufmerksamkeit im Hinblick auf
ihre formale Gestalt. Vom Gang der Darstellung, den darin zum Zug kom-
menden Mitteln und Strategien der Argumentation erhofften sie Inspiration 
im Hinblick auf ihre eigenen Publikationspläne (S. 18, S. 234f.), aber auch um
meine Waffen gegen einander zu wetzen (S. 19).

Dem Band sind auch einige Briefe einer politischen Zirkularkorrespondenz
beigegeben, die von Johann Georg Schlosser im Herbst des Jahres 1787 initiiert
worden war (s. JBW I,6, S. 265). Jacobi beteiligte sich an ihr erst nach einigem
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Zögern und höchst ungern, wie er später verriet (S. 157), mit einem gleichwohl
substanziellen Beitrag für den ersten Umlauf (S. 65–69). Zentrales Thema
 dieser ersten Staffel war Schlossers Idee, eine Übersetzung von Machiavellis
Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio ins Deutsche zu versuchen. Das
staatstheoretische und geschichtsphilosophische Hauptwerk Machiavellis bot
mit seinem Modell eines bürgerlich-republikanisch verfaßten Stadtstaates aus-
reichend Gelegenheit, die aktuellen Verfassungen des Alten Reiches und seiner
Nachbarstaaten einer eingehenden Analyse und Kritik zu unterziehen. Schlosser
scheint indes die Übersetzungsidee nicht weiter verfolgt zu haben. Allerdings
erschien zu  Beginn des Jahres 1788 seine Jacobi dedizierte Schrift Seuthes,12 die
ebenfalls als moralische Kritik der despotischen Tendenzen absolutistischer
Großstaaten angelegt war. Außer den Briefen von Schlosser und Jacobi sind 
hier Zirkelbriefe von Johann Georg Jacobi, Jakob Sarasin, Lavater, Gottlieb
Konrad Pfeffel, Franz Christian Lersé, Johann Friedrich Lucé, Johann Friedrich
Kleuker und  einem nicht identifizierten Beiträger abgedruckt. Inwieweit sich
Jacobi mit dem zweiten Umlauf der Zirkularkorrespondenz, den Schlosser im
Februar 1788 in Gang setzte (S. 88–90), faktisch befaßte, ist ungeklärt. Eine
schriftliche  Stel lung nahme dazu ließ sich jedenfalls nicht nachweisen, obgleich
er von den diesbezüglichen Absichten Schlossers Kenntnis (S. 157) und mit eini-
ger Wahrscheinlichkeit das Konvolut auch zugesandt bekommen hatte. Zumin-
dest zeitweise hatte er erwogen, die Krypto-Katholizismus-Streitigkeiten zum
Gegenstand des Zirkularbriefwechsels zu machen (S. 25).

Auch einige Nachrichten aus der politischen Praxis fanden Eingang in Jacobis
Korrespondenzen, darunter die Frage der Besetzung der Syndikus-Stellen in der
Bergischen und der Jülichischen Ritterschaft durch Jacobis vertrauten Freund
und Sekretär Johann Heinrich Schenk oder durch den befreundeten Clemens
August Maria Joseph Schücking (S. 28) sowie die allerdings nur kurz währende
Rückberufung des 1779 quieszierten Geheimen Staats- und Konferenzministers
Franz Karl von Hompesch an den kurfürstlichen Hof in München (S. 28f., S. 52).
Für Jacobis Biographie aufschlußreich sind Äußerungen über seine Haltung dem
Illuminatenorden gegenüber: Meine vertrautesten Freunde sind Illuminaten ge-
wesen. [. . .] Aber den Orden selbst kann ich unmöglich gut heißen (S. 72). Eini-
ge Briefbemerkungen lassen überdies erkennen, daß Jacobi in Zeiten anhalten-
der Illuminatenverfolgungen offenbar in Sorge war, seine eigene Zugehörigkeit
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zum Illuminatenorden, dem er Ende 1782 oder Anfang 1783, wenn auch nur für
kurze Zeit, beigetreten war, könnte publik werden und die aus dieser Zeit stam-
menden Dokumente könnten ihn kompromittieren (S. 25).

Wie schon in den vorangegangenen Jahren bildet Jacobis Briefwechsel mit
 Johann Georg Hamann in inhaltlicher wie in formaler Sicht das Herzstück 
der in diesem Bandes versammelten Korrespondenzen. Der Band beginnt mit
 einem Brief Hamanns vom 7. November 1787, in dem er Jacobi offenbar erst
durch die Meldung seiner Ankunft im Hause Franz Kaspar Bucholtz’ in Mün-
ster von seiner Abreise aus dem Hause Jacobis persönlich in Kenntnis setzte. Wie
ich aus Deinem Hause herausgekommen bin, weiß ich nicht, schrieb Hamann
ohne nähere Erklärung der Gründe für seine Abreise (S. 3). Statt dessen be-
schränkte er sich im weiteren Verlauf des Briefes darauf, die äußeren Umstände
seiner Fahrt von Düsseldorf nach Münster zu erzählen, die er allem Anschein
nach ohne  vor herige Ankündigung und unter Zurücklassung seines Gepäcks
 angetreten war. Mit dem pollnischen Abschied, wie Hamann seine grußlose,
 einer Flucht gleichkommende Abreise später nannte (S. 126, 154), hatte ein
 nahezu ein Vierteljahr währendes Zusammenleben der beiden Freunde unter
einem Dach ein abruptes Ende gefunden. Im Vorfeld hatten beide, Jacobi und
Hamann, die  Begegnung von Angesicht zu Angesicht als Fortführung und Stei-
gerung ihrer im brieflichen Austausch entwickelten freundschaftlichen Verbin-
dung mit großer Beharrlichkeit angestrebt, wenn auch mitunter angesichts der
im Briefverkehr gelegentlich zutage tretenden Verschiedenheit ihrer Charak-
tere nicht ganz frei von Bedenken. Jacobi zeigte sich von Hamanns ‚Flucht‘
 verletzt und quittierte sie mit bitteren Worten an das Bucholtz’sche Haus: Ent-
weder geht es Euch dort sehr übel oder ihr thut sehr übel an mir (S. 6).

Doch mindestens ebenso schwer wie die Verletzung der freundschaftlichen
Gefühle, der Hamann mit mehreren Versuchen, sein Verhalten zu erklären, be-
gegnete (S. 14f., S. 16f., S. 40f.), wog ein weiterer Sachverhalt, der durch Ha-
manns Abreise offenbar wurde. Über die Jahre hatten Jacobi und Hamann das
Entstehen von Schriften des Gegenüber mit aufmunternden, kritischen und,
von Hamanns Seite aus, bisweilen auch vernichtenden Kommentaren begleitet.
Abschriften und Probedrucke von Manuskriptteilen waren angefertigt und
ebenso wie anschließend die fertigen Resultate einer kritischen Würdigung un-
terzogen worden. Aus diesem intensiven Briefgespräch war auf beiden Seiten
die Erwartung entstanden, ihre jeweils wichtigsten Publikationen, im Falle
 Jacobis die überarbeitete und erweiterte Auflage seiner Briefe Ueber die Lehre
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des Spinoza und im Falle Hamanns sein ‚Fliegender Brief‘, nicht ohne die Mit-
wirkung des Freundes über Klippen und Hürden hinweg zu einem erfolgreichen
Abschluß bringen zu können. Ein ‚Gespräch unter Anwesenden‘ sollte die
 Auflösung der bestehenden Blockaden und Schwierigkeiten ermöglichen (vgl.
JBW I,6).

Hamanns einseitig und ohne Rücksprache mit Jacobi getroffener Entschluß
zur Abreise ließ nun allerdings offenbar werden, daß er dem gemeinsamen Vor-
haben keine Aussicht auf Realisierung mehr einräumte. Seine ‚Flucht‘ nach
Münster begründete er unter anderem damit, daß Jacobi seinen Bedürfnissen
nach einer männlichen Freundschaft, worunter nichts anderes als die Aufforde-
rung zum intensiven Disput und zum kritischen Widerwort zu verstehen ist,
nicht in hinreichendem Maß Rechnung getragen habe (S. 17). Statt dessen habe
er ihn, wenn auch unter hingebungsvoller Pflege durch seine Schwestern, sich
selbst überlassen. Jacobi, der offensichtlich eine andere Form des Beistandes ge-
sucht hatte, war dagegen über Hamanns hartnäckigem Disputiren nachhaltig
verstimmt (JBW I,6, S. 279), so daß das gemeinsame Projekt nicht von der Stelle
kam. In Münster fand Hamann weder adäquate Gesprächspartner noch die für
die Vollendung seiner Autorschaft nötige Ruhe, so daß er sich knapp einen Mo-
nat später in die ländliche Abgeschiedenheit des Rittersitzes seines Freundes
Bucholtz in Welbergen zurückzog (S. 40). An mehreren Stellen seiner Briefe fin-
den sich verklausulierte Eingeständnisse einer veritablen Schaffenskrise, die es
ihm unmöglich machte, seinen ‚Fliegenden Brief‘ fertigzustellen (S. 4, S. 32).

