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ALLGEMEINE BEMERKUNGEN.

U nter den D eutschen , d ie  D anem arks H au p ts tad t, Ko
penhagen  (K jobenhavn ; sp rich  : K obenhaw n) zu  besuchen  
w iinschen , m och te  es w ohl noch  E inzelne geben, die m it 
dem  G edanken an  d iesen B esuch zugleich V orstellungen 
von E is u n d  Schnee u n d  n o rd isch en  B arb aren  verkniipfen . 
Ihn en  konnen  w ir  die V ersicherung  geben, dass w e d e r  das 
K lima n och  die B ew o h n er D anem arks e tw as B arbarisches 
an  sich  h ab en , dass m an  sich  flir e in eS o m m erre ise  n u r  m it 
gew ohn lichen  R eisek leidern  fiir d ie  S eetou r u n d  hoch sten s 
m it e inem  leichten  U eberw urf gegen d ie etw as kulile u n d  
feuch te  M orgen- u n d  A bendluft K openhagens zu  versehen  
h at. D er R eisende th u t am  Besten sich  d ieses in D eu tsch - 
land  anzuschaffen , n ich t in K openhagen, w o d ieK leidungs- 
stiicke etw as th e u re r  sin d .

D er D eutsche, w e lch er n ich t au s ganz speciellen  G ru n 
den  d e r  L andessp rach e  bedarf, kann  ih re r  fu r d ie  Reise nach  
K openhagen e n tb eh ren . Je d e r  A ufw arter am  B ord d esS c h if- 
fes u n d  in  den H 6tels w ird  deu tsch  v e r s te h e n ; d ie Zolloffi- 
c ian ten  g le ich fa lls; je d e r  geb ildete  D ane w ird  ihn vollkom - 
m en  v e rsteh en , u n d  die m eisten  w e rd e n  se lb s t m it ihm  
d eu tsch  zu  co n v ersiren  verm dgen, w enn  auch  a lsd an n  ih re  
C onversation  durchgangig  d eu tsch  in h a lb d an isch e r Con- 
s truc tion  gefiih rt w ird  u n d  d e r  D ane e tw as befangen ist, 
w enn  e r  sich  in e in er frem den  S prache  au sd ru ek e n  m uss . 
K einer g laube aber, w enn  e r  auch  im  A uslande d ie  Sprache 
s tu d ir t  h a t, d ass e r  viel von d e r  taglichen Rede d e r  D anen 
verstehen  w ird . Im  Z usam m enziehen  u n d  In e in an d e r-  

Kopenhagen. \



4 PA SS- UND ZO L L W E SE N .

p asse  zu  v erseh e n . D erselbe w ird  in d e r  W ach e  an  d e r  
,,Z o llb u d e“  v is ir t. N im m t d e r R eisende se inen  A ufentlialt 
in irgend  e inem  H 6tel, dann  gebe e r  dem  K ellner gleich 
se in en  P ass, am  ihn  au f d e r  Polizei, im  C om pto ir fiir Rei
sen d e , vorzeigen  zu  l a s s e n ; b ez ieh t e r  eine P riv a tw o h - 
nung , so sorge e r  gleichfalls d afu r, d ass  d ieses V orzeigen 
gesch ieh t, u n d  zw ar b in n en  24 S tunden  nach  se in er A n- 
kunft in  d e r  S tad t, w en n  e r  n ich t d e r  gesetzlichen  Strafe 
d e r  U nterlassung, 4 — 20 T h lr. dan isch , anheim fallen  w ill. 
Bei d e r  A breise  m u ss fiir d as V isiren  d e r P re is e ines d a n i-  
sch en  P a ss e s , 1 R b d lr ., b ezah lt w erd en . W eite r  h a t d e r  
R eisende m it d e r  Polizei n ich ts  z u  t h u n , d ie  s ich  au ch  
w e ite r  g a r  n ich t um  ihn k u m m ern  w ird .

Von dem  Schiffe w ird  das G epack d e r  R eisenden  d i-  
re c t  in  die Z o ll-V isita tio n sstu b e  abgeliefert, allw o d ie  E i- 
g en th iim er s ich  d em n ach  h in b eg eb en  m u s s e n , u m  ih re  
Koffer u n d  K isten au fzu sch liessen . Die Z ollbeam ten  s in d  
hoflich  u n d  h u m an  gegen den  R eisenden , u n d  u n n o th ig e r-  
w eise w erd en  ihm  k eine  Schw ierigkeiten  gem acht. W er 
s ic h  iib e r  so lche u n d  u b e rh a u p t i ib e r  u n freu n d lich e  Be- 
h an d lu n g  zu  b esch w eren  h a t, is t  gew ohn lich  se lb st d u rc h  
schroffes B enehm en u n d  M issachtung d er S itten  des L an 
d es d a ra n  S c h u ld , d e re n  m an  n ic h t se lten  d ie d eu tsch en  
Comm is voyageurs  anklagt. Da d iese K lasse von R eisenden  
fru h e r  h au p tsåch lich  D eu tsch land  re p ra se n tir te n , so m u ss 
m an  sich  n ich t w u n d ern , w enn  au ch  theilw eise die F eh ler 
de rse lb en  als a llgem eine F eh ler d e r  D eutschen  b e tra c h te t 
w u rd e n . Im  A llgem einen is t es P rax is des d an isch en  Zoll- 
w esen s, dass Alles, w as z u r  B equem lichke it u n d  zu m  p e r -  
son lichen  G ebrauch  d e r  R e isenden  u nzw eideu tig  an z u se -  
h en  ist, au ch  frei p a ss ir t, u n d  K leinigkeiten zum  eigenen 
B edarf, als T abak , C igarren  u . s. w . w erd en , so lange sie 
s ich  w irk lich  als K leinigkeiten h e rau ss te llen , dem  R eisen 
den  keine  A bgaben v e ru rsach en . Von neuen  noch  n ich t
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getragenen K l e i d u n g s s t i i c k e n  fiihre m an  lieb er n ich t 
zu  viel m it sich , da sie  n ich t eingefiihrt w e rd e n  d iir f e n ; 
h a t m an  sich  solche angeschafft, trage  m an  sie  w en igstens 
lieber einM al, ehe m an  sich  an B ord  beg ieb t. D asselbe gilt 
von neuen , noch  n i c h t  ge tragenen  H u ten , von w elchen 
E ingangszoll zu  en tr ich ten  w are .

W ir  w ollen je tz t  u n se re  L eser m it dem  dan ischen  
G e l d w e s e n  b e k a n n t m achen .

G o l d m i i n z e n  (einfache u n d  d oppelte  F re d e rik s -  
u n d  C h ristian sd ’or) s in d  k eine  sogenann te  gangbare M iin- 
z e n ; ih r  W e rth  flu c tu irt nach  den  C oursno tirungen  u n d  
is t d e r  W erth  e ines L ouisd’o r u ngefah r gleich dem  von 
7 x/ 2 R bdlr. dan isch .

S i l b e r m l i n z e n  sin d  g a  n g b a r  e M iinzen u n d  kei- 
nem  C ourse u n te rw o rfen .

Aus 1 M ark feinen S ilbers, ko ln ischen  G ew ichts, w e r
den  1 8 R igsbankdaler (R eichsbankthaler) g ep rag t; je d e r  
R e ichsbank thaler h a t 96 Schillinge (d an isch : Skilling) o d e r 
6 M ark k 1 6 Schillinge.

Die S ilberm linzen  sin d  folgende :
1 Species =  2 R bdlr. =  12 M ark =  192 Skilling

—  <y» . =  8 j > =  128
=  ^ =  6 * > =  96
=  2/z ) 4 =  64

Vs „ =  ) ' =  2*/s > > =  38
Vs ,, - : X/3 , . =  2 =  32
*/l» » =  y« , =  1 ) > =  16

» =  y * * ) =  */» =  8
y*s ,, =  y ^ , =  y* > > =  4

=  Vai i =  3A ) i =  3
E inigen  d iese r M iinzen is t  ih r  W erth  zugleich in sch les- 

w ig -ho lste in ischem  C ouran t aufgeprijgt.

K u p f e r  m i i  n z e n  (gleichfalls g an g b a re ) : 
y+a R dblr. =  y8 M ark =  2 R b .-S ch illinge
y*« >> y*6 , , = 1 ,, 
y l92 „  =  y 32 „  =  y 2



6 G EL D W E SE N .

Von P ap iergeld  (R epresen ta tive), das zu je d e r  Zeit von 
d e r  B ank m it se inem  vollen W erth e  in S ilber angenom m en 
w ird , c u rs ire n  n u r

Fem  R igsbankdaler (5 R eichsbank thaler) 
H a lv tred sin d sty v e  ,, (50 ,, ,, ) 

u n d  E et H u n d red e  ,, (4 00 „  ,, ).
D er R eisende kann  sich  e n tw ed e r m it Gold v erseh en  

u n d  w ird  den L ouisd’o r gew ohnlich  å  7 R bdlr. 2 777$. 42 J J .
—  7 R dr. 3 777$. —  also 5 4 7 x/ i  —  20 Sfyr. C ou ran t —  
ausgeben  konnen , o d e r m it p reu ss isch em  Gelde, das h e is s t  
m it T halern  in S ilber o d e r P ap ier, w elche  in den  H étels, 
in  den  m eisten  g ro sse ren L ad en  u n d  au ch  an  d e rC a s se  d e r  
V ergniigungsorte  angenom m en  w erd en . P re u ss isch e  k le i-  
n e re  M iinzen sin d  in K openhagen n u r  b e i dem  W ech s le r  
a n z u b rin g en .

Z u r U ebersich t d ienen  folgende T abellen  in ru n d e n  Z ahlen .

V e r g l e i c h u n g s t a b e l l e  d e s  p r e u s s i s c h e n  u n d  
d a n i s c h e n  G e l d e s .

4 Styr. p re u ss isc h  == -  R bdlr. -  M ark 4 Skilling d an isch
2 -

3 -
4 -
5 -  

40 -  
45 -  
2 0  -  

22 y2 -
4 R th lr
2
3
4 -
5 -  

40
20
25 -  
50 

400

4 -
4 -
2 -

4 -
5 -

42
4
5 

40

p re u ss isc h  = 4 R bd lr. 2 M ark dan isch  
2 -  4 -

5
6

43
26
33
66

433
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V e r g l e i c h u n g s t a b e l l e  d e s  d a n i s c l i e n  u n d j  
p r e u s s i s c h é n  G e l d e s .

4 Skilling dan isch  =  -  R th lr. >/4 Sgr. p reu ss isch

4 -  
8

1 Mark
2
3 -
4 -
5 -

V*
4
i 3A
3 3/ 4
7 ‘/»

41 Va 
45
4 8 3/»

4 R bd lr. dan isch  =  —  R thlr. 2 2 ya Sgr. p reu ss isch
2
3
4
5

40
20
25
50

400

=  2 
—  3 
=  3 
=  7 
=  45 
=  48 
=  37 
=  75

45

22 y2
45

2 2 1/"
45

Von H am burger M iinzen c ircu liren  in K openhagen b e- 
s o n d e r s :

5 Schill. C ouran t S tiicke —  46 J j. dan isch .
2 Vi „  „  =  8 ,

u n d  d iese w erd en  iiberall im  taglichen Y erk eh r ange
n om m en .

A ndere frem de M iin zso rte n , a ls m eck len b u rg isch es , 
såchsisch es, ba irisch es o d e r o ste rre ich isch es Geld, konnen  
n u r  b e im  W ech sle r an g eb rach t w erd en .

S chw ed ische  u n d  n o rw eg ische  Z ettel (R epresentative) 
w erd en  in K openhagen n o tirt. Alle an d e re  frem den  M iinz- 
so rten , m it A usnahm e des englischen Geldes, w erd en  nach  
dem  H am burger C ours in  M ark Banco b e re c h n e t u n d  n ach  
d em  T ages-C ourse au f  R bd lr. d an isch  re d u c ir t . H am b u r
ger Banco ist die feste V alu ta ; d e r  P ari is t  300 M ark Banco 
=  200 R bdlr. dan isch .
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Der Uso bei W echseln  is t in K openhagen n ich t e inge- 
flihrt, so n d e rn  d ie  Z ahlzeit s te ts  angegeben. W echsel, d ie 
a u f  S i c h t  geste llt sin d , m iissen  sofort b ezah lt w erd en . 
R espek ttage s in d  8. Die F rem den  w erd en  also bei etw aigen 
W echseln  d ie  Y orsich t geb rau ch en , so lche a u f  S i c h t  s te l
len zu  lassen .

N u r au sn ah m sw eise  w ird  w ohl d e r  F rem d e  an  eine 
Fam ilie  a d re ss ir t  se in , w o e r  sich  gleich bei se in er A nkunft 
m elden  k o n n te ; gew ohnlich  w ird  e r  sich  ein zu  b ezah len - 
des Logis aufsuchen  m iissen .

Schon am  B ord des D am pfschifles, o d e r doch  gleich 
beim  L anden , w ird  d e r  R eisende L eu te von den v ersch ie -  
denen  H étels v o rfinden , d ie ihm  ih re  P rinc ipa le  u n d  H 6tels 
anem pfehlen  w erd en . E r  kann  u n b eso rg t e inem  d ie se r, 
m it dem  Schilde ih res H 6tels v erseh en en  L eu te  o d er den  
dazu  angestellten  T ragern  sein  G epack iibergeben  u n d  ihm  
d en  T ra n sp o rt se in e r  Sachen  a n v e r tra u e n ; h ie rb e i gebe 
d e r  R e isende a b e r  genau  Acht, d ass  e r sich  n ich t m it m e h r  
d en n  eben  E i n e m  d e r  T rager ein liisst, e r  k om m t so n s t 
le ich t in den  Fall, dass  m e h re re  von ih n en , d e r  E ine  d ie
ses, d e r  A ndere  je n e s  S tiick se in e r  Sachen sich  au fladet 
u n d  dass sie Alle — w en n  e r  m it Z eitverlu st ihnen  das w ie -  
d e r  abgenom m en  u n d  end lich  E inem  allein  a n v e r tra u t 
h a t —  etw as d abei v e rd ien en  w ollen . Am w ohlfeilsten 
b e d ie n t e r sich  e in e r  d e r  an  dem  Zollgebiiude ste ts  b e re it  
steh en d en  D roschken , w elche, je  n ach d em  d as G epack ist, 
2 —  4 M ark d an isch  (7y i — 4 5 Sgr.) erhalt.

H 6tels e r s t e n  R a n g e s  s in d :
H 6 t e l  P h o e n i x ,  B redgade ;(Norgesgade) —  (Gade =  

S trasse) N r. 188 (c. 100 Z im m er).
,, d ’A n g l e t e r r e ,  K ongens N y to rv  (Kon ig sN eum ark t) 

N r. 356 (c. 80 Zim m er).
,, R o y a l ,  G am m elstrand  N r. 452 (c. 40 Z im m er).
,, d u  N o r d ,  K ongens N ytorv  N r. 1 (c. 100 Z im m er).
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Von den H 6tels z w e i t e n  R a n g e s  n en n en  w i r :
S t a d t  L a u e n b u r g ,  S to re S tra n d s tra d e N r . 78 (16Zim m .) 
H 6 t e l  L o w e n ,  N yhavn , linke Seite N r. 14 (24 Z im m er).

,, S u é d e ,  K ongens N y to rv  N r. 204.
Es g ieb t na tiirlich e rw eise  noch  m eh r H 6tels u n d  G ast- 

h au se r  in K openhagen ; d ie genan n ten  konnen  w ir  a b e r den 
frem den R eisenden aus E rfah ru n g  anem pfeh len .

In den II6 tels e rsten  Ranges w ird  d e r  R eisende fiir 4, 
5, 6 M ark d an isch  (y i — 3/+ T hlr. p reu ss .)  p r . 24 S tunden , 
in d enen  zw eiten  Ranges flir 3, 4 M ark [1/ 3— */* T hlr. p reu ss .)  
ein  m eu b lirtes  Z im m er e rh a lten  k o n n e n ; u n d  e r  w ird  so -  
w ohl d iese P re ise, als au ch  die P re ise  fiir S peisen  etc. d o rt 
m assig finden, w en igstens m it d enen  in H am burg  u n d  B er
lin verglichen.

Im  Hotel P h o en ix , d ’A ngleterre  u n d  Royal k an n  e r 
s ich  ganz u n d  gar d e r  deu tsch en  S prache  b e d ie n e n ; die 
E igen th iim er d iese r H dtels s in d  D eutsche.

W enn  d er F rem d e  n ich t langere  Z eit in  K openhagen 
zu  verw eilen  gedenkt, o d e r  w en n  e r  d o r t ke ine  F re u n d e  
o d e r  zuverlass ig eB ek an n te  h a t, th u t  e r  am  B esten im H d te l 
zu  b le iben . Die Chambres garnies, w elche  f i i r  R e i s e n d e  
ausgeboten  w e r d e n , s in d  g ro ss te n th e ils  so lc h e , d ie  v e r-  
sc h ied en er Mangel h a lb e r von den  D anen se lb s t v erlassen  
u n d  eben  n u r  desshalb  in  je n e r  W eise  v e rm ie th e t w e r d e n ; 
u n d  se lb st w enn  dies au sn ah m sw eise  n ich t d e r  Fall w are , 
so diirfte  es dem  A uslan d er doch  m itu n te r  m e h r  Miihe k o 
s ten , sich  m it dem  W irth e  o d e r d e r  W irth in  au s d e r  e in - 
fachen B iirgerklasse u n d  nam en tlich  m it den  D ienstbo ten  
d eu tsch  zu  v erstånd igen .

In den H åtels e rs ten  Ranges w ird  an  d e r  tab le  d ’h6 te  
gespeist, u n d  zw ar w ird  m an  d o r t gu t b ed ien t. E ben so  is t 
im  Casino u n d  des S om m ers im  T ivoli tab le  d ’h6 te . Billi
ger is s t m an  freilich in d e r  S tad t in d en  R estau ra tio n en , 
z .B . V incent (Kongens N y to rv  N r. 5), B achm ann  (Adm iral
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gade N r. 104), H enckel (Gammel A m agertorv  N r. 37), Fou- 
sa n n ée  (Ecke d e r  G othersgade u n d  K ongens N y to rv ). Am 
billigsten  s in d  die P re ise  d e r  R estau ra tionen  Pfeil (Kongens 
N y to rv  N r. 3), L eopold  (O stergade N r. 72), B ru sch  (lille 
K irk estrad e  N r. 43) u n d  B u rm eiste r (K jobm agergade N r. 16). 

V on den  Cafés nen n en  w i r :
Café des H6tel Phoenix.

,, ,, ,, d ’A ngleterre .
,, Suisse, Konigs N eu m ark t N r. 210.
,, Kehlet, E cke des K onigs N eu m ark t u n d  H olm ens 

K anal.
C ondito rei u n d  Café von M inni, Konigs N eu m ark t N r. 3. 

,, ,, ,, ,, G ianelli& C om p., Konigs N eu
m a rk t N r. 6 — 7.

,, ,, ,, ,, P leisch , A m agerto rv  N r. 2.
,, ,, ,, de  P aris, O stergade N r. 70.

D er F rem de v ersau m e  n ich t, w en n  e r  einige W ochen  
in  K openhagen zu  b le ib en  g e d e n k t, s ich  sogleich in das 
A t h e n a e u m  einfiih ren  zu  la s se n ; es w ird  d ieses g ew ohn- 
lich  d u rc h  se in en  W ir th  geschehen  ko n n en . Im  A thenaeum  
w ird  e r  ein  L esecab ine t u n d  eine B iblio thek f in d e n , d ie  
d u rc h  ih re  G rosse u n d  R e ichhaltigkeit — au ch  an frem den  
Jo u rn a len  — ihm  gew iss se h r  zusagen  w ird .

D em  B ediirfn iss e in er offentlichen Z e i t u n g s - H a l l e  
is t je tz t  d u rc h  d en  ,,A v is-S a lo n “  abgeholfen . Die A nzahl 
d e r  B latter, d ie  h ie r  ausgelegt s ind , is t iib e r  150 (danische, 
schw ed ische , no rw egische , deu tsche , belg ische, h o llan d i-  
sche, franzosische , englische u n d  am erikan ische) u n d  a u s -  
s e r  d iesen  findet m an  h ie r  d ie  n eu esten  po litisch en  k leinen 
Schriften  u n d  B rosch iiren , sow ie d ie  no thw end igen  C har- 
ten , lite ra risch en  W erk e  u n d  Lexica. D e rE in tr i t t  in d iesen  
Salon is t  fiir eine W o ch en k a rte  24 JS. (c. 6 «^w), eine M o- 
n a tsk a rte  47* 772$. (c. 17 Sfyn) ; das E n trée  fiir ein  einziges 
Mal w ird  m it 8 J i. bezah lt. —
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R e ise n d e n , die d e r  s tu d irten  K lasse a n g e h d re n , n a -  
m entlich  jungen  M annern , em pfehlen  w ir, sich  in den  S t u -  
d e n t e n v e r e i n  Z u tr itt zu  verschaffen , w ozu  es, in  E r-  
m angelung d e r  B ekanntschaften , n u r  bedarf, dass e r  sich  
an einen d e r  Y o rsteh er w endet. E r  w ird  h ie r  n ich t allein  
U nterhaltung  u n d  B e le h ru n g , so n d e rn  au ch  eine se h r b il
lige B ew irthung  finden.

W er E m pfeh lungen  an  F a m i l i e n  in  K openhagen e r- 
h a lten  kann , schlage sie  n ich t aus. Z u tr itt in  das F am ilien
leben  zu e rh a lten  is t  fiir den  F rem den  von grossem  N utzen 
u n d  w ird  ih m  b e i d e r  G astfreiheit d e r  D anen, ih rem  se h r 
an ziehenden  Fam ilien leben  u n d  b e i ih re r  Z u v o rkom m en- 
h e it gegen F rem de m an ch e  A nnehm lichkeit b ie ten . W e r 
e rs t in eine Fam ilie e ingefiihrt i s t ,  w ird  gew ohnlich  m it 
g ro sser Leichtigkeit d u rc h  d iese d ie B ekann tschaft m e h re re r  
m achen . E ingeladen  z u r  M ittags- o d e r A bendgesellschaft, 
w ird  im  e rs te rn  Falle gew ohnlich  d ie  Z eit in d e r  E in ladung  
angegeben se in , im  le tz te rn  is t die S tu n d e  zw ischen  7 u n d  
8 d ie  allgem eine. T rinkgeld  in d iesen  Fallen an  d ie  B e- 
d ienung  zu  geben  is t  ke ine  allgem eine S itte. W ird  d ah in -  
gegen in  v o rn eh m eren  H ausern  A bends K arten  gespielt, d ann  
la s s t m an  au f dem  S p ieltische ein  T rinkgeld  u n te r  dem  
N am en K artengeld  (Kortpenge) an  d ie  B edienung  zuriick , 
w elch er die A nschaffung von K arten  obliegt.

B evor w ir  z u rB esch re ib u n g  d e r S tad t se lb st iibergehen , 
b itten  w ir  d en  R eisenden , z u r  O rien tirung  d ie nachfolgen- 
d en  gesch ich tlichen  u n d  s ta tis tisch en  B em erkungen  zu  
d u rch b la tte rn . D iese w e rd e n  ihm  in K openhagen, w o se lb st 
sich  — m eh r v ielle ich t w ie  in  P aris F ra n k re ich  — ganz 
D anem ark  g ew isserm assen  c o n c e n tr ir t , von N u tzen  zum  
V erstan d n iss  u n d  z u r  W iird igung  sow ohl d e r  S tad t, w ie 
des V olkes se in .
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II.

I . © e f d j i r f j U t r l ) c x  l i C c b c r b l i d t .

Man n im m t a n ,  d ass die N am en , ,D an m ark "  (Dane
m ark) u n d , ,D a n s k e “  (Danen) von dem  N am en  eines Konigs 
,,D a n “ ' h ergele ite t sin d , sow ie N orge (Norwegen) in  dem  
K onigsnam en ,,N o r“  u n d  S verrige (Schw eden) in „ S c h v i-  
d r e r “  — einem  B einam en des n o rd isch en  G ottes Odin — 
ih ren  U rsprung  h ab en . E inige le iten  ,,D a n m a rk “  au s  den  
a ltn o rd isch en  W o rten  ,,D a n “  (englisch down) u n d  ,,M ork“ 
h e r  (D a n : f la c h e s , n ied riges L a n d , m o r k : w a ld ig , m it 
W ald e rn  bew achsen ) , D anm ork  =  D a n m a rk , u n d  d iess 
s tim m t m it d e r  u ra lte n  B eschaffenheit des L andes iib e re in . 
A ndere geben w ie d e r a n d e re  Y erm uthungen  an  u n d  ste llen  
a n d e re  H ypo thesen  a u f: alle a b e r  s in d  gleich ungew iss. 
W ie  D an em ark  in a lte s te r  Zeit ,,G o th lan d “  g en an n t w o r-  
den , so gehorten  au ch  d ie je tzigen  siid lich -sch w ed isch en  
P rov inzen  S k aane (Schonen), H alland  u n d  B lehing dazu — 
P ro v in z e n , d ie  iib e rh a u p t, se lb st in  n eu eren  Z eiten , b a ld  
d e r  D anen, b a ld  d e r  S chw eden  S cep te r b eh e rrsch te .

U eber das L an d  u n d  d ie S tad te  s in d  au s d e r  v o r-  
ch ristlichen  P e rio d e  w enige N achrich ten  v o rh a n d e n , u n d  
die  Z eiten , w o n o ch  d ie  Insel ,,F y e n “  m it d e r  H albinsel 
v e rb u n d e n , w o n och  , , S ja lla n d "  u n d  d ie  je tz t  sc h w ed i-  
sche P rov inz , ,S k a a n e “  lan d fest gew esen, u n d  ,,O re su n d “ , 
dessen  W ellen je tz t d ie  v e rb riid e rte n  Y olker tre n n e n , n ich t 
e x is t i r te , gehoren  e in er so m y th isch en  P erio d e  a n , dass 
w ir  u n s  h ie r  n ich t dam it beschaftigen  k o nnen .
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In den a ltes ten  Zeiten w aren  n u r  d ie  G estade des 
M eeres u n d  die Ufer d e r  L andsee’n u n d  d e r  g ro sseren  Fliisse 
b e w o h n t; das iib rige L and w ar, w ie schon angegebén, m it 
g rossen  d ich ten  W aldungen  b ed eck t. E s w a r in m eh re re  
K onigreiche getheilt, deren  H errsch e r freilich gew ohnlich 
n u r  U nterkonige, u n d  dem  W o rte  n ach  steuerpflich tig  vom 
eigentlichen D anenkonige — dem  m iichtigsten u n te r  ihnen
— b e leh n t w aren , in d e r  T hat a b e r  theils d iesen , theils 
e in a n d e r gegenseitig b ek rieg ten . Die m achtigsten  u n d  b e -  
k an n tes ten  u n te r  je n e n  w aren  Rolf K rake u n d  Skjold. Rolf 
re s id ir te  au f S jalland in L eire, u n d  fast alle tib rigen  Konige 
D anem arks, N orw egens un d  S chw edens w aren  ihm , ,,dern  
L eirekonige“ , u n te r th a n . N och w eiss d e r  D ane von dessen  
M acht u n d P ra c h t , von se inen  12 K am pfen, von se inen  und  
ih ren  W u n d e r -  u n d  R it te r -T h a te n  zu e rz a h le n , e r  w a r  
gelieb t u n d  gefiirch te t, w ie W enige vo r u n d  nach  ihm . 
S k jo ld , d e r  sich  n ich t w en ig er d u rc h  T apferkeit un d  
K riegsthaten  au szeichnete , h a t  se inem  N am en au sserd em  
den  R uhm  eines w eisen  G esetzgebers h in te r la s s e n ; u n d  
noch h eu te  is t  es ein  E h ren tite l d e r  d an ischen  Konige, nach  
ihm  „S k jo ld u n g e r11 (Skjolds K inder o d e r N achkom m en) 
g en an n t zu  w erd en .

In  d e r  le tz ten  v o rch ris tlic h en  P eriode  D anem arks 
w u rd e  d as Reich von dem  H eidenkonige G orm  dem  Alten 
u n te r  se ine A lle inherrschaft g eb rach t (c. 863 v. G hr.). 
G orm s G em ahlin w ar eine  så chsische  (holsteinische) P r in -  
zessin , T h ora  o d er T h yra  D anebod  (der T ro s t d e r  Danen) 
g e n a n n t, w eil s ie ,  zum  S chutz gegen d ie  Sachsen  u nd  
W enden  einen  grossen  W all, ,,D an ev irk e“ , als G renze 
des R eichs gegen Siiden, zw ischen  dem  F lusse S lien (Schlei) 
u n d  dem  E id e rs tro m e  auffiihren  liess — einen  W all, von 
dem  sich noch  Theile erh a lten  h a b e n , d ie  im  Ja h re  1848 
in d e r  Sch lach t bei Schlesw ig von d en  dan ischen  T ru p p en  
b e n u tz t w u rd en .
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Sind auch  d ie  a lten  D anen n ich t gar so riesenhaft ge- 
w esen  w ie u n s  ih re  eignen , ,S k ja ld e"  (Barden) singen, so 
w aren  sie doch , w ie Alles, w as m e h r  d e r  Pflege d e r N a tu r  
a ls d e r  C ivilisation iib erla ssen  ist, s ta rk e r  u n d  m ann h afte r, 
a ls die je tz igen . Die arch ip e la rtig e  Lage des L andes — 
se lb st d e r  gegenseitige V erkeh r d e r  L andschaften  — w ies 
d ie  D anen friihzeitig  u n d  ste ts  au f  das M eer h in , d as ih re  
e rs te  u n d  w ich tig ste  L eb ensquelle  u n d  d ie  W iege ih re r  e r 
s ten  K rafte w ar, das Feld, w o  sie ih re  e rs ten  T haten  vo ll- 
b rach ten . D as gefahrvolle, w ilde Leben au f d e r  See m ag 
d en  Jiingling friih  g es tah lt u n d  au f sich  se lb s t h ingefiihrt, 
u n d  d e r  kraftige, d u rc h  keine  W o llu st d e r  C ivilisation ge- 
sch w ach te  K orper m oclite  d an n  au ch  ein h o h e res  A lter als 
d as je tz t  gew ohnliche e rre ic h en . E in  frisches b lu h en d es  
G esicht, langes, b londgelbes H aar, ein  helles, b lau es Auge 
u n d  ein s ta rk e r  B art w a r  d ie  S chonheit des M a n n e s ; ein  
feiner, w e isse r  T ein t, A nm uth  u n d  Gi'azie in allen B ew e- 
gungen  —  e ineF o lg e  des fre ie n N a tu rle b e n s  — volle, goldene 
L o ck en , d ie  u n s  d ie  B arden  oft b is  an s K nie re ich en d  
sch ild e rn , e rh o h te  d ie  S chonheit d e r  n o rd isch en  W eiber.

Bei je d e m  S ch ritte  von K am pf u n d  G efahr um geben , 
au f se ine  eigene K raft angew iesen , w a r  d er D ane s to lz ; fiir 
d ie  K unst, d e ren  S chonhpit ihm  in ih re r  w ah ren  G estalt 
n o ch  n ic h t en tgegengetreten , w a r  e r  o h n e  S in n ; fiir K enn t- 
n iss  u n d  E rfah ru n g  je d o c h  hegte e r  g rosse  A chtung. Mag 
e r  au ch  ro h  gew esen se in , e r  w a r  m u th ig  u n d  ohne F u rc h t ; 
m ag e r  au ch  u n w issen d  gew esen se in , e r  w a r  gegen Jed en , 
den  e r  kan n te , w ohhvo llend , gastfrei u n d  treu . T reu e  ge
gen den  K onig, gegen F re u n d  u n d  B rau t b is  in den  Tod, 
D u rs t nach  R uhm  u n d  E h re , V erach tung  des T odes, ein  
h e is se r  W u n sch , in d e r  E rin n e ru n g  d e r  N achkom m en zu  
leben , b ilde ten  die G rundziige des m ann lichen  C harak ters ; 
M ilde , Jungfrau lichkeit u n d  u n tib e rw in d lich e  K euschheit 
d ie  des n o rd isch en  W eibes, u n d  d u rc h  d ie ro h en  ungeb il-
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deten  S itten  d e r  a lten  D anen strah len  u n s  d iese Ziige in 
sc h o n erK la rh e it entgegen. D och se lb st d e r  H eide e rk an n te  
die Schw ache d e r  m ensch lichen  N atu r, u n d  tro tz  des Ge- 
fiihls se in e r  e igenen K raft w a r  e r  p riifend  u n d  vorsich tig  
gegen A ndere. E in Je d e r  fiihlte sich  den  u n ste te n  W ellen 
des Schicksals u n te rw o rfen . D ah er se ine  L ebensph ilo so - 
p h ie  : „ d ie  S tunde zu  nehm en  w ie  sie sei, den  A ugenblick 
zu n u tz e n , sich  n ich t m it u nno th igen  G rillen zu  plagen, 
L iebe gegen F reu n d e , H ass gegen F einde  offen zu  zeigen, 
ab e r  v o rsich tig  gegen Alle zu  s e in , a u f  s ich  se lb e r  b au en , 
n ich t au f A n d e re ."  — ,,0 f t  — so singen u n s  d ie  L ieder 
u n d  die alten „ K ro n ik e r"  — oft w irs t  d u  das V ertrau en , 
w as d u  einem  A ndern  gezeig t, b i t te r  beklagen ; — w as 
D rei w issen , w issen  A lle ."  — „K en n s t d u  d ie  Sache d e i-  
nes F reundes, so m ache sie zu  d e in e r  eigenen, gieb a b e r  
dem  Feinde keinen  F rie d e n ."  — ,,E in  unk lu g er M ann v e r -  
b rin g t die N ach t schlaflos u n d  g riibe lt iib e r  A lle s ; w enn  
de r M orgen k o m m t, is t e r m iide u n d  schw ach , a b e r  die 
Sorgen sind  so s ta rk  w ie z u v o r ."  — „E ig n es I la u s  is t  das 
Beste, w enn  es auch  k le in ; je d e r  is t H err  zu  H a u se ."

K enntn isse u n d  E rfahrung , so h och  sie  g eschatz t w a
ren , so se h r w ird  doch  au ch  h ie rin  V orsich t em pfohlen , 
„ d a m it  n ich t d as L eben d u rc h  u n n iitze s  G riibeln seine 
F risch e  v e r l ie re ."  — „ W e ise  — h e iss t es — m u ss  Je d e r 
se in , K einer zu  w e is e !"  — Sein Schicksal d a rf  N iem and 
im V o rau s w issen  w ollen , d an n  h a t e r e inen  freien , frischen 
S in n ."

Auf schone W eise tr i t t  u n s d ie  H u m an ita t d e r  n o rd i
schen Y olker in ih re r  A chtung v o r F rem d e  u n d  in ih re r  
G astfreundschaft, sow ie in  ih re r  E h rfu rc h t fiir d as A lter 
en tgegen ; doch  vo r A llem  to n t au s Gesiingen u n d  Sagen 
d erW ied e rh a ll e ines w ilden  K riegslebens. H och iiber Alles 
ste llen  sie u n s  den W affenruhm , die T odesverach tung  u n d  
die  H errlichke it e ines ew igen N a m e n s : — ,,N u r au f dem
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Schlach tfelde is t m an  w ohl g e b e tte t ."  — ,,Je d e  h errlich e  
T h a t w ird  ewig le b e n ; ein  Je d e r  schafft sich  se lb e r  seine 
eigene E h re  u n d  se ine- eigene S c h a n d e ."  — „K e in e r  e n t-  
geh t den  N ornen (Pareen) ; J e d e r  m u ss das erfiillen, w as 
ihm  Odin u n d  d ie  m åchtigen  G olter g e b o te n ."  — N u r e in - 
m al s t irb t  m an , u n d  d e r  Tod is t kein  U eb e l; n ich t die Ge
ringen  u n d  U nberiihm  ten n im m t e r  in se ine A rm e auf, auch  
n ich t d ie  F e ig e n ; es s in d  die Schaaren  d e r  T apferen  u n d  
M achtigen, w elche die Ila llen  d e r  G otter fu lle n ; — d ah er 
g ru sse  ein Je d e r den Tod m it e inem  Lacheln un d  s te rb e  
o hne K lage, denn  die E h re  iib e rle b t ihn , u n d  keine Zeit 
w ird  die T haten  v e rw isc h e n ."  — ,,D ein Gut k an n  sc h w in - 
den , D ein G esch lech t u n d  D eine L ieben konn en  ste rb en , 
Du se lb s t w irs t  s te rb en  , — E ins w eiss ich  , das n im m er 
s t irb t:  Das G ericht iib e r  den  T odten  !“

A ber es is t an d e r  Zeit, d ie  Frage zu  b e a n tw o rte n s w ie 
u n d w a n n  d ieses Yolk en ts ta n d en . — F innen  u n d  Lappen 
m ogen in den  a ltes ten  Z eiten das L and  b e w o h n t h aben , 
a b e r  von a n d e rn  F in n en , o d e r v ielleicht C e lten , w elche 
von  Osten gen W esten  w an d erten , iib e r  F inn land  u n d  den 
b o th n isch en  M eerbusen in S chw eden  u n d  N orw egen h in- 
e in d ra n g e n , u n d  d e ren  U eberreste  noch in den Lappen 
leben , die je tz t im  h o ch n o rd lich en  N orw egen  u n d  Schw e
d en  die E in w o h n ersch aft b ild en , v ertrieb en  w o rd en  sein. 
D ie Celten, so sch e in t es, h ab en  das siid liche  u n d  w estliche  
S kand inav ien  bevcilkert. Je doch  d iese  V olker w u rd e n  alle 
the ils ausg ero tte t, the ils v e rtrieb en , o d er sie  verschm olzen  
m it den  sp a te r  e ingew anderten  G othen, da d ie  V orfahren 
sow ohl d e r  D anen w ie d e r  S chw eden  u n d  N orw eger dem  
g rossen  go th isch -g erm an isch en  V o lkerstam m e en tsp ru n g en  
sind , d e r  m e h re re  Ja h rh u n d e r te  v o r C hristu s sich  iib e r  die 
n o rd lic h e  Halfte E uro p as , langs d e r  N o rd -  u n d  O stsee v er- 
b re ite te . Aus dem  fernen A sien , aus den G egenden des 
K aukasus, dem  sc liw arzen  u nd  a sso w ’schen  M eere s tro m -
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ten  d iese V olker d u rc h  d ie  d stlichen  L an d er b is  nach  
D eutsch land  h in e in ; v e rw an d t, w ie  sie w aren , d u rch  S itten , 
Religion u n d  V erfassung , u n te rsch ied en  sie s ich  d och  in 
m anchem W esen tlichen , n am en tlich h in sich tlich  d e r  S p rache . 
Und k ra ft d ie se r  V ersch iedenheiten  tre n n te n  sie s ic h , in -  
dem  d ie G othen a u f  d en  siid lichen  Ufern d e r  Ostsee sich 
n iederliessen  , w o w ir  sie  lange v. Chr. an treffen . Von h ie r  
d rangen  sie s p a te r ,  ih re  W an d eru n g  fo rtse tz e n d , i ib e r  die 
O stsee u n d  v e rb re ite ten  s ich  tib e r  d en  ganzen  N orden , 
se lb st nach  Is lan d  h in a u f , w o sich  d ie  a lte  S p rach e  b e i-  
nah e  re in  e rh a lten  h a t .  wiihi'fend d ie  S p rach e  d e r  s iid li- 
ch eren  D anen, d u rc h  das L atein  des M itte lalters u n d  d u rch  
ih re  N ach b a rsch aft m it den  a lten  V erw an d ten  u n d  R eise- 
g e fa h r te n , den  G e rm a n e n , so m an ch e  V eran d eru n g  — 
zum  G uten, w ie  zum  Schlech ten  — in  den  F lu then  d e r  Zei
ten  erlitten .

Ja h rh u n d e r te  h in d u rc h  m u ss ten  d ie  G othen m it den  
Ulteren B ew ohnern  des N o rd en s u m  d essen  B esitz kam pfen . 
D ies w a r  die P eriode, w o  grosse  H orden  d e r  v e rtrieb en e n  U r- 
bew o h n er, u n te r  dem  N am en  C im brer, E infålle in  d ie  ro m i-  
sch en  P rov inzen  m ach ten . U nd d iese  b lu tigen  K riege sin d  
u n s  in  den  a ltn o rd isch eu  Sagen u n d  M ythen iiberlie fert, 
d ie  zugleich au f d ie  K am p fe , w elche  die G othen o d e r Goten
— G otte r?  — ew ig gegen d ie  in  a llerle i u b e rn a tu rlic h e n  
K unsten  w ohl b ew an d e rten  u n d  s ta rk en  T h u rsen  , Je tte n , 
Jo tn e r  u n d  d ie  k leinen  , arg listigen  ,,D v arg e“  (Zwerge) — 
N am en , d ie  den  F innen  u n d  L appen  beigeleg t w u rd e n  — 
b esteh en  m u ssten  , e inen  Theil d e r  n o rd isch en  G o tterlehre 
b eg ru n d en . D enn is t au ch  d ie G o tterleh re  des N o rd en s n ic h t 
ganz u n d  g ar eine E rzah lung  von  h isto risch e n  T hatsach en , 
d u rc h  d ie  B arden  u n s  in  e in e r  d ich te risch en  S prache  w ie -  
d e rg eg eb en , so sin d  d o c h , a ller W ah rsc h e in lich k e it nach, 
se h r  viele von den  relig iosen  M ythen a u f w irk liche  Bege- 
ben h e iten  b a s i r t , w en n  sie au ch  in  ih re r  G esam m th e it, als

Kopenhagen. a
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eine  F ru c h t d e r  u n m itte lb a re n  V o lk sd ic h tu n g , des D ich- 
te rs  L eidenschaften  , W iinschen  u n d  H offnungen e n tsp ru n -  
gen sin d .

O d  i n  — so erzah len  u n s  d ie  a lten  n o rd isch en  Sagen 
u n d  M ythen — O d i n  w a r  Schopfer d e r  W e lt, H err u n d  
V ate r d e r  G otter u n d  M enschen. In  d e r  Zeiten Anfang e r -  
sch ien  d e r  R iese Y m e r ,  d u rch  die S onnenh itze  au s d e r  
fo rm losen  M aterie u n d  dem  Chaos zum  L eben  e rw eck t. E r 
w u rd e  d e r  b o se n  T h u rsen  o d e r Je tte n  V ater. Odin ab e r 
ersch lu g  Y m er u n d  sein  ganzes G eschlecht b is  au f  E inen , 
d e r  S tam m v ater e ines n euen , den  G ottern  feind lich  g es in n - 
te n  Je tten g esch lech ts  w u rd e . D ieser w u rd e  von Odin b is  
zu m  au sse rs te n  N o rd e n , J o t u n h e i m ,  v e rtrieb en  , das 
au c h  von d en  arg listigen  Z w ergen u n d  K obolden b e w o h n t 
w a r . Aus dem  K orper Y m ers sch u f Odin die W e lt , d ie  ge- 
reg e lte  u n d  g eo rd n e te  W e lt , M i d g a a r d ,  d e r  M enschen 
W ohn u n g . Die e rs ten  M ensch en , A s k u r  u n d  E m b l a  
sc h u f e r  au s dem  E sch en b au m e.

Die L iebe u n d  S o rg fa lt, w elche  d ie  G otter den  M en
sch en  z u w e n d e n , ru fen  d ie  s te te  F eindseligkeit d e r  Je tte n  
h e rv o r ;  a b e r  T h o r ,  d e r  S o h nO dins, is t ih rB e s c h iitz e r ; e r 
is t  d e r  H eiland d e r V olker u n d  d e r V ertheid iger M idgaards. 
Im m e r u n d  ew ig bekam pft e r  d ie  Je tten  , iib e r d en  g es tirn -  
te n  H im m el fah rt e r  h in  in  D o n n er u n d  Blitz , u n d  m it se i
n e r  S tre ita x t, M jo ln ir, ze rm alm t e r  d ie  Je tte n . E r  is t  d e r  
F re u n d  u n d  B esch iitzer d e r  tap feren  N orm an n en . T h o r w a r  
im m er ih r  lieb s te r  Gott, u n d  als d e r  G laube an  die an d eren  
G otter nach  u n d  nach  v e rsc h w a n d , h ie lten  sie ihn  doch  
h o ch  in  E h ren . S eine T haten  u n d  se in e  K am pfe gegen die 
Je tte n  sp ie len  eine  iiberw iegende Rolle in  d en  m eisten  
M y th en , u n d  noch  je tz t ,  n ach  J a h rh u n d e r te n , leben  d ie  
Sagen von T h o r u n d  M jolnir in den  m iind lichen  T rad itio 
n en  e in ze ln er en tfe rn ten  Gegenden des hohen  N ordens.

D er H im m el h iess  W a l h a l l a ; e r  w a r  d ie  W ohnung
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d e r  G otter. Die keuschen  Jungfrauen  O d ins, d i e W a l k y -  
r i e n ,  fiihren d ie T apfern  in  d ie  W alhalla . D och n ich t 
allein z ieh t d e r  T apfere d a h in : die F e in d e , die e r  e rsch la -  
g e n , s in d  sein Gefolge. Und h a t  e r  ein  grosses G efolge, is t 
e r  ein S ch recken  v ie le r L an d e r u n d  V olker g e w e se n : d an n  
re ich t ihm  d ie W alkyrie  den eignen B echer Odins als G russ 
d e r  G otter u n d  des H im m els. F r i g g a ,  O dins Geliebte, w a r  
die o b erste  Gottin ; sie k an n te  das Schicksal a ller S terb lichen , 
u n d  w en  sie lie b te , den  liess sie w arn en  u n d  besch iitzen . 
B r a g a  w a r d e r  Gott d e r W e ish e it, d e r  B eredsam keit u n d  
d e r  D ich tkunst. I d u n n a ,  seine Geliebte, w a r  d ie  B ew ah- 
re r in  d e r  Aepfel d e r  ew igen Jugend . N i o r d  u n d  F r e i r  
w aren  d ie G otter d e r  S ch ifffah rt, des R e ic h th u m s, d e r  
F ru c h tb a rk e it. F r e i a w a r  die m achtige G ottin  d e r  L iebe. 
U r  d a  (das Gewesene) , V e r a n  d i  (das S e ie n d e ) , S k u l d  
(das W erdende) , w aren  d ie N am en d e r N o r n e n  (Pareen). 
M it Elfen u n d  a n d e ren  W esen  tib e rm e n sch lich er A rt w a r  
die  ganze N a tu r  bevo lk ert. H e l h e i m  hiess d ie  H olle , d e r  
Feigen W ohnung , L o k e das bo se  P rinc ip  , u n d  se ine  T och- 
te r  H e l a  w a r die B e h errsch erin  d e r  Holle.

O bw ohl D anem ark  in a lte re r  Z e it, in  Folge se in e r  v o r-  
the ilhaften  Lage u n d  se ines m ild ere n  K lim as, s te ts  eine A rt 
S u p rem atie  iib e r  den  ub rigen  N orden  ausgetib t h a t ,  u n d  
D anem ark  u n d  die D a n e n , the ils d u rc h  H a n d e l, theils
— u n d  zw ar ofter noch  — d u rc h  Krieg (die sogenann ten  
V ikingetog; V iking: S eek rieg , Seeriiuberei) z u e rs t dem  
S tiden b e k a n n t w u r d e : so w a r  d och  dem  ganzen N o r
den (Skandinavien) eine gleichzeitige E n tw ickelung  zu  Theil 
gew orden . Religion u n d  S prache  w a re n  g em ein sam , S it-  
ten  u n d  L ebensw eise w aren  g le ic h , Krieg u n d  E ro b e ru n -  
gen m it u n d  b e i ih ren  N ach b a rn  su c h ten  sie A lle: Diinen, 
N orw eger u n d  Schw eden  , u n d  ih re  N am en (der gew ohn- 
liche fiir sie Alle w a r  ,,N o rm a n n e n “ ) w aren  gefiirch tet 
ringsum  an d e r  N o rd -  u n d  d e r O stsee S tra n d , ja  se lb st



w e i te r , b is ans m itte llan d isch e  M eer. Folgiich findet das 
v o rh e r tib e r  die k o rp erlich en  u n d  geistigen E igenschaften  
d e r  a lten  D anen Gesagte a u f  d en  ganzen  N o rd en  A nw en- 
dung.

Aus F re ien , ,,B o n d e r“  (Bauern) — je tz t w ird  ein a n d e -  
r e r  Begriff m it dem  W o rte  B auer v e rb u n d e n  — u n d  Unfreien 
, ,T ra lle “ , b e s ta n d  das Y o lk ; es w ah lte  se lb st se inen  K onig; 
F re ih e it u n d  O effentlichkeit w a re n  die sich eren  Pfeiler e iner 
zeitgem assen  Regierung. Ja g d , F isch fang , sp a te r  V iehzucht 
u n d  A ckerbau  b ild e ten  d ie  fried lichen  B eschaftigungen des 
V olkes, le tz te re r  w u rd e  a b e r  n u r  d u rc h  den U nfreien („ T ra l-  
le n “ ) gepflegt. D er fre ieM an n  beschaftig te  sich  v o rnehm lich  
m it Krieg u n d  S ee rau b ere i (Vikingetog) , d an n  m it d en  L an- 
desgesetzen  u n d  den  G erichten . U nabhangig , w ie e r  w ar, 
leb te  e r  im  F ried en  aUf se inem  Hofe ein  p a tr ia rch a lisch es  
L eben  als O b e rh a u p t, S t if te r , E rh a lte r  u n d  R ich ter se in er 
Fam ilie u n d  se ines ganzen  H au sstan d es . Um d ieses L eben zu 
charak terisir 'en . u n d  den  Z u stan d  d e rU n fre ih e it nach  n o rd i
schen  Begriffen zu  e rk la ren , d a rf  m an  n ic h t vergessen , dass 
d e r  U nfreie zw ar ohne po litisch e  R ech te w a r , je d o c h  n ich t 
w en ig er als d ie  lib rigen  G lieder des H au sstan d es  se ine  A n- 
sp riich e  a u f d ie  F iirso rge  u n d  M ilde des B auers ha tte . Adel 
n ach  d en  je tz igen  Begriffen k a n n te  m an  n a tu rlic h  n ic h t;  
es gab zw ar , , I a r l e “  (soviel a ls H a u p tm a n n , A nfiihrer, 
O berbefeh lsh ab er im  Kriege), d ie v o rn eh m er w aren , a ls die 
e igen tlichen  B a u e rn ; da  sie  se lb s t a b e r  B au ern  w aren , 
h a tte n  sie  d u rc h  ih re  h o h e re  S tellung keine  V orrech te . 
D er S chm ied  u n d  d e r  S ch iffsbaum eister w a re n  d ie  v o r-  
n eh m ste n  u n d  zu m  Theil die einzigen H an d w erk e r des 
A lte r th u m s; sie  w aren  h och  angesehen  als d ie  u n e n tb e h r-  
lichen  L ie feran ten  des K riegsbedarfs. Die W e ib e r w u rd e n  
ho ch  g eeh rt u n d  dem  M anne gleichgestellt. — Polygam ie 
w a r ,  obgleich  n ic h t v e rb o ten , eine S éltenheit. — Als Ju n g - 
f ra u , als H au sfrau , als A rz t, als an m uth ige  C redenzerin
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des schau m en d en  B echers w a r  das n o rd isch e  W eib  d e r 
gute Engel des w ildenK riegslebens . D ie L eb en sw e iseu n d  die 
S itten  w aren  stren g  u n d  r a u h , jed o ch  n ich t von  allen G ra- 
zien u n d  M usen v e r la s s e n , n ich t ganz a lle r geistigen C ultu r 
e n tb lo s s t , w en n  m an  au ch  v erg eb en s eigéntliche W isse n - 
schaft u n d  K unst in d iese r P erio d e  su ch en  w u rd e . E igen t- 
liche Schrift o d e r  gar L ite ra tu r  ex is tirte  n ic h t in  d e r  v o r-  
ch ristlichen  P eriode , doch  h a tte n  d ie  B ew o h n er des N ord en s 
eine eigenthiim liche A rt von a u sse ren  Z eichen fiir ih re  G édan- 
ken : d ie  R u n e n , d e ren  E rfin d u n g  sich  so in s g rau e  A lter- 
th u m  verliert, dass m an  sie den  G o tte rn zu sch rieb . D a s W o rt 
,,R u n “  b e d e u te t he im lich  . u n d  d ie  A nw endung  d e r  R unen  
m ag u rsp riin g lich  im  Besitz e inzelner E ingew eih ten  gew e
sen  u n d  zu  m ancherle i m ystisch en  B eschw orungen  ged ien t 
h ab en . S p a te r  w u rd e n  d iese lben  a llg em ein er, u n d  Ge- 
sc h le c h ts re g is te r , G e se tze , G edichte , G esch ich te , w u r -  
den  au f d iese  A rt in  H olztafeln o d e r S te ine  eingegraben 
u n d  a u fb ew ah rt; se lb st u n se re  je tz ige  b rieflich e  M itthei- 
lung g esch ah , nach  U m stan d en , d u rc h  R unen u n d  m it-  
tels H olztafeln. A uf se in  S ch w ert , se in  H aus , d ie 
T em pel se in er G o tte r, d ie E hrensiiu len  se in e r  g rossen  
M a n n er, d ie  L eichenste ine  se in e r  L ieben grub  d e r  D åne 
R unen e i n , u n d  ohne d iese  w u rd e n  w ir  je tz t u n se rn  
E inb lick  in das A lterthum  ganz allein  d e r  sp a te r  aufge- 
ze ichneten  T rad itio n  zu  v e rd an k en  h a b e n . S k ja ldekunsten  
(die D ichtkunst) w a r  h o ch g eeh rt u n d  ih ren  P rie s te rn  w a rd  
ebensow oh l U nsterb lichkeit, w ie  d enen  d e r T apferkeit. D as 
Volk lausch te  dem  D ich ter, w en n  e r  se ine  L ieder sang, u n d  
d ie  Konige em pfingen ihn  m it n ich t g erin g ere r A uszeich- 
n u n g , als den  H e ld e n ; ohne se in e  G esan g e , d ie  Ja h r ta u -  
se n d e  h in d u rc h  im  M unde des V olkes le b te n , w årén  ja  sie 
u n d  ih re  T haten  in Y ergessenheit gera th en . D er V o r- un d  
M itw elt g rosse K riegsthaten  b ild e ten  gew ohnlich  den  In -  
h a lt se in er G esange, doch  w a r  au ch  d ie  stille  T h a t ,  die



L iebe u n d  d ie  w eib liche  S chonheit ein  b liih en d e r S toff se i
n e r  L ieder. Die Sorgfalt des A lterthum s fiir die T odten  
bew eisen  u n s  noch  d ie  vielen Grabhiigel u n d  , ,B a u ta s ten e"  
(Leichensteine, E hrensau len ), die iib e r  ihn en  aufgefiihrt s ind , 
u n d  gegen w elche die jetzigen „ ra tio n e llen  A g ricu ltu ris ten "  
e inen  g rausam en  Krieg fiihren .
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S eeråu b ere ien  an den K iisten d e r  no rd isch en  M eere u n d  
des m itte llan d isch en M eeres, sow ieK riege m it D eutsch land , 
u n te r  H einrich  I . ,  Otto I . ,  II. u n d  I I I . ,  von 930— 1000, 
u n d  m it E n g la n d , g ehorten  z u r  T ageso rdnung . K aiser Karl 
d e r  G ro s s e , sow ie sein N achfolger L udw ig d e r  F rom m e 
a rb e ite ten  d a rau f h in  , das C hris ten th u m  nach  dem  N orden  
zu  v e rp fla n z e n , indem  sie se h r  rich tig  e in sahen , dass d iese 
V erpflanzung das einzige M ittel w a r ,  sich  vor den  P liinde- 
ru ngen  z u r  See u n d  zu  L ande zu  sch iitzen , d ie  ih n en  n a c h -  
g erade  u n e rtrag lich  w u rd e n . Die N ach b arn  d e r  D anen  , die 
S achsen  (die je tzigen  H olsteiner) , h a tten  schon  das C hri
s te n th u m  angenom m en , a b e r  in  D anem ark  h a tte  die neu e  
L ehre  n u r  einen  se h r geringen E ingang g e fu n d e n , tro tz d em  
d ass  d e r  E rzb isch o f E bbo  in  R heim s u n d  A ndere als ih re  
V erk lin d er im  N o rd en  aufgetre ten  w aren . Konig G orm  d e r  
A lte h asste  sie, G ottfried, sein  Zeitgenosse, Konig in J iitland , 
e b e n fa lls , u n d  iib e rh a u p t sah en  die Konige des N o rd en s 
au ch  e i n , dass das C h risten thum  zugleich das G rab ih re r  
M acht u n d  H errlich k e it se in  w u rd e . A llein d u rc h  die 
T aufe d es dan isch en  Konigs H ara ld  Klak in  Ingelheim  bei 
M a in z , 826,  w u rd e  d e r  e rs te  S ch ritt von B edeu tung  fiir 
d ie neu e  L ehre  g e th a n , in d em  A nsgarius , d e r  A postel des 
N o rd e n s , m it Konig H ara ld  nach  D anem ark  ging. Gorm 
d e r  Alte s ta rb  935 ; se ine  G em ahlin T h y ra  D anebod  w ar 
h eim lich  C h r is tin ; d e r  Sohn u n d  N achfolger des Y aters, 
H ara ld  B laatand  (Blauzahn) , w u rd e  von Otto II. gezw un-
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gen , das C h risten thum  p red igen  zu  lassen  ; in N orw egen 
w u rd e  d e r  m achtige S ta tth a lte r  H akon Ja rl von Olaf T ry g - 
veson g esch lag en , einem  Konig, d e r  w a h re n d  se in e r  L an d - 
fliichtigkeit A nhanger des C hris ten th u m s g ew o rd en ; S chw e
den  lud  se lb st sp a te r  A nsgarius e in , u n d  das ch ris tlich e  
B anner w a rd  im  N o rd en  a u fg ep fla n z t; d e r  F aden  des u n c i-  
v ilisirten , a b e r  h o ch  p o e tisc h en  L ebens des A lterthum s w a r 
ab geschn itten . Die a lten  K riegs- u n d  L iebesgo tter w ichen  
dem  w e is s e n , from m en C h r is t , d en  d ie  P rie s te r  d u rch  
S ch w ert u n d  B ran d  in tro d u c ir te n .

D och noch  200 Ja h re  h in d u rc h  b e s ta n d e n  d ie  a lten  
G otter den  K am pf m it dem  E inen  — es m ag die  p o e tisch e  
Fulle ih re s  L ebens ihnen  d iese K raft verliehen  h ab en  — 
u n d  je n e r  K am pf w ar d ie  V eran lassung  v ie ler schonen  u n d  
h ohen  T haten  d er H eiden. E r  w u rd e  au ch  d ie  V eran las
sung  z u r Anlage eines freien  S eerau b e rs taa ts , ,,Jo m sb o rg “ , 
a m  ostlichen  A usflusse d e r  O d er, u n g efah r w o  je tz t d ie  
S tad t W ollin  lieg t, indem  P a ln a to k e , H au p tm an n  d e r  h e id -  
n ischen P a r te i , h ie r  zu le tz t eine G em einde d e r  a lten  G ot- 
te r  g ru n d e te , d ie  frei u n d  f risc h , im  n o rd isch en  Geiste, 
lange ih re  Bliithen tr ie b  u n d  b a ld  so u nabhang ig  u n d  ge- 
fiirch te t w u r d e , dass d ie  N am en Jo m sb o rg e r u n d  H eld sy 
nonym  w aren . Kein M itglied d ieses k iihnen  B undes d u rfte  
m it dem  Auge b lin z e ln , w en n  ihn  d e r  T o d ess tre ich  traf.

G orm  d e r  A lte h a tte  zw ar d ie dan isch en  R eiche ge- 
sam m elt u n d  vere in ig t, d o ch  w a r  D anem ark  kein  G anzes. 
In n e re  U nruhen u n d  F ehden  w a re n  eine  Folge d e r  v ielen  
F iirs te n s ta m m e , d i e , von  G orm  iib e rw u n d e n , n o ch  als 
eben  so viele K ro n p rå te n d en ten  ex is tirten , sow ie au ch  eine 
Folge d e r  p lo tzlichen  E infuh’ru n g  des C hristen th u m s. A ber 
d e r  Geist d e r  ew igen L e h re , d e r  ein  c e n tra lis ire n d e r  ist, 
fiih rte  au ch  zu le tz t R uhe u n d  E in h e it in  D anem ark  ein, 
u n d  d e r  k riegerische S inn des V olkes u n d  se in e r  B e h e rr-  
sc h e r  w an d te  sich  m it se inen  W u n sch en  u n d  T haten  sy -
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s te m a tisc h n a c h A u sse n . U nter H ara ld  B lauzahns S ohn ,S venn  
Tveskjag (D oppelbart, G abelbart) w u rd e  ganz E ngland  e ro -  
b e r t  u n d  d e r  dan isch en  K rone u n te r th a n , so d a ss d e r  Sohn 
d ieses K o n ig s, K nud  d e r  G ro ss e , d ie K ronen D anem arks 
u n d  E ng lands als E rb th e il au f  se inem  H aup te  vere in ig te  
(1014). U nter d en  folgenden Konigen ging zw ar E ngland  v e r
lo ren  , N orw egen  a b e r  w u rd e  fried licherw eise  m it D ane
m a rk  vere in ig t (1042).

W aren  d ie  D anen fru h e r d e r  S chrecken  ih re r  N ach - 
b a rn  gew esen , so fingen d iese  je tz t a n ,  ein  S chrecken  
fiir sie zu  w erd en . W en d isch e  S eeriiuber p lag ten  u n d  
p liin d e rten  unau fh o rlich  d ie  dan isch en  u n d  no rw egischen  
K usten .

E rs t  W ald em ar I ., d e r  G rosse v erm och te  m it Hulfe se i-  
nes g rossen  M in is te rs , des E rzb ischofs A bsalon , u n d  d es
sen  B ru d e rs  , E sb e rn  S n a re , d ie  W en d en  zu  ztichtigen u n d  
sie  zu  b an d igen  (1156), indem  e r  nach  d e r  E ro b e ru n g  
von Rugen u n d  P o m m ern  ihnen  das C h ris ten th u m  au f- 
d rang . Die d eu tsch en  K a is e r , d ie  sich  in alle eu ro p å isch en  
S achen  m isch ten  u n d  oft u n d  w ied e rh o lt d ie  O b erh e rr-  
schaft i ib e r  den  N ord en , in sb e so n d e re  iib e r  D anem ark  v e r
lang t h a tten , m ach ten  au ch  je tz t, u n te rF r ie d r ic h d e m R o th -  
b a r t ,  d iese  F o rd e ru n g  geltend . W ald em ar w a r  zu m  Schein  
n a c h g ieb ig , e ro b e rte  a b e r  tha tsach lich  n och  M ecklenburg, 
H olstein , L au en b u rg , den  g rossten  Theil von P re u ssen  , ja  
se lb s t E sth lan d . S ein  S o h n , K nud  V I . , s c h ritt  langs d e r  
O stseekiiste  noch  w e ite r  fo rt u n d  h e rrsch fe  b is  an die 
W eich se l, u n d  1202 stre c k te  W ald em ar II. se in  S cep te r  
i ib e r  alle K lis ten lån d e r d e r  O stsee vom  E id e rs tro m e  b is  
zum  finn ischen  M eerbusen . An d en  dam aligen K reuzztigen 
n ah m  D anem ark  k einen  A n th e il; d ie  E ro b e ru n g  von E sth 
lan d  t r a t  an  d ie  S telle e ines so lc h e n , u n d  d e r  P a p st h a tte  
zu  d erse lb en  den  D anen ein n eues B an n er — w eiss m it einem  
ro th en  K reuze — g esch en k t, d ie  je tz ige  Flagge D anebrog ,
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die m an , a ls vom  H im m el herun tergefa llen , in  d e r  en tsch e i-  
d end sten  Sch'lacht(4 24 9)dem  H eerep lo tz lich  v o ran tru g . D em  
e ro b e rte n  E sth lan d e  w u rd e  au f gew ohnliche b lu tige W eise  
das C hristen th u m  b esch ee rt. A llein d iese m aterie lle  G rosse 
d esR eich s d au e rte  n ich t lange. D urch  L ist w u rd e  W ald em ar 
von dem  d eu tsch en  G rafen H einrich  von S chw erin  gefången 
genom m en u n d  d re i Ja h re  in  N eu s tad t fes tg eh a lten ; se ine  
F re ih e it u n d  sein  L eben  m u ss te  e r  zu le tz t d u rc h  A btretttng  
fast a ller E ro b eru n g en  erkaufen . D urch  T heilung des R eichs 
u n te r  se ine d re i S o h n e , d eren  Z w ie trach t au f  ih re  N ach  - 
kom m en iiberg ing  u n d  ein volles J a h rh u n d e r t h in d u rc h  
d as Yolk d iese  U nklugheit b u ssen  l ie s s , vo llendete  e r  das 
Ungliick.

A bsalon, d e r  schon genann t w u rd e , gleich g ross als B i- 
schof, a ls F e ld h e rru n d a ls  S taa tsm an n , h a tte  u n te r  W ald em ar 
des G rossen  u n d  K nud YI. R egierung an  d e r  Sp itze d e r  
V erw altung  g estanden . E r  legte den  e rs ten  S tein  z u r  A uf- 
fuhrung  e ines g eo rdneten  u n d  geregelten  S taa tsgebaudes, 
d u rc h  ihn  begannen  die W issen sch aften  s ich  eine B ahn im  
N orden  zu  b re c h e n , u n d  Saxo G ram m aticus sc h rieb  d ie  
G eschichte D anem arks. U nter K nud  VI. w u rd e n  d ie  K ir- 
chengesetze gesam m elt u n d  g e o rd n e t; u n te r  W ald em ar III. 
d ie  b iirgerlichen  G esetze gesam m elt, n ied erg esch rieb en  u n d  
vom  V olke.dffentlich anferkannt., D anem ark  u n d  iib e rh a u p t 
Scand inav ien  h a t  das g rosse Gliick g e h a b t, se in e  eigene, 
n a tio n a le  G esetzgebung zu  b e w a h re u , unangefoch ten  von 
rom ischen  P an d ec ten . Die G esetze b ild e ten  sich  au f den  
freien V olksversam m lungen  au s u n d  e rh ie lten  sich  d u rc h  
d iese b is zu  den  Zeiten d e r  W ald em are . Die M acht d e r  G eist- 
lichkeit w u ch s u n te r  W ald em ar u n d  K nud zu  e in e r  b e -  
denklichen H ohe h e ran . D er Adel e n ts ta n d  zu m  Theil u n 
te r  W aldem ar I I . ; d a  a b e r  D anem ark  n ie  von e in e r  frem - 
den  M acht e ro b e rt o d e r  u n te rjo ch t gew esen, so h a t  d e r  Adel 
d o r t einen an d e rn  — n u r  zum  Theil m ilita r is c h e n , zum
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T heil feu dalistischen  — U rsp ru n g , als in den  ubrigen  
S taa ten  E u ro p as . D ort is t  e r  d a d u rc h  e n ts ta n d e n , d ass die 
Konige ih re  H eerfiih re r m it L andgiitern  b e le h n te n , w oge- 
gen d iese verp flich te t w aren  , in Fehdezeiten  m it e in er ge- 
w issen  A nzahl b ew affneter K rieger, d ie  sie au f  ih re  eigenen 
K osten sow ohl a u s r i is te te n , als b e s o ld e te n , dem  Konige zu 
folgen. A uch von den  geistlichen  G u te rn , die the ils p e r -  
son lich e  L e h e n , the ils K irchengut w a r e n , w u rd e n  S olda
ten  , ohne K osten fiir den  K o n ig , gestellt u n d  beso ldet. 
E rs t  sp a te r  e n ts ta n d  nach  frem dem  Z u sch n itt d e r  Ei’badel. 
D ieser Adel von G eburt so n d e rte  sich  als ein  specie ller S tand  
ab , u n te rjo ch te  d u rch  e r l is te te u n d  e rtro tz te  Privilegien einen  
g rossen  Theil d e r  freien  B auern  u n d  b r a c h te , v e rb u n d en  
m it d e r  b ed eu ten d en  M acht d e r  k a tho lischen  G eistlichkeit, 
d ie  g rosste  N oth  u n d  das g rosste  Unheil iib e r  D anem ark . 
H ie rd u rc h  u n d  d u rc h  d ie E n ts te h u n g  u n d  das E m porb liihen  
m e h re re r  S ta d te , sow ie  eines sogenann ten  B u rg erstan 
d es w u rd e  d e r  B a u e rn s ta n d , d e r  K ern des Y o lk e s , ge- 
sc h w a c h t, u n d  v e rlo r  zu le tz t ganz den  Begriff e ines S tan 
d es , in d em  e r  alle p o litischen  R echte e inb iiss te . N ach  u n d  
n ach  v ersan k  das R eich u n te r  schw achen  u n d  sc h lech ten  
R e g en ten , u n te r  in n e ren  S tre itigkeiten  m it Adel u n d  G eist
lich k e it, d ie  das Volk u n te rjo ch ten  u n d  d en  Konigen ge- 
fahrlich  w u r d e n , u n te r  F ehden  u n d  K riegen w egen Sch les- 
w ig u n d  zum  Theil au ch  w egen H o ls te in , in  A rm uth  u n d  
S chw ache . E s fallt in  d iese P erio d e  d ie  O ccupation  von 
ganz Jy d la n d  u n d  Fyen d u rc h  d en  G rafen G erh ard  den 
G rossen , sow ie se in  T od d u rch  R itte r N iels E b b esen .

E rs t  ein  n e u e r  W a ld e m a r , d e r  D r i t te , m it dem  B ei- 
n am en  ,,A tte rd ag “  (w ieder Tag) , w eil m it ihm  eine b e s -  
se re  Z eit e in tra t ,  u n d  D an em ark , w en igstens nach  A ussen 
h in  , se ine  S tellung w ie d e rg e w a n n , v erm och te  e s , in n e re  
R uhe u n d  O rdnung h erzu ste llen  u n d  das Reich b is  an  se ine 
a l te n , u rsp riin g lich en  G renzen au szu d eh n en . E r  ziichtigte



die W enden  u n d  d ie  H a n se a te n , w elche  in  d e r  langen P e
rio d e  d e r  S chw achhe it in  d e r  Ostsee die O b erherrschaft 
gew onnen h a tte n , u n d  b ra c h te  noch  vo r se inem  T ode 
(■1375) S chonen u n d  Schlesw ig an  d ie  K rone zuriick .

Je tz t w u rd e  M argarethe , als V orm iinde rin  ih re s  Soh- 
nes Olaf, R egentin  des dan isch en  S ta a ts , u n d  die Union 
d e r  drei n o rd isch en  R eiche en ts ta n d  zu  C alm ar 4 397 , w a r 
a b e r  m eh r die V erw irk lichung  e in er Idee  M a rg a re th en s , als 
eine Id ee  d e r  d re i V olker.

Die kraftige u n d  kluge F ra u  v e rs ta n d  jed o ch , ih r  W erk  
zu  sc hu tzen  u n d  zu  pflegen, u n d  n ach  dem  T ode Olafs v e r -  
einigte sie  die K ronen  d e r  d re i R eiche au f dem  H aupte 
ih res E nkels E rik  (Erik IX .,  E rik  von P o m m ern  g e n a n n t) . 
N ach M argarethens T ode (4 412) zeigte sich  a b e r  d ie  vollige 
U ntiichtigkeit E r ik s ; e r  w u rd e  d u rc h  den  dan isch en  S ta a ts-  
ra th  abgesetz t u n d  fliich tete  au s dem  L a n d e , n ach d em  e r 
in S tre itigkeiten  u n d  Kriegen m it den  ho lste in isch en  Grafen 
d iesen  Schlesw ig als L ehn h a tte  iib e rla ssen  m iissen . D er 
S taa tsra th  w a r  eine In s titu tio n  M argare thens u n d  b e s ta n d  
au s d e r  h o ch sten  G eistlichkeit u n d  den M itgliedern des 
h o ch sten  A d e ls ; d ie  a lte  M acht des V olkes w a r  n u n  gebeugt 
u n d  g e b ro c h e n ; von je tz t  an  sp ie lt es n u r  eine k iim m er- 
liche Rolle. N och ein  K onig , C h risto p h er (C hristoph von 
B aiern  g e n a n n t) , v ere in ig te  d ie  d re i K ronen S cand inav iens 
au f einem  H aup te  u n d  b e w a h rte  sie in F rieden . E r  verleg te  
den  Sitz d e r  R egierung von R oeskilde n ach  K openhagen. 
N ach se inem  T ode (4 448) w u rd e  d e r  G raf C hristian  von  
O ldenburg d u rch  den  S ta a tsra th  — vom  Volke w a r  je tz t  n ich t 
m eh r d ie  Rede — u n te r  dem  N am en  C hristian  d e r  E rs te  
zum  K onigin  D anem ark  u n d  N orw egen e rw ah lt. Die Schw e
den a b e r w ollten  ihn  n ich t an erk en n en , u n d  d e r  S t a m m -  
v a t e r  d e r  j e t z i g e n  d a n i s c h e n  K o n i g s f a m i l i e  
w a r ,  obw ohl ihm  sp a te r  d ie  K rone S chw edens angeboten  
u n d  e r in Upsala g ek ron t w u rd e , se lb s t m it Hiilfe d e r

k o n i g i n  m a r g a r e t h e .  c h r i s t o p h  v o n  b a i e r n .  27
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ruhm volls ten  W affen thaten  doch  n ich t im  S ta n d e , sie  ge
gen d ie  K lugheit u n d  A u sd au er d e r  schw ed ischen  „ R e ich s-  
v e rw e se r"  Carl K nudsen  u n d  S teen  S tu re  zu  b eh au p ten . 
In  d e r  le tz ten  Hålfte se in e r  R egierung en tsag te  e r  allen 
P lanen  a u f S chw eden . C hristian  I. w u rd e  b ek an n tlich  zum  
H erzog von  Schlesw ig u n d  H olste in  — D itm arsen  au sg e - 
no m m en  — e rw a h lt , jed o ch  m it d e r  B e d in g u n g , d ass  d ie  
H erzog th iim er ,,ew ig  to sam  b liiw en  u n g ed ee lt1',  u n d  d ass 
nach  se inem  T ode d ie 'W ahl e ines n eu en  H erzogs d u rc h  d ie  
S tan d e  d en  Konig von D anem ark  aussch liessen  k o n  n t e ,  
se lb s t w en n  die  W ahl a u f  ein M itglied se in e r  F am ilie fallen 
so llta . C hristian  I. w u rd e  als L eh n sh e rr  d e r  S ta d t H am 
b u rg  a n e rk a n n t ; e r  stifte te  d ie U niversita t K openhagen u n d  
den  E le p h an ten o rd en . Die U niversitat- erlang te  a b e r  e rs t  
sp a te r  ein ige B e d eu tu n g , u n d  n am en tlich  e rs t n ach  d e r  
lu th e risch en  R e fo rm a tio n ; b is  dah in  s tu d ir te  m an  in 
P a r is ,  Coln , B o logna, u n d  frem de S itte , V erstiim m elung  
d e r  S p rach e  u n d  H erabw iird ig u n g  des e igen tlichen  V olkes 
ch a ra k te r is ir t  i ib e rh a u p t e ine  lange P e rio d e  von d e r  Zeit 
M argare thens an .

D an em ark  u n d  N orw egen  hu ld ig ten  dem  Sohne C hri
s tia n s  I ., Konig H ans. D urch  G ew a ltb ra c h te  d ie se r  d ie  K rone 
S chw ed en s a u f  se in  H åu p t ('1 497) u n d  d ie  C a lm arer Union 
w u rd e  4 00 Ja h re  n ach  ih rém  E n ts teh en  e rn e u e r t. Die 
S ta n d e  d e r  H erzog th iim er w ahl ten sow ohl den  Konig als 
d essen  B ru d e r F r ie d r ic h , u n d  d ie  H erzog th iim er w u rd e n  in 
d ie  g o tto rp sch en  u n d  d ie  segeibergschen D istric te  gethéilt. 
D iese T h e ilu n g b ild e tsc h o n  den  A nfang zu  sp a te ren  unseligen  
V erw ickelungen . E in  ung liick licher K rieg gegen d as k leine, 
fre ie  D itm arsen  w u rd e  zum  S ig n a l, w o n ach  d ie  S chw eden  
au fs N e u e , u n d  je tz t  au ch  zugleich  d ie  N orw eger s ich  fiir 
se lb s ts tån d ig  e rk la rten . E in  sc h e in b a re r  F ried e  u n d  eine 
V erein igung m it d iesen  be id en  L and ern  w a rd  jed o ch  w ie d e r  
e r lå n g t, e rlo sch  a b e r ,  h in sich tlich  S c h w e d e n s , m it dem
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Tode des Konigs H ans , dessen  Sohn, C hristian  II ., Schw e
den  e ro b ern  m u sste . N ach d e r  E ro b e ru n g  r ic h te te  e r  d as 
genugsam  b e k a n n te ,, S to ck h o lm erB lu tb ad 11 an  — d ieo ffen t-  
liche H in rich tung  an  e inem  Tage von m e h r  als h u n d e r t  
d e r  a lte s te n , v o rn eh m sten  u n d  angesehensten  E d elleu te  
Schw edens. D iese H andlung  u n d  an d e re  G rausam keiten , 
d ie  e r  gegen Adel u n d  G eistlichkeit b e g in g , zogen d en  V er- 
lu st d e r  K rone nach  sich . G ustav  W asa  ste llte  sich  an  d ie  
Sp itze d e r  S c h w e d e n , w u rd e  zu m  Konige e rw ah lt u n d  die 
C a lm arer Union w a r  aufgelost. — Die R egierung C hristians II. 
h a t e ine  specielle  B edeu tung  fiir D anem ark  d a d u rc h  e r -  
langt, dass sie die V eran lassung  zu  einem  kraftigen  V ersuche 
d es eigerrtlichen Volkes wurde-, das Joch  des A dels u n d  d e r  
G eistlichkeit a b z u s c h iitte ln , u n d  dass m it ih r  d ie  e rs te n  
S trah len  d e r  re in e re n  relig iosen  Begriffe in  D anem ark  
ein d ran g en  - u n d  d en  A nfang e ines K am pfes gegen die 
k a tho lische  K irche des M itte lalters b e leu ch té ten . C hri
s tian  I I . , d e r  sich  an  d ie  Sp itze d e r  b iirgerlichen  u n d  reli- 
giosen Bewegting stellte, fiel als e in O p fer d e rse lb en  u n d  se i-  
nes eigenen gew altsam en  C h a ra c té rs ; a b e r  das Yolk se tz te  
d en  K am pf n och  lange fo rt , b is  die T hronb este ig u n g  C hri
stian s III. u n d  d ie  E infiih rung  d e r  lu th e risch en  R eform a
tio n  d e r  Bew egung eine  G renze se tz ten . Das m ach tige  Ge
b au d e  des A dels u n d  d e r  Pfaffengew alt e r z i t te r te , a b e r  nui 
d ie  letz'tere f ie l; d e rA d e ltro tz te d e m S tu rm e  u n d  e rh o b  sich 
je tz t ,  w o die M acht d e r  G eistlichke it, d ie  ih n  fru h e r para- 
ly sirt ha tte , g eb rochen  w ar, z u r  A lle inherrschaft im  S taate . 
D er B a u e r-  u n d  d e r B u rg e rs ta n d , d e ren  K råfte im  K am p fe 
erschopft w a re n , w u rd e n  von  je tz t  an  n u r  K nech te  u n d  
D iener des A dels. C hristian  II. m u ss te  se ine  p e rso n lich e  
S icherh e it in d e r  F luch t nach  dem  A uslande su ch en  (1523). 
V on einem  H ass so n d e r  G leichen — u n d  w o l e inem  ge- 
rech tfe rtig ten  — gegen den  A del u n d  d ie k a tho lische  G eist
lichkeit beseelt, h a tte  C h ristian  II. ein  volles, w arm es H erz
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fiir das Yolk u n d  se in e  R ech te. S eine G esetze , u m  die 
F re ih e it des Y olkes zu  sc h iitz e n , u m  d en  U n te rrich t in 
K irche u n d  Schule zu  heb en  u n d  zu  l a u te r n . u m  O rdnung 
u n d  Sichei’h e it im  G erich tsverfahren  zu  bew erkste lligen , 
se in e  B e s tre b u n g e n , d ie re fo rm irte  L eh re  L utliers e in zu - 
fiih ren  , se ine E in rich tungen  u n d  G ese tze , u m  den  H andel 
zu  h eb en , u m  das P ostw esen  zu  o rgan isiren  — Alles c h a ra c -  
te r is ir t  ihn  als einen  a u fg e k la r te n , u m sich tigen  F u rs ten , 
d en  n u r  d ie verzw eifelten  U m stånde d e r  Zeit gar zu  ’will— 
k iih rlich e  u n d  d a h e r n ich t w e it re ich en d e  M ittel z u r  A us- 
fuh ru n g  se in er P lane  ergre ifen  liessen . V ergebens m ach te  
C hristian  II., vom V olke  u n te rs tiiz t, v e rsch ied e n e  V ersuche, 
se in  R eich w ie d e rz u g e w in n e n ; sein  ihm  feind lich  ge- 
s in n te r  O nkel, H erzog F rie d rich  von H o lste in , b eh au p te te , 
vom  Adel e rw a h lt, se in en  Sitz au f D anem arks u n d  N o rw e- 
g en sT h ro n en , d en  e r  jed o ch  e rs t  d u rch  fo rm liche E ro b eru n g  
von  K o p en h ag e n , Malmo u n d  S kaane — die C hristian  tre u  
geb lieben  — v o llstand ig  erlang te . F rie d rich  I ., d e r  d ieU n ab - 
hångigkeit S chw edens fiir im m er a n e rk an n t, liess d u rch  einen  
u nkon ig lichen  V erra th  C hristian  II. gefangen nehm en  u n d  
\ 7 lange Ja h re  au f d em  Schlosse S o n d erb u rg  au f Als stren g  
v e rw a h re n . N ach  F r ie d r ic h s l .  T ode (1533) r iis te te  das Volk 
s ic h  aufs N eue fiir C hristian  II. ; d u rc h  Hiilfe des Adels 
a b e r  w u rd e  F rie d rich s I. S o h n , C h r is tia n , u n te r  dem  N a
m e n  C hristian  I I I . , zum  Konig von D anem ark  u n d  N orw e
gen e rw ah lt. Sein F e ld h e rr  Jo h a n n  R an tzau  e ro b e r te  
n a c h  u n d  nach  z u r i ic k , w as C hristian  II. d u rc h  d ie  L iebe 
d es V olkes u n d  tro tz d e m , d ass e r  gefangen w a r ,  noch 
in n e  h a t t e , nam lich  d ie  P rov inzen  S k a a n e , J y d la n d , Fyen 
u n d  m e h re re  In s e ln , zu le tz t au ch  d ie  S tad te  M alm oe u n d  
K openhagen — die ab e rm a ls  C hristian  II. ge treu  geb lieben  
w a re n  — u n d  die  le tz ten  S ch u tzw eh ren  d e r  V olksfreiheit 
s tiirz te n  zu sam m en .

Die ro h en  S itten  d e r  G eistlichkeit u n d  des Adels h a tten
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zuriickgew irk t au f das V o lk , das ro h  u n d  gew altthatig  
w u r d e , w a h re n d  es zum  Theil die E in fachheit se in er Rede 
u n d  se in er S itten  b ew ah rte . Gegen d en  L uxus u n d  die F re m d - 
th u e re i d e r  h o h eren  S tande w a r  es d u rch  se ine A bhangigkeit 
u n d  U nterw iirfigkeit, d ie  b itte re n  Folgen des vergeblichen 
K åm pfens fiir d ie  F re ih e it, gesch iitz t. A ber m it d e r  k a th o - 
lischen  G eistlichkeit u n d  d e r  a lle inse ligm achenden  K irche 
w a r  es im  N orden  aus. U nter C hristian  III. w u rd e  die gelåu- 
te r te  L eh re  L u thers allgem ein eingefiihrt. D ieser liess p lo tz -  
lich alle Bischofe an einem  Tage gefangen nehm en  ; in e in er 
Y olksversam m lung z u  K openhagen (4 336) w u rd e  d ie  w ie -  
d ergeborene  L ehre  fiir e ingefiihrt e rk liir t, d ie rom ischen  
Bischofe w u rd en  abgésetz t u n d  d ie  g rossen  B esitz th iim er d e r  
G eistlichkeit m it d e r  K rone verein ig t. Die W ich tigkeit d iese r 
M assregel fiir F re ih e it u n d  A ufklårung is t  e in leuch tend , u n d  
eine b esse re  E in rich tu n g  des S c h u lw e se n s , sow ie ein E m - 
po rb liih en  d e r  U niversita t w a re n  ih re  n åch s ten  Folgen. Z u - 
gleich w u rd e  au ch  N orw egen se in e r  S e lbsts tånd igkeit b e -  
r a u b t , in d em  m an  es fiir eine P rov inz D anem arks e rk la rte . 
C hristian  III. m u ss te  an  dem selben  Tage se ine  , ,H aand  - 
faestn in g 11 ( C a p itu la tio n , e in  D o cu m en t, w o d u rc h  ihm  
d ie H ande gebun d en  w u rd e n , so d ass e r  in  allen  w ic h -  
tigen  Fallen n u r  m it C onsens des A dels zu  h an d e ln  v e r-  
m ochte) ausste llen  , w ie d e r  A del es se it den  Z eiten  W al- 
d em ars I I I . , o d e r schon  von  se in em  V o rgånger, C hris to 
p h e r  II ., e r tro tz t h a tte ,  sod ass n ach  u n d  n ach  d ie  M acht 
d e r  K rone in ein  S c h a tte n b ild  v e rw an d e lt w u r d e , indem  
d e r Adel s ich  je tz t  d ie  v o rn eh m sten  R echte u n d  eine Art 
V orm undschaft iib e r  d en  Konig z u s ich e rte  u n d  N iem and  
ohne U nterzeichnung  e ines so lchen D ocum en ts Konig w e r
d en  konn te . So gross w a r  d ie  M acht des A d e ls ! E r  w a r  
d e r  eigentliche H err  im  L ande, C hristian  III. s ta rb  4 539 
u n d  in dem selben Ja h re  v e rsch ied  d e r  ungliickliche C hri
s tian  II. als G efangener in dem  Schlosse K allundborg  auf



Sjalland. V ergessen h a tte  ihn  je tz t das V o lk , vergessen  h a 
b en  ihn  die D a n e n ; d en n  das A ndenken  D e s se n , d é r  sich 
lieb en d  an  die S p itze  d e r  V olksbew egung gestellt ha tte , 
lieb en d  ih re tw illen  u n tergegangen  w a r ,  n u r  m it dem  N a
m en  T y ran n  zu  sc h m iic k e n : das is t  n och  m e h r , als V er
gessen .

U nter C hristian  III. fand eine  neu e  T heilung d e r  H er- 
zog th iim er u n te r  d ie  B riid e r d ieses Konigs s ta tt.

F rie d rich  I I . , Sohn C hristians I I I . ,  e ro b e r te  D itm ar
sen  , fiih rte  e inen  sieben jah rigen  Krieg gegen Schw eden , 
zu m  R uhm e d e r  dan isch en  W affen u n d  m it dem  R e- 
su lta te  eines vo rtheilhaften  F rie d en s . E r  th e ilte  D itm arsen  
m it d e r  g o tto rp sch en  u n d  h a d e rs le b e n e r  L in ie , u n d  seinen 
eigenen A ntheil d e r  H erzo g th iim er, den  so n d e rb u rg isch en , 
m it se in em  B ru d e r  H an s , dem  S tam m v ater d e r  jetzigen 
H erzoge von A ugustenburg . Um den  Sundzoll zu  sch iitzen , 
leg te e r  d ie F estung  K ronborg  an . D ieW issen sch aften  b liih - 
ten , sag t m an , u n te r  d e r  R egierung dieses Konigs, u n d  e r  w a r  
ih r  B e sch iitze r; d ies m ag  rich tig  se in , w en n  m an  ih ren  frii- 
h tjren  S ta n d p u n k t im  N o fd en  b e riick sich tig t u n d  zugleich 
b e d e n k t,  dass d erse lb e  se h r  in to le ra n t w ar. D er beriih m te  
A stro n o m  T ycho B rahe leb te  u n te r  se in e r  R egierung u n d  fand 
in  d em  Konige e inen  tre u e n  B esch iitzer. Bei dem  T ode F rie d -  
r ic h s  II. w a r  se in  Sohn C hristian  noch  ein K ind, u n d  b is  zu 
s e in e m 20. Ja h re  w u rd e  d ie  R egierung D anem arks u n d N o r -  
w eg en s vom  S taa tsra th  e gefiihrt. In  dem  A lter von  20 Ja h - 
ren  , n a c h  e iner v o rtrefflichen  E rz ieh u n g  u n d  m it schonen  
u n d  g rossen  A nlagen b e g a b t, b estieg  1596 C hristian  IV. 
d en  T h ro n  se in e r  V ater. E in  tiefer V e rs ta n d , ein  k la re r 
Blickj E rn s t u n d  M ilde, ein  h o h es Gefiihl fiir das R echt u n d  
fiir d as V o lk , E nerg ie  u n d  T h a tig k e it, W affen ruhm  u n d  
F e ld h e rrn ta le n t h ab en  se in  A ndenken  th e u e r  u n d  w e r th  ge- 
m a c h t ,  u n d  noch  d ie  je tz ige  G enera tion  n e n n t d en  N am en 
d ie se r  ed len  P ersd n lich k e it n u r  in L iebe u n d  E hrfu rch t.
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W as d e r  N am e F ried rich s des G rossen  in  P re u ssen , das, 
ja  noch  m e h r , gilt d e r  C hristians IV. beim  dan isch en  
V olke, w eil ihn  zugleich die schone R itterlichkeit u m -  
strah lte , die dem  grossen  F rie d rich  abging. In  se inen  K rie- 
gen gegen S chw eden , als F e ld h err u n d  als A dm iral, so w ie  
in  se in er — w en n  au ch  n ich t gliicklichen — W irk sam k eit 
im  30jahrigen Kriege zeig te sich  sein  T alen t u n d  seine p e r -  
sonliche T apferkeit. In  se inen  G ese tzen , se in e r  W irk sa m 
keit u n d  se inen B estrebungen  fiir W issen sch a ft, K unst, 
H an d e l, In d u s tr ie , in se inen  g rossartigen  B auten  u n d  d e r  
A nlegung m ehr'erer S ta d te , w ie G liickstadt in  H olstein , 
C hristianopel u n d  C h ristian s tad t in dem  je tz t  siid lichen  
S c h w e d e n , d as dam als • dan isch  w a r , C h ris tia n ia , C hri- 
s tian ssa n d  u n d  K ongsberg in  N o rw e g e n ; in se inem  zw ar 
fruch tlosen  S treben  fiir die F re ih e it des Volkes, dem  Adel 
gegeniiber, s te h t e r  als das Ideal e ines F iirs ten  da. Und 
doch  w a r  bei se inem  T ode d as L and  z e rr iitle t u n d  die 
S taa tskasse  l e e r , w eil neb en  dem  hochverd ien ten  F iirs ten  
ein ro h e r, geldgieriger, iibe rm iith ig er u n d  m it A usnahm e 
e in ze ln er ed le r P e rso n lic h k e ite n , im  hoch sten  G rade u n -  
w iird ig e r Adel s ta n d , in d essen  I lan d e  d ie  Z e itu m stan d e  
d ie  hoch ste  M acht u n d  den  g rossten  R e ich thum  gelegt h a t
ten , d e r  a b e r au ch  den argsten  E goism us u n d  die w en igste  
V aterlandsliebe  b esass . — D er T rac ta t zu  C hristianopel 
i ib e r  den  Sundzoll w u rd e  im  Ja h re  4 645 u n te r  C hristian  IV. 
gesch lossen . Mit d e r  T hronbeste igung  C hristian  IV. h o r te n  
d ie  unseligen  T heilungen d e r  H erzog th iim er auf, e r  w e h rte  
sich  s ta n d h a ft gegen alle F o rd e ru n g en  se in e r  B riid er u n d  
befriedig te ih re  E rb an sp riich e  au f an d ere  W eise. Dagegen 
w u rd e  d e r  G rund  zu  n eu e r F eindschaft m it d e r  h o ls te in -  
g o tto rp ’schen L inie gelegt, d ie  sp a te r  bek lag en sw erth e  Fol
gen ha tte , u n d  w ozu  d ie  fernere  V eran lassung  in  dem M iss- 
geschick  C hristians IV. im  3Ojahrigen Kriege lag ; d ie  n å -  
h e re  a b e r darin , dass d e r  H erzog tro tz  se in e r  L ehnspflicht 
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gegen den  Konig von D anem ark, als W allenste in  i. J . 4 627 
H olste in  b ese tz te , d iesem  se ine F estungen iiberliess u n d  sp a
te r , w a h re n d  des sc h w ed isch -d an isch en  K rieges, i. J. 4 648 
w ie d e r d ieselbe feind liche S tim m ung ze ig te , ja  z ld e tz t 
M iene m ach te  sich  ganz au f Seite d e r  S chw eden  zu  w erfen . 
C hristian  IV. em pfing i. J. 4603 als L e h n sh e rr  d ie  H uldi- 
gung  d e r  S tad t H am burg . D ies w a r  die le tz te  H uldigung 
H am burgs, w elche  d an ischen  Kdnigen, in  ih re r  E igenschaft 
als h o ls te in isch e  H erzoge geleiste t w u rd e .

Korfitz U lfe ld t, ein  ausgeze ich n e te r S taa tsm an n  , w a r  
m it d e r  T o ch te r  C h ristians IV. v e rm a h lt , u n d  h a tte  die 
h o ch s ten  u n d  b ed eu ten d s ten  A em ter des S taa tes inn e .

C hristian  IV. h a tte  se ine  b es ten  Ja h re  im  fruch tlosen  
K am pfe gegen d en  genug c h a ra k te ris ir te n  A del schw in d en  
s e h e n ; a b e r  d e r  K elch w a r  voll b is  zum  R ande, u n d  nach  
se in em  T ode im  Ja h re  1648,  n ach  d e r  T hronbeste igung  
se in es S ohnes F rie d rich s  I I I . , nach  e inem  ungliick lichen  
K riege gegen S c h w e d e n , w o rin  sich  d e r  M uth d e r  D anen 
u n d  n am en tlich  d e r  d e r  k o pen liagener B iirger zeigte, d rang  
end lich  d e r  lang u n d  tief gefiihlte H ass des V olkes gegen 
den  Adel d u rch , u n d  d ie  im p o n iren d e  Ila ltu n g  des B iirger- 
s ta n d e s  erlang te , dass dem  Konig i. J. 4 660 das dom inium  
absolutum  iibergeben  u n d  d ie  erb liche  T hronfolge der 
m an n lich en  u n d  w eib lich en  L inie se ines H auses zugesagt 
w u rd e . Je tz t w a r  d ie  H offnung, die M oglichkeit, d ie  ferne 
A u ssich t e in e r  G leichheit v o r dem  G esetze gegeben, ab e r 
au ch  n ich t m eh r. Vom A del u n te r jo c h t u n d  g eknech te t 
w a rf  sich  das Volk auf gu t Gliick dem  dom inium  absolutum  
in  d ie  A rm e; d ieses v e rs ta n d  es, d as Volk zu  b e n u tzen  u n d  
es e rsch ien  4 665 die d an isch e  lex  reg ia , d ie je d o c h  e rs t im 
Ja h r  4 670 vero ffen tlich t w a rd . M ehr als h u n d e r t J a h re  v e r-  
s tr ich en , ehe die B auern  — fru h e r  d e r  e rs te  S tan d  des L an
des —  au s  d e r  vo llstan d ig en  Sklaverei e rlo st w u rd e n . Ein 
K rieg gegen E ngland, d e r  je d o c h  n ich t von B edeu tung  w ar,

54 FRIE D R IC H  II I .  DOMINIUM ABSOLUTUM.



CHRISTIAN V . G R IFFE N FE L D . 55

w u rd e  noch  u n te r  d e r  R egierung F ried rich s III. gefiihrt, 
d ie  S tad t A lto n a , u m  H am burg  zu  b esch ra n k en , angelegt 
u n d  d e r  H andel au f Guinea u n d  W estin d ien  e ingerich tet.

Sein Sohn, C hristian  V ., fing i. J . 4670 se ine  Regie
ru n g  d am it a n ,  dass e r  einen  h o h eren  Adel, Grafen u n d  
B arone, stifte te  u n d  iib e rh a u p t dem  Adel g rosse Priv ileg ien  
au f K osten d e r  an d e ren  S tan d e  verlieh . Mit g rossem  W af- 
fen ru h m e a b e r  o hne m a te rie lle  V ortheile filh rte  e r  e inen 
Krieg gegen S chw eden . Griffenfeld, D anem arks b e r iih m te r  
S taa tsm an n , d e r  Y erfasser des K dnigsgesetzes, w irk te  u n 
te r  d iesem  Konig. Ihm , dem  klugen, b egab ten , von L iebe 
zum  V aterlande d u rch d ru n g e n en  M anne erging es, w ie  frii— 
h e r  u n d  sp a te r  m an ch en  von  D anem arks v e rd ien ten  M ån- 
n e rn , denen  m it U ndank o d er V erfolgung gelohnt w u rd e n  ; — 
Griffenfeld s ta rb  im  Gefangnisse. U nter C h ristian  V. e r -  
sch ien  ein allgem eines G esetzbuch fiir D anem ark  u n d  ein 
gleiches fiir N orw egen, d ie  n och  als G rundlage des R ech ts- 
zu s tan d es d ie se r  R eiche b es teh en . Die R angsiichtigkeit d e r  
D anen  w u rd e  u n te r  ihm  in  ein  System  geb rach t, in d em  e r 
ein  e rste s  R anggesetz p u b lic irte . D er E le p h an ten - u n d  d er 
D a n n e b ro g -O rd e n  w u rd en  e rn eu e rt. Es h e rrsc h te  iib e r
h a u p t u n te r  d iesem  Konig ein reges L eben in  d e r  S ta a ts-  
v erw altu n g ; allein , das G esetzbuch  ausgenom m en, das ein 
W erk  Griffenfeld’s w a r ,  diirfte  e r  doch  n u r  dem  Scheine 
nach  e tw as B edeu tendes geschaffen h ab en . N ich t b ios 
w u rd e  d e r  d an ische  Adel in  je d e r  B eziehung bevorzug t, 
so n d e rn  es h a tten  sich  au ch  e ing ew an d erte  D eutsche u n d  
d a ru n te r  viele A b en teu re r m an ch e r B eg iin stigungen , als 
P riy ileg ien u n d G iite rb e leh n u n g en , z u e r f re u e n . D e rB a u e rn - 
s ta n d  w u rd e  in  h ohem  G rade gedriick t, d ie S p rach e  u n d  
N ationalita t gering geach tet, G riffenfjld , d e r  Y ertre te r  der 
Y olksfreilieit, en tfern t. D em nach  k onn te  es n ich t fehlen, 
dass auch  die W issenschaflen  vernach lassig t w u rd en . Un- 
freiheit u n d  religiose In to le ran z  w aren  die schonen  F riich te
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des abso lu ten  R e g im e n ts ; U nfreiheit u n d  In to le ran z  in 
einem  w eit h o h e ren  u n d  årgeren  G rade als friiher, w eil sie 
je tz t, von d e r R egierung d u rc h  G esetze n n d  M achtspriiche 
gepflegt, sich  sy s tem atisch  ausb ild e ten .

U nter d e r  R egierung F ried rich s IV ., des S ohnes Chri
s tian s V. (1669), e ines nam en tlich  als F inanziers se h r tiich - 
tigen  K onigs, d e r  von se inem  S tan d p u n k te  aus viel fiir das 
E m po rk o m m en  des B iirger- u n d  B auern stan d es th a t, n a 
m en tlich  d ie V olksschule in s L eben  r ie f, u n d  w ie  se ine 
V org iinger, au ch  gegen Schw eden  — w o dam als Carl X II. 
h e rrs c h te  — einen H jå h r ig e n  Krieg fiihrte, kam  das ganze 
H erzogthum  Schlesw ig d u rch  den  F rieden  zu  F rederik sb o rg  
w ie d e r an  d ie  K rone D anem arks, auch  w u rd e n  d ie  Schw e
den  aus N orw egen  gånzlich  v e rtrieb en . U eberschw em m ung, 
P est u n d  B ran d  verw iiste ten  K openhagen w iih ren d  se in er 
Regierung, a b e r  d essenungeach te t, u n d  tro tz  des langen 
K rieges m it S chw eden h in te rliess  e r d ennoch  d ie  F inanzen  
des Reichs in gutem  Z ustande. P ete r H vidtfeld u n d  P ete r 
T o rdensk jo ld  w aren  b eriih m te  S eehelden d ie se r  P eriode .

U nter C hristian  VI. (1730) u n d  se in e r  G em ahlin S o 
ph ie  M agdalene zu  K u lm b ach -B ay reu th , e inem  se h r  b i
go tten  P a a re , so b ig o tt — u m  ein B eispiel zu  geben — 
d ass w a h ie n d  ih re r  R egierung kein  T h ea te r  im  L ande ex i- 
s tire n  durfte , w u rd en  alle B estrebungen  se ines v e rs to rb e - 
n en  V aters, F rie d rich s IV ., fiir d ie  unp riv ileg irten  S tande 
w ied e r v ern ich te t u n d  d iesen  noch  sc h w ere re  L asten  als 
f riih e r auferlegt. E r  fiih rte  ke ine  Kriege, u n d  doch  w aren  
w å h re n d  se in e r  R egierung die gegriindetsten  A ussich ten  zu 
e in e r  W iedervere in igung  d e r  d re i n o rd isch en  Reiche. liine  
g rosse P arte i in  S chw eden —  d e r B auern stan d , d ie G eist
lichkeit u n d  ein Theil des A dels — w iin sch te  nam lich  den 
dan ischen  K ronprinzen , sp a te r  F ried rich  V., als T hronfo l- 
ge r in  S chw eden  zu  w åhlen , u n d  w are  d e r  d an ische  Ge- 
sa n d te  in S tockholm . B erken tin , ein tiich tigere r D iplom at
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gew esen als e r  eben w ar, so h a tte  auch  d ie se r  fiir D ane
m ark  u n d  dam als fiir ganz S kandinav ien  vortheilhafte  
W unsch  d e r  S chw eden se ine  E rfiillang erhalten . Allein 
ein P rinz des h o lste in -g o tto rp ’schen H auses, A dolph F rie d 
r ic h , w u rd e  zum  schw ed ischen  Konig erw ah lt, u n d  der 
le tzte  P ra te n d e n t zu  Schlesw ig gab dem n ach  se ine schon 
vergeblichen P ra ten sio n en  au f d ieses H erzogthum  auf. Die 
L andessp rach e  u n d  die F inanzen  fanden in C hristian  VI. 
keinen  F re u n d  u n d  keinen  guten  V erw alter. D eutsche 
Adelige h a tten  das L and iib e rsc h w e m m t; d ie  d eu tsche  
Sprache  w a r  die H ofsprache u n d  iib e rh a u p t d ie  S p rache  
d e r  R egierung; P rach tliebe  u n d  unzeitige  B au lust z e rr iitte -  
ten  die F inanzen .

Im  Ja h re  1746 tr a t  m it F rie d rich  V. w ohl L eben u n d  
R egsam keit w ied er in ih re  R echte e i n ; d ie  F inanzen  u n d  
d ie unp riv ileg irten  S tande b lieben  jed o ch  in  ih re r  ged riick - 
ten  S te llung ; d ie  S p rache  w u rd e  a b e r  aus ih re r  K nech t- 
schaft e rlo st. F iir den  H andel, f iirW issen sch aft u n d  K unst, 
sow ie  fiir D anem arks Stellung nach  A ussen w u rd e  u n te r  
dem  M inisterium  B ernstorffs, d esA elteren , viel gethan . Hol
berg , w e lch er w a h re n d  d e r  R egierung d e r b e id en  le tz ten  
Konige schon  gelebt, w a rd  d u rc h  se ine sch riftste lle rische  
W irk sam k eit als D ram atik e r, H isto rik er u n d  S aty rike r, 
d u rch  d ie  vo n  ihm  b ew irk te  R egenera tion  d e r  d an ischen  
S prache , d e r  L eibnitz  D anem arks, u n d  in  d iese r B eziehung 
d e r  W o h lth a te r  des V aterlandes. F rie d rich  V. nah m  keinen  
An theil am  sieben jahrigen  Kriege, u n d  w a r iib e rh a u p t zum  
F rieden  geneig t; den n o ch  m u ss te  e r  s te ts  eine grosse A r- 
m ee schlagfertig hal ten , w eil P e te r  III ., schon  v o r  se in e r  
E rhebung  au f den ru ss isch en  T hron , gesonnen w ar, se inen 
verm ein tlichen  A ntheil von Schlesw ig w ied e rzu e ro b e rn . 
Schon standen  b e id e  A rm een e in an d e r gegeniiber, als Ka
th a rin a  II. P eter vom  T h ro n e  stiess ; zum  Gliick fiir D ane
m ark  stellte sie sogleich den Krieg ein .



38 CHRISTIAN V II.

Die G eschichte C hristians V II ., eines Sohnes F rie d 
rich s Y. (4 766) , se in e r  unglticklichen G em ah lin , K aroline 
M athilde, sow ie  des Grafen S truensee , se ines allm åchtigen 
M inisters, d essen  R uhm  tro tz  se in er vielen Feh ler ewig le
b en  w ird , is t zu  b ek an n t, als d ass w ir  u n s  h ie r  u m s ta n d -  
lich d a ra u f  e in lassen  sollten . V o llstand igeP ressfre iheit ging 
von dem  M inisterium  S truen see  aus — schon  genug, u m  
ihn  h o ch  zu  ste llen . Alle schw achen  S eiten  des S taa ts griff 
e r  an , u n d  viele d e r  b isherigen  b es ten  E in rich tu n g en D an e
m a rk s  stam m en  von ihm  h e r . D er Adel, den  e r  n ich t au f 
K osten d er iib n g en  S tande heb en  w ollte, s tiirz te  ihn p ld tz -  
lich  i. J. 1772. D as nach  ihm  folgende M in isterium  G uld- 
b erg  fesselte die P resse  w ied er, u n d  das dån ischeV olk  liess 
es sich  gefallen. E s w a r  dem  edlen  A ndreas P e te r B ernsto rff 
v o rb e lia lte n , d u rc h  E in s ich t u n d  G ew andtheit D anem ark  
n ach  A ussen  h in  w ied e r zu  A nsehen zu  b rin g en . Um e n d - 
lich  d ie S tre itigkeiten  zu  beendigen , w elche das H aus H ol- 
s te in -G o tto rp  w egen des G otto rp’schen  Schlesw ig h e rv o r-  
rief, v e ran lass te  m an  K atharina  II. von R ussiand , im  N am en 
ih re s m in o ren n en  S ohnes P a u l , s ich  aller A nspriiche au f 
H olste in  zu  G unsten  des dan isch en  K onigshauses zu  b ege- 
b en , w ogegen m an  im  Ja h re  1773 die G rafschaften O lden- 
b u rg  u n d  D elm enhorst h in g a b ; doch  beh ie lt d e r  K aiser 
P au l d iese  n ic h t ,  so n d e rn  t r a t  sie dem , d e r j i in g e rn  go t
to rp ’schen  L inie  an g ehorenden  B ischof von  L iibeck e rb lich  
ab . So kam  D anem ark  w ied e r in  den  ruh igen  Besitz von 
Schlesw ig, w e lch e r ihm  n am en tlich  von  F rankre ich , Eng
lan d  u n d  S chw eden g a ra n tirt w ard .

D er H andel ho b  sich  w åh ren d  d e r Kriege a n d e re r  L an
d e r a u f  eine friih e r n ich t gekann te  I lo h e  b is D anem arks 
B e itritt zu  d e r  bew affneten  N eu tra lita t R ussiands, Schw e
d en s u n d  P re u ssen s E ngland  V eran lassung  zum  Kriege gab. 
U nter A nfiihrung von P a rk e r  u n d  N elson e rsch ien  eine eng- 
lische F lo tte  von 57 Segcln im  S unde, w o se lb st A ngesichts



FRIED R IC H  V I. 59

K openhagen d ie  b e k a n n te  Seesch lach t am  2 . A pril 1801 ge- 
liefert w u rd e . Das L and  e rho lte  sich schnell von dem  d u rc h  
diesen Krieg e rlitten e n  S chaden , b is  m it dem  Ja h re  1807 
eine Reihe von Ungliicksfållen es se inem  U ntergange n ah e  
b rach te . O hne K riegserk larung  sa n d te  England w ied e r eine 
Flotte von 54 K riegsschiffen u n d  500 T ransportsch iffen  m it 
e iner A rm ee von 33000 M ann nach  dem  Sunde, d ie  A uslie- 
ferung d e r  d an ischen  F lo tte  u n te r  dem  V orw ande zu  v e r
langen, dass sie  so n s t in  N apoleons H ånden  ein W erkzeug  
gegen E ngland se in  w iird e . Die von M ilitar en tb ld ss te  
H au p ts tad t w a rd  nach  e inem  dreitågigen B o m b ard em en t — 
d u rch  w elches iib e r  300 G ebaude e in g easch ert w u rd e n  — 
b ese tz t u n d  die gesam m te sch o n e  dån isch e  F lo tte  ein  R aub 
d e r  E ng lånder.

B ereits se it 1784 s ta n d  d e r  P rinz  F rie d rich  als M itregent 
dem  friiher so kraftigen  u n d  geistvollen, in se inen  sp å te re n  
Ja h ren  b lodsinn igen  C hristian  VII. z u r  Seite. E r  loste  die 
K etten d e r  B auern  u n d  ste llte  sie  zum  T heil den  an d e re n  
S tån d en  g le ic h ; das M in isterium  G uldberg  w u rd e  au f se ine  
V eran lassung  v erab sc h ie d e t u n d  d e r  se it lan g ere r Zeit in  
Z uriickgezogenheit lebende ed le  u n d  c insich tsvo lle  A ndreas 
P e te r  B ernsto rff w ie d e r in die R egierung b e r u f e n ; d ie  
P ressfre ih e it w u rd e  aufs N eue eingefiihrt, K unst u n d  W is -  
sensch aft b liih ten  w ie d e r em p o r. N ach  d em  T ode se ines 
V aters bestieg  d e r  P rinz  als F rie d rich  VI. d en  T hro n  m it 
66 M illionen R bdlr. L andesschu lden . B ekriegt von  S chw e
d e n ,  E n g la n d , R u ssiand  u n d  P re u sse n , ohne W e h r  u n d  
ohne F in a n z e n , v e rm o ch te  e r  n ich t dem  M issm uth  a b z u -  
helfen, d e r  je tz t  d ie  N ation  ergriffen h a tte . N orw egen  ging 
v erlo ren  d u rch  den  end lichen  F rieden  zu  Iviel im  J. 1814 
u n d  L auenburg  sollte E rsa tz  dafu r b ie ten . Die L andes
sc hu lden  stiegen b is zu  120 M illionen , die B ank m ach te  
B ankero t u n d  eine n eu e  Ba nk ,  d ie je tz ig e , w u rd e  1818, 
ve rm itte ls t e ines M ach tsp ruches d e r  R egierung als N a tio -
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nalb an k , d u rc h  schw ere , unfreiw illige A bgaben d e r G rund- 
eigen th iim er des ganzen  L a n d e s , e rrich te t. W åre  F ried
rich  VI. N apoleon ab triin n ig  g e w o rd e n , so h a tten  d iese 
Ungliicksfålle D anem ark  w ohl n ich t getroffen, es gabe dann  
v ielle ich t je tz t  ein  einiges, verein ig tes S kand inav ien .

F rie d rich  VI. w a r  zw ar von einem  lebendigen Gefiihl 
fiir d ie  ab so lu te  M acht b e s e e lt , a b e r  e r  w a r  eine ed le  P e r-  
son lich k e it. L iess e r  sich  auch  von se in e r  Um gebung z. B. 
z a r  B esch rånkung  d e r  P resse  h in re is s e n , so w a r  e r  doch 
e rn s tlich  u n d  aus vollem  Ile rzen , von se inem  S tan d p u n k te  
aus , fiir d asW o h l des Volkes b eso rg t. E r  verlieh  im  J. 4 831 
D anem ark  d ie  P ro v in z ia ls ta n d e in s titu tio n , die einem  k ra f-  
tigen, in telligen ten , n ich t d u rch  Ungliick u n d  M issm uth  ge- 
sch w ach ten  Volke re ich e  F riich te  h a tte  tragen  konnen , tro tz  
ih re r  Mangel u n d  U nvollkom m enheiten.

Im  D ecem ber 1839 n ah m  C hristian  VIII. (ein V etter 
F ried rich s VI.) Besitz von  dem  T h rone se in e r  Vater-, Die 
H offnungen u n d  W iin sc h e , d ie  sich  an  i h n ,  d e r  e in s t in 
N orw egen  (1814) d ie fre ies te  S taa tsverfassung  von  E u ro p a  
besch w o re n  h a tte , kn iip ften , u n d  sich  a u f v ielerle i W eise  
in  den  e rs te n  Tagen se in e r  R egierung k u n d g ab en , v e r -  
sc h w an d en  allm alig. An se inen  k laren  Blick, se in e  feine 
u n d  w issenschaftliche  B ildung, i ib e rh a u p t an se ine b egab te  
P erso n lich k e it kn iip ften  sich  den n o ch  die Hoffnungen d e r  
D anen , u n d  h a t  e r  ihnen  au ch  keine  freie S t a a t s v e r f a s 
s u n g  gegeben, so w irk te  e r  doch  m it reg er T hatigkeit, m it 
k lugem  u n d  festem  W illen fiir das W ohl des Volkes, d essen  
A nerkennung  ihm  auch  folgte, tro tz  d e r  unerfiillten  Hoff
n u n g en . W a h re n d  se in e r  R egierung genoss d ie  P resse  eine 
ziem liche F re iheit in allen in n e ren  A ngelegenheiten des 
L a n d e s ; d ie  V erw altung  u n d  d ie  F inanzen w aren  g eo rdnet, 
lin d  d ie  le tz te ren  in b liihendem  Z ustande. K unst u n d  W is- 
senschaft e rfreu te  sich  se ines b e so n d e re n  Schu tzes. E r p r o -  
c lam irte  d ie  v o llstand ige  N egerem ancipation  in den  d a -
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n isc h -w estind ischen  C olonien von  einem  b estim m ten  Z eit- 
p u n k te  ab . — E ine gltickliche Losung d e r  sch lesw ig -ho l- 
s te in ischen  F rage b lieb  ihm  n ich t g ew ah rt; e r  v ersch ied  
nach  e in e r  k u rzen  K rankheit im  Ja n u a r  1 848.

F ried rich  VII., d e r je tzige Konig von D anem ark , C hri
stians VIII. S o h n , gab sogleich n ach  se in er T h ro n b es te i-  
gung dem  Volke se inen  E n tsch lu ss k u n d , eine freie co n s ti-  
tu tionelle  S taasverfassung  einfiih ren  zu  w ollen , d ie, w ie  e r  
sich  au sd riick te , schon  vo r dem  T ode se ines V aters von 
d iesem  m it au f seine V eran lassung  b esch lossen  w ar.

Die H erzogthiim er, d ie  den  offenen B rief C hristians V III. 
vom  Ju li 1846 im  frischen  A ndenken h a tten  u n d  keinen  
G esam m tstaa t m it D anem ark  b ilden  w ollten , besch lo ssen , 
sich  an  d e r  B era thung  d er neu en  In stitu tio n en  n u r  u n te r  P ro 
te s t zu  betheiligen . A uch die n a tionale  sogenann te  E id e r-  
P arte i in D anem ark , w elche  die b e i w eitem  g ro ssere  Zahl 
d er B evolkerung b ild e t, w a r  dem  G esam m tstaa te  entgegen.

Die folgenden B egebenheiten s in d  Je d e rm an n  b ek an n t. 
D er S tu rm , w elch er im  F e b ru a r  1848 von P aris  aus iib e r  
ganz E u ro p a  g ing , fachte das lange g lim m ende F eu er zu  
hellen  F lam m en an . In  K openhagen verlang te  an  d e r  Sp itze 
von  15— 20,000 B iirgern eine D eputation  des M agistrats u n d  
d e r  B iirgerschaft d ie  A bdankung  des von  C hristian  VIII. 
geerb ten  u n d  die E rn en n u n g  eines- n a tio n a len  M iniste
r iu m s. D er Konig an tw o rte te , dass e r  d iesem  W u n sch e  b e -  
re its  zuvorgekom m en s e i, u n d  e rn a n n te  am  21. M arz 1848 
das nach  d en  V ersam m lungen  im  C asinosaale sogenann te  
C asinom in isterium . Inzw ischen  h a tte  eine V o lksve rsam m - 
lung in R endsburg  d ie  A bsendung  e in er D ep u ta tio n  n ach  
K openhagen besch lo ssen , u m  die po litische  Union S ch les- 
w igs m it H o ls te in , die C o nstitu irung  d e r  b e id en  H erzog
th iim er als einen se lbststand igen  S taat, u n d  dem  zu  Folge 
die A ufnahm e Schlesw igs in  den  d eu tsch en  B und  zu  e rlan -  
gen. Die A n tw ort des Konigs lau te te  d a h in : dass H o l -
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s t e i n  se ine eigene freie V erfassung u n d  eigene F inanzen 
erh a lten  u n d  Theil an  d e r  E n tw ickelung  D eu tsch lands n eh - 
m en  so lle ; S c h l e s w i g  dahingegen, u n te r  W ah ru n g  se i-  
n e r  p rov inzie llen  Selbsts tand igkeit, n am en tlich  d u rch  einen  
eigenen Landtag , m it D anem ark  zusam m en  eine freie V er
fassung  w u rd e  verliehen  w erd en . Am 24. M arz w a r  die 
F estung  R endsburg , b e re its  vor d e r  R u c k k e h rje n e r  sch les
w ig -  h o lste in ischen  D ep u ta tio n , iib e rru m p e lt w o rd e n ; 
d as Volk bew affnete  s ic h , F re isch aaren  s tro m ten  aus 
D eu tsch lan d  h e r b e i ; d e r  Konig von P reu ssen  sa n d te  z u e rs t 
se in e  T ru p p en  nach  H o ls te in , denen  das \ 0. A rm eecorps 
a u f  B undesbefehl folgte. Die D anen w aren  u n te rd essen  in 
Schlesw ig eingeriick t. Die sch lesw ig -h o lste in isch en  T ru p 
p e n  u n te r  A nfiihrung des P rin zen  von  N oer w u rd e n  bei 
B a u  geschlagen, u n d  die D anen nah m en  eine a b w arten d e  
P osition  b e i d e r  S tad t Schlesw ig ein. H ier w u rd e n  sie am  
23. A pril von p reu ss isch en  u n d  B u n d e stru p p en  angegriffen 
u n d  m u ss ten  sich  zu riickged rang t nach  Alsen ziehen . Da
m ark  r ie f  d ie  b e re its  e rw ah n te  G aran tie  d e r  G rossm achte 
an , d ie  je d o c h  n u r  von d e r  R epublik  F ra n k re ich  ohne V or- 
b e h a lt a n e rk a n n t w a rd . E ngland  b o t se ine  bona offlcia an . 
S chw eden  tin d  R u ssiand  p ro te s tir te n  gegen einen  Angriff 
a u f  Jiitland . Die dan ische  M arine b lo k irte  d ie  deu tsch en  
H afen u n d  th a t dem  H andel g rossen  A b b ru ch . U nter V er- 
m itte lu n g  desK onigs von S chw eden  tr a t  end lich  nach  m e h -  
re re n  vergeb lichen  Y ersuchen  u n d  n ach  d en  trau rig en  E r-  
e ign issen  in F ra n k fu rt d e r  m ehrfach  m odificirte  W affenstill- 
s ta n d  vom  26. A ugust in K raft. Amt 17. N ovbr. t r a t  das 
C asino - o d er M arz-M im sterium  a b , das n eu e  M inisterium  
n a h m  jed o ch  se in  P rog ram m  an. Die Zeit des W affenstill- 
s ta n d e s  v e rs tr ich  u n te r  gegenseitigen Z ankere ien  w egen 
n ic h t g en au e r Befolgung d e r  C o n v e n tio n , u n d  w u rd e  am  
26. F e b ru a r  1849 von D anem ark  gekiindigt. Die F e in d - 
se ligkeiten  fingen je d o c h  w egen U ebersendung des dan ischen
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U ltim atum s nach  L ondon e rs t am  3. A pril an . N ach d e r  fiir 
d ie Diinen v erderb lichen  K atas trophe bei E ckern fo rde , nach  
B esetzung d e r D iippeler S chanzen  u n d  E inn ah m e von Kol
ding v e rstrich  eine geraum e Zeit in  k rieg erisch er U nthatig - 
keit, b is  d e r  Feldzug von 4 849 m it d e r  E n tse tzung  von  F ri-  
deric ia  d u rch  d ie  D anen in b lu tig e r  W eise  endig te. D er 
neue  W affenstillstand  v e rs tr ic h  w ie d e r u n te r  vei'geblichen 
U nterhandlungen , u n d  noch  je tz t is t, indem  w ir  d ies n ie -  
d e r s c h re ib e n , ke ine  gllickliche Losung d ieses fiir b e ide  
P arteien  so unseligen  S tre ites  gefunden .