In bezug auf Jacobi äußerte Hamann die Erwartung, daß dieser nach seiner
Abreise nun endlich Gelegenheit finde, die Neuauflage seiner Briefe Ueber die
Lehre des Spinoza fertigzustellen. Am 8. November schrieb er darüber an
 Johann Friedrich Reichardt: Jac. ist durch meinen Aufenthalt um ein ganzes
vierteljahr und um den halben Sommer gebracht worden. Daher werde es ihm
gut seyn, daß er wieder zu seiner Arbeit kommen kann, die er mit der neuen
Ausgabe seines Spinozabüchleins [. . .] schwanger gieng und er durch meinen
Besuch davon abgehalten worden.13 Aus der Warte Jacobis stellte sich die Sach-
lage offenbar ähnlich dar, wie er Lavater in einem Brief vom 14. November
1787 anvertraute: Es hat mich gekostet, ihn zu lassen. Von einer andern Seite
aber mag es gut seyn, daß er mir entzogen wurde, damit ich einmal wieder mich
ganz sammeln und unzerstreut arbeiten könne. Seiner Kunst zu leben und
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glücklich zu seyn, bin ich nicht auf den Grund gekommen, wie sehr ich es mir
auch habe angelegen seyn lassen (S. 10f.).

Trotz der Differenzen, über deren sachliche Gründe aufgrund der  Quel -
lenlage nur spekuliert werden kann, nahm Hamann unmittelbar nach seiner
Rückkehr nach Münster seine kritische Auseinandersetzung mit Jacobis Briefen
Ueber die Lehre des Spinoza wieder auf. Er gab ihr die Form eines, möglicher-
weise auch nur fingierten, Disputes mit Bucholtz über von ihm gehaltene Vor-
lesungen über Jonathans SpinozaBüchlein (S. 16, S. 19, S. 22, S. 198f.), was auch
als Allusion auf die gescheiterte Pempelforter Gesprächskonstellation verstan-
den werden kann. In Hirtenbriefen für Jonathan (S. 16, S. 200) gab er davon
 Jacobi Bericht und knüpfte hieran an seine lange geübte Praxis der kritischen
Würdigung von Jacobis Schriften an, die seinen Briefwechsel mit Jacobi bis zum
Beginn seiner Reise nach Westfalen bestimmt und ausgezeichnet hatte. Dieses
binnen kurzer Zeit wieder auf den Stand von vor den gemeinsam zugebrach-
ten Tagen von Pempelfort und Düsseldorf zurückgestellte Briefgespräch mit
Hamann endete erst mit dessen Tod am 21. Juni 1788, der ihn kurz vor Antritt
seiner Rückreise über Düsseldorf und Pempelfort nach Königsberg im Hause
seines Freundes Bucholtz in Münster ereilte (S. 265). Mit ihm versiegte auch eine
der umfassendsten und wichtigsten Quellen, aus der sich reichhaltige Nachrich-
ten über Jacobis Leben und Denken schöpfen ließen.

Mit nahezu zweihundertfünfzig Briefnummern, die entweder durch die
 Originalhandschrift oder durch Abschrift respektive Druck überliefert oder aber
zumindest indirekt durch Nachrichten verbürgt sind, ohne daß Textzeugen auf-
gefunden werden konnten, hat die im vorausgegangenen Band bereits beob -
achtete außerordentlich hohe Dichte eindeutig zu identifizierender Briefe nicht
abgenommen. Vielmehr ist sie noch einmal leicht angestiegen. Angesichts einer
unübersichtlichen und bisher nicht im Zusammenhang untersuchten Überliefe-
rungslage des handschriftlichen Nachlasses von Jacobi und den meisten seiner
Korrespondenten war es allerdings unmöglich, die Verlustrate in hinreichendem
Umfang zu quantifizieren, um anschließend verläßliche Extrapolationen des
tatsächlichen Briefverkehrs anstellen zu können. Er dürfte jedoch signifikant
oberhalb der angegebenen Zahlen anzusiedeln sein. So haben wir uns auf die
derzeit auffindbaren Briefschaften zu stützen und gleichzeitig Nachrichten im
Blick zu behalten, die von einer Vernichtung von Konvoluten an Briefschaften
berichten. Gut fünfundsiebzig im Original erhaltene Briefe bildeten für diesen
Band den Ausgangspunkt der editorischen Arbeiten. Zu diesen hinzu kamen
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deutlich mehr als zweihundert Abschriften oder Drucke von Briefen, die ent-
weder, sofern keine weiteren Textzeugen zu finden waren, als alleinige  Text basis
für die Edition oder aber, im Falle des Vorliegens zusätzlicher Textzeugen, zu
 deren Bestätigung, Ergänzung oder Korrektur herangezogen wurden. Da sie in
Umfang und Wiedergabetreue mitunter erhebliche Abweichungen voneinander
aufwiesen, mußten sie jeweils einer aufwendigen vergleichenden  Autopsie un-
terzogen werden, um den Grad ihrer Verwertbarkeit für die Textkonstitution
bestimmen zu können. Schließlich verdichteten mehr als einhundert Briefnum-
mern, deren Textüberlieferung zumindest vorläufig unterbrochen ist und die
 allein auf der Grundlage intertextueller Hinweise zu er schlie ßen waren, die
 zuvor gewonnenen Eindrücke von der hohen Intensität der briefstellerischer
Aktivitäten Jacobis im hier einschlägigen Zeitraum. Über ihre bloße Funktion
als Platzhalter derzeit verschollener Briefe hinaus konnten sie jedoch auch in
mehreren Fällen wertvolle Brückendienste bei der Rekonstruktion ganzer Ge-
sprächskonstellationen leisten.

* * *

Auch dieser Band ist gemeinsam mit dem vorausgehenden Band I,6 in der
 ersten Stufe von Albert Mues, Gudrun Schury und Jutta Torbi vorbereitet wor-
den. Nach einer personellen, sachlichen und räumlichen Umstrukturierung des
Projektes im Rahmen der Auflösung der Jacobi-Forschungsstelle in Bamberg
hat der Unterzeichnete die Verantwortung für die Fertigstellung übernommen.
Im Verlauf der weiteren Bearbeitungsstufen wurden Korrekturen, Umarbei-
tungen und Ergänzungen einzelner Briefteile, aber auch ganzer Briefe nötig.
Gleichwohl wäre der Abschluß des Unternehmens ohne die Vorleistung der Ge-
nannten in der vorliegenden Form nicht möglich gewesen, wofür ihnen neuer-
lich der Dank des Herausgebers gebührt. Dankbar sei auch die Mitwirkung von
Frau Katharina Angne M.A. an der Korrektur des ersten Umbruchs erinnert.
Nach Auslaufen der Förderung durch die Union der Akademien konnte der
Band nur unter erschwerten Bedingungen und in wechselnder Finanzierung
fertigstellt werden. Besonderer Dank gebührt hierbei der Deutschen For-
schungsgemeinschaft für die freundlich gewährte Sachbeihilfe.

Dem Band sind drei Abbildungen beigegeben. Im Anschluß an diese  Ein -
leitung ist ein Kupferstich mit einem Porträt Friedrich Heinrich Jacobis abge-
druckt, der von Matthias Stumpf (1755–1806) vor 1787 gestochen wurde. Vor-
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lage war vermutlich eine Zeichnung von Frans Hemsterhuis von 1781. Lavater
hat ihn im 1787 erschienenen Band der Neuauflage seiner Physiognomischen
Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe14

 erstmalig publiziert. Für die Genehmigung zum Abdruck ist dem Goethe-Mu-
seum Düsseldorf zu danken. Die Abbildung mit dem Porträt Johann Kaspar
Lavaters, die dem Band nach S. 46 beigegeben wurde, geht auf ein 1785 ent-
standenes Ölgemälde Alexander Speiseggers (1750–1798) zurück, das Lavater
zunächst für Friederike Juliane (Julie) Gräfin von Reventlow malen ließ, ehe er
es 1787 Johann Wilhelm Ludwig Gleim schenkte. Vgl. Lavaters Bemerkungen
hierüber in seinem Brief an Jacobi vom 13. Dezember 1787, Nr. 1941, S. 46,
Z. 30f. Der Herausgeber dankt dem Gleimhaus Halberstadt für die freundlich
erteilte Genehmigung zum Abdruck. Ein Kupferstich mit einem Porträt Johann
Georg Schlossers ist nach S. 202 abgedruckt, inmitten des Briefes von Jacobi an
Friedrich Leopold Graf zu Stolberg vom 7. und 9. Mai 1788, in dem Jacobi das
Eintreten Schlossers für Lavater gegen Elisa von der Reckes Angriffe lobend
hervorhebt. Der nach einem Gemälde Philipp Jakob Bechers (1763–1829) vom
Februar 1788 angefertigte Kupferstich geht auf Christoph Wilhelm Bock
(1754/5–1830) zurück. Für die Genehmigung zum Abdruck gebührt dem Ge-
nerallandesarchiv Karlsruhe der Dank des Herausgebers.
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1903. J. G. HAMANN AN JACOBI Münster, 7. 11. 1787, Mittwoch