Bei d e r  B e trach tung  d e r  h eu tigen  V erha ltn isse  D ane
m ark s d ran g t sich  u n s d e r  zw a r z u r  Geniige w ied erh o lte , 
a b e r  desw egen n ich t w en ig er rich tige  Satz a u f : D anem ark  
b e s te h t n u r  noch  d u rc h  die E ife rsu ch t d e r  so g enann ten  
G rossm achte. E inB lick  au f die K arte u n d  au f d ie  G eschichte 
D anem arks von •ISO? b is  h e u te  lie fert den  B ew eis d ieses 
S atzes. E s folgt a b e r d a rau s , dass ihm  die  A ufgabe g este llt 
ist, sich  ein b esse re s , ein  hoheres R echt se ines B estehens 
zu  e rw e rb e n ; w en igstens is t die lebend ige H offnung u n d  
das S treb en  v o rh an d en , u m  ein so lches zu  e rre ic h en . So 
w ie ein f re ie s , frisches S e lb stb ew u sstse in  d ie  B edingung 
e iner je d e n  P erson lichkeit ist, so is t es au ch  d ie  B edingung 
eines je d e n  Volkes. e in e r  jed en  N ation , w en n  sie  n ich t im  
Laufe d e r  Zeiten d iesen  Begriffen H ohn sp rech e n  u n d  zum  
b lossen  N am en h e rab sin k en  w ill. D och ein behag liches 
S ichse lbstbeschauen  u n d  K okettiren  m it d e r  Y orzeit G rosse 
u n d  Glanz is t  ein  fa lscher W eg zu  dem  ech ten  B e w u ss t-  
s e in ; stehen  b leiben , u n d  sich  an  den B ildern  d e r  Y orzeit 
b lin d  sehen, is t ein  eitles T re ib en , u n d  soli u n te rsch ied en  
w erd en  von dem  sich eren  A nlehnen an  v e rsch w u n d en e  
Z eiten , w o rau s M uth u n d  S tim m ung geschopft w ird , die 
G eschichte d e r  G egenw art zu  vo llb ringen . D anem ark , m it
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seiner schonen geographischen Lage, hatte friiher im Yer- 
eine mit Norwegen eine Stimme abzugeben, wo es sich um  
die Angelegenheiten Europa’s han d elte ; es sah sich 1814 fast 
in derselben Stellung wie ein kleines deutsches souveraines 
Fiirstenthum . Seiner Flotte wie seines bliihenden Handels 
beraubt, in seiner Nationalitat bedroht, versank es in Miss- 
m uth  und  Klage, es w andte seinen angstlichen Blick auf 
lange Zeit von dem zerrissenen Jetzt und der drohenden 
Zukunft zuriick in die gliicklichere Yorzeit, die, ungeachtet 
ih rer Mangel und  strengen Geschicke, doch. vol 1 von re i- 
chen un d  strahlenden Denkmalern w ar. Selbst die neuere 
G eneration , in dem Nationalschmerze g eboren . bedurfte 
der Zeit um  sich in der Zeit zurechtzufinden, auch sie 
blickte einst voll schwerm iithiger Poesie zuriick in die 
Vorzeit.

Doch derB ann ist gebrochen, das Volk ist erw acht aus 
jenen Traum ereien ; ein frisches Leben pulsirt je tz t in den 
Adern der Nation. Die unabhangige Yerwaltung der Ge- 
m einden, obwohl e rst seit einigen Jahren eingetreten, hat 
sich bereits als ein m achtiger Hebel zur Entwickelung des 
Landes gezeigt. Der Associationsgeist der Danen ist ein 
m achtiger Geist, der im raschen W achsen begriffen ist, und 
ihm verdanken sie viele Einrichtungen gemeinniitziger Art. 
Die in W ahrheit volksthiimliche Staatsverfassung bildet die 
Grundlage einer w eileren Entwickelung. Pressfreiheit, Re- 
ligionsfreiheit, offentliche und  miindliche Rechtspflege m it 
Schwurgerichten in politischen und  crim inellen Sachen 
sind starke Pfeiler fiir die Rechte des Volkes und  miichtige 
Beforderer der freien Entwickelung aller guten Krafte. —



4d

II. Æ t a i t j U f d ) t v  I K c b c r M t x k .

Das eigentliche Konigreich Danemark — m it dem da
nischen Staate haben w ir h ier nichts zu thun — besteht 
aus den Inseln Seeland (Sjalland, 127 DM.), Fiihnen (Fyen, 
56 D M .), Laaland (21 x/ i  D M .), Moen (40 D M .), Falster 
(8 y* DM.), Langeland (5DM.), Bornholm (10  DM.) nebst 
einer Menge kleinerer Inseln und  der Halbinsel Jiitland 
(456 DM.). Der Gesammtflachenraum betragt 6913/ 4 DM.

Betrachten w ir zuerst das L a n d , so ist Danem ark ein 
theils zusam m enhangender, theils zerrissener und  abge- 
trenn ter Theil der grossen Ebene, die m an m it dem Namen 
der n o r d e u r o p a i s c h e n  belegt h a t, weil sie eine be- 
deutende Strecke des nordlichen europåischen Festlandes 
einnimmt, indem sie mit ihren hoheren Partien sich an die 
H arz- und  W esergebirge anlehnt, und  von dort als ein 
weicher, schrager Abhang sich h inunter an die Ost- und 
Nordsee, den Kanal zwischen England und Frankreich und 
zum Theil an das atlantische Meer erstreckt. In der Rich- 
tung von W esten nach Osten breitet diese Ebene sich tiber 
den nordlichen Theil von F ran kreich , Iiber ganz Belgien, 
Holland, Hannover, Oldenburg, Mecklenburg und  die Ost- 
seeprovinzen Preussens aus, und gegen Osten geht sie in 
die grosse o s t e u r  o p  t i i s c h e ,  oder r u s s i s c h e  Ebene 
iiber, die aus den an den Haupt-M eerengen der Ostsee (den 
finnischen, lieflandischen und bothnischen Meerbusen) lie— 
genden russischen Landen besteht. Von jener nordeuropai
schen Ebene aus, erstreckt sich nun die d a n i s c h e  H a l b 
i n s e l ,  J i i t l a n d ,  welche die Nordsee von der Ostsee 
trennt, und zwischen dieser letzten und  dem grossen Meer
busen Kattegat liegt der grosste Theil der d a n i s c h e n  I n 
s e l n ,  die sammtlich durch ihre Lage, Form  und E rdbau 
zur Genuge zeigen, dass sie friiher ein Ganzes gebildet ha
ben und sowohl m it jener danischen Halbinsel als m it der
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skandinavischen (Schweden un d  Norwegen) zusam m enhin- 
gen, und dass sie som it als Theile eines breiten, auf vielen 
Stellen durchbrochenen, niedrigen Dammes zu betrachten 
sind, dessen D urchbruch indessen zu sehr verschiedenen 
Zeiten stattgefunden hat. Die einzelnen danischen Inseln, 
die n icht zu diesem  Giirtel oder Damm gehoren, sind theils 
im  Kattegat, theils an der slidlichen W estkiiste der Halb- 
insel belegen, und  diese letzteren sind, der Geologie wie 
der Geschichte n a c h , in einem sehr spaten Zeitalter dem 
Festlande der Halbinsel durch die Macht der Wellen ab- 
gerissen.

Verschiedenartige Kalkschichten bilden die eigentliche 
feste Grundlage des Landes und es kann m it ziemlicher 
Sicherheit angenommen werden , dass sie sich un ter dem 
ganzen Lande hin e rstreck en , w enn sie auch fast iiberall 
von neueren und  jiingeren, nicht zu r Kreideformation ge- 
horenden Erdgebilden bedeckt sind. Indessen hebt sich 
auch die Kalkschicht m itunter iiber alle die anderen em - 
por, nam entlich ist solches der Fall m it dem Kreidefelsen 
Moens Klint, der auf der Insel Moen siidlich von Seeland 
gegen 460 Fuss Hdhe erre ich t, und Stevns Klint an der 
Siidseite dieser letztgenannten Insel. Die Schichten von 
S an d , Lehm und  M ergel, in welchen die sogenannten ge- 
rollten Steine sich befinden, und  durch welche die F rucht- 
barkeit des danischen Staates hinsichtlich Getreidepro- 
duktion und  W aldungen bedingt w ird , sind Theile der 
Form ation der Gerolle und  Geschiebe, derselben, die in 
dem siidlichen Schw eden, dem ostlichen Theile Siid-Eng- 
la n d s , dem ganzen nordlichen Deutschland bis an den 
Harz und  an die sachsischen Gebirge, an die nordostliche 
Ebene um  die Ostsee h e rrs c h t, und  die wahrscheinlich in 
Verbindung m it derselben Formation in Russiand und Po
len steh t; und es ist eine Merkwiirdigkeit, dass jene zahl- 
losen Bruchstlicke von Urgebirgsmasse sich in einem Lande



GEO GNOSIE. 47

zerstreut finden, das durchaus keine Gebirge oder eigent- 
liche Felsen b a t, von denen sie abstam m en konnten. •—

Die Formation der Gerdlle und  Geschiebe hat im Gan- 
zen wenige grosse Flåchen oder E benen, un d  indem  sie 
somit einen offenen Gegensatz zu der unfruchtbaren A h l-  
f o r m a t i o n ,  dem Erdgebilde ist, welches an der W est- 
kiiste der Halbinsel grosse Strecken des Landes bedeckt 
(eine Formation, die, in Yerbindung m it Bernsteinkohlen- 
Form ationen, ihre Herrschaft durch grosse Theile Schles-^ 
wigs, Holsteins, bis Altona, und in die hannoversche Haide 
ausdehnt), lasst schon bei einer fliichtigen Beschauung die 
fruchtbaren, wellenformigen Gegenden Danemarks, die In -  
seln und die Ostkiiste Jiitlands m it ihren Thalern und  Hii- 
geln erkennen, von denen der hochste, der sogenannte 
,,H im m elberg“ , in der Nahe des Stadtchens Skanderborg 
in Jiitland , n u r 550 Fuss liber das Meer em porragt. Die 
stete Abwechselung von Thal und  Hugel, die somit, — eine 
Strecke der W estkiiste Jiitlands ausgenom m en, wo die 
Fortsetzung der liineburg’schen Haide sich ausdehnt, — 
das Land fast durchgangig bietet, tragt, im Yereine m it der 
Fruchtbarkeit des Lehm bodens flir Korn und  Buchenwald, 
dazu bei, den m eisten Gegenden ein reiches und  anm uthi- 
ges Ansehen zu verleihen, aber sie m acht auch w iederum , 
dass alle die schonen Gegenden einander, fast bis zur Mo- 
notonie, ahnlich sind.

Die Insel B o r n h o l m ,  die freilich auch Schweden 
naher liegt und geographisch un d  geognostisch eher dahin, 
als zu Danemark gehort, m acht die einzige Ausnahme von 
dem bereits Gesagten, indem  h ier die Grundlage des Landes 
Granit ist und 6 % Quadratmeilen von den 10  lhrer ganzen 
Ausdehnung plutonisch sind. Alle die besonderen Verhalt- 
nisse und die vielen Abwechselungen, welche Gebirge und 
Felsengrund in der N atur und Beschaffenheit eines Landes 
hervorbringen, kennt man in Danem ark fast gar nicht.
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W as aber zur Abwechselung der Landschaften dient, 
sind die vielen Binnensee’n und  kleinen Fliisschen, die oft 
pittoresken, grossen und  kleinen Moorstrecken, so wie die 
iippigen Buchenwålder, — G egenstande, die auch zugleich 
theils zur Fruchtbarkeit des Bodens und zur Erleichterung 
des Verkehrs beitragen , theils Brennmaterial an Torf und 
Holz liefern, und  endlich Fischerei und Jagd gewahren. 
Die Fliisse konnen nur von Boten befahren w e rd en , und 
haben fiir. den wichtigen Seehandel wenig B edeutung; aber 
von um  so grosserem  Belange sind hier die unzahligen 
grossen und  kleinen M eerbusen, die an der Ostkiiste der 
Halbinsel und  iiberall an den Inseln sich befmden, und oft 
m eilenweit in das Land h ineinschneiden; sie bringen Stadte 
und P latze, die sonst eine n u r anmuthige Fernsicht des 
Meeres haben, in taglichen, leichten Yerkehr m it ihm, und 
dadurch  m it der iibrigenW elt. Ebbe undF lu th  beeintrach- 
tigen gar nicht die Schifffahrt an den danischen Ostseekii- 
sten. Die Ostsee hat iiberhaupt noch viel von dem Charak- 
te r eines Binnenm eeres (so z. B. enthalt ihr Gewasser nur 
ein Hunderttheil Salz, wahre.nd die Nordsee ein Dreissigtheil 
hat), aber schon die m achtigen W asserstrassen, die sich 
zwischen den Inseln hinziehen, der Sund, der grosse Belt, 
kleine Belt und der Kattegat, nam entlich der le tz te re , der 
die Ostkiiste Jiitlands bespiilt, tragen, wenn auch ungere- 
ge lte , doch Spuren dieses P hanom ens, das erst in dem 
Sunde so unbedeutend w ird, dass es n u r einen, Unterschied 
von wenigen Zollen in dem  W asserstande betragt. N u r a n  
der W estkiiste Jiitlands dom inirt die Ebbe und  Fluth der 
N ordsee, dieses Meeres von so gewaltsamem Charakter. 
Selbst im stillen W etter, sowohl vor, als nach einem S tur- 
me, ist es oft so unruhig, dass sein dumpfes Brausen zwei 
bis drei Meilen von der Kiiste landeinw årts entfernt gehort 
w erden kann. Und erhebt sich nun vollends einer der, in 
jenen nordlichen Gegenden Jiitlands so haufigen westlichen

http://wahre.nd/
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Stiirme, so wiilzt das Meer in schåum ender Raseiei und 
m it donnerndem  Briillen seine weissen, hauserhohen W el- 
ien gegen die Kiiste, und thiirm t hier ungeheure Massen 
feinblattrigen Sandes an derselben auf;  einen grossen Theil 
spulen die Wogen zw ar w ieder fort, aber ein eben so gros- 
ser Theil bleibt an der Kiiste, in der Form hoher Walle 
(Sandklitten) liegen, und diese Klitten bilden w iederum  
die Yorrathskam m er des Flugsandes, der mit dem W inde, 
gleich einem Schneegestober, w eiter in das Land gefiihrt 
w ird. Und doch haben auch diese Gegenden, wo die Sand
klitten oft in doppeller Reihe liegen, und Schutz gegen die 
Wellen bieten, an den Stellen, wo Meerbusen hineinsclm ei- 
den, ihren Reichthum. Die Fluth bildet in ihnen, durch fast 
regelmassige Uéberschwemmungen, die herrlichsten Marsch- 
wiesen langs der Binnenktisten dieser Busen. Es ist hier 
eine merkwiirdige Abwechselung, fiir die keine Beschrei- 
bung geniigt, von W iesen, von Haide, von Sturm fluth und 
Flugsand, von grossartigen Situationen, grossartig durch 
ihre Oede.

Nachdem w ir so viel von Ilaide und Flugsand gespro- 
chen haben, diirfle es von Interesse sein, zu erfahren, in 
welchem Verhiiltnisse diese zu dem bebauten Boden stehen :

In Jiitland, welches 37 Meilen lang, m it einer durch- 
schnittlichen Breite von 16 bis 18 Meilen ist, sind 254 geo- 
graphische Quadratmeilen Ackerland und W iese, \ 1 9 H a ide,
13 F l u g s a n d ,  37 Moor, 1 2 W ald, 16 Strassen, W asserlei- 
tungen und Stacltplané, 4 1/ .  Seeplan. Das Ackerland verhalt 
sich demnach zu dem iibrigen Areal wie 1 ,i5 11 • — Auf den 
Inseln sind 196 geographische Quadratmeilen Ackerland und 
W iesen, 20  Wald, S 1/.* Moor, 1 0  Strassen, W asserleitungen 
und Stadtpiiine, 3 ‘/ 2 Seeplan. Das Ackerland verhalt sich 
also hier zum iibrigen Areal wie 5 : 1 .  Fast zwei Drittel des 
ganzen Danemarks ist dem nach Ackerland, ein Verhaltniss, 
welches, in Verbindung m it der klimatisehen Beschaffen- 

Kopenhagen. 4
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heit und anderen Umstånden, ihm eine Hauptseite seiner 
m ateriellen Entwickelung so zu sagen vorgeschrieben hat. 

Die geographische Lage Danemarks ist ungefahr Unter 
54 bis 58° N. B. und 25 bis 31° 0 . L. Seifl Klima ist ein 
weit giinstigeres, als m an von seiner ndrdlichen Lage er- 
w arten sollle. Die jahrliche Mittehvarme ist, als eine Folge 
des llachen Landes (flach im Gegensatze ZU allen Gebirgs-- 
gegenden) und  seiner westlichen Lage, weil es iiberall 
von der See um giirtet is t, grosser als die vie'leff, Weit 
siidlicher belegenen Gegenden. Der eigentliche W inter fangt 
m itunter Ende N ovem ber, in der Regel erst tiffl W éih- 
nachten an, und er hort gewohnlich gegen Ende des Mouats 
Mårz auf. Deshalb gedeihen auch, namentlich auf den da- 
nischen Inseln, viele Baume, die fast jeden W inter in Preus
sen und Mecklenburg siechen (z. B. der Goldregen und die 
W allnuss). W enn w ir in ein p aar W orten den Geschafts- 
gang der danischen Landwirthschaft zusamm enfassen, 
m ochte der Leser am allerleichtesten eine bestim m te An- 
sicht von dem Klima gewinnen. Es w ard  bereits bem erkt, 
dass der W inter in der Regel Ende Marz aufhOrt; um  diese 
Zeit, oder spatestens Ende April, ist der Pflug in Gang ge- 
setzt, und  Hafer, Erbsen, W icken und  Riiben w erden um 
dieselbe Zeit gesaet. Mit dem Monate Mai lasst der Nacht- 
frost nach, und in gewohnlichen Jahren hat der Bauer sein 
Land um  die Zeit zwischen den acht ersten und  den acht 
letzten Tagen dieses Monats bestellt. Mitte Mai ist der Raps 
steif genug, um  zum Stallfutter angewandt w erden zu kon- 
nen, und gegen Ende des Monats ist der Roggen hiezu 
dienlich ; um  dieselbe Zeit (der 23. Mai w ird als Mittelzeit 
betrachtet) schlagt der Buchenwald aus. Ende Mai ist das 
Gras auf dem Felde gewohnlich so weit gediehen, dass grosses 
Vieh daselbst weiden kann. Gegen Ende Juni sind der friihe 
Klee, das W iesengras und  die friih gesiieten W icken und 
Hafer zum  Stallfutter geeignet; das Raingras w ird  zu Heu
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gemaht. Gegen Ende Juli ist Rapsernte, gegen Mitte, oft 
Anfang August ist K ornernte, die bis gegen An fang oder 
Mitte Septem bers dauert. Gegen Ende Septem bers und  An
fang Octobers w erden Roggen und Weizen gesået, und  die 
Bauinfriichte abgepfliickt. Gegen Ende Octobers treibt m an 
gewohnlich das Vieh in den Stall ein. Im November w ird 
der Nachfrost haufiger und, wie bereits oben bem erkt, der 
W inter, der in der Regel erst gegen W eihnachten sich m it 
Schnee und anhaltendem  Tagesfroste einfindet, fangt m it- 
unler gegen Ende dieses Monats an. Dass die nordlichen 
und nordwestlichen Gegenden Jiitlands eine Ausnahme von 
dem milden Klima darbieten, — der Som m er ist dort w e- 
niger lachend, und der W inter ist langer und strenger, — 
und dass w iederum  die siidlichsten Gegenden der Inseln 
Seeland und Fiihnen das Mildeste des Milden bieten, davon 
unterrichtet uns bereits ein Blick auf die Karte; und Das, 
was oben von der Yerschiedenheit der Nordsee und Ostsee 
iliichtig bem erkt w ard. Die Feuchtigkeitsverhaltnisse sind 
gleichfalls recht giinstig. Zu 6 l/ s Grad jahrlicher Mittel- 
w årm e stehen 4 9 Zoll 6 ,-7  Linien Regen. Stiirme treffen 
selten w ahrend der E rntezeit ein ; der zum Befruchten des 
Korns nothigeW ind bleibt niemals a u s ; Orkane sind hochst 
selten; W asserhosen und  W olkenbriiche sind fast unbe- 
k a n n t; Hagel trifft einzelne Male des Jahres ein, aber fast n ie 
mals m it solcher Starke, dass er grossen Schaden an ric h te t; 
Misswachs ist fast so gut wie unbekannt im Lande. W enn 
aber somit das Klima Danemarks in okonom ischer Bezie- 
hung ein weit giinstigeres ist, als seine nordliche Lage vor- 
aussetzen lasst, und wenn es auch, wenigstens fiir die Ein- 
wohner des Reiches, sich als ein gesundes erweist, — die 
Vermehrung der Volksmenge bezeugt dieses, — so ist es 
doch zu gleicher Zeit ein durchgehend weniger angeneh- 
mes, weil das W etter unsle t und windig, die Luft håufig 
feucht und der Himmel oft bewolkt ist. —

4 *
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Danemark ist in sieben Kreise (,,Stifte“ ) getheilt, von 
denen drei auf die Inseln fallen. Diese Eintheilung ist in- 
dessen fast n u r von geistlich-adm inistrativer Bedeutung; 
betrachten w ir es lieber m it Bezug auf die S t a d  t e  und 
das p l a t t e  L a n d ,  indem  w ir noch bem erken, dass die 
Eintheilung der Stifte w ieder in A e m t e r  zerfallt, von 
denen n e u n  auf die Inseln, z e h n  auf Jiitland kommen, 
und die w iederum  in H a r  d e n  und Ki r c h s p i e l e  einge- 
theilt sind. Im Ganzen hat das Land 68 Stadte, von denen 
42 auf den Inseln, 26 in N ord-Jiitland liegen; die einzige 
grosse Stadt un ter ihnen ist die H aupt- und Residenzstadt 
K o p e n  h a g e n  auf Seeland, die 4 30,000 Einw ohner h a t ; 
nach dieser folgt O d e n s e ,  d ieH aup tstad t aufFuhnen, mit 
circa 10,000 bis 12,000, H e l s i n g o r  am Sunde, Aa l 
b o r g ,  A a r h u u s ,  R a n d e r s  in Jiitland m it resp. 7000 
bis 1 0 , 0 0 0 , H o r s e n s  mit 5000 u. s. w . , bis zu einigen 
m it 800 und 900 Einw ohnern herunter. Aber selbst die 
kleinste dieser Stadte, wenn sie am Meere, oder an einem 
Busen desselben liegen, — und wenige sind anders situirt.
— treiben einen nicht unbedeutenden H andel, oft direct 
nach England und  Frankreich, nach Schweden, Norwegen 
und Russiand, und  zum Theil m it eigenen Schiffen. Auch 
Landwirthschaft w ird  von den Stadten betrieben ; zu m eh- 
reren  von ihnen gehoren bedeutende Felder und W iesenr 
wenige entbehren solche ganz. Indessen sind, w ie es sein 
muss, Handel undG ew erbe in ihren versclnedenen Formen 
hauptsachlich in den Stadten zu H ause; die L andw irth
schaft und hin und w ieder etwas Fabrikwesen auf dem 
platten Lande.

Die Einwohnerzahl betrug im Jahre 1845 1,-305,327 
Seelen, welche der lutherisch-evangelischen Kirche ange- 
horen. Die sammtlichen Stadte haben hiervon e. 350,000, 
das p l a t t e  Land umfasst die U ebrigen; dieZahl derB evol- 
kerung, welche sich zu anderen Confessionen bekennt, sind
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im Ganzen gegen 6000, von denen c. 3900 Juden, c. 900 
franzosisch und deutsch Reformirte, c. 900 Katholiken, c. 30 
Anglikaner und ausserdem  noch eine kleine Anzahl Men- 
noniten sind. — Die Durchschnittszahl auf die geographische 
Quadratmeile ist c. 4 900,  und nach der angenommenen 
Regel, dass w eniger denn 1000 Menschen pro Quadratmeile 
eine schwache, und 2500 eine starke Bevolkerung ist, ge- 
hcirt Danemark in dieser Beziehung in die Mitte der euro- 
påischen Reiche. Dass die Inseln und die Ostkiiste Ju t- 
lands starker bevolkert sind, als die W est- und Nordkiiste, 
geht schon aus der Beschreibung des Bodens und Klima’s 
hervor, und um ein Beispiel anzufiihren, hat die Insel Fiih- 
nen 2366 Individuen auf der Quadratmeile, die AemterVeile 
und Skanderborg in Jiitland resp. 1633 und 1352, wdhrencl 
W iborg-Amt 1008, und Ringkjopmg-Amt an der W estseite 
nur 681 zahlen. D i e G e b u r t s -  und T o d e sv e rh a ltn isse  
stellen sich zur Zahl der Gesam mtvolksm enge: die erste- 
ren wie 1 zu 31,i3, die letzteren wie 1 zu 43,0.,. Auf jedes 
H undert der Bevolkerung kommen jahrlich 3 ,21 Geburts- 
und 2 ,3- Todesfalle.

Betrachtet man die Bevolkerung in Beziehung zu ihrer 
Beschåftigung (zu den Nahrungszweigen), dann steht die 
Klasse D erer, die vom L a n  d b  a u  leben , oben a n ; ihre 
und ihrer Familien Anzahl ist 465 von 1 0 0 0 , und legt m an 
hiezu allein die Klasse der Tagelohner auf dem platten 
Lande (ein grosser Theil dieser Klasse in den Stådten lebt 
ubrigens auch durch den Ackerbau), die 104 von 1 0 0 0  be
tragt, und erwagt man zugleich , dass Yiele der iibrigen 
Klassen der Gesellschaft sich zum T heil, oder als Neben- 
erwerb, gleichfalls m it Landbau beschaftigen, so kann es 
m it Gewissheit angenommen werden, dass weit m ehr als 
die Halfte der Bevolkerung ihren Unterhalt von dem Acker
bau und der Yiehzucht ziehen, fiir welche letztere das 
Klima sich, im Ganzen betrachtet, sehr eignet. Die in  d u -
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s t r i e 11 e Klasse ist nachher die zahlreichste; durclischnitt- 
lich kommen 195 auf 1 000;  sie hat selbstfolglich ihren 
Hauptsitz in den Stadten, und das Verhaltniss zwischen 
Stadt und Land in dieser Klasse ist resp. 390 und 146 von 
1000. Zur c o m m e r c i e  11 e n  Klasse rechnet man 147 von 
1000 der Stadtbevolkerung, n u r 7 von der des platten Lan
des, im D urchschnitte von derGesammtb'evolkerung 36 von 
1000. S e e f a h r e n d e ,  F i s e  h e r  und iiberhaupt die Klasse, 
die ihren Unterhalt durch die See sucht, zahlt nu r gegen 
28 von 1000, eine Zahl, die fiir ein, von der See iiberall 
um fluthetes Land sehr gering erschein t; in alteren Zeiten 
ist sie weit grosser gewesen, aber nach und nach, wie die 
W aldungen gelichtet, das Moor in W iese und Acker ver- 
wandelt, iiberhaupt die Cultur des Bodens zugenommen 
und die Landwirthschaft selbst auf den kleineren Bauern- 
hdfen, nam entlich der Inseln, sich dreist m it der nord- 
deutschen m essen kann, ist sie in Abnahme gerathen.

Die Klasse der B e a m t e n  zeigt folgendes V erhaltniss: 
Die G e i s t l i c h k e i t  (inclusive der Kirchendiener) und 
der L e h r e  r s  t a  n d gegen 21, die C i v i l  beam ten 22, Of- 
ficiere und andere M il i ta rb e a m te  der beiden E tats 4, 
dienstthuende Unterofficiere, Soldaten und M arinem atro- 
sen 1 2  von jedem  Tausend der Gesammtbevolkerung. Von 
Pensionisten, Gapitalisten und iiberhaupt der Klasse, die 
von ihren Geldmitleln leb t, ohne einem Nahrungszweige 
anzugehoren, kommen 37 von jedem  Tausend. Die Zahl 
Derer, welche Al m o s e n  geniessen, ist 30 von 1 000 , aber 
u n ter diesen sind denn auch Diejenigen mitgerechnet, 
welche in den Spitalern und  Anstalten versorgt w erden, 
und  die eigentlich nicht zu dieser Klasse gehoren. Die Zahl 
der H a n d w e  r k e r  ist fiir die Stadte 40,565, fiir das platte 
Land 50,565; die Landbevdlkerung ist viermal so gross, 
wie die der Stadte, und  es zeigt sich som it deutlich, wie 
sehr der Hanwerksbetrieb seinen Sitz vorzugsweise in die
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sen hat. Die W eber sind w iederum  am zahlreichsten unter 
den Handwerkern vertreten, es koramt fast ein W eber auf 
jedes Hundert der ganzen Bevolkerung.

Auf die a g r o n o m  i s c h e n  Verhaltnisse war, seit dem 
Jahre 1784 , die fortwahrende Aufmerksamkeit der dani- 
schen Regierung gelenkt, und hinsichtlich der Reformen in 
dieser Richtung w urde sie zum Theil bereitw illig auch von 
den Besitzern der grdsseren Giiter, wo die dahin gehoren- 
den Bauern zum Frohndienst pflichtig waren, unterstiitzt. 
Unzahliche der Pachtbauern dieser grdsseren Giiter, die 
sich nam entlich auf den Inseln gebildet hatten, sind ver- 
schwunden und m ehr und m ehr geht der danische Bauer 
aus der Reihe der Pachter in die der E rbpachter und  E i- 
genthiimer tiber. Die flir den Landbau, wie uberhaupt fur 
Bildung und W ohlsein druckenden Verhaltnisse, un ter de
nen der Bauer friiher in Danem ark leb te , haben bereits 
langst ihre Existenz eingebiisst; der Frohndienst w ar seit 
Ende des vorigen Jahrhunderts durch ein allgemeines Ge- 
setz geregelt und iiber alle W illkiir gestellt, er ist nach und 
nach durch freiwillige Gontracte oft zwischen den Bauern 
und den Besitzern ganzer Grafschaften und Baronien zum 
Theil in jahrliche Geld-Abgaben verwandelt w o rd e n ; der 
kleine Rest dieser Natural-Abgabe w ird  bald vor dem Hau- 
che des neuen Staats-G rundgesetzes fallen.

Der Bauer ist, wie schon erw ahnt w ard, der zahl- 
reichste Stand im Lande, derA ckerbau die wichtigste N ah- 
rungsquelle. W enn w ir also die m a t e r i e l l e  C u l t u r  des 
Landes betrachten und uns zuerst an die r o h e n  S t o f  fe 
wenden, so ist auch die G e t r e i d  e -P ro d u c tio n  h ier die, 
welche obenan steht. Sie kann in Mitteljahren auf 6 1/ .  Mil
lionen Tonnen von W eizen, Roggen, Gerste, Bucliweizen 
u nd  Erbsen veranschlagt w erden. Fiir das Jahr 1847, wel- 
ches etwas iiber ein Mitteljahr war, finden w ir sie folgen- 
dermassen calculirt: W eizen 600,000 T onnen, Roggen
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3,200,000, Hafer 3,900,000. Gerste 3,400,000, Erbsen und 
andere Hiilsensaat 750,000. — W ie bedeutend die Pro- 
duction gestiegen, sieht man daraus, dass in dem Quin- 
qnennium 1 836 — 1840 der Ueberscliuss nur 1 ■/+ Million 
Tonnen b e tru g ; in den drei Jahren 1841 — 1843 gleichfalls 
nur 1 V+ Million ; in den drei Jahren 1844 — 1 846 s tieg e r 
bis zu 2 l/ i  Millionen, und  fiir das Jahr 1848 allein betrug 
d e r  U e b e r s c h u s s  3 '/4 Millionen Tonnen oder 50%  m ehr 
als irgend ein anderes Jahr mit der grossten Ausfuhr. Die 
Kartoffel-Production ist imSteigen, jedocli nicht als bedeu
tend zu b e trach ten , die Ausfuhr w ahrend des Zeitraum es 
vom Jahre 1836 — 1840 w ar durchschnittlich nur 42,000 
Tonnen. Der R a p s  hat in den zwei letzten Decennien eine 
wichtige Rolle bei dem Aekerbau einiger der Inseln ge- 
sp ielt; auf Fiihnen und Langeland scheint sein Anbau von 
Dauer zu werden ; in den Iibrigen Theilen des Landes 
scheint man ihn nach und nach w ieder fallen zu lassen. 
Ausser dem Verbrauch des Landes, der aber nicht gerade 
bedeutend ist, w erden jahrlich n u r gegen 1 0 ,0 0 0  Tonnen 
ausgeftihrt. V o n F l a c h s  p roducirtD anem arkbis jetz t nicht 
m ehr denn die Halfte seines Verbrauchs, von H o p  fen  u n - 
gefahr n u r drei Viertheile. Von H a n f ,  T a b a k ,  R u m m e l ,  
S e n f  und anderen Pflanzen, die Gegensland des Handels 
sind, ist der Bau zu unbedeutend, als dass er h ier Gegen- 
stand unserer Aufmerksamkeit sein konnte. Der G a r t e n -  
fa a u  ist, wenn m an die Inseln Amager, den Kiichengarten 
Kopenliagens, so wie einige Gegenden von Ftihnen aus- 
nim m t, im Ganzen genommen noch etwas zuriick, nam ent- 
lich auf Seeland und in Jiitland.

Die W a l d u n g e n  Danem arks haben sowohl hinsicht- 
lich ihres Umfanges als ihrer BeschafTenheit viele Verande- 
rung w ahrend der letzten Jahrliunderte erlitten. Sie sind 
in ziemlich hohem Grade gelichtet worden, und  die Forst- 
ku ltu r hat spater d i e  B u c h e  iiberall zur Herrschaft ge-



VIEH ZU C H T. o7

b ra ch t; die Eichen und die Nadelholzer, welche letzteren 
alle angepflanzt sind, erscheinen dagegen sparsam er; die 
Ulme, die Espe, die W eide, die Birke kommen je tz t nur 
einzeln oder in sehr kleinen Partien vor. Der Unterwald, 
das Gebiisch, besteht hauptsachlich aus Hasel, W eissdorn, 
Schlehen, und in dem feuchten Boden aus Erlen, W asser- 
fliedern u. s. w. In alten Zeiten, vor der Yerbreitung des 
Christenthums, w aren namentlich die danischen Inseln m it 
Riesenwaldern fast iiber und iiber bew achsen , und  das 
Klima w ar in Folge dessen sehr rauh und nebelig ; jetz t sind 
nur gegen 4 ° / 0 des Gesammt-Areals des Konigreichs W ald, 
oder gegen 8 %  des der Inseln, gegen 2%  Jiitlands, und  das 
Klima ist, wie friiher bemerkt, ein ganz anderes geworden.

So sehr das Klima und der Boden —  Jiitlands W est- 
kiiste ausgenommen — sich fiir V i e h z u c h t  e ignen , so 
w ar diese doch, wenn sie auch, nam entlich von Hornvieh, 
der Quantitåt nach doppelt so gross als vor siebzig Jahren  
ist, hinsichtlich der Qualitat, bis auf das letzte Decennium 
nicht eben im Fortschreiten. Die letzten Jahre geben Hoff
nungen Raum, dass mit dem gesteigerten Bau vonKlee und 
anderen Futterkrautern, m it der allgemein grosser gewor- 
denen Einsicht hinsichtlich der Racen und deren Vered- 
lung, und hinsichtlich der Butterproduction, die Viehzucht 
bald denselben Standpunkt erreichen w erdew ie  derA cker- 
bau. Die B utterproduction ist bereits um m ehrere Procent 
jahrlich im Steigen und die E infuhr von B utter, welche 
friiher stattfand, hat sich in Ausfuhr verwandelt, trotzdem  
dass der eigene Bedarf des Landes gestiegen ist. Auch die 
Ausfuhr von gesalzenem und  gerauchertem  Fleisch ist w ah- 
rend der letzten 10  Jahre mit 2 */2 Mal so Viel als friiher im 
Steigen; die von lebendigem Vieh in Abnahme, wenn auch 
das Hornvieh der jiitland’schen Race von fremden Viehhand- 
lern als ausgezeichnet betrachtet und von diesen nach den 
Marschgegenden Holsteins ausgefiihrt w ird. Inwiefern eine
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im Ietzten Jahre angefangene directe Ausfuhr von Hornvieh 
nach England rentiren  kann, ist noch nicht bekannt. Die 
Schweine- und  Schaafzucht ist im Steigen. Mehrere nicht 
unbedeutendeSchafereien sind angelegt und die Racen sind 
durch fremde verbessert, wohingegen man bei dem Horn
vieh es nach gemachten Erfahrungen vorzieht, n u r die in- 
landischen Racen zu veredeln. Hinsichtlich der P f e r d e -  
z u c h t  haben die Erfahrungen undÉ xperim ente wohl auch 
dargethan, dass die Veredlung der inlandischen Racen 
ohne Hiilfe frem der Pferde-Arten die sicherste ist, und 
diese Ansicht gewinnt taglich m ehr Terrain, auch bei der 
Regierung. Das urspriingliche danische Pferd ist gerade 
kein Renner, aber es ist im Auslande als Cavaleriepferd, 
als Reit-, W agen- und Arbeitspferd geschatzt, und die Re- 
m ontirungen in P reussen , Sachsen, Frankreich, Oester- 
reich und  Schweden uben grossen Einfluss auf die Ausfuhr 
dånischer Pferd e aus. Die jahrliche P r  o d u  c t i  o n von da- 
nischen Pferden ist etwas iiber 24,000 Stiick. Die Race soli 
von tatarischer Herkunft sein. Die beriihm te weissge- 
borne Pferde-Race, die persischen Ursprungs sein soil, ex- 
is tirt je tz t n u r in wenigen E xem plaren ; sie ist seit dem 
grauen Alterthum in Danemark heim isch. Die Regierung 
ha t durch Gestiite und auf andereW eise  Sorge fiir d ieC on- 
servirung der eingebornen P ferde-R acen  getragen, die 
einen wichtigen Handels-Gegenstand bilden.

Die m i n e r a l i s c h e n  Stoffe sind in Folge der bereits 
geschilderten geognostischen Beschaffenheit des Landes von 
ganz untergeordneter W ichtigkeit in national-okonom ischer 
Beziehung. Die Kalkproduction ist die b ed eu tendste ; sie 
betragt gegen 300,000 Tonnen. Der auf der Halbmsel Jiit- 
land vorkom mende sogenannte ,,R aseneisenstein“ , ein Erz 
d e r friiher besprochenen Ahlformation der Haide, ha t zwar 
durch  angestellte Versuche 26 */> %  Eisen gegeben, sich als 
leicht schm elzbar bew ahrt und  fiir Giesserei geeignet, je -  .
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doch haben die unglaublich billigen Preise des englischen 
Eisens bis jetzt den Einfluss gehabt, dass der Raseneisen- 
stein so gut wie unbenutzt ist. Fast in allen Provinzen des 
Reichs sind die verschiedenen Thonarten haufig, und  auf 
der Insel Bornholm sind nicht allein sie im Ueberfluss zu 
Hause, sondern auch P orzellanerde, die ein sehr gutes 
weisses Porzellan giebt. E twas Alaunschiefer und Stein- 
kohlen finden sich auch auf Bornholm ; die Steinkohlen 
reichten bis je tz t n u r fiir den Bedarf der Insel a u s ; Acker- 
bau und Fischerei sind dieHauptbeschaftigungen der Born
holmer.

Von der Veredelung roher Stofle, der I n d u s t r i e  Da
nem arks , leben n u r etwas iiber »/s der Bevolkerung, das 
heist, sie ist fiir diesen nur der Hauptnahrungszweig. W ie die 
Industrie sich aber in H a n  d w e r k e  und  F a b r i k e n  theilt, 
so ha t sie auch noch eine grosse U nterabtheilung, den 
H a u s f l e i s s ,  die Industrie  theils fiir den eigenen Bedarf, 
theil als N eben-Erw erb der Familien. Diese ist nun sehr 
verbreitet, namentlich auf dem platten Lande, woselbst sie 
fast iiberall wenigstens hinreichend den eigenen Bedarf von 
wollenen und  leinenen Sachen, durch den Hausfleiss der 
Frauen producirt. W eniger industrios sind dort dieM iinner 
und n u r in einzelnenGegenden Jiitlands, wo auch dieM an- 
ner wollene W aare s trick en , Holzschuhe verfertigen und 
Topfe b rennen , auf Bornholm und Fiihnen, wo der Bauer 
selbst alle seine holzernen Ackerbau-Gerathschaften m acht, 
kom mt ein Ueberfluss in den H andel.— Die H a n  d w e r k e  
und F a b r i k e n  haben vorzugsweise ihren Sitz in den 
Stadten. Unter Begiinstigung eines steigenden Kapitals und 
Nationalwohlstandes, durch die grossere Entwickelung der 
Agricultur und die stets wachsenden Schwierigkeiten, die 
Kapitalien m it Vortheil in Landgiiter anlegen zu konnen, 
ist die Industrie in der neuern Zeit bedeutend im Fort- 
schreiten. W ahrend vor 70 — 80 Jahren die allgemeinsten,
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einfachsten und grobsten Industrieproducte ein Gegenstand 
der Einfuhr waren, hat sich der Staat, in dem letzten De
cennium  mit allen wichtigen und allgemeinen Gegenstan- 
den, und nam entlich m it denjenigen, deren der gemeine 
Mann bedarf, selbst versehen. Danemark verarbeitet ein 
so grosses Quantum der im Lande gewonnenen rohen Pro- 
dukte, wie fiir seinen eigenen Bedarf von nothen ist, und es 
veredelt zugleich einzelne rohe Stoffe des Auslandes, als 
z. B. Tabak, Hanf,  Cacao, Roheisen, Steinsalz und eine 
grosseM enge m inder wichtiger Artikel. Es steht aber tro tz- 
dem zuriick in industrieller Beziehung, weil es noch imm er 
grosse Quantitaten seiner Producte, als G etreide, Raps, 
Vieli, Haute, Felle, Talg, Wolle, im rohen Zustande aus- 
fiihrt, weil viele Industriezweige, die un ter giinstigen, na- 
tiirliclien Verhaltnissen a rb e iten , als die Fabrikation von 
Topfen, von Steingut, von Glaswaaren, von leinenen W aa- 
ren und vielen anderen w eniger bedeutenden Gegenstanden 
in der Entw ickelung zuriick s in d , und weil viele kleinere 
Industriezw eige, fiir deren Betrieb kein H inderniss im 
Wege steht, entw eder gar n icht oder fast so gut wie gar 
nicht, ins Leben gerufen sind. —  Von den Handwerkern 
und  verschiedenen Arten industrieller W irksam keit, die in 
genauer Verbindung m it ihnen stehen, diirften folgende 
Anspruch auf besondere Erwahnung haben, niimlich die 
K unstw eber, dann die, H utm acher, die Schuhm acher, 
die T ischler, die Kunstdrechsler (diese letzten ganz be- 
sonders), die T abaksfabrikanten , die Schm iede, Blech- 
a rb eite r, die optischen, astronom ischen und m athem ati- 
schen Instrum en tenm acher, die Fortepianofabrikanten, 
die Uhrmacher, die B uchdrucker (auch diese ganz vorziig- 
lich). Im Allgemeinen, nam entlich in Kopenhagen, kon- 
nen die danischen H andw erker sich m it denen des gros
sen Auslandes m essen , ungeachtet der Zunftzwang noch 
ex istirt; zu erw arten s teh t, dass derselbe von zweck-
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massigeren, zeitgemassen Einrichtungen bald abgelost w er- 
den wird. Von eigentlich grossen F a b r i k e n ‘besi tzt  Da
nemark wenige, indessen ist doch das Fabrikwesen gleich- 
sam im Steigen. Dass das Fabrikwesen niemals ein Haupt- 
nahrungszweig der Danen w erden w ird , ist eine Ansicht, 
die in dem Vorhergehenden iiber dieV erhaltnisse des Lan
des bereits ihre Bestatigung gefunden haben diirfte. Im 
Ganzen betrachtet, ist Danemark ein von der N atur reich 
ausgestattetes Land, und m it einer bis je tz t, wenn auch 
im Steigen begriffenen, doch nicht iiberfullten Population, 
die sich dagegen striiubt, m it einem kiirglichen Tagelohne 
halb zu verhungern , und die sich dem nach wenig flir das 
eigentliche grosse Fabrikwesen e ignet; Danemark hat fast 
gar kein Proletariat.

In enger Verbindung m it der ganzen Production und 
Consumtion eines Landes stelit sein H a n d e l .  */a4 der Ge- 
sammtbevolkerung, circa y? der Stadtebevolkerung Dane
marks, lebt vom Handel. Der i n l a n d i s c h e  Handel hat 
sich in den letzten Decennien zu der fiir die natiirlichen 
Verhaltnisse des Staates grossten Lebendigkeit gehoben. 
Die jahrliche Mittei-Zahl der von und zu den Hafen des 
Konigreichs aus- und eingehenden Schiffeist: e i n g e h e n d e  
-18,283 Schiffe, m it 148,173 Com m erzlasten, von denen 
78,840 geladen ; a u s g e h e n d e  13,167 Schiffe m it 1 46,257 
Commerzlasten, von denen 71,088 geladen. Der a u si a n 
d i s  c h e  Handel giebt folgende jahrliche Mittelzalil der 
Schiffe: e i n g e h e n d e  vom Auslande in die Iiafen des Kd- 
nigreichs 4,374 Schiffe, m it 92,2 45 Com m erzlasten, von 
denen 70,710 geladen; ausgehende von Danem ark an aus- 
landische Hafen 4,392 Schiffe, m it 91,631 Commerzlasten, 
von denen 50,750 geladen.

Der grosste Theil der Production Danemarks w ird, wie 
in allen iibrigen Staaten, im Lande selbst consum irt, aber 
aus der ziemlich einseitigen Richlung der Production folgt
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eine nicht allein verhaltnissm åssig grossere Einfuhr, son- 
tlern auch grossere Ausfuhr, als die meisten Staaten, na~ 
inentlich als die grosseren L ander, die innerhalb ihrer 
weitén Grenzen eine bedeutende Mannigfaltigkeit sowohl 
an N a tu rp roducten , als an verschiedener industrieller 
W irksam keit besitzen. Der Umsatz ist circa 50 Millionen 
Rbdlr. und  nach den E infuhr-Z oll-In traden, die durch- 
schnittlich 4 0%  des W erths der W aaren betragen, und die 
in den letzteren Jahren iiber 2 1/i Millionen Rbdlr. w aren, 
theilt sich jene Summe fast in zwei gleich grosse Halften, 
resp. fiir E in- und Ausfuhr. Dass diese letztere circa 28 
Millionen betragt, ungeachtet die Hauptartikel der Ausfuhr 
fast nu r in Korn, Fettw aaren, Vieh, Felle, Haute, Fleisch, 
Speck und Branntwein bestehen, zeugt w iederum  fiir die 
reiche Production dieser stets currenten Gegenstande. Die 
w ichtigsten Gegenstande des Einfuhrhandels sind : Zucker, 
Kaffee, T h e e , T abak, M anufacturwaaren, Seidenwaaren, 
Eisen, Salz, Steinkohlen, Hanf, Flachs, Balken, B re tte ru n d  
W ein. Dass die Stadt Kopenhagen die bedeutendste Rolle 
sowohl in dem in - als auslandischen Handel spielt, folgt 
theils aus ih rer Lage, theils aus ih rer Grosse (sie allein hat 
fast ebenso viele Einw ohner, als die sam mtlichen librigen 
dånischeil Stadte, m ehrere der jiitland’schen Stadte, einige 
der fuhnens’chen, auch Helsingor am Sunde participiren, 
nach Kopenhagen, bedeutend an dem auslandischen Handel. 
Der sogenannte Zwischenhandel ist unbedeu tend ; er be- 
schrankt sich auf wenige A rtikel, un ter diesen Reis und 
Sudfriichte. Der W aaren-T ransit glelchfalls; tiber Kopen
hagen und Helsingor transitiren  einige Colonial- und Ma- 
nufactur-W aaren nach Schweden.

Die Handelsflotte Danemarks hetrug Ende des Jahres 
1 847, 1916 SchifTe m it 41,878 3/+ C om m erzlasten, zu der
14 Dampfschiffe und c. 400 grossere Bote kommen, deren 
Lastentriichtigkeit ungemessen ist. Die ganze inlandische



BANKW ÉSfcN. 63

Schifffahrt geschieht durch eigene Schiffe; in der Fahrt auf 
das Ausland stellt sich das Verhaltniss ungefahr so, dass 
-/3 m it eigenen, x/i m it fremden Schiffen geschieht. Eine 
bedeutendc Anzahl danischer Schiffe sind stets in Fracht 
auf das Mittélmeer, auf Ostindien, China, Havana und  die 
siidamerikanischen Staaten. Die SchifTe w e rd en , m it ganz 
wenigen Ausnahmen, auf den eigenen W erften gebaut. Fiir 
døn Handel, der landeinw årts getrieben wi r d,  ist Dane
m ark im Besitze guter Landstrassen und Chausseen; fiir 
den Augenblick aber nur von dem Anfangé einer E isen- 
bahn von Kopenhagen nach Roeskilde (4Meilen), der jedoch 
eine Verlartgerung m itten durch die Insel Seeland wohl be- 
vOrsteht.

Es wiirde uns zu Weit fiih ren , w enn w ir eine ge- 
Schichtliche Darstellung des danischen G e l d w e s e n s  hier 
vérsuchen wollten; w ir beschrånken uns darauf hinzuw ei- 
sen, dass die Bank, diese Stiitze alles Handels und Ver- 
kehrs, seit dem Jahre 1813 auf s&mmtliche feste Besitzthii- 
m ér des ganzen Staates basirt ist, so dass jed e r Eigenthii- 
m er eines Grundstiickes ursprhnglich Actionair der in dem 
genannten Jahre errichteten, im Jahre 1818 fiir eine N a
t i o n a l b a n k  mit privater, von der Regierung zw ar con- 
tro lirter, aber unabhiingiger Adm inistration w ar. Das 
Actienrecht kann cedirt w érden. Diese Bank, die einzige 
im Lande (mit ihren Filialen Aarhuus in Jiitland und Flens- 
burg in Schleswig), hatte, laut der Bankrechenschaft vom 
Juli 1849, 20 Millionen Papiérgeld im Umlauf, und sie m uss 
Silbervaluten, halb inLandes-M iinze, halb in Barren, Ham
burger Banco und Pfund Stdrling in bestim m ten Verhalt
nissen, fiir die Halfte ihrer K assenscheine, schuldenfreie 
Sichere Effecten, wenigstens ein halbes Mal m ehr oder 
1S0°/o besitzen. Der Valuten-Fonds w ar laut jen e r letzten 
Rechenschaft 1 1,527,405 R bd lr., das A ctien-C apital 13 
Millionen, und die Actien, die im Jahre 1813, weil sie u r -
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spriinglich eine gezwungene Anleihe waren, als wertlilos 
angesehen w u rd en , tragen jetz t 6 3/+%  jahrliche Zinsen. 
Seit dem Jahre 1S45 sind die Kassenscheine realisirbar er- 
klart, und som it keinem Cours unterw orfen, und Danemark 
hat jetz t ein vorziigliches Geldwesen, ein Zettelsystem auf 
sicheren Yaluten gebaut, dessen pari Cours garantirt ist.

W as die F in  a n  z e n ,  das H e e r w e s e n  und die 
F l o t t e  betrifft, so waren diese bis zum Marz IS48 ge- 
meinsehaftlich fiir das Konigreich und die Herzogthiimer 
Schleswig -Ilo lste in  und Lauenburg. In wie fern und in 
welcher W eise hierin eine Aenderung stattfinden wird, 
dariiber kann erst der definitive Friede uns belehren. Die 
ausserordentlichen Mittel und Anstrengungen, welche das 
Konigreich allein in diesen Zweigen der Verwaltung seit 
Beginn des deutsch-danischen Krieges entw ickelt hat, ge- 
ben natiirlich keinen Massstab fiir statistische B etrachtun- 
gen. Die D urchschnittssum m en der S taats-E innahm en 
und -A usgaben waren fiir die Jahre 1841— 1846 resp. 
16,724,328 und 16,314,380 Rbdlr. jahrlich ; in der letzl- 
genannten Summe der AuSgaben ist die Verzinsung und 
Abzahlung der Staatsschulden m it zwischen 5 und 6 Mil
lionen R bdlr. jahrlich inbegrifTen. Der Kassenbestand beim 
Ausgang des Jahres 1 847 betrug circa 10  Millionen Rbdlr. 
Zu den obenerwahnten Einnahm en hatten Schleswi" jah r
lich m it c. 2,500,000 Rbdlr. und Holstein m it c. 2.700,000 
Rbdlr. beigelragen. Die sam m tlichen S t e u  e r n  des l voni g-  
r e i c h s  betrugen durchschnittlich 8 Millionen, von denen 
3 l/ 2 d i r e c t e ,  41/ - i  n d i r e c t e  w aren. Die iibrigen Ein
nahm en des Staates fliessen ilim hauptsachlich vom Sund- 
zolle, von den Zinsen der Activen, von dem Ueberschusse der 
P o s t-u n d  Zollintraden. Die S t a a  t s s c h u l  d en  , von d e 
nen c. 06 inlandische, c. 04 ausliindische Schulden sind, 
betrugen vor dem Ausbruclie des Krieges 106,314,520 
Rbdlr. (c. 84 Millionen Thaler preuss. Cour.), wenn aber
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die Domainen und Activa des Staates, die zu einem gering
sten W erthe resp. 42 und 4 4 Millionen Rbdlr. angeschla- 
gen werden, reduciren sie sicli auf c. 50 Millionen (c. 38 
Millionen Thaler preuss. Cour.), indem der S taat, wenn 
er die Domainen und  Activa verkaufle, seine Schuld auf 
diese Summe wiirde herunterbringen kdnnen. Der Iirieg 
hat 4 848 eine neue auslandische Staatsschuld von 7 Millionen 
Rbdlr. verursach t, die lediglich auf das Heerwesen und 
die Flotte verw endet w urden, w ahrend die fiir die Jahre 
4847 und 4 848 veroffentlichten Finanzrechenschaften, wenn 
wir die ausserordentlichen Einnahm en und Ausgaben der 
letzteren, als Kriegssteuer und Rustungen ab zieh en , eine 
Einnahme und Ausgabe des K o n i g r e i c h s  von resp. 1 2  

bis 13 Millionen ergiebt, in welche Summe wiederum  5 bis 
6 Millionen fiir Verzinsung und Tilgung der gemeinschaft- 
lichen Staatsschulden inbegriffen sind, die sowohl wie an- 
dere fiir d e n  g a n z e n  S t a a t  sonstgem em sam eAusgaben, 
als z. B. die Civilliste, im Jahre 1 848 von dem K o n i g -  
r e i c h e  allein getragen werden m ussten.

Die A r m e e  des Konigreichs und der Herzogthiirøer 
zusammen bestand im Jahre 4 847 auf Friedensfuss aus 
circa 25,000 Mann. Jetzt betragt die Armee des Konigreichs 
allein circa 40,000 Mann und zahlt:

5 Kavalerieregimenter, 32 Infanteriet und Jagérbatail- 
lone, 4 2 Feldbatterien mit 96 Kanonen. An OfFicieren zahlt 
sie 4 9 Generale, 25 Obersten, 30 Oberstlieutenants, 54 Ma- 
jore, 223 Capitaine, 334 Prem ierlieutenants, 318 Seconde- 
lic-utenants, im Ganzen 4 003 OfFiciere.

Das Officier-Corps der M a r i n e  zahlte im Jan. 4 849 
4 Vice-Admiral, 3 Contre-Admirale, 8 Commandeure, 7 Com- 
m andeur-C apitaine, 18 Capitaine, 27 Capitainlieutenants, 
36 Prem ier- und 44 Secondelieutenants, im Ganzen 444 
OfFiciere. Die in Friedenszeit zum activen Dienst der Flotte 
gehorende Mannschaft (,,der feste Stock“ ) besteht aus 

Kopenhagen. 5
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circa 2300 Kopfen: Seeartilleristen, Matrosen, Zimmerleu- 
ten, Seilern, Schmieden und sonstigen Handwerkern und 
Arbeitsleuten der Arsenale, und ist in 2  Divisionen einge- 
theilt. Die Einrollirung fiir die Flotte geschieht aus den See- 
lim itd istricten , d. h. solchen D istriclen , die langs dem 
Meere oder den grosseren Fjorden belegen sind , so wie 
von den kleineren Inseln und aus den an der See belege- 
nen Stådten undFlecken, aus welchen Districten der Land- 
m ilitar-E tat nicht rekru tirt w ird. Etw a 2 0 ,0 0 0  Seewehr- 
pflichtige sind in jenen Districten fiir die Flotte disponibel. 
Die Armee stellt die nothige Anzahl Soldateska; eigentliche 
Marine t r u p p e n  hat Danemark nicht.

U c r f a f f u n g .

Dass Danemark im Mårz 4 848 in die Reihe der consti- 
tutionellen Staaten getreten ist, erwahnten w ir bereits in 
dem geschichtlichen Ueberblicke. Es diirfte dem Leser 
nicht unwillkommen sein, wenn w ir ihm die durch Konig 
u nd  Reichstag am 5. Juni 4 849 festgestellte Staatsverfas- 
sung hier vollstandig m ittheilen. Die Staatsverwaltung und 
die organischen Gesetze, geregelt und  revidirt in Ueberein- 
stimmung m it diesem G rundgesetze, w erden mehrfache 
alte und mangelhafte Einrichtungen beseitigen, und den 
såmmtlichen socialen Zustanden Danemarks ein neues, 
frisches Leben verleihen.

Grundgesetz des danischen Reiclies.

I.
§. \ . Die Regierungsform ist eingeschninkt m onar- 

chisch. Das Konigthum ist erblich.
§. 2 . Die gesetzgebende Gewalt steht dem Konige im 

Verein mil dem Reichstage zu. Die ausiibende Gewalt be-
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sitzt der Konig, die richterliche Gewalt steht den Gerichts- 
hofen zu.

§. 3. Die evangelisch-lutherische Kirche ist die dani- 
sche Volkskirche und geniesst als solche Unterstiitzung 
vom Staate.

II.

§. 4. Die durch das Kdnigs-Gesetz festgestellte E rb- 
folge ist auch fernerhin geltend. Sie kann nu r nach einem 
Vorschlage des Konigs und mit der Einwilligung des ver- 
einigten Reichstages abgeiindert w erden, wozu drei Viertel 
der abgegebenen Stimmen erforderlich sind.

§. 5. Der Konig kann nicht ohne Einwilligung des 
Reichstages Regent in anderen Landern sein, als in den, 
die zu der danischen Monarchie gehoren.

§. 6 . Der Konig m uss sich zu der evangelisch-Iutheri- 
schen Kirche bekennen.

§. 7. Der Konig ist mundig, wenn er sein achtzehntes 
Jahr erreicht hat.

§. 8 . Bevor der Konig die Regierung antritt, legt er auf 
dem vereinigten Reichstage folgenden Eid ab : ,,Ich gelobe 
und schwore das Grundgesetz des danischen Reiches zu 
halten; so w ahr m ir Gott helfe und sein heiliges W o rt.“ 
Ist der Reichstag beim Thronwechsel nicht versammelt, 
wird der Eid schriftlich beim Staatsrathe niedergelegt und 
spater auf dem vereinigten Reichstage wiederhoJt.

§. 9. Sofern der Konig entw eder auf Grund seiner Ab- 
wesenheit oder Ivrankheit fiir gut erachtet, dass ein Reichs- 
verweser ernannt w ird , beruft er den Reichstag und legt 
demselben einen darauf beziiglichen Gesetzentwurf vor.

§. -10. Gerath der Konig ausser Stand zu regieren, so 
ruft der Staatsrath den Reichstag zusam m en; wenn dann 
der vereinigte Reichstag m it drei Vierteln der abgegebenen 
Stimmen die Nothwendigkeit anerkennt, ernennt er einen
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Reichsverweser und ordnet, wenn nothwendig, eine Vor- 
m undschaft an.

§. 4 4. Ist Anlass vorhanden zu befiirchten, dass der 
Thronfolger bei dem Tode des Konigs unm iindig oder aus 
anderen Grunden ausser Stand sein wird, selbst zu regieren, 
dann w ird durch das Gesetz ein Reichsverweser bestim m t 
und  eine Yorm undschaft von dem Konige angeordnet. Der 
Reichsverweser kann an der Vorm undschaft keinen Theil 
nehmen.

§. 4 2. Der Reichsverweser legt den fiir den Konig vor- 
geschriebenen Eid ab und iibt, so lange die Reichsverwe- 
serschaft dau ert, im Namen des Konigs alle dessen Ge- 
rechtsam e a u s ; doch kann er keine Verånderung in der 
Erbfolge vorschlagen.

§. 4 3. Ist der Konig todt, dann tritt der zuletzt ge- 
w åhlte Reichstag ohne Zusammenberufung vierzehn Tage 
nach dem Tode des Konigs zusammen.

§. 14.  Ist kein Thronfolger vorhanden, oder kann der 
Thronfolger oder der Reichsverweser nicht sofort die Re
gierung an tre ten , w ird sie von dem Staatsrathe gefiihrt, 
bis die nothwendige Bestimmung vom Reichstage getroffen 
worden ist.

§ .4  5. Ist der Thronfolger oder der Reichsverweser 
abwesend, bestim m t der vereinigte Reichstag, binnen wel- 
cher Zeit er zuriickzukehren hat. Ist der Thronfolger un - 
miindig, oder aus anderen Grunden regierungsunfåhig, be
vor der Reichsverweser und  die Vormundschaft bestim m t 
ist, ernennt der vereinigte Reichstag den Reichsverweser 
und  bestellt die Vormundschaft. Ist kein Thronfolger da, 
dann wahlt der vereinigte Reichstag einen Konig und stellt 
die fernere Erbfolge fest.

§. 4 6 . Die Civilliste des Konigs w ird fiir seine Regie- 
rungszeit durch ein Gesetz bestim m t. Durch dasselbe w ird 
ebenfalls festgestellt, welche Schlosser und andere Be-
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sitzthiimer des Staats zur Civilliste gehoren sollen. Die Ci
villiste darf nicht mit Schulden behaftet werden.