Münster den 7 9br. 87.
Mein Herzens lieber Jonathan, Wie ich aus Deinem Hause herausgekom-

men bin, weiß ich nicht. Gut für mich war es wenigstens, daß ich nach dem
Posthause gefahren wurde. Meine Besorgnis verschlafen zu haben – die elende
regnichte Witterung – und der Himmel weiß alles, was mich blind und
unsichtbar machte, daß ich weder Sinn noch Muth hatte von der Stelle zu
gehen.

Außer dem Colone l  de Br ight waren noch 2 Kaufleute oder Fabricanten
aus Wahrendorf nebst einem Kranken dito ihrem Vetter, dem der Abschied von
Düßeldorf sehr schwer geworden war, und der sich den ganzen Tag von dem
Valet der vorigen Nacht erleichtern muste, nebst einem Stutzer aus Wismar
 unsere Reisegesellschaft, die lebhaft gnug war, bis auf den alten Kalmäuser, der
nicht Lust hatte den Mund aufzuthun, und leider wenig Geschmack an dem
Corps-de-garde – und reisenden Handwerksburscheneinfällen fand. Ich hatte
weder in Duisburg Lust zu eßen noch eßen zu sehen, und behalf mich mit 3 Bir-
nen und ein paar Züge Mallaga, womit Mamma Lene uns bedacht hatte, und
wofür ich ihr im Herzen nicht gnug danken konnte.

Ich freute mich auf einen ruhigen Abend. Mein alter Bekannter, der Vicarius

in Dorsten, hatte die Grausamkeit uns beide, welche am letzten aus dem Post-
wagen steigen konnten weiter zu weisen, weil alles besetzt war von 2 Extrakut-
schen. Ich muste also bey einer dunklen Leuchte und elendem Wetter ein an-
deres Gasthaus aufsuchen, wo die Postillon-Pferde stehen, fand eine alte Frau
mit ihrer Tochter am Kaminfeuer. Es war schon 11 und der Appetit vergang vor
dem Anblick der unreinen Gesichter und Schüßeln. Man wies uns ein kleines
aber kaltes Stübchen an mit einem beßern Bette, als ich erwartete, und waren
sicher aufgeweckt zu werden, weil der Schwager da zu Hause gehörte und
 wider vorbey fahren mußte.

Gestern kam ich noch unruhiger nach Dülmen; mit einem Franciscaner
mehr, an deßen seraphischen Gesichte in der Kutte ich meine Augen, besonders
wenn er eingeschlafen war, weidete, wurde aber vor Freuden beynahe ausge-
laßen, daß ein extrapost uns entgegen gekommen war. Ihre Wahrsagung war
also eingetroffen, und meine Furcht, bey einem so elenden Wege in der Nacht
zu fahren, unnötig. Unser Platz wurde durch einen neuen Reisegefährten be-
setzt, und ich dankte Gott für meines Alcibiades Vorsorge, die mir eine neue
arrha seiner Freundschaft war.
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Seit gestern Abend sind wir also nach Herzenswunsch hier, gegen 9 kamen
wir an und der Postwagen hat erst diesen Morgen Münster erreicht. Gertrud -
chen hat sich herzlich über den Knopf meiner Schlafmütze gefreut, und konnte
sich nicht satt dran sehn. Der Hausartzt D. Druffel wollte eben abgehen, wie
wir ankamen. Frantz u Marianne nebst dem Raphael haben gestern Mittag bey
Diotime gespeist und der erste ist Sonnabends in Allmodde gewesen, diesen Mit-
tag einen kleinen Anfall von Colicschmerzen gehabt, wodurch unser Mittag ein
wenig gestört worden; wünscht aber sehr bald selbst schreiben zu können. Mit
Mariane soll es gut gehen, und die Hoffnung nimmt zu. Wilhelm hat eben aus
dem Hause geschafft werden müßen, und deshalb die Dummheit im Sinn ge-
habt seine Herrschaft gerichtlich zu verklagen. Mein rechter Fuß hat auch die
betise begangen, wider während der Reise zu schwellen, ich hoffe aber, daß es
weder von Folgen noch Dauer seyn wird – Nun, mein HerzensJonathan, mehr
ist es nicht möglich zu schreiben. Ich bin leider! hier schon eben so tief in meine
Paradoxologismen gerathen, wie in Pempelfort. Theilen Sie die innigsten Grüße
und Küße meines Herzens und guten Willens von mir und uns allen dem Artzt
und seinen Patienten mit, zuförderst an Mama und Tante, und was zu Ihrer
 Familie gehört, HE Schenck, dem HE Hofrath, dem HE Rector Reiz u Hoff-
mann. Mehr kann ich heute nicht Vale et faue, mein Jonathan, Tuo fugitivo ger-

mano. Sobald ich kann mehr – Gott empfohlen.

1904. JACOBI AN J.-E. DUFOUR etwa November 1787

Jacobi bittet um die Zusendung einer Schrift von Morellet.

1905. J.-E. DUFOUR AN JACOBI etwa November oder Dezember 1787

Dufour kann die gewünschte Schrift von Morellet nicht liefern.

1906. JACOBI AN J. F. KLEUKER Düsseldorf, 8. 11. 1787, Donnerstag

Düsseldorf, den 8. Nov. 1787.
Sie haben, theuerster Freund, mit der vorigen Post nur ein paar flüchtige Zei-

len von mir erhalten.
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Zu allererst muß ich Ihnen melden, daß Hamann nicht mehr bey mir ist. Er
wurde unruhig in seinem Gemüthe wegen Buchholtz, der seit geraumer Zeit
kein Lebenszeichen mehr von sich gab. Auch Lindner schrieb nicht. Noch
 einen Posttag wollte er abwarten, und dann noch einen. Es kam nichts an. Und
so entschloß sich Hamann heute vor 8 Tagen völlig und ließ durch den jungen
Hofmann den Postwagen auf Montag bestellen. Briefe aus Königsberg, und
Zweifel, ob er nicht gleich im Frühjahre die Rückreise antreten müßte, gaben
wohl den ersten Reiz. Er freute sich ungemein, da Sonnabend morgen die
Stöcke ankamen, als gäben auch Sie Ihre Stimme zu seiner Wanderung, indem
Sie ihm einen Stab reichten. Ich soll Sie herzlich von ihm grüßen, Ihnen dan-
ken, und seine große Freude über die Aussicht nach Wernigerode bezeugen. Er
glaubt, daß Sie unendlich wohl dabey thun, das Anerbieten des Grafen anzu-
nehmen und zweifelt nicht, daß dieser Ihre Bedingungen, die gewiß sehr billig
seyn werden, in Erfüllung bringen wird. Ich stimme Vater Hamann bey, und
wünsche Ihnen zum voraus von ganzem Herzen Glück. Daß Ihnen nicht wohl
sey in Osnabrück, daran hatte ich ein so inniges Gefühl, daß ich ohne Schwer-
muth nicht an Sie denken konnte. Aber Schade, daß Sie, anstatt mir näher zu
kommen, nun noch weiter von mir wegrücken! Doch wer weiß was entfernt
oder nähert? „Welcher Mensch versteht seinen Weg?“ – – – – –

Lotte und Lene danken Ihnen herzlich für Ihren gesalbten Barth und ich für
alles übrige, das ich mir nach und | nach werde zu Gute kommen lassen, wenn
es gebunden ist. Hamann hat sein Antheil mitgenommen. Den Stuhl Petri be-
saß er schon, wie Hans Michael versicherte und auf große Gefahr betheuern
mußte. Das Gesangbuch von Ter Stegen, nebst der biblischen Geschichte des
 seligen Witzenmann hat Hamann in einem versiegelten Packet mitgenommen,
das wahrscheinlich schon in Ihren Händen ist. Ich sollte Sie von gutem Hof-
mann vielmahls grüßen.