§ . 1 7 .  Flir Mitglieder des koniglichen Hauses konnen 
Apanagen durch ein Gesetz bestim m t w erden. Apanagen 
konnen ohne Einwilligung des Reichstages nicht ausser 
Landes verzehrt werden.

III.
§ . 18.  Der Konig ist unverantw ortlich. Seine Person 

ist heilig und unantastbar. Die Minister sind verantw ort- 
lich fiir die Fiihrung der Regierung.

§. 19.  Der Konig ernennt und verabschiedet seine Mi
nister. Des Konigs Unterschrift un ter die, die Gesetzgebung 
und Regierung betreffenden Beschliisse giebt denselben 
Giiltigkeit, wenn sie von der Unterschrift eines Ministers 
begleitet ist. Der Minister, der unterschrieben hat, ist fiir 
den Beschluss verantwortlich.

§. 2 0 . Die Minister konnen ihrer Amtsfiihrung wegen 
zur Yerantwortung gezogen w erden. Das Yolksthing klagt 
an, das Reichsgericht failt das Urtheil.

§. 21. Die Minister bilden vereint den Staatsrath. Der 
Vorsitz w ird von dem gefiihrt, der vom Konige zum Pre- 
mier-Minister ernannt worden ist. — Alle Gesetz vorschlage 
und wichtigeren Veranstaltungen der Regierung werden 
dem Staatsrathe vorgelegt. Die Ordnung desselben, so wie 
die Yerantwortlichkeit der Minister w ird durch ein Gesetz 
geregelt.

§. 22. Der Konig besetzt alle Aemter in demselben Um- 
fange wie b ish e r ; Veranderungen hierin konnen nur durch 
ein Gesetz geschehen. Keiner kann zum Beamten bestellt 
werden, der nicht das Eingebornen-Recht besitzt. — Der 
Konig kann die von ihm angestellten Beamten verabschie- 
den. Ihre Pension w ird in Uebereinstimmung mit dem Pen- 
sions-Gesetz bestim m t w erden. — Der Konig kann Beamte 
ohne ihre Einwilligung versetzen, dochso , dass sie dadurch
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in ihrem Einkommen nicht geschmiilert w erden und dass 
ihnen die W ahl gelassen wird, zwischen einer solchen Ver- 
setzung oder Abschied m it Pension nach den allgemeinen 
Regeln. — Ausnahmen fiir gewisse Klassen von Beamten, 
ausser den in § . 78  festgesetzten, werden durch ein Gesetz 
bestim m t.

§. 23.  Der Konig besitzt die hochste Gewalt iiber die 
Land- und Seemacht. — E r erklart Krieg, schliesst Frie- 
den, schliesst Biindnisse und Handelstractate ab und hebt 
sie a u f ; doch kann er dabei nicht ohne Einwilligung des 
Reichstags irgend einen Theil des Landes entåussern, iiber 
irgend eine Staatseinnahm e verfiigen oder dem Lande ir
gend eine lastende Verpflichtung aufburden.

§. 24. Der Konig beruft einen ordentlichen Reichstag 
jedes Jahr. Ohne Einwilligung des Konigs kann er nicht 
langer als zwei Monate beisammenbleiben. —  Veranderun- 
gen in diesen Bestimmungen konnen nur durch das Gesetz 
geschehen.

§. 25. Der Konig kann den Reichstag zu ausserordent- 
lichen Zusammenkiinften berufen, deren Dauer von seiner 
Bestimmung abhangt.

§. 26.  Der Konig kann die Sitzungen des ordentlichen 
Reichstags auf bestim m te Zeit vertagen, doch ohne die Ein
willigung des Reichstags auf nicht langer als zwei Monate 
und nicht ofter wie einmal im Jahre bis zu seiner nachsten 
ordentlichen Zusammenkunft.

§. 27.  Der Konig kann entw eder den ganzen Reichstag 
oder eine seiner Abtheilungen auflosen; w ird nu r eines der 
Things aufgelosl, dann sollen die Sitzungen des anderen 
Things vertagt w e rd en , bis der ganze Reichstag w ieder 
versammelt werden kann. Dies soli innerhalb zweier Mo
nate nach der Auflosung geschehen.

§. 28. Der Konig ist berechtigt, dem Reichstage Ge- 
setzvorschlage und andere Beschliisse vorzulegen.
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§. 29.  DieZustiminung desKonigs ist erforderlich, um 
e i n e m  Reichstagsbeschlusse Gesetzeskraft zu verleihen. Der 
Konig befiehlt die Bekanntmachung des Gesetzes und  tragt 
Sorge fiir dessen Vollstreckung.

§. 30. In besonders dringlichen Fallen kann der Konig, 
wenn der Reichstag nicht versam m elt ist ,  provisorische 
Gesetze erlassen, die jedoch nicht gegen das Grundgesetz 
streiten diirfen und stets dem folgenden Reichstage vorge- 
legt werden m ussen.

§. 31. Der Konig kann begnadigen und Amnestie er- 
theilen; die Minister kann er hinsichtlich der ihnen vom 
Reichsgerichte zuerkannten Strafen n u r m it Einwilligung 
des Volksthings begnadigen.

§. 32. Der Konig ertheilt, theils unm ittelbar, theils 
durch die betreffenden Regierungsbehorden, solche Bewil- 
ligungen und Ausnahmen von den jetz t geltenden Gesetzen, 
die nach den bisher geltenden Regeln iiblich gewesen sind.

§. 33. Der Konig hat das Miinzrecht nach den Bestim- 
mungen des Gesetzes.

IV.
§. 34. Der Reichstag besteht aus dem Volksthing und 

dem Landesthing
§. 35.  Das W a h l r e c h t  zum V o l k s t h i n g  hat jeder 

unbescholtene Mann, der das Eingebornen-Recht besitzt, 
wenn er sein dreissigstes Jahr erreicht h a t ; ausgenommen 
wenn e r:

a ) ohne einen eigenen Hausstand zu haben, in einem 
privaten Dienstverhaltniss steht;

b) wenn er Unterstiitzung vom Arm en-W esen geniesst 
oder genossen hat, die ihm nicht nachgelassen oder von 
ihm zuriickbezahlt ist.

c) wenn er nicht dispositionsfahig iiber sein Vermo- 
gen ist.

d) wenn er nicht ein Jahr lang festen W ohnsitz in dem
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W ahlkreise oder der Stadt hat, wo er w ahrend der Zeit, 
wo die Wahl vor sich geht, sich aufhalt.

§. 36. W a h l  b a r  z m n V o l k s t h i n g  ist, m it den im 
§. 35 a, 6 , c benannten Ausnahmen, jeder unbescholtene 
Ma n n , wenn er das Eingebornen-Recht besitzt und sein 
fiinf und zwanzigstes Jahr erreicht hat.

§ . 37 .  Die Anzahl der Mitglieder des Volksthings soli 
ungefahr in dem Verhaltniss von E i n e m  auf 1 4,000 Ein- 
w ohner stehen. Die W ahlen finden in W ahlkreisen statt, 
deren Umfang durch das Wahlgesetz bestim m t w ird. Jeder 
W ahlkreis wahit Einen un ter Denen, die sich zur W ahl ge- 
stellt haben,

§. 38. Die Mitglieder des Volksthings w erden auf drei 
Jahre gewahlt. Sie erhalten Diaten.

§. 39. W a h l r e c h t  zum L a n d e s t h i n g  hat Jeder, 
welcher nach §. 35 W ahlrecht zum Volksthing besitzt. Die 
W ahlberechtigten wahlen aus ih rer Mitte W ahlm anner nach 
den Bestimmungen des Wahlgesetzes.

§. 40. W a l i l b  a r  zum L a n  d e s  t h  i n g ist jeder unbe
scholtene Ma n n , welcher das Eingebornen-Recht besitzt, 
iiber dessen Vermogen nicht Schuldenwesen entstanden 
oder ein Concurs verhangt ist, wenn er sein einundvierzig- 
stes Jahr erreicht und in dem letzten Jahre e n t w e d e r  
dem Staate oder der Commune directe Agaben von 2 0 0  

Rbdlr.*) entrichtet hat oder beweist, dass er eine jahrliche 
reine Einnahme von 1200 Rbdlr. **) geniesst. In denW ahl- 
k re isen , wo die Zahl der W ahlbaren nach dieser Regel 
nicht das Verhaltniss zu der Bevolkerung erreicht, welches 
das Wahlgesetz bestim m t, w ird die Zahl der W ahlbaren 
durch die am hochsten Besteuerten des W ahlkreises ver- 
m ehrt, bis das Verhaltniss erreicht wird.

*) 150 Thaler Courant.
**) 900 Thaler Courant.



§. 41. Die Wahlen zu dem Landesthing werden in 
grosseren W ahlkreisen vorgenomm en, welche durch das 
Wahlgesetz bestim m t werden. Die W ahlm anner eines sol- 
chen grosseren Kreises treten zusammen und stimmen fiir 
so Viele, als in dem W ahlkreise gewåhlt werden sollen, in 
welchem wenigstens Dreiviertel der Gewahlten festen W ohn- 
sitz seit einem Jahre vor den W ahlen gehabt haben m us
sen. Zur Gultigkeit der Wahl ist m ehr als die Hålfte der 
abgegebenen Stimmen nothwendig.

§. 42. Die Zahl der Mitglieder des Landesthings muss 
stets ungefahr die Hålfte der Zahl der Mitglieder des Volks- 
things betragen.

§. 43. Die Mitglieder des Landesthings werden auf 
acht Jahre gewahlt. Die Hålfte scheidet im vierten Jahre 
aus. Sie erhalten dieselben Diåten wie die Mitglieder des 
Volksthings.

§. 44.  W enn ein neues Communalgesetz erlassen sein 
wird, konnen die W ahlen fiir das Landesthing durch Ge
setz auf die grossern Com m un- (Amts- oder Provinz-) 
Rathe ixbergehen.

V.
§. 45.  Der jåhrliche Reichstag tritt am ersten Montag 

des Octobers zusam m en. wenn der Konig ihn nicht eher 
zusammenberuft.

§. 46. Der Sitz der Regierung ist auch der Versamm- 
lungsort des Reichstags. In aussergewohnlichen Fållen kann 
der Konig ihn auch nach einem andern Orte des Reiches 
zusammenberufen.

§. 47.  Der Reichstag ist unverletzbar. W er d ieS icher- 
heit und Freiheit desselben antastet, w er -einen dahin zie- 
lenden Befehl ausstellt oder ihm gehorcht, m acht sich des 
Hochverraths schuldig.

§. 48. Jedes der Things ist berechtigt, Gesetze vorzu- 
schlagen und fiir seinen Theil anzunehmen.
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§. 49. Jedes der Things kann Adressen an den Konig 
einreichen.

§. 50 .  Jedes der Things kann zur Untersuchung allge- 
mein wichtiger GegenstandeCommissionen aus seinen Mit- 
gliedern niedersetzen. Diese sind berechtigt, sowohl von 
offentlichen Behorden, wie von privaten Burgern die Mit- 
tlieilung miindlicher oder schriftlicher Aufklarungen zu 
verlangen.

§. 51. Keine Steuer kann anders auferlegt, verandert 
oder aufgehoben, auch keine Mannschaft ausgeschrieben, 
keine Staatsanleihe gemacht und keine dem Staat geho- 
rende Domaine veraussert werden, als durch ein vorher- 
gehendes Gesetz.

§. 52. Auf jedem  ordentlichen Reichstage, gleichnach- 
dem er zusammengetreten ist, werden Vorlagen zu einem 
Finanzgesetz fiir das folgende Finanzjahr vorgelegt, welche 
eine Uebersicht uber die Einnahmen und Ausgaben des 
Staats enthalten. — Die Finanzvorlage w ird erst im Volks
thing verhandelt. Keine Steuer darf erhoben w erden, bevor 
das Finanzgesetz bewilligt ist. Keine Ausgabe darf bestrit- 
ten werden, die nicht in demselben ihre Rechtfertigung hat.

§. 53. Jedes Thing erwahlt zwei besoldete Revisoren.
— Diese gehen die jahrlichen Staatsrechnungen durch, und 
geben darauf Acht, dass sammtliche Einnahmen des Staats 
darin aufgefiihrt worden sind und dass keine Ausgaben 
ausserhalb des Finanzgesetzes stattgefunden haben. Sie 
konnen verlangen , dass alle nothwendigen Aufklarungen 
und Actenstiicke ihnen mitgetheilt werden. Der jahrliche 
Staatsrechenschaftsbericht sam m t den Bemerkungen der 
Revisoren w ird dann dem Reichstage mitgetheilt, der mit 
Bezug darauf seinen Beschluss fasst.

§. 54. Kein Auslander kann in der Folge Eingebornen- 
Recht erhalten, ausser durch ein Gesetz.♦

§. 55. Kem Gesetzentwurf kann eher verbindlich an-

7 4  VERFASSUNG.
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gcnommen werden, bis er dreimal von dem Thing verhan- 
delt worden ist.

§. 56. W ird ein Gesetzentwurf von einem der Things 
verworfen, so kann er von demselben Thing auf derselben 
Versammlung nicht m ehr vorgenommen werden.

§. 57. W ird ein Gesetzentwurf von dem einen Thing 
angenommen, so w ird er in der Form, wie er angenommen 
worden, dem andern Thing vorgelegt; w ird er h ier veran- 
dert, so geht er an das erste Thing zu riick ; werden hier 
wieder Aenderungen vorgenommen, so geht der Vorschlag 
aufsNeue an das andere Thing. W ird auch dann keine Zu- 
stimmung erlangt, soli, wenn einer der Things es verlangt, 
jedes Thing fiir sich eine gleiche Anzahl von Mitgliedern 
wahlen, um als Ausschuss zusammen zu treten, welcher 
dann sein Bedenken iiber die n icht vereinbarten Punkte 
abgiebt. Mit Beriicksichtigung des Bedenkens des Aus- 
schusses, findet dann die endliche Abmachung, auf jedem  
Thing fiir sich statt.

§. 58. Jedes der Things entscheidet selbst iiber die 
Giiltigkeit der Wahl seiner Mitglieder.

§. 59. Ein jedes neue Mitglied legt, sobald die Giiltig- 
keit seiner W ahl anerkannt ist, Eid auf das Grundgesetz ab.

§. 60.  DieReichstagsabgeordneten sind nur durch ihre 
Ueberzeugung und nicht durch Vorschrift ihrer W åhler ge- 
bunden. Beamte, welche als Reichstagsabgeordnete gewahlt 
sind, bediirfen der Zustimmung der Regierung nicht, um 
die Wahl annehmen zu konnen.

§. 61.  Kein Reichstagsabgeordneter kann w ahrend der 
Versammlung des Reichstags, ohne Zustimmung des Things, 
wozu er gehort, Schulden halber seiner Freiheit beraubt 
oder gefanglich eingezogen, noch zur gerichtlichen Verant- 
wortung gezogen w erden, mit Ausnahme der Ertappung 
auf frischerThat. Fiir seine Aeusserungen auf dem Reichs
tag kann Keines der Mitglieder desselben ohne Einwilli-
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gung des Things zur Verantwortung ausserhalb desselben 
gezogen werden.

§. 62.  Kommt einer der giiltig Gewahlten in eine der 
Lagen, durch welche die W ahlbarkeit verloren geht, dann 
verliert er auch das aus der Wahl hervorgehende Recht. 
Doch soli Niemand seinen Sitz auf dem Landesthing des- 
wegen verlieren , weil er im Yerlauf der Zeit, fur die er 
gewahlt ist, nach einem andern W ahlkreise wegzieht. Durch 
Gesetz ist noch naher zu bestimmen, in welchen Fallen ein 
Abgeordneter, welcher zu einem m it Gehalt verbundenen 
Staatsam te befordert w ird, einer Neuwahl sich zu unter- 
werfen hat.

§ . 63.  Die Minister haben in Folge ihres Amtes Zutritt 
zum Reichstage und  sind berechtigt, w ahrend der Ver- 
handlungen das W ort zu verlangen, wann sie wollen, unter 
Befolgung der Geschaftsordnung. Ein Stimm recht uben sie 
nu r aus, wenn sie zugleich Reichstagsabgeordnete sind.

§. 64. Jedes Thing wiihlt selbst seinen Vorsitzenden, 
und den oder die, welche bei dessen Yerhinderungsfall den 
Yorsitz fiihren sollen.

§ . 65 .  Keines der Things kann einen Beschluss fassen, 
wenn nicht wenigstens die Halfte seiner Mitglieder zur 
Stelle sind und an der Abstimmung Theil nehmen.

§. 6 6 . Jeder Reichstagsabgeordnete kann in dem Thing, 
zu dem er gehort, m it dessen Einwilligung eine jede of- 
fentliche Angelegenheit zur Verhandlung bringen und dar- 
tiber die Erkliirung der Minister verlangen.

§. 67. Kein Antrag darf einem der Things auf anderem 
Wege zugestellt werden, als durch eines seiner Mitglieder.

§. 6 8 . Findet das Thing keine Veranlassung iiber einen 
Antrag einen Beschluss zu fassen, so kann es denselben an 
die Minister verweisen.

§. 69. Die Versammlungen der Things sind offentlich. 
doch konnen der Yorsitzende oder die in der Geschafts-
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ordnung festgesetzte Zahl der Reichstagsmitglieder verlan
gen, dass alle Nichtmitglieder sich entfernen, w orauf das 
Thing dariiber entscheidet, ob die Sache in offentlicher 
oder geheimer Sitzung verhandelt werden solle.

§. 70.  Jedes der Things trifft die naheren Bestimmun- 
gen den Geschaftsgang und die Aufrechthaltung der Ord
nung betreflend.

§. 71. Der vereinigte Reichstag w ird durch das Zu- 
sammentreten des Volksthings und des Landesthings ge- 
bildet. Zu einem Beschlusse ist es erforderlich, dass uber 
die Halfte der Mitglieder jedes der beiden Things zugegen 
ist und an der Abstimmung Theil nimmt. Der vereinigte 
Reichstag wahlt selbst seinen Vorsitzenden und  stellt die 
naheren Bestimmungen, den Geschaftsgang betreffend, fest.

VI.
§. 72. Das Reichsgericht besteht aus sechzehn Mitglie- 

dern, die auf vier Jahre gewahlt w e rd en ; zur Halfte von 
dem Landesthing, zur Halfte von dem obersten Gerichts- 
hofe des Landes un ter dessen Mitgliedern selbst. Dasselbe 
wahlt seinen Vorsitzenden aus seiner Mitte. Ein Gesetz 
ordnet das W eitere des Verfahrens.

§. 73. Das Reichsgericht entscheidet in den , vom 
Volksthing gegen die Minister eingeleiteten Prozessen. — 
Vor das Reichsgericht kann der Konig auch Andere wegen 
Verbrechen stellen lassen, von denen er findet, dass sie 
besonders gefahrlich fiir den Staat sind, sobald das Volks
thing dazu seine Einwilligung giebt.

§. 74. Die Ausiibung der richterlichen Gewalt kann 
nur durch das Gesetz geordnet werden.

§. 75. Die m it einem gewissen Grundbesitz verbun
dene richterliche Gewalt soli durch ein Gesetz aufgehoben 
werden.

§. 76. Die Rechtspflege ist nach Regeln, welche das 
Gesetz bestim m t, von der Verwaltung zu trennen.
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§. 77. Die Gerichtshofe sind berechtigt, iiber eine jecle 
Frage, hinsichtlich der Grenzen der obrigkeitlichen Gewalt, 
zu entscheiden. Jedoch kann de r, der eine solche Ein- 
sprache gegen die Obrigkeit erhebt, nicht dadurch, dass er 
seine Sache vor den Richterstuhl bringt, sich der vorlau- 
figen Nachachtung des Befehls derselben entziehen.

§. 78.  Richter haben in ihrem Berufe sich nu r nach 
dem Gesetze zu richten. Sie konnen nicht ohn<? Urtels- 
spruch abgesetzt, eben so auch nicht w ider ihren Wiilen 
versetzt werden, ausgenommen in den Fallen, wenn eine 
Umgestaltung der Gerichtshofe stattfindet. Doch kann der 
Richter, der sein fiinfundsechzigstes Jahr erreicht hat, ver- 
abschiedet werden.

§. 79. Oeffentlichkeit und Miindlichkeit sollen so bald 
und so weit moglich fiir die ganze Rechtspflege durchge- 
fiihrt werden. In Criminalsachen und in Sachen, welche 
aus politischen Gesetziibertretungen entstehen, sollen Ge- 
schworene eingefiihrt werden.

VII.

§. 80. Die Verfassung der Volkskirche w ird durch ein 
Gesetz geordnet.

§. 81. Die Staatsbiirger haben das Recht, sich in Ge- 
m einden zu vereinigen, um G ott zu verehren auf die Weise, 
die mit ihrer Ueberzeugung stim m t, doch darf dabei nichts 
gelehrt oder vorgenommen werden, was gegen die Sittlich- 
keit und offentliche Ordnung streitet.

§. 82. Niemand ist verpflichtet, einen personlichen 
Beitrag fiir irgend einen Gottesdienst beizusteuern , der 
nicht sein eigener ist. Doch soli Jeder, der nicht darthut, 
dass er Mitglied einer, im Lande anerkannten kirchlichen 
Gemeinde ist, die fiir die Volkskirche anbefohlenen per
sonlichen Abgaben an das Schulwesen bezahlen.

§. 83. Die Verhaltnisse der von der Volkskirche ab-
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weichenden kirchlichen Gemeinden sollen nåher durch ein 
Gesetz geordnet werden.

§. 84. Auf Grund seines Glaubensbekenntnisses kann 
Niemandem der volle Genuss seiner biirgerlichen und poli- 
tischen Rechte entzogen werden, auch kann Niemand aus 
diesein Grunde die Ausiibung irgend einer allgemeinen 
Biirgerpflicht verweigern.

VIII.

§. 85. Jeder, der verhaftet w ird, soli binnen vierund- 
zwanzig Stunden vor den Richter gestellt werden. W enn 
der Verhaftete nicht gleich auf freien Fuss gesetzt werden 
kann, soli der Richter durch ein, m it Grunden begleitetes 
Erkenntniss, welches moglicnst bald und spatestens b in- 
lien drei Tagen abgegeben werden m uss, entscheiden, dass 
er gefangen gehalten werde, und wenn er gegen Caution 
losgelassen werden k a n n , die Art und Grosse derselben 
bestimmen. — Gegen das Erkenntniss, welches der Richter 
ausspricht, kann von dem BetrefTenden sogleich bei einem 
liohern Richterstuhl appellirt werden. — Niemand kann 
einem Praventionsgefangniss fiir ein Vergehen unterworfen 
werden, welches bios Geldstrafe oder einfaches Gefangniss 
nach sich ziehen kann.

§. 8 6 . Die W ohnung ist unverletzlich , Haussuchung, 
Beschlagnahme und Untersuchung von Briefen und anderen 
Papieren kann, wo kein Gesetz eine Ausnahme rechtfertigt, 
nur nach Ausspruch der Gerichte stattfinden.

§. 87. Das Eigenthum ist unan tastbar; Niemand kann 
genothigt w erden, sich seines Eigenthums zu entaussern, 
als wo das Gemeinwohl es verlang t; es kann dies n u r in 
Folge eines Gesetzes und gegen vollstandige Entschådigung 
geschehen.

§. 88. Alle Beschrankungen in der freien und gleichen 
Berechtigung zum Erw erbe, die nicht in dem allgemeinen
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W ohle begrundet sind , sollen durch Gesetze aufgehoben 
werden.

§. 89. W er sich selbst und dieSeinigen nicht ernahren 
kann, und dessen Yersorgung keinem Zweiten obliegt, ist 
berechtigt, von der Commune Unterstiitzung zu erhalten, 
m uss sich dahingegen aber den Verpflichtungen unterw er- 
fen, welche die Gesetze in der Beziehung auferlegen.

§ . 90 .  Die Kinder, deren Eltern nicht im Stande sind, 
fiir ihre Erziehung zu sorgen , erhalten freien Unterricht 
in den Volksschulen.

§. 91. Jeder ist berechtigt, durch die Presse seine Ge
danken zu veroffentlichen, doch unter Verantwortlichkeit 
vor den G erichten; Censur oder andere Priiventivmassie- 
geln konnen nie w ieder eingefiihrt werden.

§. 92. Die Staatsbiirger haben das Recht, ohne vor- 
hergehende Erlaubniss zu jedem gesetzlich erlaubten 
Zwecke Vereine zu sch liessen ; kein Yerein kann durch 
Yeranstaltung der Regierung aufgehoben w erd en ; es kon- 
nen jedoch Vereine vorliiufig verboten werden, aber dann 
soli sofort Anklage gegen den Verein, zur Aufhabung des- 
selben eingereicht w erden.

§ . 93.  Die Staatsbiirger haben das Recht, sich unbe- 
waffnet zu versam m eln. Oeffentlichen Versammlungen hat 
die Polizei das Recht beizuwohnen. Versammlungen unter 
freiem Himmel konnen verboten werden, wenn man von 
ihnen Gefahr fiir die offentliche Ru'ne befiirchten kann.

§ 94. Bei Auflaufen darf die bewaffnete Macht, wenn 
sie nicht angegrifien w ird , n u r dann einschreiten, wenn 
die Menge dreimal im Namen des Konigs und des Gesetzes 
vergebens aufgefordert ist, sich zu zerstreuen.

§. 95. Ein jeder waffenfiihige Mann ist verpflichtet, 
m it seiner Person zur Vertheidigung des Vaterlandes bei- 
zuti'agen, nach den naheren Bestimmungen, welche das 
Gesetz vorschreibt.
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§. 96.  Das Recht der Communen, un ter Aufsicht des 

Staates selbstståndig ihre Angelegenheilen zu verwalten, 
wird durch ein Gesetz geordnet w erden.

§. 97. Ein jedes in der Gesetzgebung an Adel, Titel 
und Rang gekniipfte Yorrecht ist abgeschafft.

§. 98. Kein Lehen, Stamm haus oder Fideicommiss 
kann fiir die Folge errichtet w erden. Es soli durch Gesetz 
festgeselzt w erden, wie die je tz t bestehenden in freies E i- 
genthum iibergehen konnen.

§. 99. Mit Bezug auf die Kriegsmacht sind die in den 
§§. 85., 9 2 .u n d 9 3 . getroffenen Bestimmungeu nur m it den 
Einschrankungen, welche aus der Militar-Gesetzgebung fol- 
gen, anwendbar.

IX.
§. \ 0 0 . Vorschlage zu Veranderungen in oder Zusatze 

zu vorstehendem  Grundgesetze w erden auf einem ordent
lichen Reichstage vorgebracht. W ird der dessfallsige Be- 
schluss in unveranderter Gestalt vom nachsten ordentlichen 
Reichstage angenommen, und vom Konige bestatigt, dann 
werden beide Things aufgeldst und allgemeine W ahlen so- 
wohl zum Yolksthing, als zum Landesthing vorgenommen. 
Wird der Beschluss zum dritten Male von dem neuen 
Reichstage in einer ordentlichen oder ausserordentlichen 
Zusammenkunft angenommen und vom Konige bestatigt, 
dann ist er Grundgesetz.

JTitcrarifdje, wriffeufdjaftlidjc uttb Isu n ^ S u J la n b e .

W erfen w ir einen Blick auf den geistigen Standpunkt, 
welchen die Danen un ter den europaischen Nationen ein- 
nehm en, so giebt es wohl wenige Lander von gleicher 
Grosse, in denen m ehr fiir Aufklårung und Bildung des 
Volkes, fiir L iteratur und Kunst getlian ware, als in Dane
mark, und man braucht sich daselbst nur kurze Zeit auf- 

Kopenhagen. 6
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zuhalten, um  sich zu iiberzeugen, was dieses numerisch 
kleineVolk, beseelt von Liebe fiir seine Vorzeit, Spracheund 
seine bedrohte Nationalitåt, in dieser Richtung auszufiihren 
vermochte. Danem ark besitzt eine fiir seine Verhaltnisse 
m erkwiirdig reiche L ite ratu r, die nicht vorhanden sein 
w iirde, wenn nicht das Volk selbst ih r auf eine eigene Weise, 
so zu sagen, un ter die Arme griffe. Es finden sich daselbst 
nam lich eine Menge Gesellschaften oder V ereine , deren 
Zweck es ist, flir die L iteratur zu wirken, bald in der einen, 
bald in der anderen Richtung, w odurch es moglich wird, 
W erke hervorzurufen und zu verbreiten, die un ter flir den 
Bticherverlag so unglinstigen Verhaltnissen, wie die sind, 
un ter denen ein kleines Sprachgebiet leiden m u ss , sonst 
wohl schw erlich das Tageslicht erblicken w urden.

Man w ird in Danemark gute Ilandbibliotheken nicht 
nu r bei Beamten, sondern auch bei Burgern und  Bauern 
finden. In vielen Dorfkirehspielen bestehen Gemeinde- 
bibliotheken (im Jahre 4 846 fanden sich bereits 700 solche), 
zu denen der Bauer und  Tagelohner jahrlich  sein Scherf- 
lein von 8 — 4 2 Groschen beitragt, und  so n icht n u r sich 
selbst erfreut und niitzt, sondern auch dazu beitragt die 
L iteratur seines Landes zu fordern. In den Hauptstadten 
der versehiedenen Provinzen und Aemter des Landes sind 
iiberall grossere offentliche Bibliotheken, und fast jedes of- 
fentliche Institu t besitzt seine Bibliothek.

An der Spitze des Unterrichtswesens und der Lehr- 
anstalten des Landes stehen die Universitat zu Kopenhagen 
und die Holberg’sche Akademie zu Soroe. Das Land ha t in 
seinen 64 Provinzialstadten 20 gelehrte Schulen, 2Gym na- 
sien, gegen 4 30 offentliche Stadtschulen, Freischulen und 
hohere Realschulen, an denen sich in jeder der grdsseren 
Stadte noch einige private Lehrinstitute anschliessen, und 
auf dem platten Lande 2504 Volksschulen. Fiinf Semina- 
rien sind zur Bildung der eigentlichen Volksschullehrer
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errichtet. Nur hier und da an der W estkiiste Jiitlands und 
in den Haidegégenden daselbst legt die unfreundliche Na
tur und die L ast, welche sie den Menschen aufbiirdet, 
Hindernisse in denW eg fiir das, sonst tiber das ganzeLand 
verbreitete regelmassige Schulwesen, in Folge dessen das 
Volk in Danemark ein aufgeklartes und  verstandiges ist. 
An die Mittel u n d lleb e l zurBildung undB elehrung schlies- 
sen sich un ter anderen ein polytechnisches Institut, drei 
militarische Akademien der beiden E tats, vorziigliche Bi- 
bliotheken und  wissenschaftliche Sam m lungen, eine be- 
deutende Menge Stipendien und Fonds fiir Gelehrte und 
Kunstler, eine Akademie der bildenden Kunste, die vor- 
treffliche Nationalbtihne, die Kunstsammlungen und  Mu- 
seen, auf die w ir spater, bei der Beschreibung der Haupt- 
stadt, ausfiihrlich zurtickkom m en w erden.

In Kopenhagen erscheinen 32 Tage- und W ochenblat- 
ter, in den Provinzen 2 0 ; die periodische Presse liefert 
31 Monats- und Quartalschriften. Das Land zahlt 82 Buch- 
handlungen, von denen 28 in der Ilauptstadt sind. Der 
Werth der deutschen, franzosischen und englischen Schrif- 
ten, die jahrlich eingefiihrt werden, belauft sich auf die 
Summe von circa 80,000 R b d lr .; der Einfuhrzoll auf Bil
etter und gedruckte Sachen ist aufgehoben.

Da der Reisende wohl in den seltensten Fallen im 
Stande sein w ird  sich selbst m it den Schatzen der dani
schen L iteratur bekannt m achen zu konnen, so hoffen wir, 
dass der folgende kurze

l i t e r a t u r g e s c h i c h t l i c h e  U e b e r b l i c k  
ihm eine nicht unwillkommene Zugabe sein w ird. W ir 
miissen bedauern, dass es sich allerdings nur um  eine sehr 
fliichtige Skizze handeln kann, wenn w ir n ich t zu sehr die 
Grenzen dieses W erkchens iiberschreiten wollen.

6 *
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E rst in dem letzten Decennium des 15. Jahrliunderts 
finden w ir bei den Danen die ersten Spuren der Buchdrucker- 
kunst. Allein die Productionen der danischen Presse gegen 
das Ende des 15. und  im  Anfange des 16. Jahrhunderts lie- ' 
fern eher Bruchstiicke zu einer sprachgeschichtlichen For- 
schung und Beobachtung als zu einer literarischen Ueber- 
sicht. Die Nation w ar freilich schon damals im Besitze 
einer Sammlung von Sagen, Marchen, Romanzen, Balladen 
und  Gesangen, die noch im m er eine Quelle bleibt, wo der 
danische Dichter seine Phantasie und Begeisterung er- 
fr isch t; im Herzen und auf den Lippen der danischen Man- 
ner und Frauen bliihten jene L ieder, eine ewig frische 
Blume der danischen Poesie, und die Nation besass sie also 
auf eine ganz andere, innigere Weise, als sie manches zu 
tausenden von Exemplaren gedruckte W erk ihrer besten 
Dichter jetz t sich angeeignet hat. Aber gerade deswegen ist 
es wohl den Danen der damaligen Zeit nicht eingefallen, 
die B uchdruckerkunst in den Dienst dieser Poesie treten 
zu lassen. Jene Poesie des Mittelalters, jene Sammlung von 
Sagen, Romanzen etc., nennen die Danen ,,Kåm peviser“ , 
theils weil sie die hohen und w underbaren K riegs- und 
Liebesthaten ihrer Riesen, Helden und Heldinnen besingen, 
theils weil sie der kraftvollen Periode ihrer Nation ent- 
sprungen sind. Charakteristisch fiir diese Poesie ist die 
Musik, die zu gleicher Zeit m it dem Teste entstand, und 
die, in ihren volksthiimlichen Tonen und nordischen Me
lodien m it den Gedichten selbst wetteifern, um  uns eine 
klare und reiche Voi'stellung von dem Zeitalter zu bewah- 
r e n , woraus entw eder der Inhalt des Gedichts geschopft 
ward, oder aus welchem dieses zugleich mit seinem Ge- 
genstand hervorging.

Mit der lutherischen Reformation und deren Einzug 
im Norden, also um  die Mitte des 16. Jahrhunderts, nahm 
die danische L iteratur einen relativ grossen Aufschwung;
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und ist auch ihr damaliger Inhalt fast nur ein religioser — 
theologische S tre itschriften , P salm en, Uebersetzungen 
einiger Episoden der Bibel, Postillen — so ist hier zu er- 
wågen, dass die Reformation und die gelåuterte Lehre 
einen so machtigen Einfluss auf die ganze Richtung des 
Zeitalters i ib te , dass in solchen Schriften das Interesse 
des Volks sich wesentlich aussprach. Gegen das Ende die
ses (des '16.) Jahrhunderts theilt sich die L iteratur gewis- 
sermassen in zwei ganz verschiedeneRichtungen, und fahrt 
fort, sich in diesen zu bewegen — fast bis zum Anfange 
des 18. Jahrhunderts — namlich in eine echt w issenschaft- 
liche und asthetische, und in eine trocken m oralisch-di- 
daktische, halb theologische, halb poetische Richtung. 
Die letztere verdankt aber ihr Entstehen m ehr dem guten 
Willen als dem Genius. Die erstere bediente sich theils der 
danischen, grosstentheils aber der lateinischen Sprache, 
und hat Namen aufzuweisen wie P a 11 a d i u s und R e s e n , 
Herausgeber der ersten vollstandigen Bibel-Uebersetzung, 
von Snorro’s Edda und Yoluspa, wie T o r f a u s ,  B a r t l i o -  
l i n ,  S p e r l i n g ,  die besonders altere islandische Schrif
ten herausgaben und sich verdient um  das Studium  der 
alteren nordischen Geschichte m achten, wie der Theolog 
H e m m i n g i u s  , der Astronom T y c h o  B r a h e  und W  e- 
de l ,  der die erste gedruckte Sammlung der schon bespro- 
chenen ,, Kampeviser “ , eine Uebersetzung von S a x o  
G r a m m a t i c u s  diinischer Geschichte, die in lateinischer 
Sprache geschrieben is t, herausgab, und der sich tiber- 
haupt in originalen Schriften als Dichter, Historiker, Ho- 
miletiker und Alterthum sforscher bewahrte. Auch eine 
sehr gelungene Uebersetzung von Reinike Fuchs erschien 
4 555. In den Naturwissenschaften, in der Medicin, Anato- 
mie, Chirurgie w urden Schriften herausgegeben, die da
mals in der gelehrten W eit E uropa’s sehr geschåtzt waren. 
Einige Uebersetzungen franzosischer R itterromane und eine
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Menge Marchen und Spuk-Geschichten diirfen hier nicht 
unerwiihnt bleiben, weil sie, trotz ih rer Mangel, doch im
m er als Gaben der Phantasie ihren W iderhall im Gemiithe 
des eigentlichen Yolkes fanden. Auch die ersten Spuren 
einer system atischen Behandlung der danischen Sprache 
kommen in dieser Periode v o r ; eine neue verm ehrte Aus- 
gabe der ,,Kam peviser“ w urde veranstaltet und es ent- 
standen die ersten regelmassig erscheinenden Zeitungen, 
wenn auch sehi' diirftigen Inhalts. AIs Dichter m tissen wir 
noch A r r e b o e  (1637) u n d K i n g o  nennen, Letzterer war 
ein bedeutender Dichter geistlicher Lieder und Psalmen.

Mit dem Anfange des 18. Jahrhunderts tra t H o l b e r g  
auf, und m it diesem Genius, gleich begabt als Philosoph 
wie als historischer, satyrischer und dram atischer Dichter, 
beginnt eine neue Aera der danischen Literatur. W ie es 
dem Genie gegeben ist, nicht allein das zu finden, was es 
gerade gebraucht, sondern auch das zu verwenden, was 
es gerade findet, so erhielt die Sprache durch Holberg eine 
fruher nie geahntc Biegsamkeit und Fiille. E r zeigte durch 
seine fruchtbare schriftstellerische W irksam keit, wie man 
zu gleicher Zeit der gelehrten und gebildeten W elt Gentige 
leisten und Geniisse bieten k a n n ; die W irkung seiner Schrif- 
ten reicht noch im m er in die jetzige Generation der Danen 
hinein. Seine dram atischen W erke, sein philosophischer 
Roman ,,Niels Klim“ und andere seiner Schriften werden 
auch den Deutschen bekannt sein.

Um diese Zeit, wo gerade die L iteratur sich im ra- 
schen Fluge-hatte emporheben sollen, traten ihr dieM acht- 
inhaber m it strenger Censur entgegen, und von je tz t an 
w urden diePressgesetze, die in dem von Konig Christian V. 
publicirten danischen Gesetzbuche (Danske Lov) enthalten 
sind, m it einer Menge koniglicher Rescripte, Patente, Ver- 
ordnungen , P laca te , und wie sie alle h e issen , verm ehrt 
und  —  verbessert.
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Ein halbes Jahrhundert, bis auf die Regierung Fried- 

richsV., „e in  mildes und hum anes Regim ent", ist Holberg 
fast der Einzige, dessen Schriften eben hier eine beson
dere Erwahnung fordern konnen. Um die Mitte des 18. 
Jahrhunderts w urden m ehrere literarische Yereine zur 
Forderung der W issenschaften und der L iteratur gestiftet, 
und wie sich iiberhaupt eine allseitigere Behandlung und 
xnehrfache Bearbeitung der W issenschaften in popultiren 
Schriften zeigte, so w urden namentlich liistorische, m a- 
thematische und physikalische, okonomische und natu r- 
historische W erke, gliickliche Versuche in der hoheren 
Dichtkunst und der oratorischen Prosa herausgegeben. 
Eine edlere Sprache und  Form kiindigte sich je tz t nebst 
einem besseren Geschmacke an , und die Muttersprache. 
die von Holberg wiedergeboren, und  durch ihn und andere 
Schriftsteller bearbeitet und ausgebildet wa r ,  verdrangte 
endlich fast die lateinische ganz und stellte sich wesentlich 
so wie sie jetzt ist, nu r dass sie noch an Reichthum und 
Biegsamkeit gewonnen.

Beinahe in allen W issenschaften traten nun bedeu- 
tende Namen auf. L a n g e b e c k ,  S c h o n i n g u n d S u h m  
machten sich um  die Bearbeitung der Geschichte des Nor
dens sehr verdient, N y r u p  und P. E.  M u l l e r  waren ih
nen wlirdige Nachfolger. Als Theologen nennen w ir noch 
B a r t h o l i n ,  B a l l e ,  J e n s  und R a s m u s  M o l l e r ,  als 
Philologen O le  W o r m  und B a d e n ,  als Juristen  Col -  
h i o r n s e n  und S c h  l e g e l ,  als Aerzte T o  d e ,  C al l i s -  
s e n  und W i n s l o w .

Als Dichter traten auf T u l  i n ,  die Gebriider F r i -  
m a n n ,  S t o r m ,  P r a m  und Z e t l i t z ,  vor Allen aber 
E w a l d  (lyrisch und lyrisch-dram atisch), W e s s e l  (episch 
und dram atisch-satyrisch) Verfasser der classischen Parodie 
,,Kjarlighed uden S trom per" (Liebe ohneStriimpfe), S a m -  
s o e  und S a n d e r  (tragisch-dram atisch), R a h b e c k  als
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Novellist, D ram atiker, vor Allem aber als Liederdichter 
und asthetischer Kritiker, in welcher letzteren Beziehung 
er, und vor ihm J a k o b  B a d e n ,  der zugleich Herausge- 
ber einer Grammatik der danischen Sprache w ar, grossen 
Einfluss auf den Geschmack und die Sprache ubten. Auch 
T h a  a r  u p  und S c h a c k - S t a f f e l d t  erw arben sich ver- 
diente Namen.

Die von dem Ministerium Struensee 1 770 ausgehende 
vollståndige Pressfreiheit hatte m it dem Falle dieses Ministe
rium s 1772 ihre kurze Rolle ausgespielt und die Pressbe- 
stimmungen un ter dem Guld&erg’schen Ministerium waren 
streng und willkiirlich. Durch Friedrich VI. w urde die 
Presse zw ar in so fern frei als alle Vergehungen den or
den tlichen Gerichtshofen zur Beurtheilung zugewiesen w ur
den, von 1 799 ab aber w ieder beschrankt, erhielt sie erst 
nach der Thronbesteigung Friedrichs VII. wirkliche Frei- 
heit w ieder.

Es wird un ter solchen Umstånden ganz begreiflich er- 
scheinen, dass die begabten Schriftsteller entw eder aus 
dem Lande verwiesen w urden — wie derG eograph M a l t e  
B r u u n  und der Dichter P. A. H e i b e r g  — oder, in ge- 
rechtem  Abscheu vor den der Freiheit und W issenschaft- 
lichkeit entgegentretenden absoluten Gesetzen verstum m - 
ten. Der Kampf 180 ! m it den Englandern erweckte wohl 
w ieder die schlum m ernden Kriifte der Nation in etwas, die 
neue deutsche Philosophie und Dichtkunst konnte nicht 
ganz ohne Einfluss auf Danemark bleiben, wo eine tiefere 
Betrachtung und Anschauung des L ebens, der W issen- 
schaft und Kunst sich nach und nach auch in der Literatur 
zeigte. B a g g e s e n  gehort sowohl der deutschen als der da
nischen L iteratu r, O e h l e n s c h  l a e g e  r ’s D ichter-Leben 
fångt m it d. J.1801 an; jedoch die bedauernsw erthen poli- 
tischenSchicksale Danemarks ubten nach demKieler Frieden 
1814 lange Zeit einen tddtlichen Einfluss aus. Das einzige
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von irgeiid einer Bedeutung in dieser Periode, einige von 
Oehlenschlaeger’s schonsten Dichterwerken ausgenommen, 
waren wohl I n g e m a n n ’s nationale Romane, die ihn zu 
einem der gefeiertsten Dichter des Nordens gemacht haben; 
J. L. Heiberg’s erste Dichtungen und Hauch’s W erke, 
welche letztere aber eben so wenig d am als, wie spater 
seine folgenden W erke die A nerkennur^ gefuuden baben, 
die ihnen wohl gebiihrte, gehoren dieser Periode an.

J. L. H e i b e r g  und H e n r i k  H e r t z  w urden die 
Herolde eines neuen literarischen Lebens. Von 1 830 an hat 
die danisch-asthetische L iteratur sich zu dem Range erho- 
ben, den sie jetz t einnim m t; und diese beiden Dichter, 
namentlich Heiberg, der zugleich als Philosoph und Kriti
ker einen unberechnenbarenEinfluss auf die gesammte da- 
nische L iteratur geiibt hat, im Vereine m it S t. S t. Bl i c h e r ,  
C h r i s t i a n W i n t h e r ,  P a l l u  d a n  M u l l e r ,  H . P . H o l s t ,  
H. C. A n d e r s e n ,  P a u l  M u l l e r  und Anderen, haben 
der danischen Poesie und iiberhaupt der danisch-astheti- 
schen Literatur eine im m er weitere Geltung verschafft.

O e h l e n s c h l a e g e r  hat seine genialen Krafte darauf 
verwendet, der m odernen Poesie eine rein selbststandige 
Richtung zu schaffen, und eine ewige Brilcke zwischen der 
alten m ythologisch-poetischen W elt des Nordens und der 
jetzigen zu bauen, — ewig, weil die Gotter und Heroen 
der Vorzeit selbst, auf sein Geheiss,' sie gezimmert, indem 
sie dem Genius Oehlenschlaeger’s, und es scheint fast auch 
n u r  dem seinigen unterthan sind. Es sind nicht allein seine 
dramatischen W erk e , seine nordischen T ragodien, als 
Hakon Jarl, Palnatoke und spatere Meisterwerke, es sind 
zugleich und fast noch m ehr als jene, seine epischen Dich
tungen, als Thor’s Reise, V aulundur’s Sage, Helge, H roar’s 
Sage, Nordens G uder, Hrolf K rake, Orvarod's Sage, die 
dem asthetischen Bewusstsein des Nordens eine friiher nie
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geahnle Fulle, ein neues strahlendes Leben verliehen. Der 
grosse Dichter verscliied am 2 0 . Januar 4 850.

Ist Oehlenschlaeger m ehr episch und dramatisch, so 
i s t G h r i s t i a n  W i n t h e r  der lyrische Dichter des heutigen 
Danemarks, und die Form seiner echt nationalen Gedichte 
ist eine vollendete. Es scheint aber als konnte der Norden 
keinen Dichter he^orb ringen , der nicht entw eder schon 
gleich bei seinem ersten A uftreten, oder doch spater in 
seiner Entwickelung von den epischen und dram atischen 
Musen verlockt wiirde. So hat W inther eine starke epische 
Tendenz erhalten, so ist H e n r i k  H e r t z  zugleichlyrischer 
un d  dram atischer Dichter, dieses letztere in einer hohen 
Bedeutung, sowohl im Lustspiel als im lioheren Drama. 
So ha t A n d e r s e n ,  der geniale M årchendichter, der in 
Deutschland ebenso gekannt ist wie in Danemark, fiir das 
Theatergeschrieben, so P a l l u d a n  Mu l l e r .  J . L . H e i b e r g  
ist durch das plastische des Ausdrucks, dieTiefe, denW itz, 
die Satyre seiner P ro sa -S ch riften , durch seine Gedichte 
und seine dram atischen W erke ein leuchtender Stern der 
danischen Literatur.

H. P. H o l s t  m iissen w ir noch als lyrischen und als 
Biihnen-Dichter nennen; C a r l  B a g g e r  und R o s e n h o f f  
als lyrische Dichter und  Novellisten. T h o m a s  O v e r s k o u  
als Biihnendichter un d  als m eisterhafter Uebersetzer von 
Moliére. W ir konnten wohl noch m ehrere jiingere Dichter 
erwahnen, allein gerade bei diesen, die erst im Aufgehen 
begriffen sind, w åre eine W iirdigung ihrer Richtung und 
ihres Strebens auf ganz andere Weise als uns der Raum 
h ier gestattet von nothen, sollte derFrem de auch nur einen 
ganz fliichtigen Begriff von ihnen erhalten.

Die Rom anliteratur w ar in dem letzten Decennium 
besonders stark vertreten. I n g e m a n n  nannten w ir schon 
friiher. Gedenken miissen w ir noch des genialen S t. S t. 
B l i c h e r ’s echt danischer Gemalde, H a u c h ’s Romane und
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W i n t h e r ’s Novellen. Einen ausserordentlichenErfolg ha t
ten die von dem anonymen V e r f a s s e r  d e r  A l t t a g s g e -  
s c h i c h t e  so wie die von dem pseudonym en C a r l  B e r n 
h a r d  herausgegebene Reihe von Novellen. Auch beinahe 
alle die jiingsten Belletristen haben anonym  oder pseudo
nym geschrieben, w ir nennen un ter ihnen J e a n  P i e r r e ,  
I m m a n u e l  St .  H e r m i d a d ,  P. P. und C a r i t E t l a r .

In allen W issenschaften begegnen w ir wieder bedeu- 
tenden Mannern. In den Naturwissenschaften vor Allen dem 
beriihmten Erfinder des Elektro-M agnetismus H. C. O e r 
s t e d ,  H o r n e m a n n ,  S c h o u w ,  Z e i s e ,  F o r c h h a r u 
in e r ,  U r s i n .  In der Theologie, Philosophie undPhilologie 
C l a u s s e n ,  M y n s t e r ,  M a r t e n s e n ,  S i b b e r n  und 
M a d v i g ;  R a s k  setzte sich durch seine linguistischen For- 
schungen ein ewiges Denkmal. Die Geschichte undA rchao- 
logie w urden vertreten durch B r o n d s t e d ,  W e r l a u f f ,  
E n g e l s t o f t ,  M o l b e c h ,  F i n n  M a g n u s s e n ,  G r u n d t 
v i g ,  P e t e r s e n ;  die Medicin durch B a n g ,  J a k o b s e n ,  
H e r . h o l d t ,  die juristischen W issenschaften besonders 
durch A. S. O e r s t e d ,  auch durch K o l d e r u p - R o s e n -  
v i n g e ,  B a n g ,  L a r s e n ,  Us s i n g .

Auch die schonen Kiinste haben in Danemark wiirdige 
Yertreter gehabt. Von T h o r w a l d s e n  sp rechenw ir nicht, 
dessen Name geniigt, um  einem Volke Achtung zu ver- 
schaffen. Unter den alteren B il  d h  a u e r n  ist W i e  d e v e l  t, 
unter den jiingeren der zu friih verstorbene F r e u n d ,  fer- 
ner B i s s e n ,  welchem Thorwaldsen die Vollendung seiner 
hinterlassenen W erke und  die Ausfiihrung derselben fiir das 
Museum iibertragen hat, dann J e r i c h a u ,  dessen Ruhm 
sich schon von Rom aus verbreitete, zu nennen.

Als M a l e r  erwahnen wir, un ter den alteren, J u e l ,  
A b i l d g a a r d ,  dann auch L u n d  und E c k e r s b e r g ,  un-
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ter den jungeren aber B e n d z (f), Ad. M u l l e r  (f), R o r b y ,  
M a r s t r a n d ,  S i m o n s e n ,  G a r t n e r ,  F r o h l i c b ;  G u r 
li  t t ,  von Geburt ein Holsteiner, erhielt seine Ausbildung 
in Kopenhagen.

Als Componisten erlangten einen Namen der å l  t e r  e 
H a r t m a n n ,  namentlich durch seine Nationalmelodie zu 
„Kong C hristian", S c h u l t z e ,  K u n z e n ,  K u h l a u ,  vor 
Allen aber W e y s e ,  in neuerer Zeit H a r t m a n n  und 
R u n g ,  die grosse Verdienste um  die N ational-M usik 
und  den reichen Schatz der Volksmelodien zu Ehren ge- 
b rach t haben; G a d e ’s Name hat schon einen europai- 
schen Ruf, S a 1 o m a n ist auch in Deutschland ein beliebter 
Componist.

3ur Cljarahtmftik fctT JHcincn.

Zum Beschluss noch einige W orte von dem Charakter 
der jetzigen Dånen, w elcher seit dem Ausbruche des Krie
ges m it Danemark m ehrfach falsch beurtheilt und hart an- 
gegriffen wurde.

Der Dåne ist im Kern seines Charakters schlicht und 
gerade, ehrlich und gutm iith ig ; das gemeinschaftliche Ge- 
prage der ganzen Bevolkerung ist das des ruhigeren und 
ernstern  Nordlanders im Gegensatze zu dem m ehr leben- 
digen und heitern Sudlånder, Der Dåne ist ferner zaudernd 
im Beschliessen und  langsam im H andeln, er ist etwas 
u ltra -b eso n n en , und nu r sehr dringende Umstånde und 
wichtige Gelegenheiten vermogen ihn zu rascher E nt- 
schlossenheit zu zwingen. Einmal zu dieser gebracht, 
weicht aber das Unsichere, Zogernde und Zurtickhaltende 
seines W esens einem w eder Gefahr noch Aufopferung 
scheuenden Muthe. Mit der gewonnenen Erkenntniss ist 
seine Inertie beseitigt, und wenn auch langsam, so doch
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beharrlichen Schrittes verfolgt er sein Ziel. Sein Charakter 
nimmt m itunter den Anschein von Kalte oder Mangel an 
Gefuhl an, und doch hat er ein warm es, fiir jede grosse 
Idee und fiir Kunst und Poesie offenes Herz, so wie Phan- 
tasie, und Begeisterung fiir das Edle und Schone ; aber ei‘ 
ist ein abgesagter Feind von leerem W ortschwalle, hefti- 
gen Exclamationen und gewaltsamen Ausbriichen jeder 
Art. Sein Vaterland und was dazu gehort geht ihm iiber 
Alles, er um fasst es, dem Auslander gegeniiber, beinahe 
mit demselben eifersiichtigen Gefiihle wie der Jiinghng 
seine erste Liebe, und  diess verleiht seinem Urtheil ubei* 
vaterlandische Zustande m anchmal einen Anstrich von 
Diinkel und Eitelkeit, namentlich wenn er dem Tadel eines 
Fremden entgegentritt. In seinen Forderungen an das Le
ben ist der Dane im Allgemeinen massig, arbeitsam , wenn 
er auch gern den edleren Vergniigungen nachgeht, unter 
welchen die Schauspielkunst ihn besonders lockt; er liebt 
es, sein eigenes, m ehr stilles in sich gekehrtes Leben von 
der Biihne herab in ein lebhafteres sich gestalten zu sehen. 
Er liebt auch die Natur, seine Buchenwålder und sein dun- 
kelblaues Meer, aber zugleich das gemuthliche, traute  Fa
milienleben, in welchem er sich freier bewegt, als in der 
Oeffentlichkeit. In den Provinzen hat jenes Familienleben 
oft einen derben Anstrich des Philistrosen, in der Haupt- 
stadt, wo es nicht weniger bliiht, hat es sich aber davon 
losgesagt. Das offentliche gesellige Leben hat in den letzten 
Decennien in Kopenhagen einen grossen Aufschwung ge
nommen, wenn es sich auch bei weitem nicht wie in dem 
mittléren und  siidlichen Europa entfaltet. Ueberhaupt sind 
die Einwohner Kopenhagens, wie die aller H au p t- und 
R esidenzstadte, leichter, lebendiger und m ehr genuss- 
siichtig als die des ubrigen Landes. Gastfrei und zuvor- 
kommend — dies letztere allerdings im Anfange m it einer 
gewissen Schiichternheit — ist der Dane iiberall, und
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hierin, wie in so vielen Stiicken, hafc er die Sitten und den 
Charakter seiner Vorviiter zum Theil bewahrt.

Sollte nun bei dem Leser durch D a s , was w ir ihm 
iiber Land und Yolk mitgetheilt h a b en , der W unsch noch 
rege sein m it Kopenhagen und dessen Einw ohnern nåher 
bekannt zu werden, dann mdge er uns w eiter in die Stadt 
und ihre Umgebungen folgen.



III.

K O P E N H A G E N .

A. @efd)td)tltd)ÉSs imb iJerglctdjcniit'«.

Saxo Grammaticus spricht von dem jetzigen Kopenha
gen noch un ter dem Namen Urbs Absalonica; um  die Mitte 
des 12. Jahrhunderts mag die Stadt noch ein kleines Fi- 
scherdorf gewesen sein, in dessen Nåhe der beriihm té Bi- 
schof Absalon, durch Geschenk W aldem ar’s des E rsten Ei- 
genthumers des Dorfes, ein Schloss, eine feste Burg ,,Axel- 
huus (Axelhaus) anlegte. Spater kommt das Dorfchen, 
seines bliihenden Handels wegen, un ter dem Namen Portus 
mercatorum, Castrum de Hafnia vor. Absalon verm achte 
die Burg, das Dorf und die umliegende Gegend dem Bi- 
schofstuhle von R oeskilde; im Jahre 1254 w urden die ersten 
stådtischen Privilegien dem Fischerdorfe, nun ,,H afn" ge- 
nannt, erthe ilt; um  die Mitte des 1 4 .-Jahrhunderts w urde 
sie aus einer bischoflichen in eine konigliche* Stadt ver- 
wandelt; 1443 w urde sie die Residenz des Konigs Chri- 
stoph, genannt „von B ayern", und  ist seitdem Residenz 
aller danischen Konige geblieben.

Der festen Burg, Axelhuus, verdankt die Stadt wohl 
ih rE n tstehen ; fiir Handel und Schifffahrt w ar sie gut situirt, 
und sie hob sich bedeutend durch den Schutz der Befesti- 
gung; m it einem guten Hafen versehen , ging ih r Name 
,,Hafn“ , durch Handel undKaufleute, bald in ,,Kjobmanne- 
hafn“ (Kaufmannshafen) iib e r, woraus sich spater der 
jetzige Name ,,K jo b e n h a v n — aus Kaufmannshafen: Ko
penhagen bildete.
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Obwohl die Stadt schon im 12. Jahrliundert so tiber 
die Grosse des Fischerdorfes liinausgegangen war, dass sie 
4 Pfarrkirchen hatte, so w usste sie doch, bis zu ihrer Hof- 
fahigkeit un ter Konig Christoph, sehr wenig von Comforts 
und stadtischer Schonheit. Sie w ar aber reich durch ihren 
Handel, und, trotz ih rer Befestigung, w urde sie m ehrere 
Male von Seeraubern heimgesucht. 1 428 w urde sie von 
den Hansestådten im Verøiri mit den holsteinischen Fiir- 
sten sehr stark angegriffen, und n u r die Kiihnheit und Ent- 
schlossenheit der Konigin Philippa, die tiichtiger w ar als 
ihr Gemahl Erik ,,von Pom m ern", rettete die Stadt, die, 
ihres Handels wegen, ein Dorn im Auge derH anseaten war, 
und m ehrere Male von ihnen erobert und  abgebrannt 
w urde. Ueberhaupt ist Kopenhagen eine der am håufig- 
sten angefeindete Residenzstadt Europa’s. Im 16. Jahr- 
hundert w urde sie von Friedrich I . , w ieder von den 
H anseaten, und von Christian III.; im 17. Jahrhundert 
sogar zu w'iederholten Malen von den Schweden bela
ger t und bom bardirt; im Jahr 1700 von einer vereinigten 
schwedisch-englisch-hollandischen Flotte heim gesucht; im 
19. Jahrhundert w urde sie von den Englandern — 1801 — 
belagert und angegriffen, und von denselben — 1807 — 
auf eine verheerende W eise bom bardirt. Auch Pest und 
Feuersbrust haben die Stadt nicht verschont. 1711 w'urden 
ihr durch die Pest etwa 30,000 Einw ohner geraubt, 4 728 
brannten etwa 1700 Hauser, darunter das Universitats-Ge- 
båude und 5 Kircben n ieder; 1 794 w urde das vorige 
Schloss Christiansborg ein Raub der Flam m en; 1795 brann
ten 943 Hauser ab. darunter das Rathhaus, das W aisen- 
haus und eine Kirche.

Kopenhagen hat sich, in Folge jener vielen Angriffe, 
im m er mehr und mehr m it Befestigungen u m geb en ; die 
ganze Stadt liegt innerhalb der Befestigungswerke und ist 
m it hohen W allen und Graben nach der Landseite hin um -
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geben, nach der Seeseite zugleich von Batterien, nam ent
lich , ,D r e i - K r o n e n “ , die im Meere ruhen, und  einer 
Citadelle beschiitzt.

In Folge der vielen genannten Verwiistungen ha t Ko
penhagen beinahe alle Spuren des Alterthiimlichen und 
Malerischen in seinen Gebauden verloren. Es ist eine neu- 
m odisch-w ohlgebaute S tadt; die Lage und die vielen 
Schatze der Kunst und W issenschaft ersetzen aber das, 
•was ihr am Alterthiimlichen abgeht.

Die nach und nach geschehenen Erweiterungen und 
Verschonerungen Kopenhagens im Allgemeinen, die es 
vorziiglich dem Konige Christian IV., Friedrich III. und V. 
zu verdanken h a t, w erden w ir im nachsten Abschnitte 
besprechen, so wie w ir alle speciell-geschichtlichen Bemer- 
kungen, die sich an S trassen, Pliitze oder Gebaude der 
Stadt kniipfen, wohl am richtigsten da erwahnen, wo sie 
sich uns gewisserm assen von selbst aufdriingen, an Ort 
und Stelle.

Es ist nicht leicht einen Vergleich Kopenhagens mit 
anderen Haupt- und Residenzstådten Europa’S anzustellen.

Man mochte sagen, der Zustand des Volkes und der 
Anblick seiner H auptstadt correspondi.re vielfach mit der 
Beschaffenheit und der N atur des Landes,, das wenig Ori- 
ginelles darbietet, und durch gross^rtige Scenen, weniger 
frappirt, als durch anmuthige Landschaften wohlgefi^l 11. “

„ K o p e n h a g e n  s e l b s t  i s t  e i n  w a h r e r  Sanir- 
m e l p l a t z  f i i r  a l l e r l e i  S c J i o n e s  u n d  I n t e r e s s a n 
t e s ,  und ein Freund bem erkte m ir einmal sehr richtig, 
wenn Jem and nicht viel, un d  weit in die W elt hinauszu- 
reisen gedenke, so. miisse er nach Kopenhagen gehen, wo 
er von Allem etw as sehen und erfahren konne; wollle aber 
Jemand die W elt bereisen und alle ihre grossen Haupt,-  
stådte frequentiren, so. brauche er gar nicht Kopenhagen, z\k

Kopen,hagc,n, 7-
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besuchen, w eil er hier w enig finden w erde, w as er nicht 
hier oder dort besser und grossartiger gesehen h a b e .“

,,In  der That spricht sich in dem ganzen W esen die
ser Stadt, sow ohl in ihrer Bauart als in ihrer Situation, in 
ihren K unst- und sonstigen Schåtzen eine gew isse Mittel- 
m assigkeit aus. Die Lage am vielfach belebten Sunde ist 
ganz allerliebst, und die Buchenhaine, die hiibschen Parks 
und Spaziergange rund um  die Stadt herum  verleihen ihr 
eine grosse Anmuth. Allein sogar die Lage von Stockholm  
am Malar ist w eit p ittoresker, und m it den herrlichen 
Stadtsituationen am Bosphorus, an der Miindung des Tajo 
und am Golf von Neapel, nach deren Beschauung man mit 
gutem  Gewissen sterben kann, mag es daher in keinen Ver- 
gleich kom m en."

„D ie Bauart der Stadt ist ziem lich regelm assig und 
bequem , recht breite Strassen, ziem lich hohe Hauser, und 
man konnte sie daher m it Petersburg und Berlin verglei- 
chen. Allein sie hat keine so grossartige Stadtpartie w ie es 
in Berlin die Umgebungen des Museums und der Linden 
sind, und m it Petersburg halt sie den Vergleich nur bei 
einigen Strassenecken a u s .“

,,Ihre Gebaude. als grosstentheils erst w ieder im v o iv  
gen Jahrhundert aus dem Feuer erstandene Menschen- 
w erke, sehen im Durchschnitt sehr schliclit und verstandig 
aus, und es ware im Ganzen schw er, das Charakteristisclie 
eines kopenhagener Hauses anzugeben. Fiir einen Maler 
stadtischer Ansichten ist daher hier nicht viel zu thun, 
w eil Alles nicht m issfallig, aber im Ganzen w enig originell 
und pittoresk aussieht. Unsere alten Stad te , Niirnberg, 
Augsburg, Prag, sind  bei w eitem  nicht so bequem  zu be- 
w ohnen. Aber dem Maler, dem Historiker, dem Alterthums- 
freunde, der sich in jenen Stadten und noch mehr in Ve
nedig, in Gent, in Briissel etc. an jeder Strassenecke ange- 
sprochen fiihlt, sagt Kopenhagen w en ig .“ —
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So aussert sich Kohl und schliesst m it der B em erkung: 

„ — i c h  h a l t e  d a h e r  S u m m a ,  m a n  m a g  s a g e n  
wa s  m a n  w i l l ,  K o p e n h a g e n  fi ir e i n e n  a u s s e r -  
o r d e n t l i c h  i n t e r e s s a n t e n  O r t “ , und w ir mlissen 
hinzufiigen, dass die ganze Insel S eeland , worauf Ko
penhagen liegt, die m alerischen Ansichten und Landschaf- 
ten, an denen die Insel, nah und ferner von Kopenhagen, 
reich ist, das schone Meer, die Kriegsflotte und  was damit 
in Verbindung steht, das eigenthlimliche nordische Colorit 
der ganzen Natur, das ebenso eigenthiimliche Treiben der 
Bewohner Kopenhagens und Seelands dem Reisenden viel 
Neues und Erfrischendes bieten w ird. Auch die Sam m lun- 
gen und Museen der S tad t, z. B. das T h o r w a l d s e n ’-  
s c h e M u s e u m  und die S a m m l u n g e n  d e r  s k a n d i -  
n a v i s c h e n A l t e r t h l i m e r  w erden ihn im hohen Grade 
interessiren und  sind einzig in ihrer Art. Der Fremde, 
und namentlich der Deutsche, w ird , wenn er die Reise 
hinter sich hat ,  gewiss nicht unterlassen, Freunden und 
Bekannten in der Heimath dieselbe dringend zu empfeh- 
len. Und diese Meinung ist schon eine in Erfiillung gegan- 
gene, dafiir spricht der Zusam m enfluss, namentlich von 
deutschen Reisenden, der in den letzten Jahren vor dem 
Kriege stets im W achsen w ar und  viel dazu beigetragen 
hat das Kopenhagner Leben mannigfaltiger und anziehen- 
der zu machen.

B. ^Ulgemmte © rtsbefdjrcibunig.

Kopenhagen liegt theils an der ostlichen Kiiste „See
lands" (Sjallands), theils an der W estkiiste der Insel Ama
ger, imm er aber am „S u n d e"  (Oresund), der bedeutend- 
sten der drei W asserstrassen, welche die Ostsee und das 
Kattegat unm ittelbar, die Ost- und Nordsee m ittelbar — 
durch das Kattegat — verbinden. Der Sund trennt h ier zu-

7*
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gleich die Insel Seeland und Schonen — Danemark und 
Schweden von einander.

Die nordliche Breite Kopenhagens ist 55° 40' 5 3 " ; die 
Meridian- oder ostliche Lange von Ferro ist 30° 1 4 ' 51 “ .

Der Sund ist bei Kopenhagen 4 Meilen b re i t ; dieW asser- 
strasse, welche die Insel Amager von Seeland trennt, bildet 
den schonen und  beriihm ten Hafen Kopenhagens, welcher 
in seinen 18 — 20 Fuss tiefen Schoos an 5000 Schiffe auf- 
nehmen kann, und so, dass die beiden Theile der Stadt — 
das eigentliche Kopenhagen auf Seeland u nd  Christiansha- 
fen (Christianshavn) auf Amager — n ur durch Zugbriicken 
m it einander verbunden sind. Die Stadt liegt auf flachem, 
ebenem Boden, jedoch geschutzt gegen Ueberschwemmung. 
des Meeres.

Die Stadt m it ihren Festungswerken bitdet fast einen 
Zirkel, dessen m ittlerer Durchm esser 10,600 Fuss betragt 
u nd  circa 34,000 Fuss in der Peripherie m isst. Der Um- 
kreis der Stadt selbst, innerhalb der Walle, betragt 26,000 
Fuss, also m ehr als eine deutsche Meile. Die W alle sind 
m it Baumen bepflanzt und bilden eine sehr angenehme 
Prom enade, m it abwechselnder Aussicht iiber Stadt, Land 
und Meer.

In t o p o g r a p h i s c h e r  Hinsicht theilt m an die Stadt 
in 3 Theile: 1) d i e A l t s a d t ,  der westliche Theil, wo die 
krum m en und  schmalen Strassen, so wie m ehrere kleine 
und  altere Gebaude uns entgegentreten. Die Insel Schloss- 
holm (Slotsholm), dieselbe wo Absalon seine feste Burg an- 
leg te , wo jetz t Schloss Christiansburg s teh t, gehdrt zur 
Altstadt, die m an eigentlich richtiger — wegen ihrer neuen 
Erbauung nach dem letzten Brande — Neustadt nennen 
wiirde. 2) d ie  N e u s  t a d t ,  auch Friedrichsstadt genanntr 
die m it dem ,,Konigsneum arkt“ anfangt und den ganzen 
ostlichen Theil der Stadt enthalt. 3) C h r i s t i a n s h a f e n  
auf Amager.
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Diese Eintheilung ist aber fiir den taglichen Verkehr 
unpraktisch, da von diesen drei Bezeichnungen nu r Chri- 
stianshafen gebrauchlich ist.

Ebenso ungewohnlich im taglichen Verkehr ist die heute 
noch bestehende c o m m u n a l e E i n t h e i l u n g  der Stadt 
in 12 Q uartiere, so wie die kirchliche in 9 Kirchspiele, 
welche aber bei der demnachstigen Ordnung der Commune 
einer zweckmassigen Umgestaltung sich zu erfreuen haben 
wird. Kopenhagen ist so einfach gebaut, dass es dem Frem - 
den kaum moglich w ird sich zu v e rirre n ; bald w ird er 
sich mit den wichtigsten Strassen und Platzen so bekannt 
gemadht h a b e n , dass er sich diesen als Leiter bei seinen 
Gangen in der Stadt getrost iibergeben k a n n ; w ird  er aber 
genothigt sich nach dem Wege zu erkundigen, dann frage 
er weder nach Alt- noch N eustadt oder diesem oder jenem  
Quartier oder Kirchspiele, er w ird sehr selten Antwort er
halten, wohingegen jedes Kind ihm die Strassen genau be- 
zeichnen kann, die ohnehin an den Ecken mil ihrenN am en, 
sowie die Hauser m it Num m ern versehen sind.

Kopenhagen hat 256 grossere und kleine Strassen, 
iiber 4000 Hauser, offentliche Platze und  Markte 4 6, H aupt- 
thore 4, das W e s t e r t h o r  (W esterport), das N o r d e r -  
t h o r  (Norreport) , das O s t e r t h o r  (Osterport) und  das 
Am a g e r  t h  o r  (Amagerport), dieses letztere auf Christians- 
hafeu belegen. Die 3 erstgenannten tragen nicht m it Recht 
ihre Namen, indem  das W esterthor in W SW ., das N order- 
thor in WNW. und das Osterthor im N. liegen. In diesen 
Thoren w ird auch die Accise erhoben, weshalb die Wagen 
visitirt w erden, das heisst der Zollofficiant fragt m it der 
grossten Hoflichkeit, ob man Steuerbares m it sich fiihre. 
Nach Sonnenuntergang und Sonntags w ird  fiir W agen eine 
Sperre gezahlt.

Der Frem de, der unsere ,,R eisebem erkungen“ gele
sen, wird schon w issen , dass einer der offentlichen Platze
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Kopenhagens „K ongens Nytorv" (KonigsNeumarkt) heisst, 
und so e b e n , wahrend w ir die Eintheilung der Stadt in 
Alt- und Neustadt besprachen, haben w ir diesen Platz — 
Kongens N ytorv — als Grenze jener Stadttheile angegeben. 
W ir ersuchen jetzt den Fremden von hier aus eine Prome
nade zur Uebersicht und Orientirung m it uns vornehmen 
zu wollen.

K o n g e n s  N y t o r v  ist der grosste und schonste Platz 
Kopenhagens, und ziemlich der Mittelpunkt der Stadt. Er 
enthalt 335000 DFuss. In der Mitte desselben, w o v o r etwa 
80 Jahren noch ein Garten war, befindet sich die bleierne 
Reiterstatue des Konigs Christian V. mit einigen Attributen 
und allegorischen Beigaben, die nicht leicht zu bezeichnen 
und  zu verdeutlichen s in d ; die ganze Statue nim m t sich 
iiberhaupt am schonsten in passenderE ntfernung aus. Der 
Platz ist von dem Neuhafen ( N y h a v n ) ,  einem Kanal, der 
m itten durch die gleichnamige Strasse fliesst, von der Kunst- 
akademie (Schloss Charlottenburg genannt), der Militar- 
Hochschule — ein sehr niedriges Gebaude — , dem konigli- 
chen Schauspielhause, den H6tels du Nord und d ’Angleterre, 
der Hauptwache, den Hétels Scandinavie und  Suéde und 
der russischen G esandtschaftswohnung— Thott’s Palais— , 
sowie von m ehreren Privatgebauden umgeben. Es miinden 
42 Strassen in diesen Platz und zw ar die Hauptstrassen 
O s t e r g a d e  (Osterstrasse), G o t h e r  s g a d e ,  S t o r e  Kon-  
g e n s g a d e  (grosse Konigsstrasse) und B r e d g a d e  (breite 
Strasse), die, trotz der Inschrift ih rer Ecken, die „Norges- 
gade" lautet, fast n u r un ter dem Namen „B redgade" zu er- 
fragenist. G eh en w irin  die O s t e r g a d e ,  die bei dem Hétel 
d ’Angleterre m undet, hinein, also westlich, in die Altstadt, 
so befinden w ir uns gleich m itten in der City von Kopen
hagen. Die Strasse selbst ist eine halbdunkle, schmale und 
zum  Theil k ru m m e, und Hauser vom seltsam sten Aus- 
sehen, alte und hinfållige, die m an fiirchten m usste, hatte
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man Zeit sie von unten bis oben recht zu besehen, stehen 
hier neben hohen und schonen neuen Gebauden, alle Par
terres und Souterrains sind zu Laden fiir den Bedarf der 
weiblichen und m annlichen Modewelt eingerichtet. Oster - 
gade ist die belebteste Strasse Kopenhagens, und da sie 
den Vorzug hat, auch die einzige wirklich gut gepflasterte 
Strasse zu sein, m ussen,w ir sie sehr hervorheben. Wohl 
das Einzige, was in der Ostergade nicht der Mode und dem 
Luxus verfallt, ist das A t h e n a e u m ,  ein Lesezirkel, w o- 
von schon in den Allgemeinen Bemerkungen gesprochen 
ist, und eine Handlung von Gyps-Abgiissen der Thorwald- 
sen’schen und anderer Bildhauerarbeiten. —  Am Ende der 
Ostergade befinden w ir uns auf , , H o i b r o p l a d s "  (hohen 
Briickenplatz), wo r e c h t s  die „Kj  o b m a g e r g a d e "  
ihren Anfang nimmt, eine alte, krum m e Strasse, die jetzt 
mehrere recht schone Håuser hat, und die uns in das 
Quartier Latin fiihrt, daher auch die meisten Buchhand- 
lungen der Stadt hier zu suchen sind ; hier finden w ir auch 
den sogenannten r u n d e n  T h u r m ,  die konigliche Por- 
zellanfabrik und das P o s t g e b a u d e  (Posthuset); l i n k s ,  
am Ende des Platzes, der eine langliche, unregelmassige 
Figur hat, w erden w ir das S c h l o s s  C h r i s t i a n s b o r g  
gewahr, auf der Insel „Schlossholm " (Slotsholm), von der 
Stadt durch Kanåle getrennt, durch Briicken aber verbun
den, un ter welchen die hohe Briicke etwas zur rechten 
Seite des „H oibroplads" situ irt ist; zur rechten der hohen 
Briicke sehen w ir, ebenfalls auf der Insel, die eine Seite 
von T h o r w a l d s e n ’s M u s e u m .  — Yerfolgen wir aber 
unseren Weg von der Ostergade grade aus iiber „H oibro
plads", wo sich noch, un ter Nr. 3, das Haus der Maitresse 
Christians II., Dyveke, die vergiftet wurde, befindet, iiber 
„ A m a g e r t o r v "  (Marktplatz der Gemiisesachen, Friichte 
und Blumen der „A m ager" Amagerne: die Bewohner der 
Insel Amager) in die Strasse „ W i m m  el  s k  a f  t e t "  h in-
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ein, der K i r c h e  d e s  h e i l i g e n G e i s t e s  vorbei, bis an 
„ G a m m e l t o r v “ (den alten Markt), Platz fiir den Ver- 
kauf der Producte der Bauern, als Fleisch, Speck, Kartof
feln etc. Uns hier nm sehend, gewahren w ir: l i n k s  d a s  
R a t h h a u s  m it seiner schonen Saulenordnung, unschdn 
i n ‘einer Ecke des Platzes h ingelegt; r e c h t s ,  iiber den 
auf dem Platze befindlichen S p r i n g b r u n n  e n  m it seinen 
vergoldeten Figuren, blicken w ir in die „N orregade" (Nor- 
derstrasse) hinein, wo das Frontispice und  der Thurm  von 
der Frauenkirche, die Conturen des Universitatsgebåudes, 
so wie der Thurm der St. Petrikirche sich zeigen; g e r a d e  
a u s  durch die „ F r e d e r i k s b e r g g a d e "  kommen wir 
auf das W e s t e r t h o r ,  v o r  dem r e c h t s  das hassliche 
Hauschen „V esterp o rts-V ag t'‘ (die W ache des W ester- 
thors), l i n k s  „ H a l m t o r v e t "  (Strohmarkt) sich befin- 
den. Der Wall, der die ganze Stadt umzingelt, liegt hier 
vor uns und  heisst hier, rechts bis nach dem Norderthore, 
links bis „ L a n g e b r o "  (Langebriicke) , die nach Chri- 
stianshafen fiihrt, W e s t e r v o l d  (Westerwall). —

Begeben w ir uns w eiter, links iiber Halmtorvet, die 
Allee hinunter, die sich am Fusse des Walls befindet, und
—  ob nach den arm en Leuten, die hier iiber das „Sein 
oder N ichtsein" philosophirend um hergehen? — den Na- 
men „Philosophengang" tragt. W ir gehen einem alten, 
rothgrauen, niedrigen Gebiiude vorbei, dem „ W a r t o u " ,  
Sitz der Armendirection Kopenhagens und Local ihrer 
Comptoirs, so wie einer milden Stiftung fiir Arme, die ein 
kleines Gotteshaus in sich schliesst, wo der geniale, in dem 
Literaturgeschichtlichen dieses Buches erw ahnte Grundt
vig Prediger ist — und in die zweite Strasse von W artou 
aus hinein, die „S  to  r m g a  d e "  (Sturm strasse). Hier ha
ben w ir zwei Vortheile : w ir sind in der Strasse selbst auf 
historischem  Boden — der Schwedenkonig Carl X., Gustaf, 
versuchte 1659 im W inter Kopenhagen m it Sturm  zu neh-
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men;  hierher richtete er seinen HauptangrifT, und von 
hier aus schlugen die Kopenhagener Burger und Studenten 
ihn zuriick — und  stehen an ihrem Ende vor einer der 
Briicken, die von dieser Seite nach dem Christiansborger 
Schlosse fiihren, dieSturm brticke, und das Frontispice des 
Thorwaldsen’schen Museums, mit seiner V i c t o r i a ,  gerade 
gegeniiber; im Hintergrunde, links, sehen w ir die Strasse 
„ G a m m e l s t r a n d " ,  die auch „ F i s k e t o r v e t "  (der 
Fischmarkt) genannt w ird , so wie die hohe Briicke und 
einen Theil von dem „H oibroplads", wo w ir beim Aus- 
gang aus der „O stergade" schon verweilten.

Um das Schloss von seinen beiden Hauptseiten zu be- 
trachten, m ussen wir, an der Sturm briicke voruber, einige 
Schritte nach der Richtung des Hafens, der uns hier einen 
seiner vielen Prospecte m it Amager im Hintergrunde bietet, 
dem sogenannten „ P r i n d s  e n s  P a l a i s  (Palais der P rin - 
zen, jetzt das L o c a l  d e s h o c h s t e n  G e r i c h t s  und Lo- 
cal des ethnographischen und naturhistorischen Museums) 
voruber, und, iiber die M a r  m o r  b r  ii c k e (Marmorbroen), 
in den Schlossvorhof uns begeben. Ueber d i e R e i t b a h n  
gehend, vor uns die Hauptfagade des Schlosses m it ihren 
vier Reihen Saulen toscanischer Ordnung, zu beiden Seiten 
d i e B o g e n g å n g e ,  h in ter denen sich d a s  H o f t h e a t e r ,  
das R e i t h a u s ,  das fruher durch seine Hoffeste, in der 
letzten Zeit durch das beriihm te skandinavische Fest histo- 
risch bekannt geworden, und die koniglichen Stalle befin
den, gelangen w ir durch einen Seitenhof des Schlosses auf 
„ S l o t s p l a d s e n "  (den Schlossplatz), wo w ir die Contra- 
fa?ade des Schlosses m it dem Frontispice und  Basreliefs 
und Statuen von Thorwaldsen und  Bissen geschmiickt se
hen. Vor der Contrafagade haben w ir w ieder — wenn der 
Zudringliche sich nochmals nennen d a rf— „H oibroplads", 
links mit „A m agertorv" und „W im m elskaft" — durch die 
wir nach „W esterport" gingen —, rechts im Hintergrunde
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konnen w ir in die ,,Kjobmagergade“ hineinsehen, links 
m undet die Ostergade. Der hohen Briicke gegeniiber an ei
ner Ecke liegt das H 6 1 e 1 R o y a l ,  rechts in der Richtung 
nach der Ostergade hebt der N i c o l a i - T h u r m  sich iiber 
d ieH åu ser; links, im Zusammenhange m it dem Schlosse, 
ist die S c h l o s s k i r c h e .  W enden w ir uns zuriick, sehen 
w ir links die „ H o l m e n s b r o " ,  eine Zugbriicke wie die 
hohe Briicke, rechts das K a n z e l l e i - ,  das jetzige Regie- 
rungs - G e b a u d e ,  grade vor uns d i e B a n k ,  d i e B o r s e  
m it ihrem  Thurm und ihrem charakteristischen Aeusseren, 
im Hintergrunde einen Prospect vom Hafen m it seinen Ka
nalen und „ C h r i s t i a n s h a v n "  — den Stadttheil —, die 
dahinuberfiihrende Zugbriicke „ K n i p p e l s b r o "  und den 
T h u r m  der Erloserkirche ( F r e l s e r e n s  K i r k e ) .  Von 
hier aus hat man vielleicht den grossartigsten Anblick der 
Stadt.

W iirden w ir jetzt an der Contrafagade des Schlosses 
und d e r  S c h l o s s k i r c h e  voriibergehen, iiber die hohe 
Briicke und „H oibroplads" durch die „Kjobm agergade", 
iiber den K o h l e n m a r k t  (Kultorvet), w urden w ir nach 
dem N o r d e r t h o r e  (Norreport) gelangen; indem w ir aber 
iiber die vor uns liegende „H olm ens“ -Briicke gehen, der 
„Holmens*) K irche" vorbei, behalten wir, gerade aus ge- 
hend, rechts „ G a m m e l h o l m 1 ‘ (alter Holm), ein Schiffs- 
werft fiir die Flotte, links die Miindungen m ehrerer kleinen 
S trassen , die Iiber den N i c o l a i - P I a t z  — Markt der 
Fleischer — nach Ostergade zielen, und kommen jetzt, an 
dem Theatergebiiude und Hdtel du Nord vorbei, wieder 
auf Kongens Nytorv zuriick. — W ir haben somit eine fliich- 
tige Prom jnade durch die Altstadt gemacht.

*) Ilolm bedeulet allgemein so viel als kleine Insel; speeiell 
die Insel, worauf die Marine ihre W erfle hat, danaeh bisweilen die 
Marine.
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Da wo die Ostergade auf Kongens Nytorv m undet, 
stand in alterer Zeit das Osterthor, und hier endigte vor 
dem Jahre 1708 die Stadt nach der ostlichen Seite hin.

Begeben w ir uns jetzt iiber Kongens Nytorv, um  einen 
Blick in die Neustadt zu werfen, dann haben w ir erst die 
Go th  e r  s g a d e ,  die in einer Lange von 2480 Fuss fast 
parallel m it der Kjomagergade nach dem N o r r e v o l d  
(Norderwall) sich hinauferstreckt. Sie ist eine schnur- 
gerade, jedoAi etwas schmale Strasse, von wo aus l i n k s  
mehrere kleinere Strassen in die Altstadt nach der Kjob- 
magergade fiih ren , und w o , gleichfalls lin k s , die kleine 
K i r c h e  der Gemeinde der deutschen und franzosischen 
R e f o r m i r t e n  liegt. Rechts m unden die , , s t o r e  K o n 
ge n s g a d e“  (grosse Konigsstrasse) , d i e B o r g e r g a d e  (Biir- 
gerstrasse), die Ad el g a d e  (Adelstrasse) — die sammtlich 
nach O s t e r v o l d  (Osterwall) hinauszielen, , ,s t o r e  K o n 
ge  n s g ad e "  gerade auf Osterport, wobei aber festzuhalten 
ist, dass Ostervold in NNW. und Osterport im N. sich be- 
finden. Ferner haben w ir rechts in der Gothersgade die 
schone , , K r o n p r i n d s s e s s e g a d e “  und  „ R o s e n b o r g  
S l o t "  (Rosenburger Schloss) m it seinem g r o  s s e n  o f-  
f e n t l i c h e n G a r t e n ,  d a s E x e r c i e r h a u s  der Garni
son und an der Ecke am Wall eine grosse M i li  t å r - K a 
s e r n e ,  die sich nordlich bis zum Haupteingange des 
Schlosses Rosenburg erstreckt. Anstatt aber die Gothers
gade ganz durchzuw andern, wollen w ir in die Kronprind- 
sessegade einlenken und in den Rosenburger Schlossgarten 
(gewohnlich w ird der Garten „Kongens H ave" (des Konigs 
Garten genannt) uns begeben. Mit seinen geschmackvollen 
Boskets und schattenreichen Alleen ist der Garten recht 
schon und w ird stark  besucht. Das Schloss ist die Som- 
merresidenz Christians IV. gewesen.

Gehen w ir durch den Garten weiter, so gelangen wir, 
auf der einen Seite den Wall, auf der anderen die , ,S o lv -
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g a d e “ (Silberstrasse) und eine Kaserne u n d d a s  S t o c k -  
h a u s ,  an das O sterthor, vor dem ein kleines Stadtchen 
in der Stadt, namlich die ,,N y b o d e r "  (Neubuden), sich 
befindet. Es sind lauter ein- und zweistockige Hauser, alle 
gelb angestrichen, einige sehr nett und hlibsch eingerich- 
te te ; sie sind von Christian IV. im Anfange des 17. Jahr- 
hunderts angelegt, spater von Christian VII. erweitert. Die 
Matrosen und  W erkleute der Flotte, so wie m ehrere Offi- 
ciere wohnen hier. Gegen Siidost uns w endend — Oster
thor liegt gen Norden — sehen w ir in die „ sto re  Kongens- 
gade" bis nach „Kongens N ytorv" hinauf, und etwas wei- 
ter in derselben Richtung liegt die „ E s p l a n a d e "  oder 
„ G r o n n  i n g e n " ,  eine m it Baumen bepflanzte Ebene, die 
links auf die C i t a d e l l e  „ F r e d e r i k s h a v n "  (Castellet), 
rechts auf das Z o l l g e b a u d e ,  d i e W a c h e n  d e s  H a 
f e n s ,  d e n  H a f e n  selbst und das schone Meer m it der 
gegen iiberl i egen den schwedischen Kiiste uns hinfiihrt.

Die Citadelle so wie die Batterien D r  e i k r  o n e n (Tre
kroner) und  L u n e t t e n ,  die auf dem Meere selbst liegen, 
dienen dem Hafen zum Schutz. Der E intritt in die Cita
delle ist Jederm ann gestattet; zur Besteigung ih rer doppel- 
ten Walle bedarf es aber einer Karte, die fiir das ganze 
Jahr gelost w ird und die der W irth im H6tel zur Benutzung 
fiir die Frem den gewohnlich besitzt.

Langs der Esplanade, rechts, lauft der „ T o l d b o d 
ve  i"  (Weg nach dem Zollgebaude), eine Strasse von Einer 
Reihe Hauser und der Esplanade gebildet. In diese m un
den die „A m  a l i eg  a d  e "  (Amalienstrasse) und die B r e d 
g a d e  (die breite Strasse oder „N orgesgade", Norwegische 
Strasse). In die grosse und  breite  „Am aliegade" hinein- 
scliauend, bem erken w ir links das C l a s s e n s ’s c h e  Bi -  
b l i o t h e k - G e b a u d e ,  das im m odernen Style gebaut und 
„ A l m i n d e l i g  H o s p i t a l "  (das allgemeine Hospital), 
ein grosses weitliiufiges Gebaude, das fast unschon ist;
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eisernes Gitter gegen die Strasse abgeschlossen, und  ,,F d d- 
s e l s - S t i f t e l s e n "  (das Gebar- und  Findelhaus).

Gehen w ir die „ B r e d g a d e "  entlang, haben w ir gleich, 
links, d i e „ S e e k a d e t t e n - A k a d e m i e " , e i n g a n z s c h l i c h -  
tes, die K a p e l l e  d e r k a t h o l i s c h e n  G e m e i n d e ,  dage
gen ein geschmackvolles, charakteristisches Gebaude, die 
G o n t r a - F a g a d e  d e s F r e d e r i k s - H o s p i t a l s ,  die hier 
wie nach der Am alienstrasse mit einem Gitter versehen ist, 
d i e c h i r u r g i s c h e A k a d e m i e ,  das P a l a i s  d e s  P r i n -  
z e n  F r i e d e r i c h  v o n  H e s s e n ,  d a s P a l a i s  d e s E r b -  
p r i n z e n F r e d e r i k F e r d i n a n d ;  rechts die L a n d k a -  
d e t t e n - A k a d e m i e ,  die schone R u i n e  d e r  M a r m o r -  
k i r c h e ,  eine in derForm  einer Basilika aus norwegischem 
Marmor im Jahre 1 749 angefangene, aber n icht vollendete 
K irche, die , nach den Ruinen zu urtheilen, gewiss eine 
Hauptzierde der Stadt geworden ware, und m ehrere recht 
hiibsche Privatgebaude.

Den Ruinen der M armorkirche gegeniiber fiihrt eine 
breite Querstrasse, die „Frederiksgade", zur „ A m a l i e n 
b o r g " ,  der interim istischen Residenz der Konige und der 
koniglichen Familie seit dem Brande des vorigen C hristians- 
burger Schlosses; der Konig Friedrich VII. ha t das neue 
Christiansburger Schloss zu seiner Residenz gewahlt. Ama- 
lienburg besteht aus vier Palasten im Geschmacke des 18. 
Jahrhunderts ; durch eine Colonade m it einander verbun
den, sind sie so situirt, dass sie einen achteckigen Platz, 
den „ F r  e d e r  i k s p  1 a d s " ,  bilden , in dessen Mitte die 
Reiterstatue Friederichs V, sich erhebt. Ein Schloss „Ama
lienborg", das hier gestanden, aber abbrannte, hat den 
4 Palasten, die friiher Privatwohnungen waren, ihren Na
men gegeben.

Durch die Colonade kommen w ir in den z w e i t e n  
T h e i l  d e r  „ A m a l i e n g a d e "  hinein, der, so wie fast alle
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Strassen dieses Vierteis — Frederiksstadt genannt und von 
Friederich V. angelegt — m it grossen und in der Regel 
schonen Gebauden geziert ist; das Viertel ist fast aus- 
schliesslich von den Grossen des Reichs bew ohnt. In die- 
sem Theil der Amaliengade bem erken w ir links das C a- 
s i n o , das, wenn es auch nicht durch sein Aeusseres viel 
verspriclit, um  so m ehr in seinem geschmackvollen und 
schonen Innern darbietet.

Die ,,Amaliengade" flihrt uns zur Rechten iiber den 
, ,S t .  A n n a - P l a t z " y zu dessen V erschonerung, durch 
Anpflanzen von zwei Alleen bis zum Hafen hinab, schon 
der Plan genehmigt ist, und der alsdann m it seinen hiib- 
schen Hausern und seiner kleinen Kirche, der „ G a r n i -  
s o n s k i r c h e " ,  die je tz t die Stelle einer fruheren katho- 
lischen Kapelle, der heiligen Anna geweiht, einnimmt, recht 
ne tt w erden wird, w ieder in die „B redgade" hinein, fast 
auf das I I 6 1 e 1 P h o e n i x , das links liegt, dem Schim- 
m elm ann’schen Palais gegeniiber, von wo eine Strasse, 
„ D r o n n i n g e n s T v e r g a d e "  (derKonigin-Querstrasse), 
gerade auf die „ K r o n p r i n d s e s s e g a d e "  und „ K o n 
g e n s  H a v e "  (Rosenburg-Garten) geht. Jetzt gelangen 
w ir , entw eder gleich durch die „B redgade", oder erst 
durch „Dronningens Tvergade" an dem Moltke’schen Palais 
(Ecke der Bredgade und  Dronningens Tvergade) voruber 
und „sto re  Kongensgade", die von ihr durchschnitten wird, 
dem Palais der Prinzessin Juliane Sophie vorbei, w ieder 
auf Kongens Nytorv.

An der rechten Seite des Kanals „ N y h a v n " ,  der die 
Strasse desselben Namens in zwei Theile trennt (Nyhavn und 
Nyhavn-Charlottenborg-Side d. h. an der Charlottenbur- 
ger Seite), liegt der b o t a n  i s c h e  Ga r t e n , urspriinglich 
der Garten Charlottenburgs, seit 1 778 zu seinem jetzigen 
Zwecke verwendet. An der linken Seite des Kanals m un
den m ehrere kleinere Strassen, die alle auf den St. Anna-
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platz fiih ren ; die letzte von diesen, „ Q u å s t h u u s g a d e " ,  
geht parailel m it dem eigentlichen Hafen, und m e h r e r e  
D a m p f s c h i f f e ,  die tågliche Fahrten in die Umgegend 
machen, h a b e n  h i e r  i h r e n  Ab  g a n g s o r t .

W ir mochten jetz t den Leser einladen sich m it uns — 
am allerbequemsten in einem Boote iiber den Hafen, w o- 
selbst wir uns ja  gerade befinden —  nach , , Chr i  s t i a n  s- 
h a v n "  zu begeben. W ir steigen dann ans Land bei der 
„ K n i p p e l s b r o " ,  der Hauptbrlicke, durch welche Chri
stianshavn auf Amager und das eigentliche Kjobenhavn 
verbunden w ird. W as w ir nicht schon im  B o o t  von dem 
Hafen m it seinen Handelsgebåuden und  Packhåusern kurz 
mit seinem eigenthiimlichen Leben und Treiben gesehen, 
werden w ir hier gewahr (von der Abtheilung des Hafens, 
die fiir die Kriegsflotte eigens bestim m t ist, w erden w ir im 
nachsten Abschnitte reden) : rechts haben w ir die Aussicht 
auf die Holme und Schiffsdocks, auf den Kanal, der sich 
von hier aus um ganz Schlossholm, um  die Christiansburg 
erstreckt, und auf diesem und  dem Kanal , ,N yhavn", den 
wir soeben verlassen haben, ist der eigentliche Ilandels- 
verkehr K openhagens; links iiber ein weites Bassin auf die 
„Langebro" und die Seebadeanstalt, vor uns w ieder die 
Borse — von einer anderen Seite als w ir sie schon friiher 
sahen, iiberall die Thatigkeit und Mannigfaltigkeit, die na- 
mentlich der Seeha'ndel um  sich verbreitet

Christianshavn selbst hat jedoch ein ganz anderes 
Profil als Kjobenhavn, in m ehreren seiner Strassen ist es 
sogar etwas ode. Das Zucht-, Raspel- und Besserungshaus 
befindet sich h ier; erst im Jahre 1847 sind die Spuren ei
ner theilweisen F eu ersb runst, von den Gefangenen 1 817 
angestiftet, durch die Auffuhruiig einer hohen Mauer ge- 
tilgt. Die Zahl der Gefangenen betragt an Siebenhundert.

Christianshaven hat zwei Kirchen, die F r i e d r i c h s -  
o d e r  d e u t s c h e  K i r c h e  und  die K i r c h e  u n s e r  e s
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E r i d  s e r  s (Vor Frelsers Kirke). Diese letztere gehort, 
ihres im Jahre 1749 nach dem Plan des Generalbaumeisters 
Thurah angefangenen schonen Thurmes -wegen , zu den 
Merkwmdigkeiten Kopenhagens; er dient zugleich den 
Seefahrern als W ahrzeichen. Um nun gleichsam einen Blick 
zuriick iiber unsere Prom enade werfen zu konnen, mochten 
w ir das Ersteigen des T h u rm s, von wo m an iiberhaupt 
herrliche und weite Aussichten hat, jetzt anempfehlen.

243 Stufen fiihren zum obersten Rande der Thurm- 
m au er, deren Hohe 154 Fuss ist. An den 4 Ecken der 
Thurm m auer befinden sich die Statuen der 4 Evangelisten 
in libernatiirlicher Grosse ausgefiihrt. Die Thurmspitze, 
die hier beginnt, hat 8 Portale, die auf einen horizontalen 
Gang in die freie Luft hinausfiihren. Die Aussichten von 
h ier iiber die Stadt, dieGegend, den Sund, nach Schweden 
hinein iiber die Stadte Lund, Malmoe und Landskrona sind 
iiberraschend und herrlich. W er sich getraut — seines Be- 
findens wegen —  noch hoher zu steigen, der hat noch 150 
Stufen bis zum Knopfe des Thurm es liinauf; es w ird ihn 
n icht gereuen noch 112 Fuss zu den 154 addirt zu haben, 
und  sich somit in einer Hohe von 26G Fuss zu befinden. Die 
eiserne Ballustrade der aussen am Thurme angebraehten 
W endeltreppe geht bis an die Brust des Ersteigenden, und 
der ganze Bau tragt, trotz seiner Kiihnheit, einen solchen 
Stempel der S o lid ita t, dass es sehr Wenigen mochte 
schwindlich werden. Vom Knopfe bis an die Kugel sind 
noch 22 Fuss, die sich aber nicht von gewdhnlichen Men- 
schenkindern ersteigen lassen. Den Weg iiber die „Knip- 
pe lsb ro", der Borse und der Chfistiansburg vorbei nach 
Kopenhagen hinein w ird der Fremde jetz t ohne unsere Hulfe 
finden.

Die Vorstådte der S tadt, die w ir h ier bios nennen 
w erden um  sie spater néiher zu erwahnen, s in d : die Vor-
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stadt „ W e s t e r b r o  vor dem W esterthore belegen; 
„ N o r r e b r o " ,  vor dem N orderthore , „ O s t e r b r o " ,  vor 
dem Osterthore und „ A m a g e r b r o " ,  vor dem Amager- 
thore, das von „C hristianshavn" auf die Dorfschaften der 
Insel Amager fiihrt.

Die Einwohner-Anzahl Kopenhagens, die im Jahre 17 46 
64,700 Menschen betrug, ist je tz t etwa 180,000, w orunter 
2300 Juden, ca. 200 deutsche und franzosische Reformirte, 
550 Katholiken.

Die S t r a s s e n b e l e u c h t u n g  — falls man sie so 
nennen darf — der ganzen Stadt geschieht noch durch La
ternen m it Oelflammen. Das Casino hat sein eigenes Gas- 
beleuchtungs-Apparat.

Die Versorgung der Stadt m it T r i n k w a s s e r  ge
schieht bis jetz t noch zum Theil durch Einleitung in Roh- 
ren von drei in der nachsten Umgebung Kopenhagens bele- 
genenSee’n. D asW asser ist aber, zumal im Sommer, nicht 
besonders gu t, weshalb man W asserhandlungen etablirt 
hat, die das W asser aus den beriihm ten Roeskilder Quel- 
len auf derEisenbahn kommen lassen und billig verkaufen. 
Mehrere in den letzten Jahren in der Stadt gebohrte Brun- 
nen haben den Uebelstand um  etwas gemildert; ein arte- 
sischer Brunnen auf „N yholm ", der noch in Arbeit ist. 
wird ihm hoffentlich m it der Zeit ganz abhelfen.

W enn auch d e r  H a n d e l  u n d  V e r k e h r  Kopenha
gens, sowohl m it dem ubrigen Reiche, als m it fremden 
Liindern, nicht dieBedeutung hat, die er, durch seine vor- 
treffliche Lage, seinen Hafen und seine anderen Einrich- 
tungen un terstiitz t, haben konnte, so hebt er sich doch 
jetzt von Neuem m it jedem  Jahre. Kopenhagens Handels- 
flotte betragt gegenw&rtig 300 Schiffe, im Ganzen von einem 
Gehalte von 16,000 Commerzlasten. Die e in -u n d  ausge- 
henden Schiffe, die von der Kopenhagener Zollkammer ex- 
pedirt werden, belaufen sich jahrlich auf ca. 1.0,000, Der 
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r i c h t  (Justitiarius, 12 ordentliche Assessoren, unbestimmte 
Anzahl ausserordentlicher Assessoren aus den hochsten 
Beamten und  den juridischen Professoren $er Universitat 
bestehend).

Das Criminal- und Polizei-Gericht ist ausschliesslich 
fiir K openhagen; das Verhaltniss der beiden anderen Ge- 
richtshofe haben w ir schon fruher auseinandergesetzt, es 
ist schon durch seine Namen nachgewiesen.

Bevor eine civile Rechtssache vorgeladen w erden darf, 
m uss der Klager sie erst der Y e r g l e i c h s - C o m m i s s i o n  
libergeben , die nach Kraften die Sache ohne Prozess zu 
schlichten sucht, und sie erst dann an den Gerichtshof ver- 
weist, wenn ih r dieses nicht gegluckt ist.

Die S c h u l d e n - C o m m i s s i o n  spricht iiber reine 
Geldsachen un ter 4 00 Thalern das U rtheil, jedoch erst 
nachdem  auch sie versucht ha t die Parteien giitlich m it ein- 
ander zu einigen. E rb - und  Concurssachen w erden von 
einer Com mission, 2 Assessoren des H of- und  Stadtge- 
richts behandelt; die Commission nennt sich Landes- 
O ber- und  H of- u nd  S ta d tg e r ic h ts -T h e i lu n g s -C o m -  
m i s s i o n  (dånisch: Skifte-Ret). Fiir die Seefahrenden ist 
das S e e - G e r i c h t  (Soe-Ret), fiir Frem de das G a s t - G e -  
r i c h t  (Gaste-Ret) etablirt. Das G e r i c h t s v e r f a h r e n  
ist in der ersten Instanz schriftlich und offentlich, in der 
■letzten m iindlich und offentlich.

Dem G e f a n g n i s s w e s e n  der Stadt ein charakteri- 
sirendes Pradikat zu geben ist nicht leicht; w ir wollen es 
daher moglichst kurz beschreiben.

Ausser den sogenannten , , T h u r m e n “ innerhalb der 
W ålle der Citadelle, wo die gefåhrlichsten Verbrecher sitzen, 
ausser dem sogenannten „ S l a v e r i e t " * )  oder ,,Stock-

*) Slaveriet d. h. Sklaverei. Die Baugefangenen werden „Slaven11 
.(Sklftven) genannt, und ihr Gerångniss ist das Stockhaus.
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huset" (das S t o c k h a u s ) ,  zwischen dem Oster- und N or- 
derthore am W alle belegen, hat Kopenhagen zwei Haupt- 
gefångnisse, n am lich : das P o l i z e i -  u n d  C i v i l - G e 
f å n g n i s s  d e r  S t a d t  (neben dem Rathhause) und  das 
Z u c h t - ,  R a s p e l -  u n d  B e s s e r u n g s h a u s  (auf Chri
stianshavn).

Das e r  s te  ist theils Schuldgefångniss, in welches je 
doch keiner, selbst wegen der grossten Schulden, langer 
denn 3 Jahre aufgenommen w ird, theils enthålt es die Lo- 
cale fiir die in Untersuchung befindlichen Verbrecher; die
ses kann als sehr zweckmassig und gut eingerichtet ange- 
sehen werden.

Das l e t z t e r e ,  das zugleich das grosste Gefångniss 
Danemarks ist — es fasst, wie bereits bem erkt, 700 Gefan- 
gene und ist nicht ausschliesslich fiir Kopenhagen — , ist 
eine unzeitgemass eingerichtete Anstalt. Im Jahre 1846 ist 
aber das Gefångniss m it einem Nebengebaude von 46 Zel- 
len versehen, und h ier also, jedoch m it einigen Modifica- 
tionen, das philadelphische System eingefiihrt. — W ie man 
die gewdhnlichen alten Gefångnisse des vorigen Jahrhun
derts zugleich ,,B esserungshåuser‘‘ ha t nennen konnen, 
ist freilich bei dem gemiithlichen Zusammenleben ih rer 
Einwohner fast unbegreiflich.

Das o f f e n t l i c h e  L e b e n  Kopenhagens entfaltet sich 
in den Conditoreien und Kaffeehåusern, im Casino, Tivoli, 
den Theatern der Stadt und Vorstadt ,,W esterbroe‘‘, fer- 
ner im Thiergarten in Charlottenlund (Lund heisst so viel 
als das deutsche Hain) — Anstalten und Oerter, deren Be- 
schreibung theils in der nåchsten Abtheilung, theils in dem 
Abschnitte von der Umgebung Kopenhagens zu suchen ist.
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K i r c h e n  und a n d e r e  Go t te s li au se r.
Die F rauenkirclie  ( F r u e  Ki r k e ) ,  die Metropolitan- 

kirche des ganzen Reiches, in der , ,Norregade“  belegen. 
Zur Zeit des danisch-katholischen Cultus soli die Frauen- 
kirche 25 Altåre gehabt haben und mit tiberreicher Pracht 
ausgestattet gewesen sein. Sie ist aber m éhrereM ale durch 
Gewitter und Feuer beschadigt w orden; 1 807 w urde sie 
von den englischen Bomben vollstandig zertriim m ert; ihre 
Thurm spitze, 380 Fuss hoch, diente den bombardirenden 
Englandern als Ziel ih rer Geschiitze; die ganze Kirche 
stiirzte damals bis auf dié Thurm m auer zusamm en. 1829 
stand sie w ieder da in ihrer jetzigen Gestalt, ein W erk des 
verstorbenen Baudirectors Hansen. Sie bildet im grie- 
chisch-rom ischen Style ein Oblong m it einem viereckigen 
Thurme, an den sich das ziemlich unbedeutende Portal mit 
6 dorischen Saulen schliesst. Das Chor bildet eine Rotunde 
m it einer griechischen Kuppel. Die innere Lange der Kirche 
ist 132 Fuss, die Breite 48, die des Chors 68 und 48 Fuss. 
Von dem W åchtergange des Thurmes geniesst m an eine 
interessante Aussicht.

Sind w ir von der ausseren Architektur nicht gerade 
sehr ergriffen, so m acht dagegen die innere in ihrer har- 
m onischen Einfachheit einen grossartigen Eindruck.

Ein Schmuck, wie ihn keine andere Kirche der Chri- 
stenheit ahnlich besitzt, ist die zusammenhångende Reihe 
von Bildwerken, womit Thorwaldsen sich einen unsterb- 
lichen Namen gemacht hat. Schon vor dem Eingang tritt 
uns in dem Fronton Johannes in der W iiste, die Ankunft 
des Herrn predigend, entgegen. Die Schonheit dieser 
Gruppe, aus 12 freistehénden Figuren gebildet und  in terra 
cotta ausgefiihrt, ware allein geniigend, die Kirche beriihmt
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zum achen. Der Eindruck ist unbeschreiblich. Ueber dem 
Haupteingang befindet sich ein Basrelief: Christi Einzug in 
Jerusalem. Gleich am Eingange iiber der Armenbiichse fin
den wir w ieder zwei Basreliefs: der Schutzengel des Kindes 
und die christliche Liebe.

In den Tempel h inein tre tend , finden wir langs der 
beiden Seiten des Schiffes die in carrarischem  Marmor 
etwas iiber die natiirliche Grosse ausgéfuhrten Statuen der 
12 Apostel; Petrus schliesst die eine, Paulus die andere 
Reihe. Man erzahlt, dass Thorwaldsen diese Figuren, die 
erst dazu bestim m t waren in Nischen zu stehen, so gross 
ausgefiihrt hatte, dass diese Siinde gegen den Geist unmog- 
lich wurde. So viel ist gewiss, dass die N ischen'w ieder 
zugemauert w urden und die Figuren frei an den W anden 
stehen. In der Mitte des Chors kniet ein Engel mit dem als 
eine Muschelschale geformten Taufbecken ; vielleicht die 
schonste Poesie, die je  in Marmor ausgefiihrt worden. Hin
ter dem Taufsteine, in der Altarnische, breitet die kolossale 
Figur des Erlosers ihre Arme aus. Leider hat dieses herr- 
liche W erk nicht der Nische entgehen konnen, wodurch 
viel von dem grossartigen Eindruck verloren geht.

Rechts im Chore, iiber dem Beichtstuhl, im Basrelief: 
die Einsetzung des lieiligen Abendmahls ; links, ebenda- 
selbst, iiber der Sakristei: die Taufe. — Hinter dem Altar 
befindet sich in Gyps ein B asrelief: der Gang des Erlosers 
nach demGolgatha. Alle diese Kunstschatze sind von Thor
waldsen.

Noch sind von Thorwaldsen’schen Meisterwerken der 
Kirche bestim m t: die Statuen von Luther und Melanchlhon
— die gleich innerhalb der Thlir im Schiffe placirt werden 
sollen — und die der vier Propheten des alten Bundes, 
welche dié Ankunft des Messias verkundigten — fiir welche 
die 4 Nischen ausserhalb des Tempels im Portal bestimmt 
sind.



VonProf. Freund, einem Schiiler Thorwaldsen's, besitzt 
die Kirche 2 Basreliefs'. Das eine stellt die Eusebia, das an
dere den auch als Schriftsteller bekannten Dr. Munter, 
Bischof von Seeland, dar. Die Kirche hat eine vorziigliche 
O rgel; der verstorbene danische Componist und Musiker, 
Professor W eyse , bekleidete das Amt des Organisten der 
Frauenkirche.

Die St. Petrik irche. In der Form eines griechischen 
Kreuzes gebaut, m it einem recht schonen Thurm, liegt diese 
Kirche der Frauenkirche fast gegeniiber — Ecke der „Nor- 
regade“  und St. Petri-Strade. — Der Thurm  ist circa 248 
Fuss hoch. Die Kirche, die seit Friedrichs II. Regierung 
der deutsch-Iutherischen Gemeinde gehort, hat in ihrem 
Innern einige Skulptur-Arbeiten von Wiedevelt und ein Ge- 
m alde, die Himmelfahrt Christi vorstellend, siimmtlich 
Kunstwerke von keinem geringen W erthe. — Der jetzige 
Prediger ist Dr. Johannsen ; friihere — alsMarezoll, B.Mlin- 
ter, Resewitz — sind in der deutschen L iteratur bekannte 
Namen.

Die T rin ita tisk irche. Sie liegt m it ihrem Kirchhofe, 
durch den eine schattige Allee fiihrt und auf dem der Dich
te r  Ewald ru h t, in der „K iobmagergade.“  Durch ihren 
Thurm — „ d e n  r u n d e n  T h u r m "  — m it seiner sonder
baren Construction ist diese alte, von Christian IY. erbaute 
Kirche eine der Merkwiirdigkeiten Kopenhagens und in ihrer 
Art wohl einzig. Das Gotteshaus ist gross und hochgewolbt; 
das Gewolbe ruht auf 14 achteckigen Pfeilern. Fast Alles in 
dem Hause ist von E ichenholz, als Altar, K anzel, Sitze 
u . s. w. und im Geschmacke des 17. Jahrhunderts, mit 
gar kunstreich ausgeschnitzten F iguren , die auf den Na
men der Kirche ansp ielen , verziert. Ueber dem Kirchen- 
gewolbe ist in einem iiber die ganze Lange der Kirche sich 
dehnenden Saal die Universitatsbibliothek aufgestellt.

Der Thurm, nach dem die Kirche gewohnlich „ R u n d e

120 D IE PETRIK IK CH E .
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K i r c h e 1' benanntw ird , ist durch das W ort , ,ru n d “  schon 
bezeichnet. Sein Inneres ist — ein Schneckengang oder 
e i n e W e n d e l t r e p p e o h n e S t u f e n ,  ein ebener, etwas 
schrager, sich von unten bis oben schlångelnder Weg oder 
Gang von etwa 9 Ellen Breite, theils auf der ausseren Mauer 
des Thurmes, in die sehenswerthe R u n e n s t e i n e  einge- 
legt sind, theils auf einem Hohlpfeiler, in dessen Mitte ru - 
hend. Die Hohe des Thurm es ist 1 1 5 Fuss, sein innerer 
Durchschnitt 48 Fuss; sein Dach ist flach m it einem eiser- 
nen Gitter von sehensw erther Arbeit umgeben. Ein astro- 
nomisches Observatorium befindet sich hier, m it m ehreren 
schonen Instrum enten versehen. Man erzahlt, dass der Czar 
Peter der Grosse, der 1 716 in Kopenhagen war, seine w ie- 
derholten Besuche im Observatorium stets z u P f e r d e  ge- 
macht, und den ,,W endelgang“  des Thurm es stets auf- 
und niedergeritten, ja 1 — dass seine Gemahlin, dieKaiserin 
Katharina, in  e i n e m  v i e r s p a n n i g e n  W a g e n  h i n -  
a u f g e f a h r e n  sei. Der Plan des Thurm baues soli von 
einem Schiiler Tycho Brahe’s, Longomontanus, entworfen 
und 1637 durch den Baumeister Steenwinkel ausgefiihrt 
sein. Mittwochs und Sonnabends, Mittags von 12 — 1 Uhr, 
ist der Zutritt zur Plattform unentgeltlich gestattet. Es ver- 
steht sich von selbst, dass man von dem Thurm  aus eine 
weite Aussicht iiber die Stadt, dieUmgegend und den Sund 
geniesst.

Als ein Curiosum erwahnen w ir noch , dass es zum 
guten Ton unter den Confirmanden der geringeren Stande 
gehort, den Tag nach der Confirmation den Thurm zu be- 
steigen. Es w ar auch fruher eine beliebte W eise sich das 
Lehen durch Herunterstiirzen von diesem Thurm  zu neh- 
men. Eine am Mittwoch und Sonnabend um  12 Uhr fallende 
Flagge giebt die»Richtschnur fiir alle offentliche Uhren Ko
penhagens an. Um diese Zeit sieht man auf derKjobmager- 
gade Massen von Philistern m it der Uhr in der Hand des
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Zeichens gewårtig, um nach diesem ihre kostbare Zeil 
richtig messen zu konnen.

Die Heilig eg eis titir clie im Wimmel skaftet (Hellig- 
geistkirke; verstiim melt statt ,,Helligaands“  Kirke). Ur- 
spriinglich eine katholische Klosterkirche aus der Mitte des 
15. Jahrhunderts — 1 469 — ; 1 728 brannte sie zum Theil 
nieder, w urde kurz darauf wieder aufgebaut und ist 1846 
einer inneren und ausseren Reparatur unterzogen worden. 
Die Lange der Kirche ist 176 Fuss ; die Hohe des Thurmes, 
die Kuppel inbegriffen, ist 204 Fuss. Die Begråbnisskapelle 
in der Kirche ist ein Monument der klosterlichen Zeit, von 
der Feuersbrunst 1728 verschont. Der m arm orne Altar 
enthalt ein Gemålde m it der Himmelfahrt Christi und ein 
heiliges Abendmahl im basrelief en argent. Ein schones Ge- 
malde von dem verstorbenen danischen Historienmaler 
Adam M uller: Luther auf dem Reichstage zu W orms, in 
dem Augenblick, wo er, seine Rede beendigend, die Worte 
sagt: ,,H ier steh’ ich; ich kann nicht anders; Gott helfe 
m ir! A m en!“  befindet sich in der Kirche, an welche es 
vom Kunstverein gesclienkt wurde.

Die Christians bur g  er Schlosskapclle werden w ir zu
gleich mit dem Schlosse besprechen.

Die Holmens Kirche (Kirche der Marine), am Holmens- 
Kanal, dem Schlosse Christiansburg gegeniiber. Die Kirche 
ist 1617 erbaut, aber 1640, in der Form eines Kreuzes, von 
Christian IV. erw eitert und vergrtissert. Ih r charakteristi- 
sches Aeussere tragt in den goldenen Buchstaben R. F. P., 
d. h. Regna Firmat Pietas, den W ahlspruch des grossen 
Konigs; 1 836 ist sie aufs Neue restaurirt. Ihre Lange ist 
164 Fuss. Der Altar und die Kanzel von Eichenholz sind 
interessante und kiinstliche Schnitzwerke. Mehrere Ge
målde und grosse Kronleuchter schmiicken dieses charakte- 
ristische Gottesliaus. Danische Seehelden, darun ter Niels
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Juul (f 1697) und Peter Tordenskjold (+ 4 720) ruhen in der 
grossen Begrabnisskapelle, dem  Mausoleum der Marine.

Die „Reformirte Kirche“  in der Gothersgade und die 
Garnisonkirche auf dem St. Annaplatz konnen keinen  
Anspruch auf specielle Beschreibung m achen.

Die deutsclie oder Friedrichskirche auf Christians
havn (G em einde: die Deutschen der Garnison) ebensow enig.

Die Kirche unseres Erlosers  auf Christianshavn, von 
dessen Thurm bau w ir bereits in der , ,Prom enade" gespro- 
chen, zeichnet sich durch ihren reinen und einfach-scho- 
nen Styl aus. Sie ist nach dem Plane des Lam bert van der 
Haven 1 694 erbaut.

Der Altar ist von carrarischem  Marmor m it Statuen in 
naturlicher Grosse, von denen der Erloser am Oelberge die 
Mitte e inn im m t; ein Engel reicht ihm den Becher des 
Schmerzes. Das ganze Chor ist gleichfalls m it Statuen um - 
geben: die Engel Uriel und M ichael, G abriel, Jeremiel, 
Cherubim und R aphael; die Taufe m it Basreliefs, die Orgel 
mit verschiedenen Skulptur-Arbeiten. Die ganze Kirche 
macht einen schonen Eindruck.

Die Garnis onkirche der Citadelle,
Die Wartou-Hospitalkirche,
Die Kapellen der verschiedenen anderen offentlichen 

Anstalten oder Gebaude, als des Rathhausgefdngnisses, 
des Zuclithauses etc. etc., so wie

Das Betliaus der Bruder gemeinde (in der Stormgade) 
sind w eiter nicht sehensw erth, dagegen

Die Kapelle d er Katholiken  in der „B redgade" schon 
durch den reinen, geschmackvollen Styl ihres Aeusseren 
uns fiir sich einnimmt. Sie ist 1 842 nach dem Plane des 
Professors Hetsch, Lehrers an der Akademie der schonen 
Kiinste, im gothischen Style erbaut. ,, Christo Redcmptori 
Sacrum“ ist die Ueberschrift der Fagade, die im Fronti- 
spice ein freistehendes Kreuz und zwei kniende Engel, in
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ihrenN ischen die Statuen von Moses, Aaron, David, Esaias 
und Elias tragt. Ueber dem Eingange ist ein Basrelief: 
„d as G ebet." Das Innere der Kapelle ist ebenso geschmack- 
voll als das Aeussere.

Der Beschauer w ird  durch dieses Gebaude die prakti- 
sche Ausfiihrung eines bis zum Jahre 4 848 gegoltenen dii- 
nischen Gesetzes erblicken, welches der nur bisher gedulde- 
ten rom .-katholischenReligions-Gem einde verbot, in ihrem 
Gotteshause Fenster in der Strassen-Fa?ade zu haben.

Der osterreichische Gesandte hat das Patronat der 
Kapelle.

Die Syn agoge  der B eutsch-Israeliten  in der „Kry- 
stallgade" (eine S trasse, die von der „Kjobmagergade" 
aus, in der Nahe des runden Thurmes, nach der „N orre- 
gade" fiihrt) ist 1833 nach dem Plan des vorhergenannten 
Professors Hetsch erbaut. Die innere Ausstattung des Tem
pels ist geschmackvoll. Der Prediger des Tempels ist 
Dr. Wolff.

K o n i g l i c h e  S c h l o s s e r  und Pal i i s t e .

Die C hristiansborg. Dieses grandiose Gebaude, im 
italienisch-franzosischen Style e rb au t, m acht in seinen 
machtigen Formen einen im ponirenden Eindruck. Es liegt 
auf derselben Stelle, wo Bischof Absalon um  die Mitte des 
12 . Jahrhunderts seine „feste Burg" und durch diese Ko
penhagen griindete.

Seit Absalon’s Tagen hat der „S lo tsho lm " gar viele 
konigliche Gebaude getragen ; doch neben diesen behaup- 
tete die alte „feste B urg" ihr ehrwiirdiges Leben bis 1731 
oder 1740, wo Christian VI. Alles abbrechen und das a l
t e r  e Schloss Christiansburg m it einer Ueberfiille von 
Pracht und  Eleganz — ebenfalls auf „Slotsholm " — er- 
bauen liess. In E iner Nacht 2 6 . — 27. Februar 1794 — 
w urde dieses Schloss ein Raub der Flammen. Von dem
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Hofe uncl fast 1000 Menschen bew ohnt, gerieth es zu glei- 
cher Zeit an m ehreren Orten seines Inneren in Brand, und 
in wenigen Stunden w aren nu r noch die Aussenmauern des 
Palastes ubrig. (In StefTen’s ,,W alseth und Leith“ , erstem  
Theile, findet sich eine interessante Schilderung von die
sem Brande.)