Die Correspondenz mit Froschmayer habe ich mit Antheil gelesen. Ihre
Antworten sind unverbesserlich gut. –

Ich befinde mich zum Erstaunen wohl und meine Seele ist heiter. – Wie
werde ich Gott danken, wenn er mich diesen Winter durch so erhält.

Einliegend ein Project von Schlosser zu einer Circular-Correspondenz nebst
einem Briefe von ihm. – Wenn Sie beytreten wollen, so schicken Sie mir einige
Gedanken über diesen Brief, wozu ich hernach das Meinige fügen werde. Ich
bin gar nicht der Mann für dergleichen und hätte lieber abgeschlagen. Sollten
Sie nicht mit eintreten wollen, so besinnen Sie sich auf tüchtige Gründe der
Weigerung. Wenn Sie aber eintreten, so machen Sie sich darauf gefaßt, mir im-
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PERSONEN-VERZEICHNIS

Das Verzeichnis erschließt sämtliche in den Briefen genannten Personen, soweit
sie aufgrund der dort enthaltenen Namens-, Herkunfts-, Verwandtschafts-,
 Berufs- bzw. Funktionsangaben oder sonstiger deskriptiver Merkmale sowie
unter Heranziehung von Kontextinformationen zu individualisieren und mit
hoher Wahrscheinlichkeit auch namentlich zu identifizieren waren. Literarisch-
fiktionale Figuren fanden hierbei ebenso wenig Berücksichtigung wie Götter
und Gestalten aus den heiligen Schriften der Religionen oder dem mytholo -
gischen Schrifttum. Auf einen eigenen Eintrag für Friedrich Heinrich Jacobi
wurde aus Gründen der Redundanz verzichtet.

Unterschiedliche Schreibweisen der Namen und Teilnamen wurden dem Na-
mensträger ebenso zugeordnet wie deren Adjektivierungen oder Personal- und
Possessivpronomina. Häufiger verwendete Spitz- oder Kunstnamen erhielten
ein eigenes, auf den Haupteintrag verweisendes Lemma. Andere, nur vereinzelt
vorkommende indirekte Nennungen, deren Zuordnung ebenso eine Erschlie -
ßungsleistung voraussetzt, wurden unter dem Personennamen verzeichnet und
die zugehörige Seitenangabe in runde Klammern gesetzt.

Unsicherheiten und Grenzfälle wurden mit einem Fragezeichen versehen.

Alberti, N. N. (Geschäftsmann 
in Göttingen?)
256f.

Alcibiades
siehe Bucholtz, Franz 
Kaspar

Alexander III. (der Große), 
König von Makedonien
128

Althaus (Oldenhauß oder Olden-
hues), Christian von
120

Amelot de la Houssaye, Abraham
Nicolas
65

Andres, Johann Bonaventura
86

Abaelardus, Petrus
(126)

Abel, Johann Gotthelf Leberecht
(4), 15, 26, (44), 140, 153, (160),
(225), (236), 247

Adelheit
siehe Gallitzin, Amalia von

Adelung, Johann Christoph
191

Ahlemann, Georg Ludwig
63

Ainsworth, Robert
191

Alamanni, Lodovico
66f.

Albers, Primitivus
183
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Anhalt-Dessau
siehe Leopold Friedrich 
Franz III., Herzog von Anhalt
Dessau

Archimedes
194

Aschendorf, Anton Wilhelm
(205)

Asmus
siehe Claudius, Matthias

Aspasie Diaphane
siehe Gallitzin, Amalia von

Bacon, Francis
127

Baden
siehe Carl Friedrich, Markgraf von
Baden

Baden-Durlach
siehe Georg Friedrich, Markgraf
von Baden-Durlach

Bahrdt, Carl Friedrich
108f., 203

Barkhausen, Heinrich Ludwig
 Willibald
(235)

Bayle, Pierre
78

Beaumarchais, Pierre Augustin
 Caron de
202

Becker, Clemens August
33 (?)

Becker, Lucas
123, 132

Becker, Rudolf Zacharias
192, 212f.

Beek, N. N. (Unteroffizier)
(77)

Bellamy, George Anne
42

Bene, Battista del
67

Bengel, Johann Albrecht
141

Berkeley, George
38, 49, 126, 199

Berliner, die
siehe Biester, Johann Erich
siehe Gedike, Friedrich
siehe Nicolai, Christian Friedrich

Betty
siehe Jacobi, Helene Elisabeth

Biester, Johann Erich 
(auch Berliner, die)
13, 19, 24, 26f., 47, (74), 85, 88, 
96, 101, 108, 114, (125), 129, 136,
(151), 159, 169, 184f., 187, 189f.,
203f., 216–219, 221, 224, 226,
230f., (238) (?), (245), 259, 261f.

Blanckenburg, Christian Friedrich von
261–263

Boccalini, Trajano
65, 78

Bode, Johann Joachim Christoph
233

Boeckmann, Johann Lorenz
89f.

Böhmen
siehe Ottokar II. (Ottokar
Přemysl), König von Böhmen

Boie, Heinrich Christian
25, 84–86, 92, 102, 135f., 156,
159f., 161, 169, 179, 187
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Bondeli, Julie von
155

Borch (geb. de Villégas), Anna van
der
61, 75, 88 (?)

Borch, Wilhelm Friedrich van der
(61)

Borch, N. N. (Töchter)
(61)

Boyer, Abel
191

Braunschweig-Wolfenbüttel
siehe Carl Wilhelm Ferdinand,
Herzog von Braunschweig-
 Wolfenbüttel
siehe Philippine Charlotte,
 Herzogin von Braunschweig-
 Wolfenbüttel (geb. Prinzessin von
Preußen)

Bright, N. N. Colonel de
3

Brocardus, Jacobus
247

Bruno Nolano, Giordano
131

Brutus Caepio, Marcus Iunius
130

Bucholtz, Franz Kaspar 
(Johann Nepomuk Cajetan) 
(auch Alciabiades)
3–6, 10, 12, 15, 17, (18) (?), 19f.,
(22), 23f., 27, 29f., 32–35, 37–40,
43, 45, 48, 54, 61f., 64, 74, 81, 93,
110–117, (118), (119) (?), 120–124,
129, (130), 131f., 134f., 139f., 
147–149, (150), 152f., 156, 158–
161, 164, 170, 175, 178–182, 191,

198, 200f., 205–207, 213, (218),
219, 223, 225, 231, (232), 233, 
235, (236), 237, 249f., 254f., 265f.,
270

Bucholtz (geb. Detten), Maria Anna
Paulina (auch Marianne)
4, (17), (18) (?), (22), 33–37, 39,
(40), 93, 115, 117, (118), 120, 122,
130, 152, 154, 156, 158, 164, 170,
175, 178, 182, 198, 205, 212–214,
219, 231, (232), (236), 249f., 254,
265f.

Bucholtz, Maria Johanna Gertrud
Arnoldina Ludovica (Tochter der
Vorstehenden)
4, 17, (18) (?), 22, 33, 40, 118, 152,
(158), 250, 254

Bürde, Samuel Gottlieb
48

Büsching, Anton Friedrich
252, 267

Buffier, Claude
247

Buffon, Georges Louis Leclerc de
207, 223, 238

Buondelmonti, Zanobi
66f.

Burgmann, Johann Gustav
55

Burigny, Jean Lévesque de
121

Caesar, Gaius Julius
56

Cagliostro, Alessandro 
(eigentlich Guiseppe Balsamo)
13, 39, 69, 73, 108, 177, 185, 260
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Calonne, Charles Alexandre de
153, 159, 164, 177, 214

Calvin, Johannes
226

Camoëns, Luis de
38

Camper, Peter
226

Carl August, Herzog von Sachsen-
Weimar-Eisenach
(96) (?), (176)

Carl Friedrich, Markgraf von Baden
(89), 94, 136

Carl Wilhelm Ferdinand, Herzog
von Braunschweig-Wolfenbüttel
33

Casimire Gräfin von Lippe-Detmold
(geb. Prinzessin von Anhalt-
Dessau)
96

Castiglione, Dante da
67

Catilina, Lucius Sergius
214

Cato Censorius, Marcus Porcius
246

Cato Uticensis, Marcus Porcius
182, 247f.

Claudius, Matthias (auch Asmus)
27, 49, 63, 135, 184, 186, 217, 221,
244, 247, 249, 270

Clemens VII., römischer Papst 
(auch Medici, Giulio de’)
66f.

Clermont (geb. von Huyssen),
Helene Margarethe von
(58)

Coermann (geb. Berlemeyer), 
Anna Engel Elisabeth
(40), 112, 117f., 123, (131f.), (141),
(150), (154)

Coermann, Arnold Joseph
40, (69), 110, 112, 117, (118), 119,
121, 123, (131f.), (141), 150, 181

Coermann, N. N. (Bruder A. J. Coer-
manns)
(123)

Condillac, Étienne Bonnot de
177, 199, 206, 235

Conrads, Anton
33, 247

Conrads, N. N. (Schwester A. Con-
rads)
(33)

Corbinelli, Jean
186f.

Corneille, Pierre
57

Coudenhove de Fraiture 
(geb. Gräfin von Hatzfeld-Wert-
her-Schönstein), Sophie von
252, (255), 258

Court de Gébelin, Antoine
198, 223

Courtan (geb. Toussaint), Sophie
Marianne
18, 21f., 33, (112), (133), 153, 156,
269

Coxe, William
158

Cramme, Alexandrine
33 (?)

Cramme (Bruder A. Crammes)
(33) (?)
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Crispus
siehe Kraus, Christian Jakob

Dänzer, Johann Christian 
(auch Tänzer)
168, 211, 228, 248

Dalberg, Karl Theodor Anton Maria
von
(11), (229), (232)

Dargenson (d’Argenson), 
Marc-René de Voyer de 
Paulmy
186f.

Daubenton (d’Aubenton), Louis
Jean-Marie
223

David (Jacobis Kopist)
(237)

Delany, Patrick
127

Delisle de Sales, Jean Baptiste Claude
Isoard (Izo(u)ard)
(223), (236)

Demokrit
227

Demosthenes
89, 107, 134

Descartes, René
133

Detten, Clara Maria
(33), 150

Detten, Jodocus Mauritius Johannes
(gen. Moritz; Mauritz)
183

Detten (geb. Laver(g)ne), Maria
 Gertrud Johanna
(214) (?)

Diderot, Denis
180, 221, 247

Diodorus
141

Diotima
siehe Gallitzin, Amalia von

Dohm, Christian Konrad Wilhelm von
25, 135f., 156, 235, 239, 252, (255),
258

Druffel, Franz Ferdinand
4, 16, 33, 152, 175, 177, (179), 183,
(212), 214, 231

Druffel, Johann Ernst Aloys
39

Dubos, Jean Baptiste
206

Duchanteau, Touzay
260

Dufour, Jean-Edmé
4, 148

Du Muy (geb. von Blanckart), 
Marie Antoinette Charlotte
13, 24

Duquesnoy, Frans
201

Eckhard, Anthoine George
94 (?)

Edelsheim, Wilhelm von
190, 241

Elisa bzw. Elise
siehe Recke, Charlotte Elisabeth
Konstantia von der

Engel, Johann Jakob
99, 136

Epikur
98, 127
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Erasmus von Rotterdam, Desiderius
54, 121

Ernst II. Ludwig, Herzog von
 Sachsen-Gotha-Altenburg
(96) (?)

Erpenbeck, Wilhelm Christian
121f., 124, 131, (132)

Erthal, Erzbischof und Kurfürst von
Mainz, Friedrich Karl Joseph von
(30), 52, 56, (209), (215) (?), 266

Erthal, Fürstbischof von Würzburg,
Franz Ludwig von
(215) (?), (228) (?)

Escher, Hans Kaspar
32, 51, (77) (?)

Euklid von Alexandria
118, 181

Eyrich, Johann Conrad
211, 212, 229

Faulder, Robert
(199) (?)

Feder, Johann Georg Heinrich
101, 103, (149), 180, 193, 197, 205,
218, 240, 256, 264

Ferguson, Adam
68

Fleischer, Johann Daniel Wilhelm
248

Fleischer, Johann Georg
12, 25, (26), (247), 248

Flörke, Jobst Hermann
65

Forkenberg, Friedrich Christian
34

Forster, Johann Georg Adam
28, 209, 211

Franciscus von Sales
165

Franck, Pater Franciscus Ignatius
239

Frankreich
siehe Ludwig XIV., König von
Frankreich und Navarra
siehe Ludwig XV., König von
Frankreich und Navarra
siehe Ludwig XVI., König von
Frankreich und Navarra

Friedrich II., König von Preußen
(auch Salomon in Norden;
 Salomon, nordischer)
(33)?, 56, 77, 104, 159, (189), 216,
225f., 236, (242), (245), 252, 267

Friedrich Wilhelm I., König von
Preußen
159

Friedrich Wilhelm II., König von
Preußen
(77), (96), (189)

Fritz
siehe Jacobi, Johann Friedrich

Froschmayer, N. N.
5

Fuchs, N. N.
160

Fürstenberg, Franz Friedrich Wilhelm
Maria von (auch Pericles; Perikles)
6, 9f., 15f., 18, 21, 24, 33, 38, 61, 93,
114, 131, 158, 165, 170, 172, 180,
183, 200, 205f., 212, 214, 221, 225,
230f., 247, 249f., 254, 265f., 268

Fürst, der
siehe Gallitzin, Dimitrij Alekseje-
witsch von
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Fürstin, die
siehe Gallitzin, Amalia von

Galiani, Celestino
(18), 241, 247

Galiani, Ferdinando
18–20, 38, 119, 154, 234f., 241, 247

Galletti, Johann Georg August
243

Gallitzin (geb. Gräfin von Schmettau),
Amalia Fürstin von (auch Diotima;
Adelheit; Aspasie Diaphane; Philo-
thea; Fürstin, die; Prinzessin, die)
4, 6, 9f., 16, 19, 23f., 33, 35, 38,
(39), 40, 42, 44f., 47, 55, 57, 59–62,
64f., 81f., 92f., 97, 105, 110, 113f.,
117f., 122–124, 131, 147–149, 152,
155f., 158, 160f., 165, 169–174,
177, 179f., 182–184, 190, 198–201,
204–206, 212f., (218), 219, 222f.,
225f., 229f., 231, 233, (234), (236),
240, 245, (247), 248–250, 253–255,
264–266, 268–270

Gallitzin, Dimitrij Aleksejewitsch
Fürst von (auch Fürst, der; Prinz,
der)
81, 250, 253, 268

Gallitzin, Dimitrij Augustin von
(auch Mitri)
36, (55), (61), 118

Gallitzin, Marianne Dorothea von
(auch Mimi)
(35), 36, (55), (61), 118

Garve, Christian
129, 180, 198, 201

Gaßner, Johann Joseph
260

Gedike, Friedrich (auch Berliner, die)
19, (27), (74), 85, 88, 96, 101, 103,
(125), 129, 136, (151), 159, 169,
184f., 187, 189, 203f., 216–219,
221, 224, 226, 230f., (238) (?),
(245), 259, 261f.

Gellert, Christian Fürchtegott
132

Gentili, Alberico
78

Georg Friedrich, Markgraf von
 Baden-Durlach
(89)

George
siehe Jacobi, Georg Arnold

Gesner, Johann Matthias
128

Giese, N. N.
33

Glandorf, Eberhard Gottlob
129

Gleim, Johann Wilhelm Ludwig
46

Gmelin, Eberhard
16, 20

Göchhausen, Ernst August Anton
von
(211)

Göschen, Georg Joachim
70f., 82, 115f., 166, 168f., 180,
(202), 211, 227–229, 248, 251f., 263

Göschen (geb. Heun), Johanna
 Henriette
116, 227, (229), 252

Goethe, Johann Wolfgang von
72, 99, 115, 168, 174–178, 201,
230, 236
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Gordon, Thomas
65

Goue, August Friedrich (Siegfried)
von
131f.

Grossing, Franz Rudolph von
103

Grotius, Hugo
132, 188

Günther, Daniel Erhard
254

Guicciardini, Francesco
65–67

Guignes, Joseph de
166

Gylippos
98

Häfeli, Johann Kaspar
86, 95, 99, 102, 208, 209f., 226,
(229), 242, 245

Hahn, August Johann von
89

Hahn, Philipp Matthäus
49, 85, 180

Hamann, Elisabeth Regina 
(auch Lisette Reinette)
(22), (33), (37), (112), 133, 246

Hamann, Johann Christoph 
(Vater J. G. Hamanns)
(124)

Hamann, Johann Georg
3, 5f., 10, 12–22, 24–30, 32–45,
47–49, 52–54, 59, 61–63, 65, 69,
74f., 81, 88, 93, 95, 97, 99, 101,
104f., 109–114, (115), 116–133,
135, 139–141, 147–161, 164–166,

170f., 174–184, 186–192, 198–201,
204–209, 212–227, 229–231, 233–
239, 241f., 245–250, 253–255,
264–266, 268f.