‘Die jetzige Christiansburg ist vom Baudirector Hansen 
aufgefiihrt. Die Contrafagade nach dem Schlossplatze — 
nach der Stadt hinaus — hat eine Lange von 360 , eine 
Hohe von 92 und  eine Tiefe von 84 Fuss. Ueber dem 
Haupteingang dieser Fa?ade ist ein schoner, m it 6 korin- 
thischen Såulen geschmiickter Altan ; das Portal endigt mit 
einem dreieckigen Frontispice, worin ein Basrelief m it Fi
guren iibernatiirlicher Grosse aus terra cotta, von Borup 
ausgefiihrt — die Composition von Thorwaldsen — ; es stellt 
die regierende und ordnende Macht d a r, Jupiter auf dem 
Universum thronend , um geben von M inerva, Nemesis, 
Oceanus und Tellus. Das Portal selbst hat 4 Basreliefs in 
Marmor von T horw aldsen : Minerva und Prom etheus ; Her
kules und H eb e ; Jupiter und N em esis; Aeskulap und Hy- 
gaea; 4 kolossale Statuen in Bronze ■ die Stårke, die W eis- 
heit, die Gerechtigkeit und die Gesundheit, die erstere von 
Thorwaldsen, die drei letzteren von Bissen, gegossen von 
Dahlhoff, fullen die Nischen des Portals. Durch dieses 
gelangt man in den inneren Hof des Schlosses, der aus 
den 4 Fliigeln des Hauptgebåudes gebildet w ird. Drei die
ser Fliigel haben 6 Etagen (Keller- und  Mezzanin-Etage in
begriffen) , der vierte, der westliche, der die Hauptfagade 
bildet, ist durch eine Colonnade von 4 Reihen Saulen tosca- 
nischer Ordnung durchbrochen , die den nordlichen und 
siidlichen Fliigel m it einander verbindet. Durch diese Co
lonnade gehend, kommt m an auf denVorhof des Schlosses, 
dessen Mitte die grosse offene Reitbahn bildet. Dieser Vor- 
hof hat 460 Fuss Lange und 380 Fuss Breite; er ist von
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diese Sammlungen an zu seh en ; Manner von Fach werden 
diese durch das Ilofmarschallamt leicht erhalten. Es ist 
nicht unw ahrschein lich , dass die Liberalitat des jetzigen 
Konigs sie der vollstandigen Oeffentlichkeit iibergeben wird.

D ie R osenburg  (Rosenborg Slot). W ir stehen hier 
w ieder vor einem charakteristischen Gebaude, von Chri
stian IV. erbaut. Mit seiner haib gothischen, halb englisch- 
italienischen Architektur soli es 1 604 von Inigo Jones ge- 
baut sein. Es lag damals ausserhalb der Stadt und ist die 
Som m erresidenz des grossen Konigs gewesen. Die Gra- 
b e n , Pallisaden e tc . , m it welchen es damals umgeben 
wurde, haben sich bis auf heute erhalten Das Schloss hat
3 Etagen ausser dem Souterrain, eine Hohe von 70, eine 
Breite von 76 und eine Lange von 152 Fuss. Es hat vier 
Thiirme, wovon jedoch der Eine ohne Spitze und nur die 
Hohe des iibrigen Gebaudes h a t ; in diesem ist der Haupt- 
eingang angebracht. Der grosste Thurm  hat eine Hohe von
4 48 Fuss, die beiden kleineren von 104 Fuss. Die Rosen
burg hat noch ihren Commandanten, der in einem Neben- 
gebaude w ohnt; das Schloss selbst ist je tz t nicht bewohnt, 
sondern verschiedenen Sammlungemeingeraumt, von denen 
w ir es hier zunachst m it der historischen Sammlung von 
Kunstwerken, Kostbarkeiten und Waffen, welche den ver
schiedenen Konigen des oldenburgischen Stammes geho- 
ren, zu thun haben.

W enn diese Sammlung sich auch nicht an Reichthum 
m it vielen åhnlichen Sammlungen messen kann, so bewirkt 
dagegen die zweckmassige Aufstellung, dass man sie nicht 
so korperlich und geistig ermiidet verlasst, wie es sonst 
gewohnlich der Fall ist. — Die meisten Erinnerungen knii- 
pfen sich hier an den Erbauer, Christian IV. ; w ir sehen 
auch hier das kleine Schlafgemach, worin dieser grosse 
Konig verschied. Manche der Erinnerungen haben aller- 
dings zunachst nur fiir den Dånen W erth. Was diesem Konig
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gehorte, greift zunachst alles ins praktische Leben ein. W ir 
sehen hier sein Mundglas, seinen Compass, seinen Reise- 
spiegel, seine Schiffslaterne und seine silberne Waagschale, 
womit er seinem Miinzmeister die edlen Metalle zuwog, 
seinen Rohrstock, worin Compass, Sonnenuhr, Messer, 
Feile, W inkel- und Ellenmaass. Ferner die Kleidungs- 
stiicke, welche er in der Schlacht von Fehmarn trug, wo 
er eins seiner Augen verlor, zugleich m it dem blutbefleck- 
ten Schnupftuch. Acht silberne Kannen, die er im Ring- 
rennen bei seiner Huldigung in Hamburg gewann, 
seine Reiterstatue in Silber, vergoldet, 200 0 Loth wiegend. 
Ein kostbares Reitzeug mit Diamanten und anderen Edel- 
steinen besetzt zu einem W erthe von 300,000 Rbdlrn., 
welches er bei Gelegenheit der Hochzeit seines altesten 
Sohnes anfertigen liess — Ein Degen Gustav Adolph’s. — 
Aus alterer Zeit ist das sogenannte oldenburgische Trink- 
horn, ein interessantes Sttick.

Wir erwahnen noch einige Stiicke aus der Periode 
spaterer Konige:

F r i e d r i c h  III. Miniaturbild Carl’s I. von England; 
ein Gemalde von historischem  W erth e : die Erbhuldigung 
von \ 660 ; der Kronungsstuhl des Konigs und der Konigin.
— C h r i s t i a n  Y. Das danische W appen ; das erste chi- 
nesische Porzellangeschirr, welches auf danischen Schif- 
fen ankam ; das Portrait des Konigs, von der ungliicklichen 
Tochter Christian’s IV., Eleonore Christine Ulfeld, im Ge- 
fångnisse gestickt; ein kleiner Schiffsanker, welchen Chri
stian V. in einem Sturm  unter Bornholm rettete, als alle 
anderen Anker verloren gegangen waren. — F r i e d r i c h  IV. 
Das silberne Taufbecken m it einem goldenen Giesser fiir 
die koniglichen K inder; ein Napf aus einem grossen Gra
nat; ein silberner Baum mit Traiiben von Sm aragden; 
eine grosse Perle in Form eines Schw anes; das Portrait 
des schwedisqhen Generals Steenbock, von ihm selbst in

Kopenhagen. 9
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seiner Gefangenschaft zu Tonningen gemalt; ein Degen 
Carl’s XII. — C h r i s t i a n  VI. Sechs sehr schon gearbei- 
tete elfenbeinerne Kunstwerke von den Koniginnen Louise 
und Juliane Marie. — C h r i s t i a n  VII. Die Doctordiplome 
von Cambridge und Oxford und der Biirgerbrief von Lon
don. — F r i e d r i c h  VI. Eine grosse R eiseuhr; ein chine- 
sisches Too-e (Freundschaftszeichen); des Konigs Exer- 
ciergewehr etc. etc. — D a s  S p i e g e l k a b i n e t ,  iiberall 
an der Decke, am Fussboden und an den VVanden mit 
Spiegeln bedeckt, m acht durch  die unendliche Reflexion 
einen hochst uberraschenden Eindruck. — D e r  R i t t e r -  
s a a l  im obersten Stockwerke nimmt die ganze Lange und 
Breite des Schlosses ein. Die W ande sind m it 4 2 in Dane
m ark gefertigten Gobelins bedeckt, die Kriegsthaten unter 
Christian V. darstellen. Friiher fand hier jahrlich die feier- 
liche Eroffnung des hochsten Gerichts statt, weshalb auch 
der T h ro n , an seinen Stufen von silbernen Candelabern 
und 3 grossen silbernen Lowen umgeben, in diesem Saale 
seinen Platz hatte. — D i e R e i c h s - K l e i n o d i e n  sind 
nur m it Erlaubniss des Hofm arschallam ts, die jedoch un- 
schwer zu erhalten ist, zu sehen. — D a s G l a s k a b i n e t  
enthalt eine sehr schone und geschmackvoll geordnete 
Sammlung grosstentheils venetianischer Glaser. — Das 
M i i n z k a b i n e t  werden w ir spater besprechen. — Den 
G a r t e n  d e s  S c h l o s s e s  kennen w ir bereits als eine 
hiibsche Prom enade. Zur Zeit des Struensee’schen Mini
sterium s w ar er des Abends m it Lampen erhellt, mit 
hiibschen Zeiten fiir Unterhaltung und Erfrischung gefiillt 
u nd  von den Tonen der Musik durchstrom t. Der Hof be- 
suchte ihn oft, und Caroline Mathilde, die reizende Gemah- 
lin Christian’s VII., ist h ier oft von dem Jubel des Volkes 
em pfangen, desselben Volkes , das spater ihren Fall mit 
demselben Jubel begriisste. Von dem interessanten Hof
leben dieser Zeit bietet der Roman CarlB ernhard’s : ,,Chri
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stian VII. und sein Hof“ anziehende Schilderungen. — Die 
Statuen des Herkules m it dem Lowen —  aus Einem Mar- 
morblock — , des Apollo und der Flora, am Pavillon des 
Gartens, sind von dem Florentiner Buratta; die Basreliefs 
um denselben Pavillon, Herkules und Omphale, von Dajon. 
Das bei der Schlossgartenbriicke stehende Piedestal tragt 
eine Gruppe in M etall: das mit dem Lowen streitende 
Pferd, nach einer capitolinischen Antike. Der Amor auf 
demSchwan im Bassin ist von Freund, in Bronze von Chri
stensen. — D ie  G e s u n d h e i t s b r u n n e n - A n s t a l t  hat 
ihr Local nach dem Garten h in a u s; die die Anstalt Be- 
suchenden haben dem nach gleich die schonste Promenade.
— Der F r u c h t g a r t e n  und die T r e i b h å u s e r  zur 
Versorgung des Hofes sind sehensw erth.

Das Pr inzen-Palais, der Marmorbriicke gegeniiber. 
Der Name stam mt noch aus den Zeiten Christian’s VI. und 
Friedrich’s V. her, die als Prinzen hier wohnten. Es wird  
jetzt als Local fiir m ehrere Sammlungen und gelehrte Ge- 
sellschaften benutzt.

Die Charlottenburg  auf Kongens Nytorv, der Akade- 
mie der schonen Kiinste eingeraum t, w erden wir spater 
niiher kennen lernen.

Der Palast des Prinzen Ferdinand.
Der Palast des Prinzen von Hessen; beide in der 

„Bredgade", und
Der Palast der Prinzessin Juliane Sophie in der 

„store Kongensgade", bielen nichts Sehensw erthes.

G e b a u d e  der  Mi n i s t e r i e n .

Neben dem Schlosse Christiansburg liegt das soge- 
nannte Kanzelei und Kammer gebaude  (nach den friihe- 
ren danischen und deutschen Kanzeleien so benannt). Es 
ist von Friederich IV. erbaut, dessen Biiste in weissem  
Marmor die Fagade schm iickt. Es ist ein weitlaufiges Ge

jl*
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båude von 3 Stockwerken. Zu ebener Erde sind die Ar- 
chive und Archiv-Comptoire der friiheren Collegien, jetzi- 
gen Ministerien, in der Belle-Etage und dritten Etage die 
Departements der Finanzen, der Justiz, desCultus, des In- 
nern, des Aeussern, des Handels und des Krieges, so wie 
eine interim istische schleswig-holstein-lauenburg’scheKan- 
zelei und endlich das geheime Archiv. Dieses letztere be- 
findet sich in einem Gewolbe, das durch alle 3 Etagen hin- 
aufgeht und — so sagt m an —  ein Ueberrest der festen 
Burg Absalon’s ,,Axelhuus“ sein soli, der sich also im so- 
genannten Collegien-Gebaude befindet. Ein Corridor ver
bindet das Gebaude m it der Christiansburg.

Das sogenannte A dm iralitå ts-C ollegium  (jetzige Ma- 
rine-M inisterium) hat sein Local auf dem ,,Gammelholm“ ; 
das S e e k a r t e n - A r c h i v  gleichfalls, aber m it der Fa
cade nach der Strasse (neben der „Holm ens-Kirche").

O e f f e n t l i c l i e  G e b a u d e  de r  Co mmu n e .

Als solche beschranken w ir uns zu nennen :
Das Rath- und Gericlitsliaus auf „G am m eltorv" (der 

alte Markt) oder, wie die siidliche Hålfte dieses Marktes 
heisst, „N ytorv" (der neue Markt). Yon seinem Aeusseren 
und  dass es schlecht gelegen ist, haben w ir fruher, bei der 
„P rom enade", gesprochen, wo nur hinzuzufiigen ware, 
dass die Inschrift im Frontispice „Med Lov skal Man Land 
bygge", wortlich „Mit Gesetz soli Man Land bauen" lautet, 
welches die Anfangsworte aus Konig W aldem ar’s Gesetz - 
buch von 4 240 sind. Es enthalt die Locale des Hof- und 
Stadt-Gerichts, desC rim inal- und Polizei-Gerichts und an- 
derer Gerichte der S tad t, der Polizeikam m er, worunter 
die Expeditionen fiir ankommende und abgehende Rei
sende, und der såmmtlichen Magistrats- und Criminal-Be- 
horden. Das Gebaude ist 1815 von Hansen erbaut. Es ist 
das sechste Rathhaus Kopenhagens, die fiinf friiheren sind
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in Flammen aufgegangen. — Mit dem Rathhause ist das 
S t a d t g e f a n g n i s s  verbunden. Dieses, welches die In- 
schrift ,,For Almeen-Sikkerhed“ (Der gemeinsamen Sicher- 
heit) tragt, konnte als ein schlagendes Beispiel dienen, in 
wie sehr es dem Architekten gelingen kann, seinem W erke 
das deutliche Gepråge dessen, wozu es bestim m t ist, auf- 
zudriicken; dasselbe ist fiir den Fremden sehenswerth. 
Der Baumeister ist der oftgenannte Hansen.

Die Borse. Abermals stehen w ir vor einem der Ge- 
båude Christian’s IV., und  wie im m er bietet er uns etwas 
Interessantes. Es ist ein in seiner Grundidee gothisches 
Gebaude, jedoch nicht in ganz reinem  Style gehalten. 
Langs seiner beiden reich verzierten Facaden ziehen sichKa- 
nåle, die m it dem Hafen in directerV erbindung stehen, hin. 
Das Gebaude hat eine Lange von 406, eine Breite von 66 »/* 
Fuss und ist in zwei Etagen getheilt. Es ist m it einem 4 76 
Fuss hohen'Fhurm e von hochst eigenthiimlicher Bauart ge- 
schmuckt. Vier auf ihren Bauchen ruhende ungeheure Dra- 
chen (Lindwiirmer), ihre Kopfe nach den vier W eltgegen- 
den ausstreckend , bilden m it ihren emporgerichteten, in 
einander verschlungenen Schwanzen eine Spitze, die m it
3 Kronen, die eine iiber der andern, und einer W etterfahne 
schliesst. DieSage erzahlt, dass Christian IV. diese T hurm - 
spitze als Trophae aus Kalmar in Schweden m itgebracht 
habe. Zwei Portale, eines an jedem  Ende des Gebaudes, 
gestatten, dass m an durchgehen kann und w ieder auf die 
Strasse gelangt. Zu dem Hauptportale, nach Christiansburg 
hin, fiihrt eine zweireihige Linden-Allee, an deren Enden 
die Statuen des Merkur und Neptun aufgestellt sind. Das 
Portal selbst, zu welchem eine Rampe hinauffiihrt, hat 4 
marmorne Såulen toscanischer Ordnung. Die erste Etage, 
die aus den hochgewolbten Kellern (-12 Fuss) besteht, ist 
an beiden Seiten in Buden abgetheilt, wo allerlei grobe 
Waaren u. s. w. verkauft w erden. Das Hauptportal fiihrt
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in die zweite Etage und durch eine kleine Vorhalle in den 
grossen, geraumigen, aber etwas finstern und geschmack- 
losen Borsensaal mit seinen 1 0 freistehenden Såulen. 
Hier ist die ,,B orse“ in ihrer engeren Bedeutung; Borsen- 
zeit: von 2 — 3 1/- Uhr Nachmittags. Ein grosses histori- 
sches Gemalde von F. H oyer: Christian IV. in den ersten 
Jahren seiner Regierung den beriihm ten Astronomen Tycho 
Brahe auf der Insel Hveen im Sunde besuchend, ist hier in 
sehr schlechtem Lichte angebracht. Die Bureaux der See- 
Assecuranz sowie der in am phitheatralischer Form ange- 
legte Auctionssaal stossen an den Borsensaal, durch den 
man in den Bazar gelangt, der ganz hiibsch eingerichtet 
ist, die ganze Breite des Gebaudes einnim mt und gleich- 
sam einen bestiindigen Jahrm arkt darstellt. Durch den 
Bazar und die Vorhalle der Contrafagade, w oselbst einige 
Comptoire und V ersam m lungszim m er, als das Comptoir 
der allgemeinen Feuer-Assecuranz fiir die Stadt, das Local 
der G rosshåndler-Societat etc. sind, gelangt man eine grosse 
Treppe h inunter auf die Strasse in die Nahe der nach dem 
Christianshafen fiihrenden ,,K nippelsbro.“

Der N icola i-W ach t-T hurm  auf dem Nicolai-Platz ist 
der Ueberrest einer der altesten Kirchen der Stadt, der Ni- 
colaikirche, die bei dem grossen Brande von 1795 bis auf 
ihn eingeaschert w urde. E r ist der Brandwachtthurm  der 
Stadt. Man hat die Anekdote von ihm, dass der Gesandte 
des *** Hofes, dem der danische Konig zur Zeit des ferti
gen Baues Kirche und Thurm  zeigte, an seine Bemer- 
kung, dass es ein sehr schoner Thurm  sei, die Frage ge- 
kniipft: ,,Ist er h ier gem acht?" worauf der Konig geant- 
wortet habe: ,,Nein, er ist aus Paris verschrieben ."

Die F l e i s c h b a n k e  und Ge m li s e h a l l e n ,  welche 
den Thurm  umgeben, sind 4 846 von dem Architekten Ha- 
gemann gebaut. Sie sind zum grossten Theil aus Guss- 
eisen und geschmackvoll ausgefiihrt. Mit dem Thurm  ver-
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einigt biklcn sie einen so netten Anblick, wie wohl selten 
fiir diesen Zweck bestim m te Gebaude. — Nach dem Plane 
des dramatischen Dichters Th. Overskou sollte auf diesem 
Platz zugleich ein Yolkstheater erbaut werden, was wohl 
jetzt nach der Eroffnung des Casino-Theaters unterblei- 
ben wird.

Tliorwaldserts Museum gehort ebenfalls der Com- 
m une, fmdet aber seinen Platz unter den Kunstsamm- 
Iungen.

Ge b S u d e  de r  La n d -  und S e e m acht .

Das Zeughaus, in der Nahe der Christiansburg, im 
Jahre \ 60 4 erbaut. Es steht un ter Obhut der Artillerie und 
enthalt Waffen fiir 80,000 Mann. Ein Sammlung von euro- 
paischen Waffen und anderen militarischen Gegenstanden, 
als Riistungen, Fahnen etc., die sich hier befindet, kann 
nur mit specieller Erlaubniss des Gouverneurs von Kopen
hagen in Augenschein genommen werden. Sie zeichnet 
sich, wie beinahe alle Sammlungen in Kopenhagen, durch 
die geschmackvolle Aufstellung aus.

Das Laboratorium der A rtillerie  auf Christianshafen 
hinter der deutschen Friederichskirche.

Die P ulverth iirm e  auf Amager, ausserhalb der Stadt.
Die H auptwache  auf Kongens Nytorv, von FridrichlV . 

1724 aufgefiihrt. Hier sind zugleich die nothigen Militar- 
gefangnisse.

Wohnungen J'ur die Garnison s in d :
Die Citadelle m it \ Compagnie Ingenieure des 2. Jager- 

Corps.
Die Caserne der konigl. Leibgarde zu Fuss, ,,N orrevold.“ 
Die Caserne der konigl. Leibgarde zu Pferde, „Frederiks- 

holms-Canal“ , hinter der Christiansburg.
Die Caserne der Husaren-Abtheilung dieser Garde, ,,Told- 

bodeien" bei der Esplanade.
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Die Caserne in der ,,Solvgade“ am „O stervold" fiir das 
4., 2., 3., 4., 5. un d  6. Linien-lnfanterie-Bataillon. 

Die Caserne in der „K ronprindsessegade" fiir das 7. und 
4 0. Linien-lnfanterie-Bataillon.

Die Caserne in der „sto re  Kongensgade“  auf Christians
havn fiir das 8. und 9. Linien-lnfanterie-Bataillon. 

Die Artillerie-Caserne auf Christianshavn fiir einen Theil 
des 1. Artillerie-Regiments.

Die alte Caserne in der „S trandgade" auf Christianshavn 
fiir einen andern Theil desselben Regiments.

Auch das E x e r c i e r h a u s  und der  E x e r c i e r p l a t z  
miissen genannt werden. Sie liegen beide an der Gothers- 
gade.

Di e  K r i e g s f l o t t e ,  de r  H a f e n ,  di e  W e r f t e ,  das 
A r s e n a l ,  d i e  T a k e l h a  u s e r  etc .

Durch den Ueberfall Englands — 4 807 — w urde Da
nemark seiner ganzen Flotte auf einmal beraubt, das Ar
senal w urde geleert und was nicht mitgenommen werden 
konnte, selbst angefangene Schiffe, w urden vernichtet oder 
verdorben. N ur ein Schiff — eine Lustfregatte, die dem 
danischen* Konige von W ilhelm IV. als ein Geschenk ge
sandt w ar — liessen die Englander zuriick. Sie wurde 
aber ausgeriistet und, als Nachtrag, der englischen Regie
rung iibersandt. Doch die Flotte ist der Liebling der Re
gierung und des Volkes, sie ist zu gleicher Zeit eine Noth- 
wendigkeit und ein Luxus. Millionen hat das kleine Volk 
um  die jetzige Flotte gegeben ; es w iirde w ieder Millionen 
geben, wenn sie vernichtet w iirde; es m uss eine Flotte ha
ben, eben sowohl seiner Freude und seines Nationalgefiihls 
als seiner Vertheidigung wegen.

Der Hafen Kopenhagens, dessen Breite zwischen 4 50 
und 300 Ellen, dessen Tiefe zwischen 4 8 und 22 Fuss 
schwankt, ist, was auch schon angedeutet, ein doppelter:



der eine fiir die Flotte: ,,F laadens L eie"  (das Bett der 
Flotte), der andere fiir die Handelsschiffe. Am aussersten  
Ende des Hafens liegt nåmlich der ,,N y  Holm“ (der neue 
„Holm“ , denn ,,H olm “ , der sonst Insel — z. B, Sch loss- 
Holm —  bédeutet, hat hier und in jeder Beziehung zu der 
Flotte zugleich und speciell die Bedeutung ,,W erfte“ ), 
durch Pfahlwerk mit dem Lande verbunden, und zwar so, 
dass dadurch zw ei Binnengewasser sich bilden, zw ei Hå- 
fen, wovon der ausserste den Kriegshafen abgiebt. Beide 
Hafen sind durch eine fliegende Briicke von dem Meere ge- 
trennt. ^

Der N e u h o l m  ist die Werfte fiir grossere Kriegs- 
schiffe. Auf Neuholm  angelangt, iibersehen wir die ganze 
Flotte, die, trotz ihrer Nacktheit — sie liegt niimlich ohne 
alle Takellage, m it schiitzenden holzernen Dachern verse-  
hen — , doch einen imponirenden Anblick gewahrt; die 
Dreikronen-Batterien und die Lunette vor dem Hafen, die 
Sextus-und Quintus-Batterien auf dem ,,H olm “ selbst, die 
Schiffe, der Sund, Alles m acht den Eindruck, als waren w ir  
in eine neue W elt getreten, w o es sehr gefiihrlich und strenge, 
aber dabei nicht m inder schon und interessant aussieht. 
Die iibrigen ,,H oIm e“ der Flotte sind: ,,Frederiksholm “ , 
wo Magazine der Takelage sich befinden, ,,A nkeroe“ (An- 
kerinsel; hier ist ausnahm sw eise ,,O e“ statt ,,H olm “ ge- 
braucht) mit Werkstatten fiir Anker und sonstigen E isenbe- 
darf der F lotte, ,,Christiansholm “ m it dem Arsenal und  
den Zeughausern. Auf der andern Seite des Hafens liegt 
, , G a m m e l h o l m “ (der alte Holm), in dessen Nahe wir 
schon einige Male gew esen, m it seinen vielen verschiedenen  
Werkstatten, Magazinen und dem Admiralitatsgebaude, den 
Localen fiir das M arine-M inisterium . Bei der jetzigen  
Grosse der Marine sind diese doppelten Anlagen nicht allein 
nicht nothw endig, sondern auch m it vermehrten Kosten 
verbunden. Es ist daher ofter beabsichtigt gew esen , die
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W erfte des Gammelholm niederzulegen und diesen bedeu- 
tenden Theil der Stadt an die Commune zu verkaufen. Ko
penhagen wiirde dadurch Bauplatze gewinnen, was ihm 
sehr fehlt, und die Stadt mit einem Theil bereichert wer
den, w odurch seine Lage als Stadt am Meere erst in ganzer 
Schonheit benutzt w erden wiirde. Es ist daher anzuneh- 
m en , dass dieser Plan doch friiher oder spater trotz aller 
Schwierigkeiten ausgefiihrt werden wird.

W er es n u r kann, das heisst w er einen Fiihrer unter 
den Officieren der Marine erhalten kann, der versåume es 
n ich t, und namentlich wenn er friiher andersw o der- 
gleichen nicht gesehen, von ,,Nyholm " aus durch die 
ganze Flottenwelt zu w andern. Es w ird  sehr interessiren 
die fertigen Schiffe im Hafen zu besuchen, die sogenannten 
aufgelegten Schiffe mit ihren Diichern, Luftrohrern, Blitz- 
ableitern u. s. w . ; ein noch grOsseres Interesse w ird es 
haben ein im Bau begriffenes Schiff zu betrachten. Wenige 
haben einen Begriff von den Materialien eines Linienschif- 
fes, von ih rer Menge, ih rer Zusammenfiigung, kurz von der 
ganzen Bauart eines solchen Ungeheuers. Kupferne Bolzen 
bis zu einer Lange von 4 5 Fuss sind erforderlich um die 
Balkenmasse eines Linienschiffes zusam m enzuhalten; ge
gen 3000 grosse ausgewachsene Eichen sind zu seinem 
Baue nothig ; 400 Arbeiter konnen zu gleicher Zeit an ihm 
arbeiten, und der ganze Bau kostet circa 4 Million Reichs
bankthaler. Auf Nyholm giebt es 3 Pliitze fiir den Bau 
grosserer Kriegsschiffe, und die Anlage eines jeden solchen 
Platzes kostet circa 4 00,000 Reichsbankthaler.

Die Takelhauser und Magazine auf den anderen Hol
men bestehen theils aus Raumlichkeiten, wo jedes ,,aufge- 
legte“ Schiff seine specielle Takelage und seinen Bedarf 
hat, theils aus fiir d ie ganze Flotte gem einschaftlichen Ma- 
gazinen, und eine solche Ordnung und Thatigkeit herrscht 
in dieser Flottenwelt, dass der grosste Theil der Flotte in
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einer Zeit von \ 4 Tagen bis 4 Wochen vollstandig ausge- 
riistet und segelfertig gemacht werden kann.

Die Ankerschmieden auf ,,Ankero“ , so wie die ver- 
schiedenen W erkstatten des Gamraelholm sind in hohem 
Grade sehenswerth. In dem Admiralitatsgebiiude a u f , ,Gam- 
melholm“ befindet sich das Archiv der Flotte und die Mo- 
d e l l k a m m e r .  Diese letztere ist sehr in te ressan t; sie ent
halt Modelle der gebauten Schiffe und es sind noch Copien 
von solchen danischen Schiffen vorhanden, die aus den 
Zeiten Christian’s IV. stamm en ; auch Copien von Schiffen 
fremder Nationen, als tiirkischen, griechischen und vene- 
tianischen Galeeren, trifft man hier.

Die D o c k e ,  die W erkstatte zur Ausbesserung der 
Kriegsschiffe, liegt auf Christianshavn, dem Gammelholm 
gegeniiber. Sie ist ein grosses, 800 Fuss langes Bassin mit 
kunstreichen Schleussen und Pum pw erken, von dem 
Schiffsconstructeur Gerner 4 784 angelegt. Die grossten 
Schiffe konnen hier einlaufen; das Bassin kann durch 
seinen Mechanismus binnen 20 Stunden entw assert und 
das alsdann auf trockenem Grunde stehende Schiff von 
allen Seiten besichtigt und m it Bequemlichkeit bearbeitet 
werden. Die Anlage der Docks soli circa 400,000 Rbdlr. 
gekostet haben.

Der P r o v i a n t h o f  der Flotte liegt an der siidlichen 
Seite des m ehrerwahnten Kanzelei- und  Kammergebåu- 
des, also auf Schlossholm. Er ist nicht allein ein Magazin 
von Lebensmitteln fiir die Ausriistung der Flotte, sondern 
auch Bewahrungsort derV orråthe von Korn, Butter, Fleisch 
etc., wovon die feste Mannschaft der Flotte, zu Zweidrit- 
theilen alle zugleich Schiffsarbeiter, m onatlich nach einer 
festen Taxe ihren Hausbedarf abholen. — Das Gebaude ist 
erbaut und eingerichtet zur Zeit Christian’s IV.

Das L a b o r a t o r i u m  der Flotte liegt auf Christians
havn hinter der Erloserkirche.
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Die „ N y b o d e r "  (Neue Buden) sind schon in der 
„Prom enade" besprochen. Sammtliche feste Matrosen und 
W erkleute der Fiotte (genannt „faste Stok"), viele Officiere 
und ein Commandant wohnen hier. Die Neubuden haben 
33 grossere und kleinere Strassen, zum Theil m it den ab- 
sonderlichsten Namen.

W i s s e n s c h a f t l i c h e ,  l i t e r a r i s c h e  L e h r -  und 
K u n s t - A n s t a l t e n .  V e r e i n e  und G e s e l l 

s c h a f t  e n.

Die U n iversita t steht un ter den wissenschafllichen 
Lehranstalten Kopenhagens natiirlich obenan. Sie ist von 
Christian I. im Jahre 4478 gestiftet und am 4. Juni 4 479 
feierlich eingeweiht. Die Konige Christian IV., Frederik II., 
Christian VI. und dessen Nachfolger sind auf verschiedene 
W eise um  den Flor der Universitat bem iiht gewesen. Die 
jetz t geltende Fundation datirt vom Jahre 4 788. In der 
Einleitung dieses Buches haben w ir bereits Mehreres von 
der Universitat gesagt. W ir w erden hier noch einige kurze 
statistische Nachrichten mittheilen, auch die Gebaude der 
Universitat auffiihren. Professoren und Docenten waren 
Anfangs des Jahres 4 850 — 46, auf die verschiedenen 
Facultåten vertheilt. 4 6 der ordentlichen Professoren ha
ben Sitz und Stimme im C onsistorium ; der Rector magni
ficus hat den Vorsitz, er w ird auf ein Jah r von dem 
Consistorium un d  aus dem Kreise seiner Mitglieder ge
wahlt. Die Zahl der Studenten ist gewohnlich zwischen 
4 000 und 4200.

Von den Professoren nennen w ir hier, in der Theolo- 
gie Clausen und M artensen; in der Rechts- und  Staats- 
w issenschaft Kolderup-Rosenvinge, L arsen , K rieger; in 
der Medicin Bang, Eschricht (Physiologie und comparative 
Anatomie), Otto (Pharmacologie), Stein (chirurgische Kli
nik) , Sommer (Pathologie) ; in den philosopischen Wis-



D IE UNIVERSITÆ T. 141

senschaflen Oersted (Physik), Engelstoff und W erlauff (Ge
schichte), Sibbern und N ielsen (Philosophie), Schouw (Bo
tanik), Molbech (Literaturgeschichte), Forchhammer (Mine- 
ralogie), Abrahams (neuere Sprachen), W estergaard (orien- 
talische Sprachen), N. M. Petersen (nordische Sprachen), 
Bergsoe (Staatsokonom ie). Der beriihm te Philolog Madvig 
ist fiir den Augenblick der Universitåt verloren, indem er 
das Amt des Cultusministers bekleidet.

Laut eines Gesetzes vom  Jahre 1 846 sind einige der 
danischen G elehrten-Schulen in Gymnasien umgewandelt, 
von welchen aus dieSchiiler, w ie von den deutschen Schu- 
len, direct zu den Facultåtsstudien abgehen; sonst m uss 
der Primaner aus der Gelehrten-Schule, vor seiner Imma- 
triculation an der Universitåt, daselbst ein M aturitats-Exa- 
men (das Examen artium) bestehen ; nachher, ehe er zum  
Amtsstudium gelassen wird, ein zw eites Examen, in die 
philologische und philosophische Priifung getheilt, der eine 
Theil wird ein halbes Jahr nach dem andern absolvirt. Von 
den Amtspriifungen — von denD anen „A ttestats" genannt
— wird das theologische 4 Mal, das juristische und m edi- 
cinisch-chirurgische 2 Mal jahrlich abgehalten. Bis auf das 
Jahr 1839 waren die Medicin undChirurgie nicht zw ei ver- 
schiedene Facultaten der Universitåt, sondern die letztere 
sogar ganz ausserhalb der Universitåtssphåre verw iesen ; 
jetzt ist die chirurgische Akademie ganz in  Verbindung mit 
der medicinischen Facultåt der Universitåt getreten und die 
fruher verschiedenen zw eiE xam ina w erden jetzt vereint in 
dem Examen medico-chirurgicum absolvirt. Und doch  
miissen w ir der vielen beriihmten Schriftsteller und Aerzte 
gedenken, die von jener besonderen Akademie der Chirur- 
gie ausgegangen s in d ; w ir brauchen nur Callisen und Herr- 
holdt zu nennen. Die Universitåt w ird sich nåchstens einer 
passenden Reform zu erfreuen haben. Unter den zeitge- 
miissen speciellen Reformen der Universitåt, die allmålig
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eingetreten sind, bem erken w ir die Abschaffung der latei- 
nischen Sprache bei der m undlichen Priifung der Amts- 
Examinen, die in Betreff des theologischen Examens erst 
kiirzlich geschah.

Die bedeutendsten Gebaude der Universitat sind føl
gende :

D a s  e i g e u t l i c h e  U n i v e r s i t a t s g e b å u d e ,  der 
Frauenkirche gegeniiber. Es ist im golhischen Style von 
dem Architekten Prof. S. Malling im Jahre 1836 erbaut. Die 
Facade ist 220 Fuss lang, das Portal 72 Fuss hoch mit 
einem haut-relief, einem fliegenden Aar und der Umschrift 
, , Coelestam adspicit lucem“ versehen. Eine hohe breite 
Treppe fiihrt zum Eingange, durch den m an in die 40 Fuss 
hohe Vorhalle gelangt. Die Ausschmiickung dieser Ilalle ist 
jetzt, bis auf zwei Marmorstatuen von B issen : Minerva und 
Apollo-Musagetes, welche durch freiwillige Beitriige der 
Studenten bei Bissen bestellt sind, beendigt. Aussen, als 
ganz und gar dem Norden angehdrend, ist auch die gothi- 
sche Form beibehalten; innen, in dieser schonen Halle, 
strom t uns zugleich der warm e Hauch der Griechen 
und  Romer entgegen, welches m an den beiden Meistern, 
den jungen danischen Kiinstlern Constantin Hansen und 
Hilker zu verdanken hat. Dem Eingange gegeniiber ist 
der S o l e n n i t i i t s - S a a l ,  der noch seiner Ausschmiickung 
harrt. Er hat eine Hohe von 43 Fuss, eine Gallerie, und 
erhalt das Sonnenlicht von oben durch Glasscheiben. Ge- 
raumige und helle Treppen, Corridors und Horsale — 12 
der letzteren — fullen den iibrigen Raum des Gebaudes aus.

Das C o m m u n i t a t s g e b å u d e  und das C o n  s i s t o -  
r i e n h a u s  sind m it dem eigentlichen Universitatsgebåude 
zusam m engebaut. Ersteres — dessen Name von dem Uni- 
versitåts-Beneficium  coena communis abstammt, das jetzt 
in ein Geldaquivalent um gewandelt ist — enthalt einige der 
Universitat geliorige Sammlungen und die Comptoire und
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Bureaux der Quastur. Die Universitat hat nåmlich, ausser 
einem bedeutenden Geldfonds, noch Eigenthum in Land- 
giitern, so wie m ehrere Stiftungen, Stipendien und Legate 
von um fassender Art zur Unterstiitzung der hulfsbediirfti- 
gen Studenten. Das C o n s i s t o r i e n h a u s  ist zwar ein 
klemes, altes Gebaude, aber durch sein Alter — es ist ein 
Ueberrest der Residenz der roeskildeschen Bischofe, wenn 
sich diese in Kopenhagen aufhielten — und durch die Por- 
traits der W ohlthater und Patrone der Universitat, die in 
dem Versammlungssaal des Consistoriums sich befinden, 
hat es ein besonderes Interesse erhalten. Die B i b l i o -  
the,k und  die S a m m l u n g e n  w erden w ir weiter \mten 
besprechen.

Zur Universitat gehoren : die c h i r u r g i s c h e  A k a -  
d e mi e ,  breite S trasse , neben dem Frederiks-H ospital; 
das O b s e r v a t o r i u m  d e r A s t r o n o m i e  auf dem „R un
den Thurm e“ ; ein neues Observatorium in der Nåhe des 
Westerthors.

D e r b o t a n i s c h e G a r t e n ( i n  Nyhavn), unter Direction 
des Professors Schouw, hat in der neuern Zeit viele Ver- 
besserungen und  Erweiterungen erhalten, leidet jedoch an 
Mangel an Platz, welchem Mangel bei der zu erwartenden 
Raumung des Gammelholm abgeholfen werden kann. Der 
Garten zahlt circa 10,000 Nummern und hat 7 Gewåchs- 
håuser, w orunter sich das Palmen- und das Orchideen- 
haus auszeichnet. In dem dazu gehorenden Gebaude be- 
findet sich ein botanisches Museum und die bedeutenden 
Herbarien. Der Garten hat eine jahrliche Einnahme von 
7200 Rbdlrn. In Charlottenlund, 1 Meile von Kopenhagen, 
befindet sich der botanische Forstgarten m it circa 400 Ar
ten von Baumen und Gebiischen, die in Danemark culti- 
virt werden.

Die R e g e n z (domus regia), dem runden Thurme ge- 
geniiber, 1623 von Christian IV. erbaut, giebt 4 20 Alumnen
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W ohnung, Holz und jahrlich 20 R bdlr., ausserdem  wird 
jahrlich in drei Abstufungen die Summe von 9360 Rbdlrn. 
statt der fruher verabreichten Kost vertheilt. Die Unter- 
stiitzung gilt gewohnlich fiir 3 Jahre. Die Communitåt, un
ter welche die Regenz gehort, besitzt ein Capitalvermogen 
von circa 2 Millionen Rbdlrn. — W a l k e n d o r f ’s Col le-  
g i u m ,  gestiftet 4595 fiir 46 Studenten, welche Wohnung 
u nd  jahrlich 24 Rbdlr. haben. — C o l l e g i u m  M e d i c e u m ,  
gestift 4 689 von Olaf Borch, gewahrt 4 6 Studenten Woh
nung und jahrlich 60 Rbdlr. — E l e r s ’ C o l l e g i u m ,  ge
stiftet 4694 fiir 24 Studenten, von denen 46 ausser Woh
nung noch jahrlich 30 Rbdlr. erhalten. Ausserdem hat die 
Universitåt eine grosse Anzahl von Stipendien und Legaten 
aller Art zu regelmassiger Yertheilung. Die Einnahmen 
der Universitåt betrugen im Jahre 4 847 4 54,292 Rbdlr., 
die Ausgaben 424,500 R bdlr., so dass sie einen Ueber- 
schuss von circa 30,000 Rbdlrn. hatte. Die Finanzen 
des Staats trugen n u r m it 4 0,382 Rbdlrn. zu den Ausga
ben bei.

D ie  p o l y t e c h n i s c h e L e h r a n s t a l t ,  welche in 
enger Verbindung m it der Universitiit steht und, ausser dem 
beriihm ten Physiker Oersted als Director, 42 Lehrer, wor- 
u n ter m ehrere Professoren der Universitiit, zahlt, w irkt seit 
dem Jahre 4 829, wo sie von Friederich VI. gestiftet wurde. 
Ihren Zweck, theoretische und praktische Bildung in der 
Chemie, Mathematik und Mechanik zu gewahren, verfolgt 
sie auf zweierlei Art, indem sie neben ihren umfassenden 
Cursen fiir Studirende zugleich fiir Handwerker und Fabri
kanten besondere Curse giebt, und gerade auf diese Weise 
von grosser und schonerBedeutung ist. Durch freie offent- 
liche VortrSge und Experimente wirkt ausserdem  der be- 
riihm te Director von hier aus zur Kenntniss der Naturwis- 
senschaften auf das Publicum im AUgemeinen. Ein Institut 
fiir M etallarbeiter steht mit der Anstalt in Verbindung, die
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namentlich wegen ihrer Sammlung von physikalischen In- 
strumenten sehenswerth ist.

Die Kunst-Akadem ie, deren Local, „Schloss Charlot- 
tenburg", auf dem Kongens Nytorv liegt, ist 1754 von 
Friedrich V. gegriindet, 1814 von Friedrich VI. neu fun- 
dirt. Ihr Zweck ist theils Bildung angehender Kunstler, 
theils Beforderung des Kunstgeschmackes Iiberhaupt. Fiir 
den ersten Theil dieses Zweckes befinden sich hier die 
Zeichnen-, M aler- und die M odellirschule, theils auch 
Sammlungen von Gypsabgiissen ausgezeichneter Antiken, 
theils Skulptur- und Malerarbeiten von danischen Ktinst- 
lern, von der Akademie als Preisstiicke oder als Recep- 
tionsstiicke ihrer Schiiler und Mitglieder erworben Als 
Lehrer der Akademie nennen w ir die Maler Eckersberg, 
Lund, M arstrand ; die Bildhauer Bissen, Jerichau; den Ar- 
chitekten Hetsch; den Kunsthistoriker Hoyen. Secretair 
der Akademie ist der Justizrath Thiele, Herausgeber des 
grossen W erkes iiber Thorwaldsen. Thorwaldsen erhielt 
auf der Akademie seine erste Bildung und verlebte hier 
seine letzten Tage.

Die Akademie geniesst Von der Regierung eine jåh r- 
liche Unterstiitzung von 12,000 Rbdlrn., ihre ganze Ein- 
nahme ist etwa 19,000 R b d lr.; sie zahlt jahrlich circa 5000 
Rbdlr. Reisestipendien an die Eleven, welche die goldene 
und silberne Medaille erhalten haben.

Die Feterinairscliule auf ,, Christianshavn “ , der 
„Frelsers Kirke" gegeniiber. 1773 von einem gelehrten 
Privatmann Abildgaard ins Leben gerufen, ist die Schule 
1776 von der Regierung iibernommen und fundirt. Sie hat 
den doppelten Zweck, als eine Bildungsanstalt fiir Thier- 
årzte und solche, welche die V elerinair-W issenschaften 
studiren wollen, dann gleichzeitig ahch ein Thier-Hospital 

Kopenhagen. \ 0
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zu sein. Sie hat ausgezeichnete Lehrer; w ir nennen Pro
fessor W ith. Hier beflnclet sich eine sehensw erthe Samm- 
lung von anatom ischen Praparaten.

Militårische Lehranstalten s in d :
Die Militar-Hochschule, Local auf „Kongens Nytorv.11 

Diese Schule ist von Friedrich YI. im Jahre 1830 gestiftet. 
In den Generalstab der Arm ee, das Artillerie- und Inge- 
nieur-Corps gelangen n u r diejenigen Officiere, die sich hier 
eine hohere Ausbildung in den Kriegswissenschaften ange- 
eignet haben.

Die Landcadetten-Akademic, Ecke der „Bredgade" 
und „Akadem iegade", gestiftet 1713.

Die Seecadetten-Akcidemie, breite Strasse Nr. 183, 
gestiftet 1781.

D a s  S c h u l w e s e n

der Stadt Kopenhagen hat sich auf eine eigene W eise aus- 
gebildet. Ausser den offentlichen Volksschulen, die ihren 
Schiilern nur den hochst nothwendigen Unterricht erthei- 
len , hat dxe Stadt n u r e i n e o f f e n t l i c h e ,  sogenannte 
gelehrte Schule, die M e t r o p o l i t a n - S c h u l e ,  deren 
Schiilerzahl auf 150 bestim m t ist. Ih r Gebaude ist hin
ter derFrauenkirche gelegen und hat die In sch rift: ,,Disci- 
plina solerti fingitur ingenium.11 Sie hangt, wie die ubrigen 
gelehrten Schulen D anem arks, von der Universitats-Di- 
rection ab.

O effentliche, der Stadt gehorende B u r g e r  schulen, 
w ie sie in fast allen deutschen Stadten vorkommen und 
w oselbst eine wirkliche Bildung erzielt w ird, giebt es bis 
heute in Kopenhagen nicht, aber es stehen solche durch 
die neue Verfassung in A u ssich t; dagegen sind um so mehr 
P rivat-U nterrich ts-A nsta lten , unter denen es allerdings
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mehrere ausgezeichnete giebt, in Aufnahme. Von diesen 
nennen wir h ie r :

Die beiden Schulen, Namens „ B o r g e r d y d e n "  (der 
Biirgertugend), die Schule der Gesellschaft „ E f t e r s l a g -  
t e n "  (der NachwéH), die Schulen der Herren Fries und 
Mariboe. Als M adchenschulen: die der Herren Mariboe, 
Bjerring, Foersom und Jacobsen.

In wie fern nun den Mitgliedern einer Commune damit 
gedient ist, dass das Vorhandensein aller Schulen, in denen 
die Sohne und Tochter der Burger ihre Bildung holen, ge- 
■wissermassen dem Zufall, wenigstens der freien Concur- 
renz iiberlassen bleibt, werden w ir nicht beurtheilen ; be- 
zweifeln mochten w ir aber das Zweckmassige darin, wenn 
auch jene Schulen un ter Aufsicht und Controle einer Di- 
rection stehen, die einen von der Regierung erwahlten Di
rector an der Spitze hat.

In Verbindung m it den meisten Schulen, auch der flir 
die weibliche Jugend, steht der Turnunterricht, um den 
Professor Nachtigall sich viel Verdienst erworben hat.

Schliesslich m ussen w ir d e r M a s s m a n n ’s c h e n  Sonn- 
tagsschulen erwahnen, von dem jetzt verstorbenen Prediger 
Massmann \ 800 gegriindet. Sie sind fiir den Unterricht der 
Handwerker bestim m t, und man kann die jahrliche Durch- 
schnittszahl der Schiiler auf 600 Personen angeben.

Kopenhagen, als Centrum der danischen, ja iiberhaupt 
der nordischen W issenschaftlichkeit und Kunst, schliesst 
eine Menge von Gesellschaften und Vereinen in sich, die, 
zur Forderung dieser beiden grossen Factoren gestiftet, 
mehr oder weniger fiir ihren Zweck ausgerichtet haben. 
Als die wichtigsten nennen w i r :

Die koniglich ddnische Gesellschaft der Wissen- 
schajten. Sie w urde 1742 gestiftet. Durch Unterstiitzung

40*
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literarischer A rbeitcn , durch Herausgabe sowohl eigener 
als anderer, sowie iiberhaupt durch Hervorrufung von 
Schriften, zielt sie auf ihren Zweck hin. Die Leitung einer 
geographischen Landmessung von Danemai’k, die Heraus
gabe eines danischen W orterbuches und eines Diplomato- 
rium s sind wohl bis jetzt die bedeutendsten Unternehmun- 
gen, welche die Gesellschaft vorbereitet hat. Fiir meteorolo- 
gische Arbeiten und magnetische Untersuchungen unterhalt 
sie ein Observatorium. Der Konig Christian V III., der 
schon als Prinz Prasident der Gesellschaft w ar, leitete sie 
bis zu seinem Tode m it reger Thåtigkeit, und die Versamm- 
lungen der Gesellschaft fanden im koniglichen Palais statt.

Der Verein zu r  Forderung der danischen Literatur 
w urde 1827,

Der danische historische Verein 1 839 und 
Die Gesellschaft zu r  Verbreitung der Naturwissen- 

schaften, 1825 durch Oersted gestiftet. Sie hat namentlich 
den Zweck die Naturwissenschaften fiir die Gewerbszweige 
fruchtbringend zu machen.

Der natur historische Verein tra t 1 833 in das Leben. 
Durch populare Vortrage und durch seine Sammlungen 
sucht er das allgemeine Interesse fiir die Naturgeschichte 
rege zu halten.

Die konigliche medicinische Gesellschaft wurde be
reits schon im J. 1772 gestiftet, ausser dieser besteht noch 

Die Philiatri, als eine zweite m edicinische Gesellschaft. 
Die konigliche Gesellschaft f i ir  nordische Alter- 

thumskunde entstand im Jahre 1825. Prasident ist der 
Konig Friedrich VII. Diese Gesellschaft, die gegen 800 Mit
glieder zahlt, steht freilich nicht einzig in ihrer Art in Eu
ropa, denn auch andere Nationen arbeiten jetzt dahin, die 
moglichst genaue Kunde von ihrer Vorzeit zu erlangen ; in 
ih rer Thåtigkeit aber und in grossartiger verdienstvoller 
W irksam keit geht sie gewiss allen anderen Vereinen ihrer
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Art voran. Nicht allein, dass sie mehr wie 60 Bande der 
werthvollsten und interessantesten Schriften lierausgege- 
ben und nicht allein, dass sie die alte Geschichte der Da- 
nen, Norweger und Schweden von neuen Seitein beleuchtet 
hat, auch in die Geschichte anderer Volker und Lander hat 
sie manchen Lichtstrahl hineingeworfen. Sie hat Mitglieder 
unter allen Gelehrten Europa’s. Die merkwiirdigsten unter 
den neueren Schriften dieser Gesellschaft diirften wohl 
„Gronland’s historische Denkmåler“ , in islandischer und 
diinischer Sprache, und ,,Antiquitates Americanae sive 
Scriptores septentrionales Rerum Ante-Columbianarum in 
America“ sein. Es ist nam entlich in diesen beiden Schrif
ten klar bewiesen, dass die Islander und skandinavischen 
Gronlånder lange vor Columbus nicht allein Nordamerika 
entdeckt und besucht, sondern zum Theil bebaut haben.
— Die Zeitschriften der Gesellschaft fiir die nordische Al- 
terthumskunde und ihre popularen Schriften sind gleich- 
falls von grossem Interesse, und nicht ausschliesslich fiir 
die skandinavischen V olker; sie haben fiir alle Volker 
Werth. Die Memoiren der Gesellschaft erscheinen nicht 
bios in danischer, sondern auch in deutscher, franzosi- 
scher und englischer Sprache; m ehrere ihrer Schriften 
sind gleichzeitig auch in der lateinischen Sprache erschie- 
nen. Sie hat bedeutende Fonds und grosse jahrliche E in- 
kiinfte.

W enn w ir aber angeftihrt haben, dass die Gesellschaft
4 825 gestiftet ist, so m ussen w ir jene Mitthedung dahin zu 
berichtigen bitten, dass die Gesellschaft freilich 4 825 ihre 
jetzige Form erhalten hat, bereits aber schon 4 807 durch 
den in der danischen politischen und Literar-Geschichte 
bekannten Professor Nyrup ins Leben getreten w ar, und seit
4 84 2 eine Zeitschrift herausgegeben hat. Kanzleirath Thom
sen, die Professoren Rafn, Finn Magnusen, M. N. Petersen 
und mehrere Alterthum sforscher haben das Verdienst, die
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jetzige grossartige W irksamkeit der Gesellschaft hervorge- 
rufen zu haben.

Die islåndische literarische Gesellschaft, gestiftet 
1816, hat zum Hauptzweck die Erhaltung der isliindischen 
Sprache und Literatur. Sie besteht aus zwei Abtheilun- 
gen, die eine zu Reykiavik auf Island, die andere zu Ko
penhagen.

Der skandinavischen Gesellschaft, erst 1843 gestiftet. 
Zweck ist, den Verkehr der drei nordischen Yolker m it ein- 
ander zu fordern, zunachst in geistiger Beziehung. Die Ge
sellschaft hat durch interessante Vortrage, durch gesellige, 
regelmassige Zusammenkiinfte und m ehrere Festivitaten, 
so wie durch Herausgabe einiger Schriften allerdings Vieles 
im Interesse ihrer Zwecke gew irk t; auch hat sie Gesell- 
schaften in derselben Tendenz in Stockholm, Christiania, 
Lund und Upsala hervorgerufen.

Die Gesellschaft fu r  den rechten Gebrauch der 
Pressfreiheit (Trykkefrihedsselkabet) ist 1835 gestiftet. 
Die ursprungliche Tendenz des Vereins w ar: die Rechte, 
welche sich die danische Presse einmal erworben hatte, 
gegen die Eingriffe einer hoheren Macht zu schiitzen, zu
gleich aber auch die Presse vor dem Missbrauche eben die- 
ser Rechte zu bewahren. Die Gesellschaft zahlt viele Mit
glieder, jedoch mochte die Mehrzahl dieser wohl aus dem 
Grunde eingetreten sein, dass sie als solche unentgeltlich 
die nicht wenigen Schriften gemeinntitziger und interessan- 
ter A rt, welche die Gesellschaft herausgegeben, erhalt. 
Diese Gesellschaft besteht zwar heute n o c h , ist jedoch 
durch die Neugestaltung der Dinge nicht m ehr zweck- 
gemass und sieht daher ihrer ganzlichen Auflosung ent- 
gegen.

Die Gesellschaft der Landwirtlischaft w ard schon 
1769 gegriindet und hat das Verdienst m ehrere landwirth- 
schaftliche Schriften und Unternehmungen ins Leben geru-
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fen und unterstiitzt zu haben. Sie besitzt ein Capital von
140,000 Rbdlrn.

Die Missionsgesellschaft w urde 1822 gestiftet.
Die Bibelgesellscluift tra t 1814 in das Leben, sie be

sitzt ein Capital von 40,000 Rbdlrn. und hat in 24 Jahren 
circa 194,000 Exemplare der heiligen Schrift vertheilt.

Die pddagogisclie Gesellschaft datirt von 1 820.
Es existiren noch m ehrere Gesellschaften und Yereine 

wissenschaftlicher und literarischer N atur, doch wiirde es 
zu weit fiihren und  fiir die Mehrzahl der Leser auch ohne 
Interesse sein, sie hier zu specificiren.

Der Kunstverein, entstanden 1827, hat den Zweck 
die bildenden Kiinste zu fordern und den Kunstsinn in so 
weiten Kreisen wie n u r moglich zu verbreiten. Er zahlt 
gegen 1 0 0 0  Mitglieder, theils Einwohner Kopenhagens, 
theils der danischen Provinzen. Durch Ankauf von Gegen- 
standen diinischer Kiinstler zu ziemlich hohen Preisen und 
durch Verloosung dieser Kunstproducte un ter den Mitglie- 
gliedern des Vereins, durch Anschaffung grosserer Kunst- 
werke fiir (jffentliche Gebaude und durch wochentliche 
Ausstellungen tragt der Verein nicht unbedeutend dazu bei, 
die inlandische Kunst zu fordern.

Der Runsllcrvcrcin, aus grosstentheils jiingeren Kiinst- 
lern bestehend, ist zum  gegenseitigen Austausch von An- 
sichten iiber Kunst und Kunstgegenstanden gestiftet. Auch 
durch Ausstellungen von Arbeiten seiner eigenen Mitglie
der und fremder Kiinstler wirkt er im Stillen fiir ein gedie- 
genes und frisches Kunststudium. — Endlicli erwahnen  
wir noch den

Musikverein. Fiir die Tonkunst ist dieser Verein, der 
einzige, der in Kopenhagen existirt, w enn w ir nicht einige 
Gesangvereine und Liedertafeln, grosstentheils aber sehr
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unbedeutender Art, lrier aufnehmen wollen. N ur der Ge- 
sangverem der Studenten, der Kunstler und der skandina
vischen Gesellschaft sind hier noch einer Erwahnung werlh. 
Durch Pråm ienausschreibung fiir gute Compositionen, 
durch Herausgabe grosserer Musikwerke und durch Con- 
certe, wo classische Tonstiicke zur Auffiibrung gelangen, 
hat der Musikverein sich eine ehrenvolle Stellung und viel 
Yerdienst um  die rnusikalische Bildung Kopenhagens er- 
worben. Die Zahl der Mitglieder ist gegen 1200.

K u n s t s c l i a t z e ;  w i s s e n s c l i a f t l i c h e  und ande re  
S a m m l u n g e n .

Das Thorwaldsen’sche Museum.
Unter den Genussen, die Kopenhagen bieten kann, 

hat es einen, den kein anderer Ort der Erde aufzuweisen 
verm ag: d a s  T h o r w a l d s e n ’s c h e  M u s e u m . Der un- 
sterbliche Meister, der liebevolle Sohn, kehrte zuletzt in 
die Arme der M utter zu riick ; nachdem er ein halbes Jahr
hundert auf dem geschichtlichen Boden des klassischen 
Alterthums gelebt, kehrte er w ieder nach Danemark heim, 
wo seine Wiege gestanden hatte, und seine letzte Freude 
w ar d ie, alle seine reichen Schopfungen zu der Mutter 
Fiissen zu legen ; ihr wollte er ganz und gar gehoren ; sei- 
nem Vaterlande wollte er in Liebe Alles geben. Dieser rei
nen Vaterlandsliebe verdankt Kopenhagen, verdankt Dane
m ark sein Thorwaldsen-M useum. Thorwaldsen selbst hatte 
naturlich nicht den Gedanken, einen solchen Tempel fiir 
seinen Ruhm zu grunden; dieser Gedanke ist, nachdem er 
ausgesprochen , dass er seine W erke und sonstigen Kunst- 
schåtze dem Vaterlande als Gabe darbringen wollte, vom 
Volke ausgegangen, welches alsbald durch freiwillige Bei- 
tråge gegen 70,000 Thaler dazu hergegeben hat. Diese 
Summe w ar jedoch nicht gross genug um dem Plane des 
Museums zu genugen, und leider hat m an , aus diesem
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Grund, auch keinen des Tempels vollkommen wiirdigen 
Platz wahlen konnen. Der verstorbene Konig Friedrich VI. 
schenkte, um das grossartige W erk zu fordern, der Stadt 
ein Nebengebaude des Christiansburger Schlosses, und 
1838 begann man dieses Gebaude nach dem Plane des Ar- 
chitekten Bindesboll in den jetzigen Kunsttempel umzuge- 
stalten. Der Gedanke eines solchen Museums ist ebenso 
neu wie schon, und die Ausfuhrung — wenn w ir davon 
absehen, dass das Gebaude, obwohl von dem Schlosse 
Christiansburg gånzlich gesondert und ein Ganzes fiir sich 
bildend, eine so ungliickliche Lage hat, dass es, statt kraft 
seines Inhaltes und  seiner Idee, zu dom iniren, fast von den 
Schlossgebtiuden erdriickt w ird — entspricht diesem Ge
danken. —

Der Tempel, in halb egyptischem , halb griechischem  
Style erbaut, mit seinem  ernsten Aeussern, bildet ein Pa- 
rallelogramm um  einen långlichen Hof gezo g en ; er hat 
zwei Etagen, und um den inneren Hofraum låuft in jeder 
Etage eine Reihe kleiner Gemåcher, jedes von ihnen fiir 
eine oder mehrere Statuen und Gruppen eingerichtet. In 
der Mitte des Hofes, w elcher in der Art einer antiken Renn- 
bahn gehalten, die dunkeln AVande m it hellfarbenen Figu
ren eingelegt, ist das Grab des Meisters ; hier ruht der 
grosse Schopfer mitten unter seinen W erken, die ihm  die 
Unsterblichkeit gebracht. Das Grab ist mit der Farbe der 
Vergissmeinnicht ausgemalt und m it w eissen  Lilien und  
Rosen geschm iickt. Die Facade hat fiinf grosse Eingange, 
hinauf zu diesen fuhren 6 Stufen m it einer Rampe von 12 
Fuss Breite aus Granit; Iiber ihr ist eine V i c t o r i a  m it 
einem Viergespann in Bronze angebracht. Die Hauptfarben 
des Gebiiudes nach aussen und nach dem Hofe sind in her- 
culanischem Style gelb und schwarz in grosse Felder ein- 
getheilt, und diese etw as triiben Farben deuten die zw ei-  
fache Idee des Tempels an : eine Kunsthalle und ein Mau
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soleum zu sein. Von der Sturmbriicke hin dehnt sich ein 
600 Fuss langer Vorplatz aus. Das Gebaude selbst hat 2 2 0  

Fuss Lange, 4 2 0  Fuss Breite und 45 Fuss Hohe; ’das Dach 
ist von Kupfer, das Ganze gewolbt und brandfest. Die bei
den Seitenwande sind — die eine m it Bildern aus dem 
Empfangsfeste Thorwaldsen’s als er 1 837 von Italien, woher 
ein Kriegsschiff ihn holte, nach Kopenhagen zurtickkehrte, 
die andere m it Scenen des Transports seiner W erke nach 
dem Museum — auf etrurische Art in reinen Farben auf 
den schwarzen Grund eingelegt.

Die 648 W erke Thorwaldsen’s hier einzeln anzufiih- 
re n , ist natiirlich nicht moglich, viel weniger die vielen 
Kunstsachen und Antiquitaten, welche seine ebenfalls dem 
Museum geschenkten Sammlungen enthalten. Um sich 
von dem Umfange derselben ein Bild machen zu konnen, 
fiihren w ir nur an, dass sich hier circa 550 Handzeichnungen 
von Thorwaldsen, circa 460 nach ihm, sowie 23 dergl. von 
alteren Meistern und 425 von Thorwaldsen’s Zeitgenossen 
(darunter 83 von danischen Kiinstlern) vo rfinden ; ferner 
57 Gemalde alterer, 258 dergl. neuerer Meister (darunter 
w iederum  103 von danischen K iinstlern); 414 iigyptische 
A ntiquitaten; von griechischen und rom ischen a b e r : 316 
Vasen, 276 Figuren und Busten, 1 2 2  Gegenstiinde in Mar
mor, 731 Gerathschaften etc. von edlen und unedlen Me
tallen, Glas und Elfenbein, 1693 antike Gemmen und Pa
sten, 133 Cameen ; K upferstiche; Biicher etc. et.

W ir m ussen uns darauf beschranken den Fremden 
durch das Museum zugeleiten; fiir diejenigen, welche iiber 
einzelne Gegenstande eine ausfiihrliche Belehrung wiin- 
sc h e n , verweisen w ir auf die in danischer und franzosi- 
scher Sprache erschienenen um fassenden Kataloge.

Treten w ir in die V o r h a l l e ,  welche die ganze Hohe 
des Gebaudes einnim m t, so treffen w ir die kolossalen 
W erke Thorw aldsen’s ,  z. B. das Denkmal fiir Pius VII.
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(Nr. 142 —145), die Reiterstatue Poniatowski’s (123), Co- 
pernicus (113), Guttenberg (114—116), den Herzog von 
Leuchtenberg (156), so wie den herrlichen Fries - der Ale- 
xanderzug (503) nach dem Exemplar auf dem Quirinal.

Aus der Yorhalle kommt m an in den Co r r  id  o r ,  der 
sich mit offenen Bogen nach dem Hofraume um  diesen 
zieht. L a n g s  d e r  Y o r h a l l e  sind u. a. aufgestellt: die 
Karyatiden (55 u. 56), der sterbende Lowe (119), die Zu- 
satze zu dem Alexanderzuge (504); z u r  L i n k e n :  die 
Johannesgruppe (59—70), die Evangelisten (575—78), m eh- 
rere G rabm aler; z u r R e c h t e n :  viele Busten und Reliefs, 
der Alexanderzug nach dem Exem plar in Sommariva’s 
Villa. Dem Haupteingange gegeniiber liegt der Christus- 
saal, dessen Inhalt uns schon aus der Frauenkirche be- 
kanot ist. In 2 1  Z i m m e r n a n  beiden Seiten des Eingangs 
(I—XII rechts, XIII—XXI links) finden wir, ausser m eh- 
reren Basrelifs und  Busten, in jedem  eine grossere Statue 
oder Gruppe. Die gewolbten Decken sind geschmackvoll 
decorirt, die Fussboden m it Mosaik ausgelegt, die W ande 
dunkel angestrichen. Zimmer I: Ganymed (42); Relief: 
der Genius des neuenJahres (548). Z. II: Amor und Psyche 
(28); R e l.: die Alter der Liebe (426), Amor und Psyche 
(428—30). Z. III: die Grazien uYid Amor (29) ; Rel. : der 
Tanz der Musen (340), Amor bei den Grazien (375). Z. IV : 
Venus(11). Z. V : Iason (52). Z. V I : Hebe(38). Z .V II: Mars 
und Amor (7). Z. VIII- die Hoffnung (47); Rel. : der Tag 
und die Nacht (367 u. 6 8 ). Z. IX : Vulcan (9), die Grazien 
(374). Z . X : Mercur (5). Z .X II : Poniatowski (124). Z .X III: 
Byron’s Monument (180). Z. XIV: Ganymed (44); Rel.: 
Hirtin m it einem Nest Amorinen (424). Z. X V III: die Gra
zien (32), die Musen (328—36). Z .X IX : Hirtenknabe (176) ; 
Rel.: die Lebensalter (638—41). Z. XX : Thorwaldsen an 
die Hoffnung gelehnt (162). Z. X X I: Christian IV. (152).

Auf dem Absatze der T r e p p e ,  die von dem E rd-
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geschoss nach dem obern Stock fiihrt, ist der kolossale 
Herkules (14) vortrefflich angebracht.

Die z w e i t e E t a g e  ist in derselben W eise eingetheilt 
wie die erste. In den beiden C o r r i d o r s  links und rechts 
so wie in den Zimmern (links XXII — X X X III, rechts 
XXXV — XLII u. XXXIV) befinden sich ebenfalls Werke 
von Thorwaldsen, ausserdem  ist in den Zimmern links 
seine Gemåldesammlung aufgestellt; w ir finden hier eine 
grosse Anzahl von W erken neuererK iinstler. Zimmer XXXII 
enthalt die Hanzeichnungen; XXXIII Skizzen und Vor- 
arbeiten zu Statuen und Reliefs, Kupferstiche nnd  Radi- 
rungen ; XXXIV Relief-Skizzen von Thorwaldsen, Abgiisse 
antiker S ta tu en ; XXXV agyptische Antiquitaten ; XXXVI 
romische, etrurische und griechische Antiquitaten ; XXXVII 
antike Gemmen und Pasten; XXXVIII antike Miinzen; 
XXXIX antike Statuen, Busten, Reliefs e tc . ; XL griechi
sche und etrurische V asen; XLI die Bibliothek und Ab- 
giisse antiker B iisten; XLII Thorwaldsen’s unvollendete 
Arbeiten. An der Biiste Luther’s arbeitete er noch an sei- 
nem Todestage. W ir finden hier ein ihm von den Kopen- 
hagener Damen geschenktes M eublement, die Biiste Thor
w aldsen’s von Bissen und einige Gemalde, die in naherer 
Beziehung zu seiner Person stehen, so seinen Freund, den 
Konig Ludwig von Bayern, gemalt von Stieler (163), Fried
rich VI. von Eckersberg (216), Thorwaldsen in seinem 
Atelier von Richardt (285) , die Familie seines Schwieger- 
sohnes, des Obersten Paulsen, von Kiichler (245) , Thor
w aldsen’s Portrat von Begas (4 6 8 ) ,  der Herrenhof Nysoe 
von Buntzen (203), die Schauspielerin Frau Heiberg von 
Bårentzen (205). — W ir miissen nun diese Sammlung ver- 
lassen, deren Reichthum uns nur anzudeuten vergonnt is t ; 
sie allein ist geniigend um  Kopenhagen zu einem Wall- 
fahrtsort fiir alle Kiinstler und alle Freunde w ahrer Kunst 
zu machen.
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Die konigliche Gemaldesammlung im Christians- 
burger Schloss. Sie befindet sich in der zweiten Etage des 
Schlosses und ist daselbst in 4 3 Sålen aufgestellt. Sie ent- 
halt gegen 600 Gemalde. Die niederlåndische Schule ist die 
am vollståndigsten und  besten vertre tene, denn in Ge- 
målden von R ubens, Rembrandt, Jan Both, Jan Victors, 
Jan van Hackaert, Jan van Huysum, van Hagen, Ruysdael, 
Gerhard Dow, Dubbecks, Everdingen, Utewael und An
deren sind die Hollånder und  Flamånder mit fast der 
Halfte der ganzen Sammlung vorherrschend. In der d e u t 
s c h e n  Schule, der s p a n i s c h e n  und f r a n z o s i s c h e n  
hat die Sammlung manches schone und vorzugliche Ge
malde, jedoch auch Mehreres nicht w eiter beachtensw er- 
the. Die i t a l i e n i s c h e  Schule soli zwei Originale von 
Raphael, ems von Correggio und m ehrere Copien von Ti- 
zian und Guido Reni h a b e n ; diese Copien sind jedoch nicht 
besonders werthvoll. Salvator Rosa ist dagegen gut reprå- 
sentirt. Ein gunstiges Licht fiir jedes Gemalde zu gewinnen, 
hat man, bei einer kiirzlich vorgenommenen Umordnung 
der Gallerie, als Hauptforderung geltend gemacht.

Die Gallerie hat eine eigene Abtheilung fiir Gemalde 
d a n i s c h e r  Kiinstler und es finden sich hier Meister- 
werke von Lund, Juel, Marstrand, Melbye, R orb y eu .m . A. 
Ein detaillirtes V erzeichniss iiber die ganze Sammlung von 
Ghr. le Maire ist in der Gallerie zu erhalten.

Die Moltke'sche Gemaldesammlung in Thott’s Palais 
auf dem Konigs Neumarkt. Die Sammlung ist eine private 
und gehort dem jetzigen dånischen Conseil-Pråsidenten 
und Grafen Moltke, Stamm herrn der Grafschaft B regentved; 
sie steht dem Publicum in den Sommermonaten jeden Mitt- 
woch offen, ist eine ganz ausgewåhlte Sammlung und ent- 
halt 156 verschiedene Bilder namentlich aus der n i e d e r -  
l å n d i s c h e n  und d e u t s c h e n  Schule. Sie ergånzt ge- 
■wissermassen die konigliche Gemaldesammlung. Unter den
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vielen trefflichen Gemålden dieser Sammlung heben wir 
besonders einen ausgezeichneten Kopf von Rubens hervor, 
sowie das weltberiihm te Bild von Nicolas P o u ssin : der 
arme Korinthier E udam ides, der sterbend seinen letzten 
W illen dictirt. Ein erlauternder Katalog Iiber die Samm
lung ist vom Professor Hoven abgefasst. Als ausgezeichnete 
P r i v a t - G e m a l d e s a m m l u n g e n  Kopenhagens nennen 
w ir die desselben Grafen Mo l t k e  in dem von ihm bewohn- 
ten Palais, Ecke der „B redgade" und „Dronningens Tver
gade" — H6 tel Phoenix gegeniiber — so wie die des ver- 
storbenen Konigs C h r i s t i a n  VIII. auf Amalienburg. Diese 
beiden Sammlungen, die zum Theil ausschliesslich aus Ge- 
m alden neuerer Kiinstler des In- und  Auslandes bestehen, 
sind sehr werthvoll und interessant.

Die konigliche Kupferstichsammlung ist in einem 
neben dem siidlichen Fliigel des Christansburger Schlosses 
aufgefiihrten Gebaude mit der koniglichen Bibliothek ver
bunden. Sie besteht aus circa 40,000 Blattern. Sie enthalt 
viele Seltenheiten und ist, was altere Stiche betrifft, ziem- 
lich vollståndig. Durch Resolution von 4 847 sollen die 
W erke der einzelnen Kiinstler abwechselnd monatlich un
ter Glas ausgestellt werden, diese Ausstellung findet jeden 
Donnerstag statt. Eine Schrift von Rumohr und Thiele: 
„Geschichte der konigl. Kupferstichsammlung zu Kopenha
gen" ist deutsch in Leipzig erschienen. Pinacotheca Dano- 
Norvegica ist eine besondere Abtheilung der Sammlung.

Der in der Frauenkirche und in verschiedenen anderen 
Localen zerstreuten Kunstschatze der Stadt haben wir 
schon bei Betrachtung der Gebaude Erwahnung gethan.

Die wissenschaftlichen Sammlungen der Stadt sind : 
Die konigliche Milnz- und Medaillen-Sammlung im 

Schloss Rosenburg. In drei verschiedenen Salen aufgestellt,
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zerfallt sie in drei Abtheilungen, von denen die erste die 
danischen Miinzen und Medaillen, die zweite die antiken 
Miinzen undM edaillen, die dritte die fremden europaischen 
und sonstigen Miinzen und Medaillen enthalt. Die Samm
lung, aus circa 70,000 Nummern bestehend, ist in hohem 
Grade sehensw erth, nicht allein , dass z. B. ihre zweite 
Abtheilung eine der vollstandigsten i s t , die m an wohl 
iiberhaupt im Norden hat — sie zahlt gegen 30,000 Num 
mern in fast ununterbrochenen Reihenfolgen — und zeigt 
sowohl in dieser als in den iibrigen Abtheilungen Exem- 
plare theils von grossem Kunstwerthe, theils von grosser 
Seltenheit. Es finden sich z. B. romische Miinzen in ihr 
aus den Zeiten der Republik, der Consule und des Kaiser- 
thums v o r ; so auch sehr alte und seltene russische, asia- 
tische, persische und japan ische , selbst afrikanische und 
andere werthvolle und seltene Exemplare. Ueber die an
tike Sammlung existirt ein ,, Catalogus nummorum veterum  
musei regis Daniae“ von Professor Ramus. Die n o r d i -  
s c h e A b t h e i l u n g  enthalt Miinzen von Svend Tveskjag’s 
Zeiten bis auf heute und  ist namentlich, was Danemark an- 
betrifft, sehr vollstandig. Ueber diese Abtheilung giebt es 
einen Katalog in 2  Foliobånden nebst Supplement m it Ab- 
bildungen, ausserdem  ist eine kurze Uebersicht der ganzen 
Sammlung zu haben. Fiir die Benutzung herrschen sehr 
liberale Bestimmungen, historische Suiten sind un ter Glas 
zur Beschauung aufgestellt. Eine werthvolle Biichersamm- 
lung gehort noch zu dem Kabinet. Der verstorbene Konig 
Christian VIII. bcsass ausserdem  eine sehr bedeutende 
Sammlung, die namentlich reich an franzosichen Miinzen 
aus der Zeit der Revolution, dem Kaiserreich, der Restau
ration und der Julimonarchie war.

Das konigliche Museum der Naturwissenscliaften 
in der „Storm gade" Nr. \ 87. Es enthalt bedeutende zoolo- 
gische und mineralogische Sammlungen. Der zoologische



Theil ist besonders seiner Sammlung islandischer Vogel 
wegen sehensw erth ; auch sind die Conchilien- und Fossi- 
liensammlungen bedeutend. Den Kopf eines Didus ineptus
— wie m an sagt, das zweite Exemplar in Europa — findet 
man hier. Eine besondere Abtheilung bilden die von Dr. 
Lund gesammelten ausgestorbenen Thierarten Brasilien’s.

Die naturw issenscha ftlichen  Sam m lungen  der Uni
v ers ita t  befinden sich in den Gebauden derselben. Die 
Sammlung, die in allen Zweigen der Naturwissenschaft 
gut versehen ist, hat besondere Abtheilungen flir Zoolo- 
gie, Mineralogie, Geologie, Geognosie etc., und ist nament
lich reich an inlåndischen Gegenstanden, z. B. an dani
schen Fossilien und Dipteren.

Das p h ysio log isch -zoo tom ischc  M useum, von Profes
sor Eschricht begrundet, bietet hochst wichtige BeitrSge 
zu r Naturgeschichte des W allfisches; es besitzt auch eine 
grosse Sammlung Ohrpraparate.

Di q N a tu r  uliens am m lung  des n a tu r  his to r  is c hen Ver- 
eins im Thott’schen Palais auf Kongens Nytorv.

Die N a tu ra lie n sa n m lu n g  des K onigs C hristian V I11. 
auf der Amalienburg, darunter eine ganz vorziigliche Con- 
ch ilien -u n d  Molluskensammlung in 150,000 Exemplaren, 
von 12,000 noch existirenden und 3—4000 ausgestorbenen 
Arten. Die Mineraliensammlung ist ebenfalls reich an 
Prachtstiicken und enthalt eine bedeutende Sammlung Me- 
teorsteine.

Die anatom ischen und pa tho log isclien  Samm lungen  
der ch irurg ischen  A kadem ie.

Die anatom ische und, p  a tho log  is che S a m m lung  der 
kon ig lichen  V eterina irschu le  auf Christianshavn.

D ie zoo log ischen  und m inera log ischen  Sam m lungen  
des Iierrn  Ilornbeck, Bredgade Nr. 189.

Die Insectensam m lung  des Herrn W esterm ann , „Bag 
Borsen" (hinter der Borse) Nr. 74.
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Die n a tu rh islo risc lie  Samm lung' des Professors Fria- 
denreich, Ostergade Nr. 52.

Die C onchiliensam m lung  des Grafen Yoldi.
Von diesen Sammlungen, die fast alle viel Sehenswer- 

thes und Seltenes enthalten, sind freilich die vier letztge- 
nannten so wie die Sammlungen des Konigs Christian VIII. 
von ganz privater N atur; indessen w ird der Reisende vom 
Fache nicht vergebens an die Urbanitat der Besitzer oder 
Vorsteher appelliren, und som it auch nicht ohne Aussicht 
sein, sie betrachten zu konnen. — Der jetzigeKonig hat der 
Hoffnung Raum gegeben, dass die vorziiglichen Privat- 
sammlungen des verstorbenen Konigs der Oeffentlichkeit 
iibergeben werden sollen.

Das ko n ig lich e  K unstm useum  in Dronningens Tver
gade enlhalt die Ueberreste der friiheren Kunstkammer, 
deren ethnographischer und altnordischer Theil zu den be- 
sonderen Kunstmuseen abgeliefert w urde. Es zeigt agyp- 
tische, griechische und rom ische Antiquitaten undK ostbar- 
keiten. Eine Sammlung antiker und  m oderner Gemmen 
und Pasten ist sehenswerth. Im Ganzen ist das Museum 
nicht bedeutend.

Bedeutender ist die Privatsammlung Christian’s VIII., 
reich an schonen Vasen.

Das ethnograph ische  M useum, friiher ein Theil der 
Kunstkammer, hat durch dieFiirsorge desE tatsraths Thom 
sen eine vollstandige Umgestaltung erlitten und ist nam ent- 
lich durch die Entdeckungsreise der Corvette ,,Galatliea“ 
sehr bereichert worden. Es nimm t in dem sogenannten 
Prinzen-Palais eine Reihe von Salen ein und zeichnet sich 
durch die geschmackvolle und lehrreiche Aufstellung aus. 
Die Volker sind in 3 Hauptabtheilungen g eso n d ert: I. die, 
welche im Allgemeinen Metalle nicht ve rarb e iten ; II. die, 
'welche wohl Metalle verarbeiten, aber noch nicht auf die 
Culturstufe-gekommen sin d , dass sie eine Literatur be- 

Kopenhagen. \ \
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sitzen ; und III. die Nationen , welche eine solche haben. 
Unter I. findet sich w ie d e r: a) die kalte Zone, namentlich 
durch Gronland vertreten ; 6 ) die gemassigte Zone haupt- 
sachlich durch N euseeland; und c) die w arm e Zone durch 
Neuholland, die F idschi-Inseln , Neu-Caledonien, die Ge- 
sellschafts- und  Freundschafts-Inseln, die Sandwichs- und 
Nicobarischen Inseln und die wilden Stamme in Siidame- 
rika reprasentirt. II. zeigt uns Lappland, Canada, Sibirien, 
die Tartarei, die Sahara, die Guineakiiste, die mittelameri- 
kanischen Lander, W estindien etc. Unter III., welche bei 
weitem  die reichste Abtheilung ist, finden w irC h inaund  
Japan ganz besonders vertreten, weshalb sie w ieder in Un- 
terabtheilungen zerfallt: a) derG ottesdienst, b) der Mensch, 
c) der Krieg und d) das Hausgerath.

Das M useum  d er nordischen A U ertliu m er  auf Chri- 
stiansburg. Es sind zw ar zwei åhnliche Museen in den 
beiden anderen skandinavischen Reichen gegriindet, sie 
konnen aber keinen Yergleich m it dem Kopenhagener aus- 
halten, das w ir eine der m erkwiirdigsten Sammlungen der 
W elt nennen mocliten.

In Deutschland, in Frankreich und England bilden die 
Sammlungen aus dem friihesten Alterthum der europai- 
schen Menschheit n u r unbedeutende Anfånge der Museen, 
hier bilden die nordischen Alterthiimer ein eigenes Museum 
m it schon etwa 4 1 ,000 Num m ern. Die jahrliche Vergrosse- 
rung des Museums kann jetzt, nach dem Zuwachs der letz
ten Jahre zu u rtheilen , auf 4 — 600 Num m ern gescbfitzt 
w erden. Auch hinsichtlich der lehrreichen Aufstellung, der 
Ordnung, der Gefalligkeit der dabei Angestellten steht diese 
Sammlung als eine Mustersammlung da, so dass w ir nicht 
um hin konnen uns etwas ausfiihrlicher dabei aufzuhalten.

Schon im Jahre 1807 w urde eine Commission ,,zu r Auf- 
bew ahrung der vaterlåndischen A lterthiim er" ernannt. Auf 
den Vorschlag des Professors Nyrup w urde bcschlossen,
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ein eigenes Museum fiir nordische Alterthiimer zu errich- 
ten. Durch die Kriegsjahre kam die Ausfiihrung etwas ins 
Stocken und noch im Jahre 4 832 bestand die Råumlichkeit 
des Museums n u r in einem grossen Zimmer auf der Uni- 
versitåtsbibliothek. In diesem Jahre wurden ihm aber 
7 Zimmer auf der Christiansburg eingeraum t, wodurch 
eine bessere Aufstellung moglich und dadurch auch das In
teresse des Publicums reger wurde, was besonders den u n - 
ermudlichen Bestrebungen des Directors, E tatsrath Thom
sen, verdankt werden m uss, der sich ein ausserordentliches 
Verdienst um  das Studium  der nordischen Alterthiimer er- 
worben hat.

Yon ihm angefeuert, wetteiferten Beamte, Prediger auf 
dem Lande und Gutsbesitzer, jeden Fund sofort an das 
Museum abzuliefern, und da dieses die Klugheit hatte, 
nicht allein fiir die Fundgegenstande aus edlen Metallen den 
vollen W erth, sondern auch noch, je nach der Seltenheit 
derselben, Pram ien zu zahlen, und m ancher Bauer fiir das, 
was er fiir ein altes Stiick Messing hielt, einen bedeutenden 
Geldwerth bekam, so beeilten sich Alle, ihre Ausgrabungen 
einzusenden. 4 843 w urde fiir die wissenschaftliche Ver- 
gleichung ein Museum fiir amerikanische Alterthiimer er- 
richtet, 4 844 gab die friiher sogenannte Kunstkam mer alle 
nordischen Alterthiim er an das Museum ab, welches eine 
Erweiterung der Locale und eine neue Aufstellung noth- 
wendig m achte. In der Anordnung der Sammlung ist vor- 
nehmlich die Absicht geltend gem acht, alle vergangenen 
Entwickelungsperioden in der allgemeinen Cultur der friihe
ren Bewohner des Landes anschaulich zu machen. Es fin
den sich bereits z w e i  vollstandig abgeschlossene Perioden 
vor, die h e i d n i s c h e  und die k a t h o l i s c h e ,  welche in 
dem Museum vertreten  w erden. Die é r s t e  P e r i o d e  ist 
in der Geschichte des Nordens um  so abgeschlossener, als 
die christlichen Lehrer Frem de aus dem Siiden und W esten

44 *



waren, die bisher unbekannte Kenntnisse und  Fåhigkeiten 
m it sich brachten, w ahrend die Spuren des Heidenthums 
m it Gewalt ausgerottet w u rd e n ; sie geht von der altesten 
Zeit bis etwa zu dem Jahre 1 0 0 0  nach Chr. Die k a t h  o li
s e  h e  P e r i o d e  endigt m it der Einfiihrung der Reforma
tion (1 536). Dass die genannten Jahreszahlen keine be- 
stimmte Grenze b ie ten , ist begreiflich, indem  die Spuren 
der einen Periode noch weit in die darauf folgende hinein 
verfolgt w erden konnen; m an hat daher dem Museum noch 
eine d r i t t e  Sammlung hinzugefiigt, worin solche Gegen- 
stånde enthalten sind, die, obwohl einer jiingeren Zeit an- 
gehorend, doch zum Vergleichen m it der friiheren wich- 
tige Momente darbietet oder die als historische Reliquien 
Interesse hat.

D ie^w eite und  dritte Abtheilung hat fiir den deutschen 
Reisenden natiirlich bei weitem nicht das Interesse wie die 
erste, die U rzeit; w ir w erden sie daher etwas ausfiihrlicher 
besprechen und noch einige Augenblicke bei ihr verweilen.

Die U r z e i t  zerfallt in der Aufstellung w ieder in drei 
Unterabtheilungen, indem  drei Zeitalter angenommen sind 
und  fiir jedes ein charakteristisches Merkmal gewåhlt ist, 
nåmlich die K e n n t n i s s  d e r  M e t a l l e .  Demzufolge ist 
die ålteste Periode die, worin m an entw eder gar keine oder 
doch n u r sehr geringe Kenntnisse von den Metallen hatte, 
wo aber der S t e i n  in allen Gerathschaften, Waffen etc. 
eine grosse Rolle spielt. Das S t e i n a l t e r  beginnt m it der 
altesten Zeit und endet etwa 500 Jahre v. Chr. (von genauer 
Bestimmung kann natiirlich nicht die Rede sein) , und ist im 
Museum (Zimmer 1 und 2, Schrank 1—23) durch eine Un- 
zahl von Pfeil- und Lanzenspitzen, Aexten und Gerathen 
reprjisentirt. In der schon in der Cultur vorgeschrittenen 
Periode findet m an'Aexte, in denen m iihsam von beiden 
Seiten ein Loch fiir den Schaft geschliffen ist. Auch Knochen 
w urden in dieser Periode zu H åm m ern, Meisseln, Pfeil-
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spitzen etc. verwandelt. Bernstein und Thon waren be- 
kannt und findet m an hiervon sehr zierliche Arbeiten. Die 
Graber dieser Periode w aren Kammern von grossen Stei— 
nen, welche sowohl fiir diese wie fiir spatere Perioden 
wichtige Alterthumsfundorte sind.

Das zweite Zeitalter ist das B r o n z e a l t e r  (von circa 
SOO v. Chr. bis 500 n. C h r.), worin das Kupfer gekannt 
und in vielen Fallen die Stelle des Steines einnim mt (Zim- 
mer 3 und 4, Schrank 24—59). Die Schwerter sind nun 
von Bronze, ebenso die Pfeilspitzen, Schilder, Helme und 
Schmucksachen. Das Gold w ar ebenfalls gekannt, nicht 
aber das G eld; bronzene und goldene Spiralringe vertre- 
ten die Stelle des G eldes, m an schlug nach Bediirfniss ein 
Stiick davon ab. Zu den grossten Seltenheiten dieser Pe
riode gehoren die Luren (Kriegstrompeten), die nur in Da
nemark gefunden w urden und  zwar in so gutem Zustande, 
dass sie noch heute benutzt werden konnten. In diesem 
Zeitalter w urden die Todten gewohnlich verbrannt und die 
Asche in Kriigen aufbewahrt.

Die hierauf folgende dritte Periode, das E i s e n a l t e r ,  
umschliesst den Zeitraum von circa 500 bis 1 000 n, Chr. 
(Zimmer 4 und 5, Schrank 60—89). Durch die Anwendung 
des Eisens erlitt die ganze Cultur eine Umwalzung, die Ge- 
riithschaften w urden billiger und besser. Anfanglich kommt 
jedoch dasE isen sehr selten vor, weshalb es noch kupferne 
Schwerter m it eiserner Schneide giebt, Man findet nun 
auch Schmuksachen aus Silber und Glas, die Schriftzei- 
chen und Runen w erden bekannt, auch Geld, jedoch nur 
fremde Miinzen, kommen vor. Das friihereV erbrennen der 
Todten hort auf und die Beerdigung, wozu besonders die 
Hugel benutzt werden, beginnt.

D ie  k a t h o l i s c h e  Z e i t  zerfållt in zwei Unterabthei- 
lungen: das a l t e r e  M i t t e l a l t e r  (vom Jahre 1 0 0 0  bis 
1300) und das n e u e r e  M i t t e l a l t e r  (vom Jahre 1300
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bis 4 536). Die Aufstellung dieser beiden Zeitabschnitte ist 
noch nicht beendigt.

W ie erwahnt, ist m it dem Museum ein C a b  in  e t  fiir 
a m e r i k a n i s c h e  A 11 e r t h i i m e r  verbunden , welches 
seine Entstehung vornehmlich der Gesellschaft fiir nordi- 
sche L iteratur verdankt. Es b ietet zum  Yergleichen wich- 
tige Anhaltepunkte und besteht nicht allein aus den hin- 
terlassenen Spuren der islandischen und normannischen 
E inw anderer, aus denen hervorgeh t, dass Amerika viele 
Jahrhunderte vor Columbus von Europa aus besucbt wor- 
den ist, sondern auch aus Erzeugnissen der Esquimo’s, der 
Caraiben und der Ureinwohner von Mexico und des siid- 
lichen Amerika.

Die IV affensam m lung des A rsen a ls  in der „Tdihuus- 
g a d e “ (Zeughausstrasse) , unfern des Chnstiansburger 
Schlosses, ist sehenswerth wegen der vollstandigen Ueber- 
sicht der allmåligen Entwick elung al ler bis jetzt erfunde- 
nen und verbesserten Waffengattungen. Viele Waffen der 
alteren Perioden sind von wahrhaftem  Kunstwerthe.

Die o f f e n 11 i ch  e n B i b 1 i o t h e k e n Kopenhagens sind:
Die g ro sse  ko n ig liche  B ib lio thek, deren Local sich 

in dem siidwarts von der Christiansburg belegenen Ge
baude befindet, wo w ir schon die m it ih r in Verbindung 
stehende konigliche Kupferstichsammlung angefiihrt ha- 
bén. Das Innere ist geschmackvoll eingerichtet, der grosste 
Saal m isst in seiner Lange 125 Ellen und ist m it einer auf 
6 6  Saulen ruhenden Galerie versehen. Sie enthalt mehr 
denn 400,000 Bande und steht somit in gleichem Range mit 
der W iener, der Petersburger und  anderen der grossten 
Bibliotheken Europa’s. Ihre Griindung verdankt Danemark 
Christian III. Die Sammlung ist wissenschaftlich-systema- 
tisch geordnet. Eine eigene Abtheilung der Sammlung hil
det die nordische Literatur, die islandisch-danisch-norwe- 
gisch-schwedische, und ist diese Abtheilung wegen ihrer
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Reichhaltigkeit und Vollstiindigkeit hochst interessant. Auch 
sie ist nam entlich vorzugsweise zierlich aufgestellt und m it 
Portraits nordischer Gelehrten geschmiickt. D ieHandschrif- 
ten-Sammlung besteht aus 1 5,000 Nummern, w orunter die 
R a s k ’s c h e  Sammlung von 4 80 Sanskrit-M anuscripten, 
sowie von einigen dergleichen in der Pali- und Singalesi- 
schen Sprache, die einzig in ihrer Art in Europa ist. Der 
Realkatalog der Bibliothek besteht aus 192 Foliobiinden; ein 
alphabetischer Katalog, m it Hinweisungen auf den Realka
talog, ist auf Zetteln abgefasst, die in etwa 500 Kapseln 
aufbewahrt w erden. Ueber die sechs Abtheilungen, worin 
die M anuscripten-Sammlung zerfallt, existirt ebenfalls ein 
Katalog, der als Grundlage fiir einen raisonnirenden Katalog 
dient, welcher im Druck veroffentlicht w ird  und wovon 
bereits der erste Theil • Codices orientales, pars p r io r : co- 
dices indicos. 1 vol. 4. erschienen ist. Der Lesesaal ist tiig- 
lich von 1 1  — 2  Uhr geoffnet, ebenso findet taglich, m it Aus- 
nahme der Mittwoch, das Ausleihen statt, das gewiinschte 
Buch m uss jedoch den Tag vorher angegeben w erden. Auf 
den Ankauf von Biichern w erden jahrlich circa 5000 Rbdlr. 
verwendet.

Die Universitåtsbibliothek  iiber der Trinitatiskirche, 
Eingang durch den runden Thurm . Sie zahlt 120,000 Bande. 
Der Brand von 1728 zerstorte die friihere Bibliothek ganz- 
lich; die jetzige verdankt ihre Bereicherung grosstentheils 
Legaten, w odurch jedoch d ij verschiedenen w issenschaft- 
lichen Facher nicht gleichmassig vertreten sind. Mathema- 
tik, Physik, Chemie, deutsche Philosophie und der sem iti- 
sche Theil der orientalischen L iteratur sind reich vorhan- 
den. Unter den M anusciipten ist besonders die von Rask 
mitgebrachte Zend- und Pelvi-Abtheilung beachtensw erth, 
nicht m inder die Arnemagneanische Sammlung altnordischer 
Handschriften (2 0 0 0 ), zu deren Herausgabe ein Legat von 
27,500 Rbdlrn. bestim m t ist. Zum Biicherankauf kann die
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Bibliothek jåhrlich nu r circa 2500 Rbdlr. verwenden. Sie 
ist tåglich gedffnet, erfreut sich einer starken Benutzung 
und einer im hochsten Grade liberalen Administration.

Die Classen’sclie B ib lio th ek, von den Gebriidern Clas- 
sen gestiftet, in der ,,Amaliegade“ Nr. 4 29 belegen. Ihre 
Grosse um fasst circa 25,000 Bånde nu r naturhistorischen, 
okonomischen , m athem atischen und physikalischen In- 
halts. Auf Ankaufe verwendet sie jahrlich circa 1 0 00 Rbdlr.

Ausser diesen drei offentlichen Bibliotheken giebt es 
noch, theils verschiedenen Lehranstalten , theils wissen- 
schaftlichen Vereinen, so wie m ehreren Privatpersonen an- 
gehorend, einige reiche und werthvolle Biichersammlun- 
gen, die jedoch fiir den Fremden weniger beachtenswerth 
sind. Die Handbibliothek des Konigs ist besonders reich 
an- m ilitårischen Schriften und Karten und w ird zu wissen- 
schaftlichen Zwecken bereitwilligst geoffnet.

Auch m uss hier noch eine hochst wichtige Sammlung 
genannt w erden un d  zw ar das sogenannte G e h e i m - A r -  
c h i v ,  dessen Benutzung besonderer Erlaubniss bedarf; 
u nd  endlich das h i s t o r i s c h - a r c h å o l o g i s c h e  Ar-  
c h i v ,  bestehend aus zwei A btheilungen: 1) den altnor- 
disch-islåndischen Actenstiicken zur dånischen Geschichte, 
ålter als 1450;  2) der antiquarisch-topographischen Ab- 
theilung. — Das h i s t o  r i s  c h - g e n e a l  o g i s  c h e A r c h i v  
w urde 1 845 errichtet.

Ve r  e i n e  und G e s e l l s c h a f t e n  g e m e i n n i i t z i -  
g e r  und g e s e l l i g e r  Art.

W ir wollen hier von Diesen, deren es, bei dem Asso- 
ciationsgeiste der Dfinen, sehr viele giebt, nur die wichtig- 
sten und interessantesten aufzahlen :

Das A th en a eu m  ist der schon friiher besprochene Le- 
severein m it seinen vielen Journalen und seiner ausge- 
zeichneten Bibliothek (circa 20,000 Bånde).
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Der „Avis-Salon“, dessen w ir schon in der Einleitung 
erwahnten. Nach ihm nennen w ir

Den burgerlichen L eseverein ; er besitzt eine Biblio- 
thek von 5—6000 Banden.

Der Industrieverein, dessen Name seinen Zweck an- 
kundigt, beabsichtigt Forderung der danischen Industrie. 
Er wurde 1840 gestiftet, hat eine verschiedenartige, fiir die 
danische Industrie sehr fruchtbringende W irksam keit und 
Thatigkeit entfaltet, und iibt fortw ahrend durch Ausstellun- 
gen, durch Yortråge, durch seine Yierteljahrschriften, 
seine Bibliothek und Zusammenkiinfte einen bedeutenden 
Einfluss aus.

Der Verein zu r  Forderung der Seefahrt.
Der Verein zu r  Forderung des Gartenbaues.
Der Verein zu r  Einfuhrung und Forderung des 

Seidenbaues.
Der Massigkeits-Verein.

Die F reim aurerlogen:
Zorobabel zu m  Nordstern,
Friedrich zu r  gekronten Hoffnung, 

welche beide ih r Local in der Kronprindsensgade Nr. 31 
haben.

Carl zu m  Lowen, 
eine schottischeLoge, hatH elliggeiststrådeN r. 130 ihr Local.

Die konigliche Kopenhagener Schiitzengesellschaft 
und danische Briiderschaft.

Diese alte Gesellschaft, von der die danischen Konige 
seit Christian III. stets Mitglieder w aren, kann noch seinen 
Ursprung aus einer der grossartigen Ziinfte des Mittelalters
— einer diiniscb sogenannten , ,Gilde", das damals Verein,
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jetzt eine fliichtige Zusammenkunft gesellschaftlicher Art 
bedeutet, eine E ss- und Trinkgesellschaft, herleiten. Der 
Verein hat ein eigenes grosses Gebaude in der Vorstadt 
W esterbroe, „Skydebanen" (die Schiessbahn), nebst Gar
ten und W iesengrund.

Von den vielen Clubbs nennen w ir den „ K o n g e n s  
K l u b “ , Ostergade Nr. 14; im Sommer hat dieser Clubb 
sein Local ausserhalb der Stadt, in der Vorstadt ,,Wester
b ro e"  r dem Tivoli gegeniiber.

H o s p i t a l e ,  H e i l - ,  B a d e - u n d  Wo l i l t h å t i g k e i t s -  
A n s t a l t e n  und V e r e i n e .

Das F riedrichs-H osp ita l. Schon in der Promenade 
durch  die S tadt haben w ir auf die beiden grossen und  gross- 
artigen offentlichen Hospitaler Kopenhagens aufmerksam 
gemacht. Das Friedrichs-Hospital m uss zuerst genannt 
w erden. Nach seinem Stifter, dem Konig Friedrich V., tragt 
es seinen Namen. Die Fronten seines weitlaufigen Gebåudes 
gehen nach der Amalien- und  breiten S trasse; ein sehr 
geraum iger Hof m it Alleen bepflanzt, die den Reconvale- 
scenten zum Spaziergange dienen, um schliesst die Gebaude, 
deren Vollendung 1757 erfolgte. Zu gleichzeitiger arztlicher 
Behandlung konnen h ier 350 Kranke aufgenommen wer
den. Die jåhrliche Anzahl der behandelten Kranken ist 
auf 3000 zu schåtzen, und  durch die bedeutenden Mittel 
der Anstalt, die grosstentheils von Privat-Legaten herriih- 
ren, ist sie im Stande, zu zwei Drittheilen den Patienten 
freie Medicamente und Verpflegung zu ertlieilen. Die be- 
m ittelten Kranken konnen nach ihrem  W unsche und gegen 
verlialtnissm assig steigende Bezahlung alle moglichen Be- 
quemlichkeiten haben, und wie so oft die vermogendsten 
E inw ohner der Stadt in schwierigen oder gefahrlichen 
Krankheiten im Friedrichs-Hospital ihrer Genesung entge- 
gensehen, so thut gewiss der Fremde, dem in Kopenhagen
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eine Krankheit befallt, am besten, sich hier aufnelimen zu 
lassen und sich den anerkannt tiichtigen Aerzten der An
stalt zu iiberlassen.

Das allgemeine Hospital (,,Almindelig-Hospital“ ) in 
der „A m aliengade", der Frederiksstrasse schrage gegen- 
iiber. Das grosse vierstockige Hauptgebaude hat 305 Fuss 
Lange und ist w ahrend der Regierung Christian’s VII. er
baut. Die Anstalt, die sich in zwei Abtheilungen theilt, die 
eine fiir 300 Kranke, die andere eine Versorgungsanstalt 
fiir 4 0 0 0  alte und  schwachliche arm e Leute beiderlei Ge- 
schlechts, ist nach ihrem  Plan ein nicht weniger vorziig- 
liches Hospital als das Friedrichs-Hospital.

Das Gebdr- und Findelhaus, gleichfalls in der „A m a- 
liengade“ neben dem Friedrichs-H ospital. 25 Patienten 
werden hier unentgeltlich aufgenommen ; gegen 4 00 konnen 
gleichzeitig behandelt w erden. Die Namen der Mutter blei- 
ben, auf Verlangen, selbst der Direction der Stiftung unbe- 
kannt. Die Durchschnittszahl der hier jahrlich geborenen 
Kinder ist etwa 4 000. Die Anstalt ist zugleich eine Bil— 
dungsanstalt der Aerzte und der Hebammen des ganzen 
Landes ; die letzteren w erden hier zum Theil unentgeltlich 
ausgebildet.

Die Irren -A n sta lt. Obgleich diese Anstalt unw eit 
Roeskilde, 4 Meilen von Kopenhagen, auf dem Gute Bid- 
strupgaard liegt, so gehort sie dennoch zu den offentlichen 
Hospitalen Kopenhagens, indem  sie von der Direction des 
Armenwesens dieser Stadt resortirt. W ie das allgemeine 
Hospital hat diese Anstalt, die eigentlich ,,St. Hans-Hospi- 
tal auf B istrupgaard" heisst, zwei Abtheilungen, die eine 
fiir Irren-Patienten, die andere fiir alte, schwachliche arme 
Leute. Die iibrigen Krankenhauser der Stadt s in d :

Das Garnison-Hospital in der ,,Rigensgade“  (in der 
Nahe von ,,N yboder“ am Osterthor) m it 54 4 Betlen in 60 
Krankenstuben.
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Das Hospital des Secmilitdr - E tats  in ,,Nyboder." 
Fiir 250 Kranke eingerichtet.

,,Soqvæsthuset.“  (das Haus der Verwundeten des 
Seemilitår-Etats) auf Christianshavn belegen. Als Laza- 
reth-Gebaude w ird es in Friedenszeiten interimistisch mit 
einem Theil seines Locals als Krankenhospital der Zucht- 
hausgefangenen benutzt. In ausserordentlichen Krankheits- 
fållen, Epidemien u. dergl. ist es von grosser Wichtigkeit 
gewesen.

Das Taubstummen-Institut liegt ausserhalb des Oster- 
thors, in der Nåhe der Citadelle, hat ein recht schones Ge- 
båude, ist sehr zweckmassig eingerichtet und gleichzeitig 
sowohl eine Heil- als Bildungs-Anstalt fiir 90 Taubstumme 
beiderlei Geschlechts.

Das Blinden-Institut in der Strasse ,,Tugthuusporten“ 
Nr. 130. Das In stitu t, das 2 0  — 30 Personen aufnehmen 
kann, ist zugleich eine Versorgungsanslalt.

Das orthopddisclie Institu t, von Dr. Langgaard ge
stiftet, am , ,GamleKongevei“  ausserhalb des W esterthores.

Das orthopddisclie Institu t des Dr. Bock ist erst 
kiirzlich ins Leben getreten.

Die schon besprochene Brunnen-Anstalt in der Go- 
tliersgade nach dem Rosenburger Schlossgarten hinaus, die 
kiinstliche M inerahvasser liefert.

Die Klampenborg’sche W asserliur- und Seebade- 
A nstalt am Sunde in der Nahe der Stadt und die Magle- 
kildé’sclie W asserliur-Anstalt werden w ir in dem nach- 
sten Abschnitte nåher besprechen und sie h ier n u r vorlåufig 
als ebenso schdne wie zweckmåssige Etablissem ents be- 
zeichnen.

Von See- und anderen Badern in der S tadt:
D ie  b e i d e n  B a d e a n s t a l t e n  a n  d e r  „ L a n g e -  

b r o e “  (lange Briicke). Die eine, vor der Briicke, hat auch 
warm e und transportable B åd er; die andere, auf der ent-
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gegengesetzten Seite des S trom es, bietet in den kalten 
Bådern gewdhnlich ein reineres und m ehr erfrischendes 
Wasser.

D ie  b e i d e n  B a d e a n s t a l t e n  a m  a n d e r e n E n d e  
d e s H a f e n s ,  a u s s e r h a l b  d e r  C i t a d e l l e ,  die aber, 
ihrer mangelhaften Einrichtungen -wegen, nicht empfohlen 
werden konnen.

D ie  A n s t a l t  f i ir  w a r m e  B å d e r  i m  H 6 t e l  du  
N o r d  auf Kongens Nytorv.

D ie  r u s s i s c h e n  B å d e r  in der Amalienstrasse Nr. 
■158 und in der K ronprindsensstrasse Nr. 3.

Das k o n ig lich eW a isen lia u s, ,,Kjobmagergade“  Nr. 6 , 
in der Nåhe des runden Thurmes. Seit 1795, wo das von 
Friedrich IV. gegriindete Haus dieser Stiftung niederbrannte, 
werden dieW aisen zurPflege bei Familien in der Stadt ge- 
geben, und die unm ittelbare Fiirsorge der Stiftung erstreckt 
sich nur auf Unterricht der W aisen und  anderer Kinder, 
die elternlos oder arm  sind. Die Stiftung dient dem ganzen 
Lande, nicht ausschliesslich Kopenhagen. Die Anzahl der 
Kinder ist etwa 2 0 0 .

Das kb n ig lich e  E rz ie h u n g s -  und  P jlegehaus  (Opfost- 
ringshuset) in der , ,store Kongensgade.“ Die Stiftung ist 
zur Aufnahme von 4 30 Knaben und  dem Unterrichte dieser 
in Handwerken und im Fabrikwesen eingerichtet, so dass 
sie, mit guten Vorkenntnissen versehen in die Lehre tretend, 
ein leichteres Fortkommen haben. Sie ist 1753 gestiftet, 
und resortirt von dem Armenwesen Kopenhagens, jedoch, 
wie das W aisenhaus, nicht ausschliesslich der H auptstadt 
dienend.

Die K inder-A sy le . Kopenhagen hat von diesen Schu
len, die zugleich auch fiir Bekleidung der Kinder Sorge tra - 
gen, 6 , welche durch private Mildthåtigkeit gegriindet, und
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durch einen Verein adm inistrirt werden. Bis zum 7. Jahre 
besuchen die Kinder diese A nstalten, m it E in tritt dieses 
Alters konnen sie in die dfientlichen Schulen aufgenommen 
w erden. Das Asyl zum Andenken des Konigs FriedrichsVI. 
(Frederik den Sjettes Asyl), Larsleistrasse Nr. 153 u. 154, 
in der Nahe der Petrikirche, ist wohl das sehenswertheste.

Die S tif tu n g  , ,F a r to u “, am  ,,IIalm torv“ und am 
,,Philosophgang“ belegen, ist eine der altesten Stiftun
gen der Stadt, und  soli unter der Regierung Christian’s I. 
4 475 gegriindet sein. Etwa 400 alte und arme Personen 
beiderlei Geschlechts erhalten hier freie W ohnung und 
sonstigen Bedarf. Die Stiftung hat ihre eigene Kirche. Sie 
resortirt von der Armendirection.

Das allgem eine  H ospita l und S t. H a n s - H o s p i t a l  
a u f  B i d s t r u p g a a r d ,  welches w ir als Irrenanstalt be
reits erwahnten, sind zugleich Versorgungsanstalten. Noch 
eine Stiftung dieser Art, die ebenfalls un ter der Direction 
des Armenwesens steht, ist das

A b e l - K a t h a r i n e n - H o s  p i t a l ,  Dronningens Tver
gade (der Konigin Querstrasse) Nr. 341, von dem Hoffrau- 
lein Abel Katharine van der W isch 1 675 fiir 23 arm e Frauen- 
zim m er gestiftet.

Die Stadt ist reich an privaten JF o h lth å tig ke its -S tif-  
tungen  und V ereinen, und die Einw ohner Kopenhagens 
sind m it Recht, ihrer Mildthatigkeit wegen, bekannt.

W ir beschranken uns noch folgende zu nennen : 
B u d o l p h i ’s K l o s t e r ,  P a u l  F e c h t e l ’s Ho s p i t a l .  
, , T r o s t e n s  B o l i g . “
D i e  , , B o m b e b o s s e “ (fiir alte Seeleute).
D ie  S t i f t u n g  f i i r  a l t e  H a n d w e r k s m e i s t e r  

u n d  i h r e  W i t t w e n  (Stiftelse for gamle Haandværksme- 
stere og deres Enker i trange Kaar).

Das H a r b o e ’s c h e F r a u e n k l o s t e r .
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D as P e t e r s e n ’s c h e J u n g f r a u e n k l  o s t e r  (.Monu-  
mentum pietatis Petersenianae).

Der Verem , , K j æ d e n “ (die Kette), Stifter des Blin- 
deninstituts.

D ie  v e r e i n i g t e  U n t e r s t i i t z u n g s g e s e l l s c h a f t .
D i e w e i b l i c h e W o h l t h a t i g k e i t s g e s e l l s c h a f t .
D i e  s c h w e s t e r l i c h e  W o l t h a t i g k e i s g e s e l l -  

s c h a  f t.
D ie G e f a n  gn i s s g e s e l l s  c h a f t .
D e r  w e i b l i c h e  P f l e g e v e r e i n .
Das S t a n g e ’s c h e ,  das B r o c k ’s e h e ,  das K o f o d ’- 

s c h e  und andere Legate.

F a b r i k e n ,  M a n u f a c t u r e n  und  G e w e r b e .

Im Allgemeinen steht das Fabrik- und Manufactur- 
Wesen der Danen auf kerner hohen Stufe, und selbst Ko
penhagen kann sich in dieser Hinsicht nu r einzelner Eta
blissements erfreuen, die von dem Frem den eine besondere 
Aufmerksamkeit fordern. Als solche nennen w i r :

D ie  k o n i g l i c h e P o r z e l l a n f a b r i k ,  Kjobmager- 
gade Nr. 3, in der Nahe des runden Thurmes. Die Fabrik 
ist bis i 779 privat gewesen; jetz t w ird sie fiir Rechnung 
der Regierung betrieben, und ihre Fabrikate geben den be
sten Fabriken des Auslandes Nichts nach. Neben den Por- 
zellanfabricationen liefert sie sehr hiibsche Sachen nach 
Thorwaldsen und anderen Kiinstlern in Bisquit, die w ir 
den Fremden als Erinnerungen an Kopenhagen ganz be- 
sonders empfehlen. Die Professoren der Kunstakademie, 
Hetsch und Jensen, haben die Leitung der grosseren Ar- 
beiten, hinsichtlich der Form und Malerei, iibernommen. 
Die Fabrik beschaftigt circa 4 0 0  Menschen, soli aber, der 
bedeutenden jahrlichen Verluste wegen, aufhoren fiir ko- 
nigliche Rechnung zu arbeiten.

D ie  L e i n w a n d -  u n d  S e g e l t u c h - F a b r i k  d e s
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S e e m i l i t å r - E t a t s .  Diese Fabrik beschaftigt gegen 500 
Arbeiter und ist die grosste der Stadt.

D ie  H a m b r o e ’s c h e  R e i s s -  u n d  W e i s s m e h l -  
Mi i h l e  nebstdam itverbundener S c h i f f s b r o d b å c k e r e i .

D i e D r e v s e n ’s c h e S h a w l - F a b r i k .
D i e P a p i e r - F a b r i k v .  D r e v s e n  hinterTaarebeck.
, , F r e d e n s  M o l l e s  F a b r i k e r " ,  Fabrik fiir ver- 

schiedene chemische Producte.
D ie  U h r - u n d  C h r o n o m e t e r - F a b r i k  von Ur- 

b a n  J i i r g e n s e n ’s S o h n e n .
D a h l h o f s  M e t a l l -  u n d  B r o n z e g i e s s e r e i .  Die 

Victoria iiber Thorwaldsen’s Museum, Christian’sIV . Denk- 
mal u. a. m. sind aus dieser hervorgegangen.

L u n d e ’s E i s e n  -  u n d  M e t a l l g i e s s e r e i .
D i e  G l o c k e n -  u n d  M e t a l l - G i e s s e r e i  von 

G a m s t  & C o m p .
Di e  A n k e r s c h m i e d e  v o n  C a s p e r s e n .
D i e  M a s c h i n e n f a b r i k  v o n  B a u m g a r t e n  u n d  

B u r m e i s t e r . '
S a l o m o n s e n ’s B a u m w o l l e n z e u g - F a b r i k .
D i e F l a c h s - M a s c h i n e n - S p i n n e r e i i n  der Vor

stadt W esterbroe.
D ie  B å r e n t z e n ’s c h e ,  F e r s l e v - B i n g ’s c h e  u n d  

H e n k e l ’s c h e  l i t h o g r a p h i s c h e n  A n s t a l t e n .
Di e  B i a n c o  L u n o ’s c h e ,  B e r l i n  g’s c h e  u n d  

K l e i n ’s c h e  B u c h d r u c k e r e i e n .

O e f f e n t l i c h e  V e r g n i i g u n g e n  und B e l u s t l g u n -
g e n  a l l e r  Art .W  • ' . » . • • •  c ' y j M

Unter den offentlichen Vergniigungen Kopenhagens nen- 
nen w ir zuerst das T h e a t e r .  Es steht in Danemark un- 
streitig auf einer hohen Stufe, und es erfreut sich auch der 
grossten Theilnahme der Nation.

D a s  k o n i g l i c h e  S c h a u s p i e l h a u s  liegt auf dem
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Konigs Neumarkt. Es ist in seiner Bauart weder nach Aus- 
sen noch nach lnnen  sclion oder geschmackvoll zu nennen. 
Unter der Regierung Friedrich’s V. erbaut, im Jahre 1748 
eingeweiht, ist es ein Greis von iiber hundert Jahren. Ob- 
wohl zu verschiedenen Zeiten erw eitert und verandert, fasst 
es nur gegen 1500 Menschen und ist unstreitig zu klein 
fiir dieBevolkerung der Stadt. Dass eine zweiteBiihne gute 
Geschåfte m achen kann, hat bereits das Casino bewiesen. 
Die Saison fångt mit dem 1. September an und endigt mit 
dem 31. Mai. Das ganze Personal hat alle Jahre drei Som- 
mermonate Urlaub, jedoch benutzen einige unter ihnen ge
wohnlich einen Theil der Zeit um fiir eigene Rechnung 
eine Reihe von Vorstellungen zu geben. Die Kiinstler 
dieser Biihne bilden, namentlich im recitirenden Schau- 
spiele, ein Ensemble, welches schwerlich bei irgend einer 
deutschen Biihne zu finden ware. Als Grossen ersten Ran
ges nennen wi r :  die Herren P h i s t e r ,  R o s e n k i l d e ,  
N i e l s e n  und W i e h e ,  so wie die Damen N i e l s e n ,  
H e i b e r g ,  P h  i s t e r  und H o 1 s t. — Mit der d a n i s c h e n  
Ope r  ist es fiir gewohnlich weniger gut bestellt, wenn sie 
auch fast imm er einzelne, sogar treffliche Sanger besitzt; 
die C a p e 11 e ist indessen eine vorziigliche; die Oper steht 
unter der Anfiihrung des Hofcapellmeisters Franz G l a s e r .  
Das  B a l l e t ,  un ter Leitung des genialen Balletmeisters 
B o u r n o n v i l l e ,  ist ganz vortrefflich; L u c i l e  G r a h n ,  
und andere Kiinstler, sind aus dieser Schule hervorgegan- 
gen. In der Pracht der Ausstattung steht zwar das Ivopen- 
hagener Ballet z. B. dem Berliner nach, nicht aber in w ah- 
rer Kunst. — Das Theater steht unter der Direction des 
Dichters Dr. J. L. H e i b e r g .  Deutete bereits imm er die 
schone Inschrift iiber dem Proscenium : ,,E i blot til L y st!"  
(Nicht nur dem Vergniigen !) auf den Standpunkt hin, wel- 
chen die dram atische Kunst in Kopenhagen einnahm, so 
ist ihr doch seit der neuen Staatsverfassung Danemarks 

■ Kopenhagen. 1 2
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eine noch grossere Bedeutung dadurch eingeråum t, dass 
das Theater jetzt von dem  Cultus- und Unterrichtsministe- 
rium resortirt.

D a s  H o f t l i e a t e r ,  im Seitengebaude des Christians- 
burger Schlosses, w ird im W inter theils von einer italieni- 
schen O perngesellschaft, die Tiichtiges le iste t, theils zu 
Concerten fremder und inlandischer Kunstler verwendet.

D a s  C a s i n o t h e a t e r  siehe unten.
D a s  T h e a t e r  d e r  V o r s t a d t  V e s t e r b r o e  wird 

von frem den mim ischen Kiinstlern aller Art, von Magiern 
u nd  Zauberern benutzt; es kann zugleich in einen Reit- 
circus verw andelt w erden.

Unter den offentlichen Belustigungs-Anstalten verdie- 
nen besonders d a s  C a s i n o  und d a s  T i v o l i  genannt zu 
w erden.

D a s C a s i n o ,  in der Amalienstrasse, ist von dem Ar- 
chitekten S t i l l i n g  erbaul. Diese grossartige Anstalt ist 
die Idee des Herrn G e o r g C a r s t e n s e n ,  w urde von ihm 
auf Actien gegriindet und  stand friiher un ter seiner Lei- 
tung ; da aber die Actiengesellschaft sich insolvent erklart 
hat, w ird es je tz t von einer Adm inistration des „Theilungs- 
Gerichts“  verw altet, un ter welcher es w iedér gute Ge- 
schafte gemacht hat. — Das Gebaude ist 260 Fuss lang und 
4 0 0  Fuss breit. Die Hauptfagade und derEingang fiir Fuss- 
ganger ist in der A m alienstrasse; die Contrafagade ist mit 
einer bedeckten E infahrt fiir W agen versehen. Das Gebiiude 
hat 2 Stockwerke. Im ersten ist eine Passage m it Bou- 
tiqen fur industrielle Gegenstande, Restaurationssaal und 
Conditorei m it m ehreren Cabineten, Billard, Lesesaal, 
B iertunnel, C om ptoire, Garderoben etc. e tc . ; im zweiten 
eine sehr schone Pergola m it Fontainen und  2 Sale mil 
ihren Cabineten, so wie ein Theater m it seinen verschie
denen Raumlichkeiten. Der grosste von diesen Salen (120 
Fuss lang, 60 Fuss breit, 40 Fuss hoch) ist im Renaissance-
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Styl schon decorirt, m it Balcons und amphitheatralischen 
Sitzen, und fasst circa 2000 Menschen. Die Biihne ist in 
Verbindung m it diesem Saale zu setzen, so dass er dann 
den Zuschauerraum  bildet. Das Ganze ist htichst elegant und 
grossartig. Der kleinere Saal, der eben so schon decorirt 
ist, fasst gegen 500 Menschen. Durch Concerta, theils von 
einem eigens dazu engagirten Orchester, dem L u m b y e ’-  
s c h e n ,  theils von anderen einheimischen und fremden 
Kiinstlern, durch Darstellungen von Vaudevilles und klei
nen Lustspielen, von Tånzen und Pantomimen durch die 
Familie P r i c e ,  durch Maskenballe u. s. w. u. s. w. hat die 
Anstalt sich bis jetz t eines zahlreichen Besuchs zu erfreuen 
gehabt. Das ganze Etablissement, welches durch Gas er- 
leuchtet w ird , steht un ter Leitung des Polytechnikers 
S t u h l m a n n .  — Durch H. G. Andersen, der es nicht ver- 
schmåht hat, Originalwerke fiir die Casino-Btihne zu schaf- 
fen, ist diese allmalig eine ,,Volksbuhne“  geworden und 
verspricht gute Friichte zu tragen. Es w ar eine solche um  
so nothwendiger, als das konigl. Theater dadurch Gele- 
genheit erhielt, seine Krafle ausschliesslicher auf die ho- 
heren Schauspielarten und die Oper zu concentriren. — 
Historisch beriihm t geworden ist das CasinO' durch die 
Volksversammlungen im Marz 1 848.

D a s  T i v o l i ,  gleich links ausserhalb des W esterthors 
belegen, besteht seit dem Jahre 1843, und ist auch durch 
eine Actienunternehmung von Herrn Georg Carstensen ins 
Leben gerufen,. der durch diese beiden Anstalten einen aus- 
gezeichneten Geschmack verrathen hat. Dieser Belusti- 
gungsgarten,, der so auf dem Terrain der Befestigungen. 
angelegt ist, dass die Graben derselben zu W asserpartien 
benutzt w erden, hat 1/ ii  DMeile- Fltichenraum und ist in 
seiner Art uniibertrefflich. Das, Tivoli ist im Sommer tag- 
lich, und zw ar von Morgens 3, oder 7 Uhr bis Abends 1 2  

Uhr — oft bis 2  oder 3 Uhr Morgens — geofFnet. Es g iebt
1 2 *
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h ier fiir den geringen E intrittspreis von \ Mark danisch 
(33/ 4  Silbergroschen) zu gleicher Zeit oder doch an demsel- 
ben Abend Concerte un ter Anfiihrung des beliebten Tanz- 
Componisten L u m b y e , pantom im ische Theater-Vorstel- 
lungen, Tanz-, Reit- und akrobatische Kiinste, Rutschbah- 
nen, Illumination, Feuerwerk etc. etc. Mit Gonditoreien, 
R estaurationen, Bazaren, Schaukeln, Gondeln — kurz mit 
Allem, was ein vergntigungssiichtiger Mensch sich nur 
w iinschen k ann , ist der Garten erfiillt, Oft werden hier 
grosse Feste m it Vauxhall und  Maskenaufziigen bis in die 
Nacht hinein gegeben. — Alles ist geschmackvoll und
20,000 Menschen konnen sich zu gleicher Zeit in diesem 
m it seltener Gewandtheit und  Umsicht geleiteten Etablisse
m ent amiisiren.