Hamann, Johann Michael 
(auch Hans; Michel. – Sohn
J. G. Hamanns)
(4), 5, 13, 16, (18) (?), 19–21, 33f.,
36–39, 42, 69, 74, 105, (109–111),
112, 119, 121, (123), (127), 128f.,
132, (149f.), 154, 157f., 160, 165,
178, 182f., 190, 198f., 214, 219,
222, (223), (232), (236), 246f.,
254f., 265f., 268–270

Hamann, Magdalene Katharina 
(auch Lene Käthe)
(22), (33), 38

Hamann, Marianne Sophie
(22), (33)

Hannibal
160

Hans
siehe Hamann, Johann Michael

Hanßen, N. N.
7

Haschka, Lorenz Leopold
46, 217, 238

Hasenkamp, Johann Gerhard
231 (?)

Hast, Adam
75, 88

Hausleutner, Philipp Wilhelm
 Gottlieb
55, 57f.

Heckmann (geb. de Lamotte), 
Maria Catharina Amalia
231
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Heckmann, Arnold Wilhelm Philipp
(231)

Heiden (gen. Belderbusch), 
Johann Ernst Theodor von der
239

Heinse, Johann Jakob Wilhelm
30, 52, 82, 92, 98, 126, 211

Heisch, Gottfried
12, 47, 94

Helwing, Christian Friedrich
(235)

Hemsterhuis, Frans 
(auch Platon(, Haagscher);
 Sokrates(, Haagscher))
19, 22f., 25, 57, 59–61, 81, 92,
106f., 118, 126, 165, 171f., 180,
197, 199, 201, 222, 230, 249f., 253,
265, (268), 269

Heraklit
227

Herder (geb. Flachsland), Caroline
6, (52)

Herder, Johann Gottfried
6, 11, 27, 46, 52, 85, 98, 102, 119,
130, 157, 175, 190, 192, 216

Hermann, Martin Gottfried
21, 129

Hertel, Christian Gottlob
72, 82, 116

Heyne, Christian Gottlob
28, 58, (240), (264)

Hill, Johann Christian
22, 33, (37), 43, 49, 105

Hippel, Theodor Gottlieb
(194)

Hirschen, Leopold von
178f.

Hoffmann, Christoph Ludwig
16, 152

Hoffmann, Friedrich Christian 
(auch (Hoffmann), Theobald)
4f., 15, 26, (44), 49, 126, (160), 201,
(225), (236), 247

Hoffmann, Theobald
siehe Hoffmann, Friedrich
 Christian

Homer
14

Hompesch-Bollheim, Franz Karl
von
28f., 52, 56, 65, 97

Horatius Flaccus, Quintus
130

Houth, Panajota Friedrich
(121)

Hufeland, Gottlieb
174, 191f., 193, 205f., 239, 243f.,
250, 268

Hume, David
12, 94, 101, 103, 155f., 174, 178,
188, 192, 197, 199, 219, 239, 258

Hutten, Ulrich
54

Huyssen, Johann Theodor
257

Hypsikles
15

Jacobi, Anna Katharina Charlotte
(auch Lotte; Tante. – Halb-
schwester F. H. Jacobis)
4–6, (14), 17, (18), 20, (22), 26,
(40–42), 43f., (48), 61, 104, 112,
114, (115), 125, (132), 140, 148f.,
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(152), 154, 156, 160, (169), (172),
176, 180, (183), 198, (201), (215),
230, (232), 236, 239, 241, (242),
(245), 247, 253, (254), 258, 269

Jacobi, Caroline
(241), 246

Jacobi, Clara Franziska
(4), (20), (22), (44), (61), 82, (83),
112, 114, (132), (149), (152), (155),
156, (160), 176, (183), (201), (215),
(225), (232), (236), (247), (253),
(258)

Jacobi, Franz Theodor
(83)

Jacobi, Georg Arnold (auch George;
Namensvetter J. G. Hamanns. –
Mittlerer Sohn F. H. Jacobis)
12, 28, (83), 97, 104f., 112f., 127,
132, 140, 148f., (152), (154f.), 156,
(166), 170, (171), 176, (178f.), 180,
182, (190), 192f., (198), (205), 210,
240f., 246, 248f., 256–258, 264f.

Jacobi (geb. von Clermont), 
Helene Elisabeth (auch Betty. –
Frau F. H. Jacobis)
(48), (83), 176, (237)

Jacobi, Johann Friedrich 
(Onkel F. H. Jacobis)
(48), (54), (126), (160), 210, (239),
(241)

Jacobi, Johann Friedrich 
(auch Fritz. – Ältester Sohn
F. H. Jacobis)
(83), (112), (132), 135, (136), (155),
156

Jacobi, Johann Georg 
(Bruder F. H. Jacobis)

9, 31, (32), 50, 55, (58), 67, (69),
(75), (91), 107f., (132)

Jacobi, Johann Konrad 
(Vater F. H. Jacobis)
(83), (105)

Jacobi (geb. von Clermont), Johanna
Catharina Louise (Frau J. F. Jacobis)
(230)

Jacobi, Karl Wigand Maximilian
(jüngster Sohn F. H. Jacobis)
(4), 13, (20), (22), (44), (61), (82f.),
112, 129, (132), (149), (152), (155),
156, (160), 176, (183), (201), (215),
(225), (232), (236), (247), (253),
(258)

Jacobi, Susanne Helene 
(auch Lene; Mama. –  Halb -
schwester F. H. Jacobis)
3–5, 13, (14), 17, (18), (20), (22),
26, 28f., (40), 41–44, (48), 49, 52,
61f., 65, (74), (83), 99, 104f., 111f.,
114, (115), 125f., 128, 130, (132),
140, 148f., 151, (152), 154, 156,
160, (169), (172), (176), 179f.,
(183), 198, (201f.), 210, (215),
(225), 230, (232), 236, 238, 241f.,
245, 247f., 250, 253–255, 258,
265f., 269

Jansen, Wilhelm Xaver
175, (183)

Jessen, Peter Willers
(169)

Jesus (von Nazareth)
31, 35f., 53f., 60, 70f., 85, 88, 94,
96, 99, 101, 118f., 126, 130, 135f.,
185f., 188f., 194, 202–204, 209,
217f., 220, 225f., 231, 242, 245, 261
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Johannes (Evangelist)
141, 182

Johnson, Samuel
177, 191, 200

Juncker, Gottlob Friedrich Wilhelm
133

Jung (gen. Stilling), Johann Heinrich
18, 27

Kästner, Abraham Gotthelf
240, 256, 264f.

Kant, Immanuel
96, 99, 101, 103, 133, 136, 149,
156f., 182, 188, 214, 222

Karl Theodor, Kurfürst von Pfalz-
Bayern, Herzog von Jülich-Berg
(52)

Kempen, Thomas von
153

Kinckel, Heinrich August von
(252), (255), 258

Kistemaker, Johann Hyacinth
129

Kleuker, Johann Friedrich 
(auch Prudentius)
4–6, 10f., 14, 24f., 27, 43, 45, 49,
53f., 58f, 64, 69f., 75–78, 87, (91),
95f., 99–102, 115, 126, 136f., 155,
216, 218f., 229, 244f., 247

Klopstock, Friedrich Gottlieb
63

Köhler, Benjamin Friedrich
226

Koeler, Friedrich Konrad Gottlieb
28, 210 (?), 240 (?)

Koeler, Johann Georg Heinrich
210 (?), 240 (?)

Köln
siehe Maximilian II. Franz Xaver
Joseph, Erzherzog von Österreich,
Kurfürst und Erzbischof von
Köln, Fürstbischof von Münster

Konfuzius
213, 221

Kraus, Christian Jakob 
(auch Crispus)
20–22, 32f., (37), 131, 190, 226,
246, 265

Kuhlmann, Joseph
120

La Chapelle, Armand Boisbeleau de
129

La Harpe, Jean-François de
21, 37, 43

Lamezan, Ferdinand Adrian von
21, 32

Landriani, Marsilio
9f., 12f., 23f.

Laubner, N. N. (Chirurg, Wundarzt
in Neuenkirchen)
121f.

Laubner, N. N. (dessen Bruder)
121f.

Lavater (geb. Schinz), Anna
(93)

Lavater, Johann Heinrich
104, (137), (167)

Lavater, Johann Kaspar
6, 7, 9–12, 23, 27, 30–32, 45–47,
51, 55f., 63f., 67, 73–75, 82f., 87f.,
(91), 92–94, 101, 103, 108f., 114,
123, 126, 137, 149, 166f., 180,
184f., 189, 192, 195f., 198, 201,
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203f., 206, 208f., 211f., 226, 242,
247, 251, 259–263

Laver(g)ne, Maria Aloysia
(34)

Lejeune, Georg
(237)

Lene
siehe Jacobi, Susanne Helene

Lene Käthe
siehe Hamann, Magdalene
 Katharina

Lenglet du Fresnoy, Nicolas
153

Leo X., römischer Papst 
(auch Medici, Giovanni de’)
66

Leopold Friedrich Franz III.,
 Herzog von Anhalt-Dessau
(75) (?), (88) (?)

Lersé, Franz Christian
7, 31, (32), 50, 51, 65, (75), (91),
(108), 138f.

Le Sage, Georges Louis
12, 47, 82–84, 94, 243

Lessing, Gotthold Ephraim
57, 66, 83, 92, 225

Leuchsenring, Franz Michael
219, 245, 262f.

Lichtenberg, Georg Christoph
219, 240, 256, 264f.

Lindner, Gottlob Immanuel 
(auch Raphael)
4f., 15f., 18, 20–22, (33), 34, (37),
42, 62, 69, 74, 97, 99, 105, 111,
119–124, 128, 132, 148, 153, (154),
157, (158), 159, 164–166, 179, 183,
190f., 200, 208, 212, 214, 253, 269

Lippe-Detmold
siehe Casimire Gräfin von Lippe-
Detmold (geb. Prinzessin von
 Anhalt-Dessau)

Liscow, Christian Ludwig
56

Lisette Reinette
siehe Hamann, Elisabeth Regina

Loen, Johann Michael von
153

Löwe, Gottlieb
48, 167, 168

Lohmann, N. N.
206, 214, 219

Lothar I., römischer Kaiser, König
von Italien und fränkischer König
50

Lotte
siehe Jacobi, Anna Katharina
Charlotte

Louvois, François-Michel Le Tellier
de
50

Lucé, Johann Friedrich
31, (32), 50f., 67, (75), (91), (108),
(139), 145–147, 163

Ludwig XIV., König von Frankreich
und Navarra
143

Ludwig XV., König von Frankreich
und Navarra
142

Ludwig XVI., König von Frankreich
und Navarra
144

Lukian von Samosata
189
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Luther, Martin
16, 141

Machiavelli, Nicolò
7, 31, 51, 65–67,75f., 78–80, 86,
167

Macklot, Karl Friedrich
138

Maintenon, Françoise d’Aubigny de
186

Mama
siehe Jacobi, Susanne Helene

Marck, Frederick Adolf van der
132

Marées, Simon Ludwig Eberhard de
85, 94–96, 100, 102–104, 161, 
187–190, 207f., 212, 219, 221, 226,
239, 242, 244f.

Marianne
siehe Bucholtz (geb. Detten),
 Maria Anna Paulina

Matthäus (Evangelist)
60, 71, 207, 210, 242, 245

Maximilian II. Franz Xaver Joseph,
Erzherzog von Österreich,
 Kurfürst und Erzbischof von
Köln, Fürstbischof von Münster
(43)

Mayr, Beda
(262)

Medici, Giovanni de’
siehe Leo X., römischer Papst

Medici, Giulio de’
siehe Clemens VII., römischer Papst

Medici, Herzog von Urbino,
 Lorenzo II. de’
66

Meiners, Christoph
83, 101, 180, 192, 205, 212, 261

Ménage, Giles
215, 244

Mendelssohn, Moses
92, 194, 221, 248, 258f., 260

Mercier, Louis-Sébastien
188

Merrem (geb. Wichelhaus), 
Helene Marie Eleonore
(48)

Merrem, Johann Abraham
48f.

Merveldt zu Westerwinkel, 
Clara Ludovica Gräfin von
132

Mesmer, Franz Anton
139

Meurs, Johannes van
247

Meusel, Johann Georg
132

Michel
siehe Hamann, Johann Michael

Mickle, William Julius
38

Miltz, Andreas
38

Miltz, Louise (Tochter von A. Miltz)
38

Mimi
siehe Gallitzin, Marianne
 Dorothea von

Miquel, Anton
19, 20 (?), 35, 245, 255

Miquel, Franz Anton Bernhard
20 (?)
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Mirabeau, Honoré Gabriel Victor 
de Riqueti de
61, 72, 114, 202

Mitri
siehe Gallitzin, Dimitrij Augustin
von

Möser, Justus
99, 102, 115, 136, 245

Mohammed
188

Montaigne, Michel de
20

Montesquiou-Lasseran-Massencôme
de Montluc, Blaise de
247

Montgolfier, Jacques Étienne
139

Montgolfier, Joseph Michel
139

Morellet, André
4, 18–21, 29f., 131, 148, 154, 235

Moritz, Karl Philipp
259

Moultou, Paul Claude
12, 83

Müller, Johannes
47 (?), 52, 56f., 86, 88, 90–92, 97f.,
(202), 208–211, 215f., (228), 229, 232,
(241), 242f., (246), 249, 252, 266f.

Musäus, Johann Karl August
72

Namensvetter
siehe Jacobi, Georg Arnold

Necker, Jacques
130f., 153, 156f., 159, 164f., 175,
177, 193, 206, 208, 214, 226, 231, 247

Necker, Karl Friedrich
159

Nerli, Filippo de’
66

Nesselrode-Ehreshoven (geb. Gräfin
von Hatzfeld-Werther-Schönstein),
Josepha Franziska Gräfin von
52, 99

Nesselrode-Ehreshoven, Karl Franz
Alexander Johann Wilhelm
Reichsgraf von
9, 12, 24, 30, 52, 56f., 91, (92), 97,
99, 176, 201, 230, 241 (?), 268

Nicolai, Christian Friedrich 
(auch Berliner, die)
19, 25f., 75, 86, 88, 96, 101, 103,
(125), 129, (151), 155, 159, 169,
184f., 187, 189, 203f., 216–219,
221, 224, 226, 230f., (233), 234,
236, 238, 242, 245, 258–263

Nicolai, Johann David
109

Nicolovius, Georg Heinrich Ludwig
105, 190, 269

Obereit, Jacob Hermann
225, 239

Olbers, Heinrich Wilhelm Matthias
13, 23, 60

Oranien-Nassau
siehe Wilhelm V., Fürst von
 Oranien-Nassau

Orrery, John
127

Otto II., römisch-deutscher König
und Kaiser
50



Personen-Verzeichnis 285

Pausanias
139

Pauw, Cornelius de
207

Pennant, Thomas
132

Penzel, Abraham Jakob
226

Penzel, Johann Jakob
(226)

Pericles bzw. Perikles
siehe Fürstenberg, Franz Friedrich
Wilhelm Maria von

Perrenon, Philipp Heinrich
(205)

Pestalozzi, Johann Heinrich
137

Peter (Jacobis Bedienter Nr. 1)
14, (20), 29, (180), 182, 198, 237,
(253), 254

Pfalz-Bayern
siehe Karl Theodor, Kurfürst von
Pfalz-Bayern, Herzog von Jülich-
Berg

Pfeffel, Gottlieb Konrad
31, (32), 67, (75), (91), (108), 134,
(139), 141–145

Pfenniger, Johann Konrad
32, 51, (77) (?), 160, 262

Philippine Charlotte, Herzogin 
von Braunschweig-Wolfenbüttel
(geb. Prinzessin von Preußen)
242

Philothea
siehe Gallitzin, Amalia von

Pilotti, Girolamo
9

Pitt Earl of Chatham, William
211

Platon
18, 20, 35, 118, 181, 220

Platon(, Haagscher)
siehe Hemsterhuis, Frans

Pluquet, François-André-Adrien
213

Pope, Alexander
156, 200

Posselt, Ernst Ludwig
(89), 107, (134), (138), 145

Preußen
siehe Friedrich II., König von
Preußen
siehe Friedrich Wilhelm I., König
von Preußen
siehe Friedrich Wilhelm II., König
von Preußen

Prinz, der
siehe Gallitzin, Dimitrij Alekseje-
witsch von

Prinzessin, die
siehe Gallitzin, Amalia von

Prudentius
siehe Kleuker, Johann Friedrich

Pythagoras
35, 151

Quandt, Johann Jacob
156, 159

Raphael
siehe Lindner, Gottlob Immanuel

Recke (geb. Gräfin von Medem),
Charlotte Elisabeth Konstantia
von der (auch Elisa; Elise)
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26, 185, 189, 198, 202, 207, 210,
212–215, 217f., 225, 230, (231),
232–234, (236), 238–240, 256, 260,
268

Recke, Elisa von der
siehe Recke, Charlotte Elisabeth
Konstantia von der

Reder, Matthias (?)
172

Rehberg, August Wilhelm
62, 157, 178, (179), 181, 190, (191),
193–197, 205, 213, 239, 243, 247f.

Reichardt, Johann Friedrich
6, 18, 73, 99, 100, 105, (124), 204,
212, 226, 259, 269

Reimarus, Johann Albert Heinrich
177, 183

Reinhold, Karl Leonhard
92, 243

Reitz (geb. Rosenhahn), Friederike
Karoline Pauline
(15)

Reitz, Johann Peter
4, 15, 26, (44), (160)

Rettig, N. N. (Witwe)
(237)

Reventlow (geb. Gräfin von Schim-
melmann), Friederike Juliane
 Gräfin von
46, 62–64, 186

Reventlow, Friedrich Karl Graf von
63f., 186

Rignadori, Giovanni di Leonardo 
di Francesco
67

Rousseau, Jean-Jacques
138

Rucellai, Cosimo
66f.

Sachsen-Gotha-Altenburg
siehe Ernst II. Ludwig, 
Herzog von Sachsen-Gotha-
 Altenburg

Sachsen-Weimar-Eisenach
siehe Carl August, Herzog von
Sachsen-Weimar-Eisenach

Sack, August Friedrich Wilhelm
226

Sailer, Johann Michael
(126) (?), 160, 165, 262f.

Saint-Martin, Louis-Claude
147

Saint Martins, N. N.
52

Saint-Pierre, Jacques-Henri Bernar-
din de
37, 44, 118, 200

Saint-Real, César Vichard de
153

Salomon in Norden bzw. Salomon,
nordischer
siehe Friedrich II., König von
Preußen

Sarasin, Jakob
7–9, 31, (32), 51, 67, (75), (81),
(108), 161–164

Sarasin, Karl
(161), 164

Sarasin (7 weitere Kinder)
(161)

Sau(e)r, N. N. (Buchbinder in
 Düsseldorf)
(182)
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Savage, Richard
200

Scheffner, Johann George
(65)

Schenk (geb. Sau(e)r), Anna Sybilla
Helena
(128)

Schenk, Johann Heinrich 
(auch Tiro)
4, 10, 15, 23, 26, 28, (44), 84, 115,
128, 132, 139, 140, 148, 153, 155,
157, 160, 170, 172, 174f., 182,
(200), 201, 213, (225), (236), 238,
240, 242, 246, 249, (253), 256, 257

Schenk, Johann Carl Friedrich
(128)

Schlegel, Johann Friedrich Wilhelm
205

Schlosser, Johann Georg
5, 7, 9f., 13f., 25, 27, 31, (32), 39,
49–51, 53, 65, 67–70, 72f., (75), 78,
84, 86–91, 93, 99, 101, 103, 107f.,
134–136, 138, 141, 143, 157, 163,
174f., 177, 180, 183, 185–187, 198,
201–205, (210), 211, 213, 216, 219,
230, (233), 238–242, 244, 247f.,
262, 265f.

Schlosser (geb. Fahlmer), Johanna
Katharina Sibylla
202, 210, 213

Schmettau, Friedrich Wilhelm Carl
Reichsgraf von
131

Schneider, Carl Friedrich
(48), (126)

Schnösenberg, Casimir
160

Schönborn, Gottlob Friedrich Ernst
38, 49

Schrepfer, Johann Georg
24

Schubart, Christian Friedrich 
Daniel
107, 138, 167

Schücking, Clemens August Joseph
Maria
10, 28f., 43, (150), 152

Schütz, Christian Gottfried
192

Schütz, Friedrich Wilhelm von
(137)

Segni, Bernardo
67

Selle, Christian Gottlieb
73, 99–101, 114

Semler, Johann Salomo
103f.

Seneca, Lucius Annaeus
133

Seuthes, König in Thrakien
87f., 174f., 177, 180, 183, 200f.,
204, 207, 211, 213, 221f., 230

Severin, Friedrich
25, 53, 59, 73, 84, 134, 161

Sextroh, Philipp Heinrich
(100)

Seyffer, Karl Felix
104, 147, 149, 192, 241

Sheridan, Thomas
100, 105, 127, 139, 152f., 156, 159

Sickingen zu Sickingen, Karl Hein-
rich Joseph Reichsgraf von
56, 248–250, 252, 254, 258, 265f.,
268
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Simson, Robert
181f. (?)

Soderini, Francesco di Tommaso
66

Sokrates
7, 127, 182, 184, 220, 225

Sokrates(, Haagscher)
siehe Hemsterhuis, Frans

Sommer, Wilhelm Gottlob
187

Spener, Johann Karl Philipp
58

Spinoza, Baruch de
11, 16, 19, 29, 38, 47, 58, 107, 118,
157, 171, 199, 235, 248

Spittler, Ludwig Timotheus von
83

Sprickmann (geb. Kerkerinck), 
Anna Maria, gen. Marianne
(219)

Sprickmann, Anton Matthias
165, 179, 198, 200f., 206, 212, 214,
219, 223, 231

Sprickmann, Bernhard
(219)

Sprickmann, Maria Theresia
(219)

Starck, Johann August
12, 23–26, 38, 46–49, 54f., 57, 60,
69, 73, 88, 95f., 101, 103, 123,
(125), 131, 133, 147f., (151), 154–
157, 159, 177, 179, 184f., 187, 189,
200, 202f., (208), 216–218, (220),
231, (232), 233, 236, 238f., 245,
247f., 256, 259f., 263f., 268

Starck (geb. Schultz), Maria  Albertina
(203)

Stein, Heinrich Friedrich Karl vom
und zum
23f.

Stein, Johann Friedrich vom und zum
(252), (255), 258

Steudel, Johann Gotthilf
21, 32

Stolberg-Stolberg, Friedrich Leopold
Reichsgraf zu
135, 184–187, 198, 201–205, 215,
217f., (220), (224), 230, (231), 233,
(234), 238, 241, 245, 249, 253, 270

Stolberg-Stolberg (geb. von  Witz -
leben), Henriette Eleonore Agnes
Gräfin zu
186, (241), (245)

Stolberg-Wernigerode, Christian
Friedrich Graf von
(5)

Strobl, Johann Baptist
239

Stubenrauch, Franz Xaver Anton
Graf von
52

Sturmfeder, Karl von
21, 32

Sturz, Helferich Peter
267

Swedenborg, Emanuel
94

Swift, Jonathan
99–101, 105, 127, 130, 132, 135f.,
139, 149, 152, 159, 177, 200, 223,
230

Tacitus, Publius Cornelius
65, 76
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Tänzer
siehe Dänzer, Johann Christian

Tanner, N. N. (Pater)
56

Tante
siehe Jacobi, Anna Katharina
Charlotte

Teller, Wilhelm Abraham
85, 226

Tersteegen, Gerhard
5

Theissing, Christian Friedrich
34, (205), 266

Theobald
siehe Hoffmann, Friedrich  Christian

Thomas der Schuster, Meister
225f.

Thomas von Aquin
184

Tilly, Johann t’Serclaes Graf von
89

Tiro
siehe Schenk, Johann Heinrich

Ueberwasser, Ferdinand
(114)

Unger, Johann Friedrich
216

Valerius Maximus
121

Vettori, Francesco
66

Vogt, Niklas
209

Voigt, Johann Carl Wilhelm
174–176

Voigts, Johanne Wilhelmine Juliane
von
245

Voltaire, François Maria Arouet de
235

Voß, Christian Friedrich
259

Voß, Johann Heinrich
25, 85

Waldeck, Johann Peter
241

Warburton, William
206

Waser, Felix
75, 88

Weishaupt, Adam
11, 47, 72, 94, 96, 101, 153, (157),
164, 197, 260

Werder, Hans Ernst Dietrich von
(131)

Weygand, Johann Friedrich
115f., 169, 187

Weyrother, Johann Nepomuk von
33

Weyrother, N. N. von
(33)

Wichelhaus (geb. Siebel), Anna Maria
48

Wieland, Christoph Martin
57f., 92, 94, 137, 168

Wieling, N. N.
119

Wienholt, Arnold
20, 27, 30, 38, 60, 73

Wilhelm (Bedienter F. K. Bucholtz’)
4
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Wilhelm V., Fürst von Oranien-
 Nassau (Statthalter der Republik
der Vereinigten Niederlande)
(50)

Wirtensohn, Karl Joseph
183

Wizenmann (Geschwister von
 Thomas Wizenmann (Sohn))
(71)

Wizenmann, Thomas (Sohn)
5, 53, 58–61, 70f., 74, 82, (83), 87,
91, 94, 98, 101, 103, 115, 149, 169,
180, 188, 192, 194, 198, 201, 205f.,
210, 223, 229, 242, 245, 269

Wizenmann, Thomas (Vater)
(71)

Wizeski, N. N. (Hofbuchhändler 
in Düsseldorf )
256, 264f.

Wolter (Jacobis Bedienter Nr. 2)
(20), (253), 254

Xenophon
207

Zimmermann, Johann Georg
193, 213f., 219, 222, 225, 230f.,
(233), 240, 242, 245, 256, 264, 267