Ausser dem Tivoli befinden sich noch auf dem  Wege 
nach dem Friedrichsberger Schlosse einige andere ahnliche 
E tablissem ents, die jedoch bis jetzt dem Tivoli nicht den 
Rang abzulaufen verm ochten.



IV.
KOPENHAGENS UMGEBUNGEN.

A. Spajicrgixnjge unib naljere IKmgcbungen.

Zu diesen gehoren vorerst
D i e S p a z i e r g å n g e  u m  d i e  S t a d t  h e r  u m , und 

unter diesen w ieder die W ålle, die sich von Christians
havn iiber das W ester- und N orderthor bis zum Osterthor 
rund um  die Stadt ziehen, wo sie an die Esplanade grenzen.

Geben nun auch d i e  W a l l e  Kopenhagens einen Spa- 
ziergang ab, so sind sie doch m ehr Festungswerke als Pro
menaden, und eigens ihretwillen verlohnt es sich nicht der 
Miihe sie zu besuchen ; sie haben keine Bosquets und an- 
muthige Blumenpartien. Ein einziges Mal im Jahre sind sie 
auserkoren die allgemeine Prom enade zu se in , namlich 
am Abende vor dem Buss- und Bettage (store Bededag — 
dem grossen Bettage) der danisch-protestantischen Kirche. 
Dieses Fest, das in die erste Friihlingszeit fallt, fångt des 
Abends um  6  Uhr an und w ird  mit Glockengelaute von 
sammtlichen Kirchen der Stadt begriisst, w ahrend dessen 
es Sitte der Kopenhagener ist auf den W allen zu spazieren. 
Selbst der Hof unterlasst es an diesem Abende nicht, sich 
dort zu zeigen. — Uebrigens bieten die Walle von vielen 
Punkten aus schone und malerische Ansichten der Land- 
gegenden. So prasentirt sich das Frederiksberger Schloss 
und Dorf sehr schon von dem ,, Vestervold" aus; das Ti
voli m it seiner bunten Beleuchtung zeigt sich an stillen 
Sommerabenden, von dem W alle iiber das W esterthor, so 
strahlend und reich wie ein Feenmarchen. Am Fuss der
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Walle und langs der Graben schlangelt sich ein anmuthi- 
ger Spaziergang: ,,K irsebargangen“ (die Kirschallee). Eine 
Karte zu diesem Spaziergang, der den Ammen der vorneh- 
men W eit zum Rendezvous dient, w ird fiir das ganze Jahr 
gegeben.

D ie  E s p l a n a d e  und die damit in Verbindung ste- 
henden W a l l e  d e r  C i t a d e l l e ,  so wie die sogenannte 
l a n g e  L i n i e  bilden m it Recht die Lieblingsspaziergånge 
der Kopenhagener. Zu den inneren Wallen der Citadelle 
bedarf man, wie schon friiher bemerkt, einer Erlaubniss- 
karte, die fiir das ganze Jahr gelost w ird. Auf der langen 
Linie, die durch einen anderen Spaziergang, ,,Smedelinien“ 
(die Schm iedelinie), fortgesetzt w i r d , welcher nach den 
friiher erwahnten Seebade-Einrichtungen fiihrt, hat man 
die herrlichste Aussicht iiber den gewohnlich mit Schiffen 
bedeckten Sund und iiber dieR hede von Kopenhagen. Yon 
dieser Prom enade fiihren m ehrere Wege, die zum Theil 
alle, m it schattigen Alleen bepflanzt, einen angenehmen 
Spaziergang gewahren, durch die Vorstadt ,,O sterbroe“ *) 
entw eder zuriick in die Stadt, oder iiber die Festungs-Gla- 
gis w eiter um  die Stadt herum  durch schone Alleen, quer 
durch die Vorstadte „O ste r-“ und ,,N orrebroe“ den drei 
schon erwahnten See’n vorbei, die recht malerische Ufer 
haben, und in die Vorstadt ,,V esterbroe“ hinein. Die Pro
m enaden langs der drei genannten See’n (Sorte So, Peb
linge So und St. Jorgens So) fiihren den Namen „Kjårlig- 
hedsstierne" (die Liebespfade). Der Besuch des As s i -  
s t e n z - K i r c h h o f e s  vor dem Norderthore ist, seiner ge- 
schmackvollen Anlage w egen, dem Spaziergiinger sehr zu 
empfehlen. — Nach jeder Vorstadt hinaus fiihren grosse

*) Dass die Kopenliagener Vorstadte alle , ,B r o e “  heissen, riihrt 
wohl von dem Umstande her, dass man, um von der Stadt in sie zn 
gelangen, stets iiber die respective Festung-sbriicke m u ss; Broe heisst 
Br'ucke.
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schattige Alleen. Zwischen der Norrebroe und Osterbroe 
liegt ein neuerbautes Gerichts-, A rbeits- und Arrest-Haus 
des Amtes Kopenhagen, welches sich durch seine solide 
und zweckmassige Einrichtung auszeichnet. Zwischen der 
Norrebroe und Vesterbroe liegt ,,Ladegaarden“ , eine an
dere grosse Zwangsarbeits-Anstalt des Armenwesens. Die 
Einrichtung derselben ist die einer Fabrik. Die Alleen, wel
che von dem W esterthor nach der Vorstadt Vesterbroe 
hinausfuhren, und an deren Anfang, sobald man die Fe- 
stungsbriicke passirt hat, das Tivoli liegt — Eingang durch 
die linke Allee — , endigen in eine R otunde, in deren 
Mitte ein schoner Obelisk die Aufmerksamkeit um  so m ehr 
in Anspruch nimmt, weil er eins der wenigen offentlichen 
Denkmaler Kopenhagens und sowohl seiner Veranlassung 
als Ausfiihrung halber sehenswrerth ist. DasDenkmal heisst 
, , F r i h e d s s t o t t e n “ (dieFreiheitssaule) und ist im Jahre 
1788 zum Andenken der Gesetze errichtet, die dem dani
schen Bauer zum Theil gleiche Rechte mit den tibrigen 
Staatsbiirgern verliehen , nachdem er Jahrhunderte h in- 
durch als der Knecht des Adels geseufzt hatte. Da diese 
Gesetze un ter der Regierung Christian’s VII. , w åhrend 
Friedrich VI. als Kronprinz an deren Spitze stand, erschie- 
nen, so sind die Inschriften der Saule zum Theil Lobreden 
dieser Fiirsten. Der aus Bornholmer Sandstein gearbeitete 
Obelisk ruh t auf einem Unterbau von norwegischem Marmor 
und hat 48 Fuss Hohe. Am Wiirfel sieht man zwei Bas
reliefs : die Freilassung eines Leibeigenen und die Gerech- 
tigkeit m it ihren A ttributen. Vier Figuren aus italienischem 
Marmor, die Sinnbilder der T reue, des Ackerbaues, der 
Tapferkeit und der Vaterlandsliebe umgeben die Såule. 
Das Denkmal ist nach der Idee des Bildhauers Abildgaard 
von den Bauern Seelands errichtet. Links, gegentiber der 
Rotunde, liegt d a s  T h e a t e r  d e r  V o r s t a d t ,  das w ir 
schon besprochen haben ; ebenfalls etwas links der B a h n -
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h o f  der Seelandischen E isenbahn. W eiter von der Stadt 
durch die Vorstadt, die n u r aus einer breiten Strasse be
steht, gehend, gelangt man, O e h l e n s c h l  a g e r ’s Ge- 
b u r t s h a u s  gegeniiber, in die schone „ F r e d e r i k s b e r g -  
A l l e e “ , die nach dem Dorfe und dem Schiosse gleichen 
Namens fiihrt. Wie im Thiergarten zu Berlin ist hier, ne- 
ben m ehreren P rivathausern , ein offentlicher Lustgarten 
an den andern gereiht. Hier findet man, im kleineren 
Massstabe als im Tivoli, Musik, deutsche Bankelsånger, 
Schaukeln, Caroussels etc. ; die htibschesten von diesen 
Garten sind „ A l e e n b e r g “ , das ein Theater hat, -wo Pan
tom im en gegeben werden und „ S o m m e r l y s t .  Sonntags 
Nachmittag erfreuen sich diese Garten gewohnlich alle des 
Besuches einer banten Menge, besonders von hiibschen 
Dienstmadchen m it ihren Liebhabern und Handwerkern 
m it ihren niedlichen Kindern. Ueberhaupt verdienen die 
schlanken Dienstmadchen und schonen Kinder Kopenha
gens ganz besonders der Erwahnung.

Am Ende der Allee ist ein Rundtheil, von wo aus der 
Weg zur Rechten nach dem Dorfe Frederiksberg fiihrt, 
w ahrend man auf dem zur Linken nach dem geschmack- 
vollen Friedhofe gelangt, wo sich Oehlenschlæger’s Ruhe^ 
ståtte befindet; geradeaus kom m t m an in den Schlossgar- 
ten, „ F r e d e r i k s b e r g  H a v e . “  Der Garten ist von Ca- 
nalen durchzogen, m it B aum gruppen, Rasenplatzen und 
Alleen geziert; er hat durch N atur und Kunst viele reizende 
Punkte. Mehrere Conditor-Pavillons befinden sich hier und 
auf den freien Platzen w ird Sonntags m usicirt und getanzt. 
Der Garten ist, hinsichthch des Kopenhagener Volkslebens, 
das sich mit der Frederiksberger Allee auch zugleich den 
Garten angeeignet hat, so auch wegen seiner hiibschen Aus- 
sichten iiber die Stadt hinaus, besonderer Aufmerksamkeit 
w erth. Die schonste Aussicht dieser Art hat m an von dem 
sogenannten „Sm alebakken" (dem schmalen Hugel), unmit-
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telbar arn Schlosse, von wo die Stadt mit dem Meere und 
der schwedischen Kiiste im Hintergrunde ein reizendes Pa
norama bietet. DasSchloss, zuAnfang des -18. Jahrhunderts 
von Friedrich IV. im sogenannten italienischen Style erbaut, 
erweiterte spater Christian VI. durch m ehrere Seitenge- 
baude. Nur seiner schonen Lage wegen ist es hervorzuhe- 
ben. Der Konig Friedrich VI. hatte hier seine Residenz, 
seine W ittwe verweilt noch jeden Sommer an diesem Orte 
einige Monate und auch Oehlenschlæger verlebte daselbst 
den grossten Theil seines Lebens. Von dem Balcon des 
Schlosses ist das Panoram a von Kopenhagen, dem Sunde 
und der schwedischen Kiiste noch grossartiger als vom 
,,Sm alebakken“ aus.

Das Schlossgebaude hat seinen Haupteingang von der 
Landstrasse, auf deren entgegengesetzter Seite ein grosser 
Lusthain,

Sonderm arken , liegt, der in der Regel dem Publicum 
nicht offen steht; doch kann dem Fremden durch den 
SchlossverWalter von Frederiksberg der E intritt gestattet 
•werden. ,,Sonderm arken“  (das Siidfeld) gewåhrt in sei
ner einsamen Stille m it seinen vielen herrlichen pittores- 
ken Baumpartien und Anlagen einen genussreichen Gegen- 
satz zu dem bunten Treiben in Frederiksberg Allee und 
Garten. Durch diesen Hain gelangt man in dasD orf ,,Vald- 
bye“ mit der ,,Valdbye-Bakke“ (Walbye-Hiigel), der jetzt 
von der Kopenhagen-Roeskilder Eisenbahn durchschnitten 
ist. Von hier aus kommt man wieder. an die Vorstadt 
„V esterbroe" zuriick.

Friiher gehorte Roeskilde, eine kleine Stadt mit 3000 
Einwohnern, nicht zu den nåheren Umgebungen Kopenha
gens ; sie liegt 4 Meilen von der Hauptstadt entfernt an 
einem Meerbusen, welcher nach ihr den Namen Roeskilder
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Fjord fiihrt. Durch die im Sommer 1847 eroffnete Eisen- 
bahn (die durch die ganze Insel See'land bis zum grossen 
Belt verlangert w erden soli) ist diese alte Konigs- und Bi- 
schofs-Residenz uns aber so nahe geriickt, dass w ir ihrer 
jetzt gleich erwfihnen miissen.

Roeskilde, Leire. Das Hertliathai.

Dem Danen ist durch diese Namen seine ganze Vorzeit 
insGedachtniss gerufen und seine Phantasie w ird diese Orte 
in machtige Konigssitze und Opfertempel des Alterthums 
w ieder um zuwandeln w issen. L e i r e  w ar die Residenz 
der danischen Konige von Dan bis auf Iiarald Blauzahn,. 
also die Wiege der Kraft und Poesie des nordischen Hei- 
den thum s; Hrolf Krake m it seinen zwolf Riesen und Skjold 
haben hier gewohnt und g ew irk t; das Thing w urde hier 
un ter offenem Himmel von freien Bauern m it ihrem  Konige 
gehalten, Fehden geschlichtet, Gesetze gegeben und Wik- 
nige-Ziige besch lossen ; Thor und Freia haben hier ge- 
waltet. Leire ist zw ar jetz t ein kleines unbedeutendes Dorf, 
und  nu r d e r  Fremde, der z. B. aus der Einleitung dieses 
Buches ein Bild des nordischen Alterthums in sich aufge- 
nommen hat, w ird sich dafur interessiren. L e t h r a b o r g ,  
so wie es jetz t steht, ist ein Gebaude des \ 8 . Jarhunderts. 
Lethra und Leira sind beide Ableitungen des altnordischen 
,,H leidra“ oder,,H lodyn“ , die sowohl Opferstatte als Erde, 
Staub b ed eu ten ; und ist auch der Name urspriinglich 
durch den im Herthathal errichteten Opferdienst der Mut
te r aller Dinge, der Hertha (der nordischen Ceres), ent- 
standen, so ist er doch auch jetzt sehr bezeichnend, indem 
die ganze Gegend von Roeskilde, Leire und Lethraborg 
die kolossalen Grabhiigel der vorchristlichen Danenkonige, 
die Reprasentanten des in Staub zerfallenen Ileidenthums, 
noch tragt. Ein kleiner Fluss —  Leire-Aa — schlangelt 
sich durch diesen nordisch-classischen Boden und schdne
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Buchenhaine werfen hier und da ihren machtigen Schatten 
iiber die „H leid ra" der Heiden. — Der „hellige L und“ 
(heilige Hain) m it seinem , , H e r t h a d a l “ (Hertha’s Thal) 
und seinem heiligen See (dem ,,hvide So“ , d. h. der weisse 
See), in dessen Nahe noch M auertriimmer und Opfersteme 
auf den Gottesdienst der Hertha hinweisen, ist ein Theil 
des Lethraborger Geholzes. W er den Tacitus gelesen hat, 
kennt auch das Herthathal und weiss wie die Gottin zu 
Zeiten aus dem See emporstieg, um  segnend in einem m it 
Kuhen bespannten Wagen durch das Land zu fahren ; wie 
ihr Bild, nachdem sie w ieder in den See hinafogestiegen, 
gleich dem der Kimmerischen D iana, abgew aschen, die 
Leute ab er, welche diese Abwaschung verrich te ten , von 
dem See verschlungen und ihr ausserdem  99 lebende Ge- 
schopfe jeder Gattung, w orunter auch 99 Menschen, ge- 
opfert w urden. — Harald Blauzahn verlegte im Jahre 980 
die Konigsresidenz von Leire nach R o e s k i l d e * ) ,  welches 
einige Jahre spater auch der Sitz der katholischen Bischofe 
wurde. Roeskilde soli seinen Namen von einem Konige 
oder Heiden, Hroar oder Roe, herleiten und ist zugleich 
seiner schonen Quellen wegen (,,KiIde“ =  Quelle) immer 
beriihmt gew esen; eine bestim m te Quelle in der Gegend 
tragt noch den Namen ,,Roe’s oder Hroar's Kilde.“ Etwa 
500 Jahre, bis auf Konig Christoph von Baiern, blieb die 
Stadt Residenz der Konige, so wie sie auch bis zur Einfiih- 
rung der lutherischen Reformation der Bischofstiz w ar.

Auch Roeskilde erlebte dieselben Wechselfalle der Zei
ten wie Leire. Knud der Grosse, die W aldem ar’s und Mar- 
garethe haben von hier aus ih r måchtiges Scepter iiber den 
Norden g estreck t; die Pracht des Hofes, die Ritter- und 
Liebesthaten des Mittelalters w urden hier vollbracht; der

*) Sprich: Rosskille. Die Deutschen haben es sonderbarerweise 
in Rothschild corrumpirt.
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belebende Cultus der alleinseligmachenden Kirche hatte 
hier seinen H aup taltar: den Dom, friiher die Metropolitan- 
kirche des Reichs —  jetzt die stille Ruhestatte der dani
schen Konige. Wie die Hugel bei Leire iiber die heidni- 
schen, so wolben sich die Bogen des Ro es k i l  d e r  D o m e s  
iiber die christlichen Konige. Dieser D om  ist denn auch 
das Einzige, was der Stadt aus ihrer Bliithezeit geblieben; 
ihre 26 Kirchen und Kloster, sammliche konigliche Woh- 
nungen, Alles hat die Zeit zerstort, nur nicht dieses alte 
grossartige, im gothisch-byzantischen Style erbaute Gottes- 
haus, das Knud der Grosse und seine Nachfolger so wie 
der danische Bischof W ilhelm 4 084 errichteten. In ihrer 
Bauart ist diese Kirche die schonste Danemarks*), obwohl 
ihr, wie fast allen danischen Gebauden, ein reiner Baustyl 
abgeht. Die Anbaue, namentlich un ter Christian I., Chri
stian IV. und Friedrich V. dem Dome hinzugefiigt, passen 
nicht zu seinem urspriinglichen Style.

W er beim E in tritt in die Kirche seinen Blick zuerst auf 
die Begrabnisskapellen fallen lasst, w ird freilich nicht den 
besten Eindruck von dem ganzen Gebaude erhalten, indem 
diese, wie erw ahnt, zu verschiedenen Zeiten errichtet und 
angebaut, auch in einem ebenso verschiedenen Style gehal- 
ten sind; n u r das alte majestatische Domgewolbe und der 
schone Chor vermOgen es, einen harmonischen Eindruck. 
hervorzubringen. Jedoch wenden w ir uns ro n  der archi- 
tektonischen Seite des Gebaudes, das iiberhaupt fiir Den, 
der die vielen alten Kirchen Deutschlands, zu Niirnberg, 
Liibeck, Prag, Wien, Koln etc. gesehen hat, doch weniger 
Interessantes haben m ochte, um so eher, da die Aus-

*) In Jiitland, in Ribe und Aarhuus; auf Fiihnen, in Odense, 
und 4 Meilen von Roeskilde, in der alten Stadt Ringsted, sind Kirchen 
in demselben Style, alle Ende des 11. oder Anfang des 12. Jahrhun
derts erbaut.
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schmiickung des Schiffes und Gewolbes eben nicht ge- 
schmackvoll ist, zu den historischen Merkwiirdigkeiten.

Einzelne der danischen christlichen Konige haben sich 
in der Kathedrale zu Ringsted beisetzen lassen, aber, mit 
diesen sehr wenigen A usnahm en, ruhen sie fast alle im 
Dorne zu Roeskilde. Den Anfang macht Harald Blauzahn, er 
ist in den nordwestlichen Pfeiler des Chores eingemauert, 
so wie iiberhaupt jeder Pfeiler seinen Konig birgt, einer zu
gleich den Bischof Wilhelm. Die Denkmiiler der spåteren 
Konige sind entw eder im Chore, in der Nahe des Altars, oder 
in den besonderen Kapellen aufgestellt. —  Die Sarkophage 
Friedrich’s IV. und  Gemahlin am Altare, so wie Fried
rich’s V. und Gemahlin in einer besonderen Kapelle, Chri
stian’s III., Friedrich’s II. und Christian’s IV., ebenfalls in 
Kapellen, sind ihrer schonen B ildhauerarbeiten wegen b e 
sonderer Beachtung w erth. Hinter demAltar steht der Sar- 
kophag der KoniginMargarethe, der Beherrscherin der drei 
nordischen Reiche. Die M armorstatue der Konigin liegt 
langgestreckt m it gefalteten Handen auf dem Sarkophag 
und ist ein M eisterwerk der B ildhauerkunst; sie sowohl 
wie die knieenden Statuen Friedrich’s II. und Christian’s III. 
uben auf den Beschauer einen schonen Eindruck aus. Die 
interessanteste un ter den Kapellen ist die Christian’s IV. 
mit dem Standbild dieses Konigs von Thorwaldsen, im E rz- 
guss von Dahlhof.

Es sind im Ganzen 27 Konige oder Koniginnen und 
etwa 45 Prinzen und Prinzessinnen in der Kirche beige- 
setzt; m an kann die Ruhestatten von m ehreren Konigen 
nicht m it Bestimmtheit namhaft angeben. — Auch Bischof 
Absalon und Saxo Grammaticus ruhen hier im D om e; der 
Letztere unter einem einfachen Steine. —  Der Altar mit 
seinen ausgezeichneten Holzschnitzwerken, die Skulpturen 
im Chore so wie an der Kanzel und m ehreren der Sitze 
sind bem erkenswerth. Die Orgel ist vorzuglich.
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Die neuere Geschichte Roeskilde’s hat die Versamm
lungen der Provinzialstånde der Inseln zu erwåhnen, zu 
deren Behuf das sogenannte Schloss eingerichtet wurde.

Die M a g l e k i l d e r W a s s e r k u r - A n s t a l t ,  welche 
in der Nahe von Roeskilde liegt, verdient ihrer geschmack- 
vollen Anlage und hubschen zweckmassigen Einrichtungen 
wegen besucht zu werden, und istDenjenigen, welche sich 
einer W asserkur unterziehen wollen, nicht allein ihres vor- 
trefflichen W assers halber zu empfehlen.

W er die I r r e n - A n s t a l t  Bidstrupgaard, die gleich- 
falls in der Nahe Roeskilde’s liegt, besehen will, m uss sich 
m it einer schriftlichen Erlaubniss von der Armendirection 
in Kopenhagen versehen haben.

W ir verlassen je tz t die n a h e r e n  siidwestlichen Urø- 
gebungen Kopenhagens um  die an N aturschonheiten weit 
reicheren n o r d l i c h e n  in Augenschein zu nehmen..

W ir schlagen vor: Am friihen Sommermorgen mit ei
nem der DampfschilTe, die, w ie schon fruher erwahnt, von 
der ,,Q uasthuusgade“  in der Nahe von ,,N yhavn" abge- 
hen, nach Bellevue — einem W irthshause am  Sunde — zu 
fahren.

Uns zur Rechten liegt dann in der Ferne die sclrwedi- 
sche Kiiste und m it uns zu gleicher Zeit theilen manchmal 
hunderte von Schiffen die Wellen des Sundes. Ist die Luft 
rein, sehen w ir im Sunde die kleine Insel H v e e n , beriihmt 
durch T y c h o  B r a h e ,  der hier sein Schloss und sein 
astronom isches O bservatorium , Uranienborg, hatte. Die 
Insel gehort jetz t Schweden, und die Rudera der stolzen 
Uranienborg' sind fast verschw unden. Zur Linken schlan- 
gelt sich der sogenannte Strandvei (Strandweg), auf dem 
w ir ebenfalls, durch das Osterthor hinaus, nach Bellevue . 
hatten gelangen konnen ; langs dessen liegen die Villen der
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Kopenhagener; bald tiefer in dem Buchenwald versteckt, 
bald auf einem Hugel nahe am Strande gebaut, verleihen 
sie neben den Fischerdorfchen, die das Ufer schmucken, 
der ganzen Kiiste einen unvergleichlichen Reiz.

In B e l l e v u e  angelangt, sind wir mit einigen Schritten 
sogleich in

K lanvpenborg. Diese W asserkur-, Brunnen- und See- 
bade-Anstalt liegt theils im Thiergarten, theils an dem Ab- 
hange T aarbek , langs dessen Fusse sich das Fischerdorf 
gleichen Namens hinstreckt. Die Anstalt ist im Jahre 1845 
auf Actien gegriindet; der Privilegien-Inhaber und Arzt 
ist der Dr. med. Hjaltelin. Die reizend schone und  gesunde 
Lage so wie die elegante Einrichtung der Raumlichkeiten 
macht sie zu einem besuchten Badeort. Concerte, Bålle 
und landliche Feste erhohen die Vergniigungen dieses von 
der N atur so gesegneten Ortes.

Etwas weiter, långs des Sundes auf dem Strandweg, 
gelangt man an die , , S t r a n d m o l l e “ (die StrandmUhle) 
und die P a p  i e r  f a b r i k  des Herrn Drevsen. Die Kiiste 
und die ganze Landschaft ist hier wo moglich noch reizen- 
der als bei Bellevue und Klampenborg. Die bedeutende 
Fabrik ist sehenswerth, und derB esitzer gestattet gern den 
Besuch.

W er jetz t den Riickweg antreten will — 4 Meilen wei
ter, langs des Sundes, geht es bis nach Helsingor und Kron
borg — der lenke seine Schritte oder seinen Wagen, den 
er, mag er auch zur See angekommen sein, gleich bei Bel- 
lévue haben kann, in den

T h ie rg a rten  (Dyrehaven) hinein. Dieser ist einer der 
schonstenBuchenwålder, den m an sich zu denken vermag. 
Ileerden von H och- und Dammwild beleben die vielen 
grossarligen und anmuthigen Prospecte, die der Wald in 
Menge darbietet. In diesem liegt

Das kleine Jagdschloss , , Er  e m i t a g e “ , das wegen
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seiner schonen Lage auf einem Hiigel und der reizenden 
Aussicht von seinem Balcon eines Besuches w erth ist.

Die sehr niedlich belegenen W ohnhauser einiger Jagd- 
und Forstbediente, E r m e l u n d s h u s e t  und F o r t u n e n ,  
sind zugleich Erholungsorter. Yon dem letztgenannten aus 
hat m an eine der herrlichsten und m alerischsten Ansich- 
ten iiber die Stadt und den Sund; wo moglich geniesse 
m an diesen Anblick kurz vor Sonnenuntergang.

Um die sogenannte ,,D yrehavstiden“  (die Thiergarten- 
Zeit) sind unweit von Klampenborg die Q u e l  le  d e s  Ki r 
s t e n  P i i l  und der daran belegene , , D y r e h a v s b a k k e n “ 
(der Thiergartenhiigel) beliebte Vergntigungsorte der Ko- 
penhagener, und ein Solcher, der nicht wenigstens ein Mal 
um  diese Zeit — von St. Johanm stag bis Ende Juli — da 
gewesen, wiirde sich kaum m ehr zu den Menschen rech- 
nen konnen. Selbst der Konig und der Hof unterlassen es 
nicht alljahrlich auf dem Dyrehavsbakken zu erscheinen, 
der m it seinen Zelten und Buden, Kunstreitern, Gauklern, 
Bankelsångern und B ankelsangerinnen, wilden Thieren, 
Drehorgeln, Trom peten-Virtuosen, dressirten Hunden, Affen 
und  — Menschen, von den letztgenannten zu Tausenden, 
ein buntes Bild des Kopenhagener Volkslebens gewahrt.

Die genannte Quelle (Kirsten Piil’s Kilde) hat die Ver- 
anlassung zu diesem W aldleben der Kopenhagener gege- 
ben. Als Heilquelle w urde sie fruher besucht und der 
Volksglaube schrieb ihr namentlich in der St. Johannisnacht 
grosseKrafte zu ; je tz t wird ihr schones sprudelndes Was- 
ser getrunken, um  die Geister des W eines zu beschworen, 
oder um  sich Kiihlung nach dem Tanze in den Buden der 
, ,Dyrehavsbakken" zu verschaffen; Blinde und Lahme 
verehren nicht langer die Nymphe der Quelle, sondern 
schlanke Dirnen und lustige Burschen geben sichStelldich- 
ein un ter ihrem Schutze.

Von dem Thiergarten fiihrt der Strandweg uns auf der
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Riickkehr nach Kopenhagen den frtiher vom Schiffe aus 
gesehenen Villen vorbei an den Wald und das Schloss

C harlo tten lund . Das Schloss ist Sommerresidenz des 
Landgrafen W ilhelm (jetzt Thronerbe zu Hessen) und seiner 
Gemahlin Charlotte, nach welcher Letzteren es seinen friihe- 
ren Namen „G yldenlund 1 ‘ m it dem jetzigen vertauscht hat.
— Das G e h o l z  C h a r l o t t e n l u n d  ist den ganzen Som
mer hindurch ein sehr beliebter Vergniigungsort der Ko- 
penhagener. Restaurationen und Zelte mit allerlei Erfri- 
schungen, Bankelsanger und-Sangerinnen haben hier auch 
ihre Sommerwohnung aufgeschlagen.

Von Charlottenlund aus fiihrt uns der schone Strand- 
weg direct, dem „Sortesoe“  vorbei, durch das Osterthor 
in die Stadt zurtick. — W er aber nicht in seiner Zeit be- 
schrankt ist ,  verfolge den Weg durch das Geholz in die 
Allee h inein , welche nach dem L u s t s c l i l o s s e  B e r n -  
s t o r f f  fiihrt, dessen Erbauer der bertihm te Minister 
A. P. Bernstorff w ar. Das Schloss hat eine sehr hiibsche 
Lage; es ist im Sommer m itunter von dem Hofe bewohnt, 
nachdem die Gemahlin des Prinzen von Hessen, eine Toch- 
ter des russischen Kaisers Nicolaus, fiir die es neu einge- 
richtet w ard, verstorben ist. Von hier aus durch das Ddrf- 
chen Ordrup m it seinem  schonen Geholze voll herrlicher 
Baumgruppen, einer zweiten , ,F r  e i h e i t s s a u  I e “ vorbei, 
dem Grafen J. H. E. Bernstorff von den Bauern seines Gu
tes errichtet, gelangen w ir in das D o r f L y n g b y e ,  unge- 
fahr \ l/ 2 Meilen von Kopenhagen. — Lyngbye ist gleichsam 
das Centrum der Sommervergniigimgen und des Sommer- 
aufenthaltes der Kopenhagener. In einer Entfernung von 
gegen 3/* Meilen bilden der T hiergarten , die Eremitage, 
Klampenborg, Charlottenlund, Fortunen, Ordrup — die wir 
bereits kennen — das D o r f G j e n t o f t e  mit seinem hub
schen See, das D o r f J å g e r s b o r g ,  wo fruher ein konig- 
liches Schloss stand, — von dessen Zinnen noch vor 80 Jah-

Kopenhagen. 4 3
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ren die Jagdhorner ertonten, und  durch dessen Geholz die 
ritterliche Konigin C a r o l i n e M a t h i l d e  auf ihrem  weis- 
senR osse dahinsprengte — die Guter F r e d e r i k s d a l  und 
D r o n n i n g g a a r d  an dem herrlichen F u r r e - S e e ,  die 
Dorfer B a g s  v æ r d  und das reizende S o l l e r  o d  so wie 
das S c h l o s s  S o r g e n f r i  (Sorgenfrei) einen Halbkreis 
von Anmuth und Schonheit um  Lyngbye herum .

Das S c h l o s s  S o rg e n fr i ,  die Sommerresidenz des 
verstorbenen Konigs Christian VIII., je tz t der Witwensilz 
seiner Gemahlin Caroline Amalie, ist als Bauwerk klein und 
unbedeutend. Der Park des Schlosses, der Jederm ann of- 
fen steht, ist aber in seiner Einfachheit sehr schon. Ein 
kleiner Bach, der dem Lyngbye-See entspringt, schliingelt 
sich durch den nam entlich m it schonen Rasenplatzen ge- 
schmiickten Garten. Dieser Bach treib t die in der Nahe von 
Sorgenfri liegenden Tuchfabriken , , B r e d e “  so wie die 
Papierfabriken , , O r h o l m “  und , , N y m o l l e . “

Am Fusse einer kleinen auf einem Hugel dem Schloss- 
garten gegentiber belegenen W alde liegen der F u r r e - S e e  
und  F r e d e r i k s d a l  und die herrliche, rom antischeLand- 
schaft ist wohl des kleinen Umweges w erth gewesen, den 
w ir allerdiugs gemacht liaben. um  jetzt, von Frederiksdal 
aus, w ieder auf die Chaussée und auf dieser nach Kopenha
gen zuriick, durch das N orderthor, zu gelangen.

Zu den nåheren Umgebungen Kopenhagens gehoi’t noch 
die Insel A m a g e r  (Amak). Die Insel selbst ist flach und 
kahl. Sie zeichnet sich durch ihre iippigen Gemtisegårten 
aus, die in eigentlicher Bedeutung , ,die V ierlande" Ko
penhagens sind. Ihre Bewohner sind zum Theil noch Ab- 
kommlinge einiger vom Konig Christian II. einberufenen 
hollåndischen Bauern, die noch ihre nationale Tracht bei- 
behalten haben. Die Bewohner Amagers w erden auf circa
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B. UDte n t t f e r n tm «  Im gcbitngen Høpenfjagcttø.

Bis jetz t haben w ir uns, wenn auch Lyngbye \ y2 und 
der Thiergarten eine kleine Meile von Kopenhagen entfernt 
sind, doch gewisserm assen in dem Dunstkreis der Stadt 
gehalten. Die entfernteren Umgebungen Kopenhagens, na- 
mentlich das n o r d l i  c h e  Se e l  a n d ,  ist aber ein so schoner 
Theil der ganzen ,,grimen Inse l" , dass w ir dem Fremden, 
dessen Zeit nicht gar zu beschrankt ist, einen Ausflug da
hin sehr anempfehlen mussen.

W ir fahren aus dem N orderthore Kopenhagens auf die 
Chaussée, deren Bekanntschaft w ir bereits auf der Riick- 
tour von Lyngbye und  Sorgenfrei aus gemacht haben, und 
die von dort w eiter durch die ganze Insel fiihrt. Dronning- 
gaard lin k s , B rede, Orholm und Sollerod rechts behal- 
tend, geht es w eiter durch G e e l s - W a l d  und iiber Ge e l s -  
Bakke (Geels-Hiigel), von wo aus m an eine weite, schone 
Aussiclit nach allen Richtungen hat. Alsbald theilt die 
Chaussée sich in zwei Arme. Der rechte Arm fiihrt iiber 
Hirschholm nach Helsingor; der linke iiber die Dorfer 
B i r k e r o d  und B l a u s t e r o d ,  durch den F r e d e r i k s 
b o r g e r  T h i e r g a r t e n ,  der fast eine halbe Meile lang ist, 
nach dem Stådtchen H il l e r o d  und dem Schlosse

Frederiksborg, 5 Meilen von Kopenhagen. Die alte 
Burg ist w ieder em Gebaude Christian’s IV. Ein grosser 
Freund des W assers baute er dieses sein Lieblingsschloss 
mitten in einem See. Diese Lage und das prachtvolle Aeus- 
sere des alten gothischen Gebaudes machen einen impo- 
santen Eindruck.

]3 *
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Da wo jetz t der Schlossvorhof ist stand friiher ein 
adeliges Schloss, Hillerodsholm, welches Frederik II. dem 
Besitzer, Herluf Trolle, abkaufte. Auf diesem alten Schlosse, 
oder, wie m an sagt, in der Nahe desselben, auf dem Felde 
un ter freiem Himmel g eboren , hatte Christian IV. eine 
solche Liebe fiir den Ort gewonnen, dass er im  Jahre 1603 
beschloss, die jetzige pråchtige Burg dort zu bauen. Seine 
Hofleute witzelten iiber den grossartigen Plan zum Schlosse, 
und  nannten das ganze Unternehmen eine Kinderlaune. 
Christian IV. verschrieb aber Baumeister aus England und 
hatte  1624 den ganzen erstaunenswiirdigen Plan ausge- 
fiihrt. Um den Hofleuten eine Reprim ande zu geben, liess 
er d e n  K i n d e r s c h u h  in Stein hauen, den m an noch am 
åussersten Schlossthore sieht. Das Schloss besteht aus drei 
H aupttheilen , durch Wallgraben von einander getrennt. 
Das Hauptgebaude hat 4 Stockwerke und schone Thiirme 
un d  Giebel. Die Souterains des Schlosses liegen zwar un
te r dem  Niveau des W assers, sind aber so gemauert, dass 
auch nicht die Spur von Feuchtigkeit in ihnen zu entdecken 
ist, dabei sind sie sehr hoch und geråumig. Das ganze Ge- 
båude ist im sogenannten gothisch-byzantin ischen  Style 
gebaut. Der See, in dessen Mitte das Schloss liegt, ist mit 
Gartenanlagen und Buchenwaldungen umgeben. Auch das 
Innere des Schlosses verdient besehen zu w erden, beson- 
ders aber die Schlosskirche, der Rittersaal und  die Por- 
trait-Galerie dånischer und auslandischer Konige und be- 
riihm ter Manner. Die S c h l o s s k i r c h e  befindet sich im 
Seitenfliigel zur Linken. Sie ist 154 Fuss lang, 40 Fuss 
b reit und  34 Fuss hoch und sehr m it Gemålden, Skulpturen, 
Schnitzwerken und  Silberarbeiten iiberladen. Konig Chri
stian IV. hat selbst viele von den elfenbeinernen Arabesken 
und Blumen an der Decke gedrechselt. Der Altar ist merk- 
wiirdig, ebenso kiinstlich gearbeitet als werthvoll (300 Pfund 
Silber sollen an ihn verw endet se in ); nicht m inder die
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Kanzel, an der sich ebenfalls eine bedeutende Silbermasse 
beflndet. Ueber der Galerie der Kirche erhebt sich das da 
nische W appen und um  dieses w ieder die W appenschilder 
der jetz t lebenden Ritter des danischen Elephanten-Ordens 
und Grosskreuzes des Dannebrog-Orden. In einem Saale 
neben der Kirche sind die W appenschilder der verstorbe- 
nen Ritter, darunter der Schild Napoleon’s. — Die Konige 
seit Christian IV. bis auf Christian VIII. sind hier gekront.
— Der R i 11 e r  s a a 1, einer der grossten in Europa, befin- 
det sich gerade iiber dem Gewolbe der Kirche. E r ist 154 
Fuss lang, 42 Fuss breit, aber nur 2 0  Fuss hoch. Der Fuss- 
boden und die W ande sind von M arm or, gleichfalls der 
Kamin — die Schweden haben diesen aber in einem Kriege 
seiner silbernen Verzierungen beraubt. Die Decke ist m it 
zahllosen Figuren und Gruppen, Arabesken, Blumen, m it 
emblematischen und symbcrlischen Bildern aller Art, zw i
schen denen sich Spriiche in lateinischer, danischer und 
deutscher Sprache schlangeln, verziert und  liberladen. Es 
sollen 26 Kiinstler 7 Jahre lang daran gearbeitet haben. 
Die ganze Decke ist eine Art Theatrum mundi. — Die P o r -  
t r a i t - G a l e r i e  ist in ihrer Art einzig, und  fiir die dani
sche Geschichte w ird sie stets einen hohen W erth behalten. 
Auch w ird  sie fortwahrend bereichert. — Eine FenSter- 
scbeibe des Schlosses tragt eine Inschrift der ungliicklichen 
danischen Konigin Caroline Mathilde :

, ,0  keep me innocent, make others great.“
Ihr Portrait so wie das des Ministers Struense beflndet sich 
auch in der eben erw ahnten N ational-G alerie , letzteres 
jedoch n icht aufgehangt. Frederiksborg ist die eigentliche 
Residenz des jetzigen Konigs, der diesen Ort gleich Chri
stian IV. sehr liebt.

In der unm ittelbaren Nahe von Frederiksborg liegt das 
kleine niedliche Stadtchen H i l l e r  o d  und  durch hlibsche 
Anlagen fiihrt der Weg nach der koniglichen S t u t e r e i ,
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die ihrer schonen weissgeborenen Pferde wegen sehens- 
werth ist. Ausserhalb Danemarks soli man nur in Hanno
ver diese Race finden. Diese herrlichen weissen Pferde 
tragen auch alle nordische Namen, als Odin, Baldur, Dan, 
Thor u. s. w.

Durch schone W alder und iiber lachende Fluren ge~ 
langen w ir von Frederiksborg nach dem 2 Meilen davon 
entfernten

Sclilosse Fredensborg  (die Friedensburg) und dem 
Stadtchen gleichen Namens. Fredensborg liegt in einer der 
rom antischsten Gegenden der Insel Seeland in der Nahe 
des E s r o m - S e e ’s ,  der eine Meile langund  fast eine halbe 
Meile breit ist. Das Schloss ist von Friedrich IV. im Jahre
1 720 erbaut, als er mit dem schwedischen Konige Carl XII. 
einen feierlichen Frieden schloss. Daher der Name und die 
ganze eigenthiimliche Bauart des Schlosses. Durch den 
Haupteingang des Gebåudes tritt man in eine grosse und 
hohe Halle ein, die durch alle Stockwerke geht und sich 
iiber dem Dache in einer Kuppel endigt. In der Mitte der 
Hohe dieser Halle ist eine Galerie, von der Corridors in 
die oberen Gemacher fiihren. Das Ganze ist im Style eines 
Concordien-Tempels gebaut; die Bildsaule der Friedens- 
gottin (freilich keine Thorwaldsen’sche Arbeit) ist auf dem 
Schlosshofe errichtet. Die W ande der Halle sind m it gros
sen Gemalden, die sich auf jenen Friedensschluss beziehen, 
geschmiickt; auch das Portrait Carl’s XII. befindet sich 
hier. Einige Privatfamilien wohnen in dem Schlosse, sonst 
steht es leer und ode ; n u r im Herbst zur Jagdzeit kommt 
m itun ter der Hof auf einige Tage her, und das Jagdhorn 
u nd  der Jager , ,Hallo — h o h "  beleben dann die Gegend. 
Herrliche Aussichten geniesst man vom Schlosse aus. — 
Der grosse Park ist m elancholisch-schon. Eine Abtheilung 
„N orm ansdalen" (das Norwegerthal) ist ein kleines ethno- 
graphisches Museum und Denkmal der gewesenen Grosse
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Danemarks : langs seiner Terrassen stehen auf Postam en- 
ten lebensgrosse Figuren, welche die National trachten und 
Beschaftigungen der Bewohner der verschiedenen Gegen
den von Norwegen und den Faroer-Inseln darstellen. — 
Von dem Parke aus fiihren schone Alleen nach dem E srom - 
See, der von dem grossen uniibersehbaren ,,Gribs-Skov“ 
(Gribs-Wald) und von lieblichen Gefilden eingerahmt ist.

An dem nordlichen Ende des Esrom-See’s liegt E s ro m , 
friiher ein Bernhardinerkloster und die Mutter vieler dåni- 
schen Schulen. Einen Begriff von der Kiiche der guten 
Bernhardinermdnche erhalt man durch einen daselbst noch 
aufbewahrten Eisenrost und Bratenwender ihres Koches 
Runs, welche von iiberraschender Grosse sind. — Von 
Fredensborg geht der Weg iiber das eine kleine Meile ost- 
lich vom Esrom -See belegene

Gurre. Dieser liebliche Ort tragt noch die Spuren des 
Konig W aldem ar’s S c h l o s s e s  , ,G u r r e . “  Die wenigen 
Ruinen findet man in der Nahe des kleinen, iiberaus schonen 
See’s , ,G u r r e s o “ , in dessen Mitte — gleich wie bei der 
Frederiksborg — das Hauptgebaude gestanden haben soli. 
Konig W aldem ar III. (Atterdag) liebte dieses Schloss und die 
Gegend so sehr, dass er oft gesagt haben so l i : ,,W enn Gott 
mir Gurre ewig gonnen wollte, wiirde ich alle Anspriiche 
auf sein Himmelreich aufgeben.“  Schone Volkssagen von 
Waldemar und ,,Tovelille“ (klein’ Tove), seiner Geliebten, 
leben in der Gegend, und der Konig selbst soli noch oft, 
um Mitternacht, m it Gefolge iiber See und Wiesen, durch 
Wald und Thal jagen.

Fiir den Reisenden, der das ganze nordostliche Seeland 
besuchen will, giebt es noch von Gurre aus nordlicher und 
westlicli viele reizende Gegenden bis an G i l l e l e i e  (ein 
Fischerdorf am Kattegat) und bis an G i lb e r g h o  v e d ,  die 
nordlichste Spitze Seelands, in dessen Nåhe, auf einer In
sel, m itten in einem fast ausgetrockneten See, die wenigen
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Ueberreste eines alten Schlosses „ S o e b o r g "  (Seeburg) 
liegt, historisch beriihm t durch die Gefangenschaft des 
Lunder Erzbischofes Jens Grand und die Prophezeihung von 
der Calmarer Union un ter dem Scepter der Konigin Mar- 
garethe. Margarethe w ar die Tochter W aldem ar’s III., der 
mit seiner Gernahhn , der Konigin Hedwig, bei weitem in 
keinem so innigen Verhaltnisse lebte wie mit seiner „To
velille", ja, geschworen hatte, sich nie der Konigin zu na- 
hern. Ein altes Weib aus dem W alde w ar der Konigin Hed
wig begegnet und hatte ihr die Prophezeihung gethan : dass 
wenn der Konig sich in Liebe der Konigin naherte, sollte 
Schweden an Danemark kommen. Als der Hof auf Soeborg 
war, schlich sich die verkleidete Konigin statt der Tovelille 
zu W aldem ar, und gebar nachher die grosse Margarethe.
— Von Gilberghoved und Soeborg in siidwestlicher Rich
tung uber das Fischerdorf T is  v i l  d e ,  das D o r fT ir s b e k  
bis an den schonen A r r e - S e e ,  von da iiber R o e s k i  1 de  
F j o r d  (Roeskilder Meerbusen) bis nach „ J a g e r s p r i i s “ , 
ein koniglisches Schloss, in dessen Park sich m ehrere mar- 
morne Monumente zum Andenken beriihm ter dånischer 
und norw egischerM ånner befinden, und iiber R o e s k i l d e  
nach Kopenhagen zuriick.

W er diese Tour m acht, m uss sich aber, um  nicht die 
weit schonere nach Helsingor ganz zu versåum en, wieder 
von Kopenhagen aus langs des schon bekannten Strand- 
weges, Charlottenlund und Klampenborg vorbei, nach Hel- 
singor und ein wenig weiter bis nach Ilellebek begeben.

W er nicht Jågerspriis und den Arre-See besuchen will
— und denBesuch des ersteren kann er unterlassen, zumal 
wenn seine Zeit oder seine Kasse Oekonomie anrath — der 
nehme v o n  G u r r e  a u s  d i r e c t  d e n W e g  n a c h H e l -  
s i Ug o r .  Die meisten Reisenden mogen wahrscheinlich 
trotz der vielen Naturschonheiten, die sie gesehen haben, 
doch etwas von dem fortwåhrenden Anblick der danischen
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Buchenhaine, von dem ewigen Griin in Griin erm iidet sein ; 
es w ird ihnen daher wohl thun, nachdem sie den ziemlich 
oden und unw irthbaren Weg von Gurre nach Helsingor ge- 
fahren sind, den grossartigen Prospect, der ihnen plotzlich 
von dem letzten Hugel des Weges entgegentritt, zu ge
niessen. Die Stadt H e l s i n g o r ,  die machtige Festung 
„ K r o n b o r g " ,  das Lustschloss ,,M a r i e n l y s t " ,  der Sund 
mit seinen kommenden und gehenden Schiffen, seinem 
Walde von Masten mit flatternden Segeln und W impeln, 
die gegeniiberliegende schwedisehe Kiiste m it dem Gebirge 
, , K u l l e n “ und der Stadt H e l s i n g b  o r  g — dieses Alles 
entfaltet sich auf einmal vor dem Auge, und w ird Jedem, 
der es sah, unvergesslich bleiben. — W er das Gliick hat, 
dass das Umspringen des W indes m it seiner Ankunft in 
Helsingor zusammentrifft, der w ird noch angenehmer durch 
das alsdann gesteigerte Treiben im Sunde iiberrascht w er
den. Flotten von 2 — 300 Schiffen, die sich nach und nach 
des widrigen W indes wegen an den Miindungen der be- 
riihmten W asserstrasse angesammelt und auf diesen giin- 
stigen Augenblick vielleicht wochenlang gewartet haben, 
werden dann zu gleicher Zeit die Anker lich ten , und 
schwerlich w ird in der ganzen iibrigen W elt ein solches 
Schauspiel zu erblicken sein. Die Strasse von Gibraltar 
und derC anal zwischen England und Frankreich sind drei- 
und sechsmal weitere Gewasser als der Sund, und das In
teresse also nicht derm assen auf einen kleinen Punkt zu- 
sammengedrångt wie hier. Der Sund ist an der engsten 
Stelle nu r 6340 Ellen breit.

In der Einleitung dieses Buches haben w ir gesehen, 
dass Skaane (Schonen) und  Sjiilland (Seeland) in uralten 
Zeiten ein Land gewesen und dass spater lange Zeit, nach
dem der Sund entstand, die Danen Beherrscher iiber seine 
beiden Kiistenlander gewesen. Der Sund floss demnach in 
alteren Zeiten nicht allein zwischen danischen Kusten, son
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dern auch iiber danischen Grund und Boden, und  hierin 
miissen w ir wohl den Grundgedanken zum jetzigen Sund- 
zolle erblicken.

In der alten vorchristlichen Zeit hatte ein Seerauber- 
konig ,,Helsing“ seine befestigten Burgen wo jetzt Helsingor 
u nd  Helsingborg liegen, und pliinderte m it seinen Fahr- 
zeugen die voriibersegelnden Schiffe; w ir stellen aber nicht 
die Hypothese, dass der jetzige Sundzoll die christliche 
Fortsetzung der Pliinderungen jenes alten unchristlichen 
Seeraubers sei, w ir wissen’ wohl, dass es Tractate und Ca- 
b inete giebt und d a ss . . .  Doch lassen w ir solche Betrach- 
tungen hier ruhen und geben w ir uns lieber dem Genusse 
d e r N aturschonheit allein hin.

Helsingor selbst zeichnet sich durch ein reges Leben 
und  durch seine htibschen Strassen aus. Die W appen der 
zahlreichen Consulate, die man an den Hausern der Stadt 
sieht, verleihen dem Orte gewisserm assen einen vorneh- 
m en Anstrich. Ihren Namen hat die Stadt von dem er- 
w ahnten alten Seerauber. — Ein grosseres Interesse flosst 
uns aber das alte

Schloss Kronborg  ein. Es ist, wie schon erwåhnt, 
zugleich eine Festung, jedoch nu r gegen die Seeseite von 
B edeutung; nach der Landseite hin w ird es von den um- 
herliegenden Anhohen dom inirt. Es liegt auf der åusser- 
sten Spitze einer Landzunge, die sich etwas in den Sund 
hinausstreckt, und die Geschutze der Festung beherrschen 
fast den ganzen Sund bis an die schwedische Kiiste. Das 
imposante Gebaude ist von Friedrich II. angefangen, von 
dem koniglichen Baumeister Christian IV. vollendet. Der 
Styl ist gothisch-byzantinisch m it den Aenderungen, deren 
sich Christian IV. iiberall in seinen Gebauden bedient hat. 
Es ist m it W allen, Graben und Mauern umgeben, und erst, 
nachdem  man 2 Zugbriicken uberschritten, gelangt man in 
sein In n e re s; dasselbe hat auch unterirdische Gange und
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gewolbte bom benfeste Kasematten. Das Zeughaus ist m it 
Vertheidigungsmitteln sehr reich versehen ; die W alle sind 
in letzterer Zeit stark arm irt. Die Aussicht von der Flaggen- 
batterie und der Plattform des Schlosses, zu der eineW en- 
deltreppe von 153 Stufen fiihrt, ist schon und grossartig. 
Die ganze Sundgegend, in Schweden und bis nach Kopen
hagen hinein sieht m an von diesen Punkten aus.

W ie Deutschland seinen Kaiser Rothbart, so hat Da
nemark seinen , , H o l g e r  D a n s k e " ,  der hier unten im 
Gewolbe der Kronborg weilt, und von dem der Sagen viele 
leben. Auch eine w e i s s e  F r a u  soli sich der einsamen 
Schildwache um  M itternacht von den Zinnen der Burg zei- 
gen, und an den Geist im Hamlet w ird  wohl jeder denken, 
der Kronborg besucht.

Die Gemacher des Schlosses sind einst von der un- 
gliicklichen Konigin Caroline Mathilde bewohnt gew esen; 
hierher w urde sie in derN acht der Verschworung gebracht 
und von h ier aus ging sie in die Verbannung nach Celle, 
wo sie starb. — Eine B i l d e r g a l e r i e , welche Ansichten 
von den N atur- und Volksscenen der Lappen und Finnen 
enthalt, ist sehenswerth und befindet sich in m ehreren 
Zimmern des Schlosses aufgestellt. Auch die S c h l o s s -  
k a p e l l e ,  die der verstorbene Konig Christian VIII. re- 
stauriren und in ihrem  ehemaligen Geschmacke neu aus- 
schmiicken liess, hat Interesse. Am Altare befindet sich 
unter anderen ein A labasterbild: die Kronungsscene en 
miniature, welches von hohem Kunstwerthe ist. — Einige 
hundert Schritte von Kronborg entfernt liegt

Das konigliche Lus (schloss M arienlyst (Marienlust). 
Die Aussicht iiber die danische Kiiste und Kronborg ist 
ebenfalis zu beriicksichtigen. Man zeigt hier das G r a b  
H a m l e t ’s, und  w ir mochten nicht gem unsere rechtglau- 
bigen Leser mit der Bemerkung storen, dass, wenn es je - 
mals einen Prinzen Hamlet ausserhalb des Dichters Phan-
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tasie gegeben hat, dieser in Jiitland gelebt hat und daselbst 
gestorben und begraben ist. Oehlenschlager’s Drama Amleth 
(Hamlet) spielt auch in Jiitland.

W er irgend Zeit hat, unterlasse nicht den Odins-Hiigel 
(Odins-Hoi) zu besteigen, freilich w ird er nu r was er be
reits gesehen hat von diesem aus w ieder erblicken, aber in 
einem iiberraschend schonen, ganz anderen Lichte, so dass 
der Anblick ihm unvergesslich bleiben wird.

W ir kehren e n t w e d e r  langs des Sundes Iiber Rong- 
sted, Vedbek, Klampenborg, Bellevue und Charlottenlund 
o d e r  m it einem Dampfschiffe langs der Kiiste direct von 
Helsingor nach Kopenhagen zuriick. Auch konnen wir 
den Weg iiber H i r s c h h o l m  nehmen. 3 Meilen von Kopen
hagen entfernt, stand hier friiher ein prachtvolles von Chri
stian VI. erbautes Schloss, welches noch un ter der Regie
rung Christian’s VII. dem Hofe zur Sommerwohnung diente. 
Hier w ar es, „w o Struense zu tief in die blauen Augen der 
blonden Konigin' ‘ (Caroline Mathilde) schaute. Das Ge
baude , als in einem Teiche gebaut, verfiel spater, und 
w urde ganzlich abgebrochen. Aus den Resten des Gemåuers 
ist eine kleine Kirche entstanden.
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Eine halbe Meile von Schweden entfernt zu sein und 
dennoch zuriickkehren zu m iissen, ohne sagen zu k on n en : 
„Auch ich bin in Schweden gew esen “ , w ollen w ir dem  
Reisenden, der uns bis an den Sund gefolgt ist, nicht zu- 
muthen. Und es verlohnt der Miihe — w enn auch die rei- 
zende Schonheit und die Mannigfaltigkeit der pittoresken  
Landschaften der schw edischen Natur sich erst w eiter im  
Lande selbst und namentlich an der siidostlichen Ktiste bei 
Stockholm im vollen Glanze entfalten — einen kurzen A us- 
llug an der w estlichen , dem anderen Ufer des Sundes, See- 
land gegeniiberliegenden Kuste, zu unternehm en.

Der Ausflug kann entw eder von Kopenhagen aus mit 
dem tåglich'nach  Malmo in Schonen abgehenden Dampf- 
schiffe geschen und von dort nach Lund, Helsingborg, dem  
Kulla-Gebirge und zuriick iiber Helsingor, oder auch mit 
Helsingborg und Kulla anfangen und m it Malmd den Riick- 
weg beschliessend, oder, sich allein auf einen Besuch des 
Kulla-Gebirges beschrankend, iiber Helsingborg und Hel- 
sigor zuriick nach Kopenhagen gehen.

Ueberlasst der Reisende uns die Wahl und sich unse
rer Fiihrung, so wollen w ir ihm anrathen, auf dem oben 
beschriebenen Ausfluge von Kopenhagen iiber Frederiks
borg, statt von Helsingor direct zuruckzukehren, die Tour 
nach Helsingborg und den Beschluss der schw edischen  
Reise m it Malmoe zu m achcn.

Das schw edische Ufer — sagt Dehn in seiner leben- 
digen Schilderung, der w ir zum Theil hier folgen — vom
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Sund aus gesehen , ist grosstentheils flach und  sandig, 
w ahrend das von Seeland im iippigsten Grim der Walder 
prangt. Nur an einigen Stellen, im siidlichern Theile bei 
Malmo und L andskrona, im nordlicbern bei Helsingborg 
und dem Kullen, scheint sich das Ufer m ehr zu heben, ob- 
gleich auch hier oft m ehr Tauschung als W ahrheit im Spiele 
ist. Namentlich gilt dies vom Kullen, dessen Felsen wie ein 
langes, hohes Gebirge erscheinen und dennoch kaum die 
Hohe der Stubbenkam m er erreichen. W ie eine lange, un- 
absehbare Mauer erstrecken sie sich weit in das Meer hin
ein, und  ihre Spitzen schienen so blau und duftig, dass 
m ir bei ihrem  Anblick unwillkurlich die blauen Hdhen der 
steyerischen Alpen in die E rinnerung kamen, wie ich sie 
zum ersten Mal von den lachenden Ufern der Donau aus 
erschaute. Desto flacher ist alles iibrige Kiistenland, und 
sobald man die Hdhen von Helsingborg erstiegen hat, bietet 
sich dem Auge eine unabsehbare Ebene dar, w ahrend die 
gegeniiberliegende Kiiste von Seeland aus einer Reihe von 
Hiigeln besteht, an die sich hin und w ieder ein flachesVor- 
land gelegt hat.

Nach H e l s i n g b o r g  von Helsingor hiniiber ist der 
Sund nur eine halbe Meile b re it und noch w ahrend man 
vom Dampfschiffe aus dam it beschaftigt ist, sich ein wenig 
zu orientiren, geht es schon in den Hafen von Helsingborg 
ein. Der Hafen ist klein, aber sicher und in Form eines 
nach dem Meere zu geoffneten Sechsecks von Carl Johann 
aus behauenen Quadern erbaut. An den beiden aussersten 
Spitzen desselben stehen zwei Leuchtthlirm e oder richti- 
ger Feuerbaken, denn sie erheben sich n u r wenig iiber die 
Hohe des Hafendammes. Die Stadt selbst hat sich zum 
Theil an einen Hugel gelehnt; zum Theil hat sie denselben 
erklommen. Sie ist bedeutend kleiner als Helsingor, weil 
n u r von etwa 2500 Menschen bewohnt, dabei unansehn- 
licher, stiller, gewerbloser. Ueber ihr auf der Spitze des
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Hugels erhebt sichHelsing’s Thurm, Kjarnen, ein altes, m or- 
sches Gemåuer aus uralter Zeit, seiner schonen Aussicht 
wegen jedoch von Reisenden gern besucht. Man geht 
durch den Garten eines in der Nahe des Marktes w ohnen- 
den Kaufmanns, bei dem auch die Schliissel zu erbitten 
sind, und  w ird fiir die Miihe und theilweise Gefahr des E r- 
steigens reich belohnt. Man sieht hier, iiber die Stadt und 
den Hafen weg, den Sund m it seinen schwimmenden Se- 
geln und die seelandische Kiiste m it Helsingor und der 
stolzen Kronenburg vor sich.

In Helsingborg hat m an gleich Gelegenheit m it dem 
schwedischen Postwesen eine kleine Bekanntschaft zu m a- 
chen; dasselbe ist auf eine ganz eigenthiimliche W eise ein- 
gerichtet. Mit Ausnahme der zwei Diligencen von Gothen- 
borg und Helsingborg nach Stockholm geschieht alles Rei
sen in Schweden m it Skjuts, d. h. auf kleinen, leichten 
Leiterwagen, den gewohnlichen Arbeitswagen der Bauern, 
iiber die eine holzerne Lehnbank gebunden w ird. Die 
Pferde dazu, welche bekanntlich nicht m inder klein, aber 
rasch und lebendig sind, liefert der Bauer, desgleichen den 
Hållkarl oder Jungen, der m it dem leeren W agen w ieder 
zuriickfahrt. Das Fahren geschieht in der Regel durch den 
Reisenden sélbst, und derHållkarl, oft n u r ein Bursche von 
10 — 12 Jahren, nim m t alsdann neben ihm oder hinten auf 
dem Gepåcke Platz, das bei derK urze desW agens gewohn
lich iiber denselben hinaussteht. Kein Wagen hat fiir m ehr 
als zwei Personen Raum, und weil die kleinen muthigen 
Pferde, die auch in Deutschlan d u n te r  dem Namen „Schw e
den" bekanntsind , zugleich der Bauer,n Acker bestellen und 
daher bei der Ankunft der Reisenden oft erst vom Felde 
geholt w erden m iissen, sieht man sich genothigt, einen 
Skjutsrattare (Postreiter) von Skjutshåll (Station) zuSkju ts- 
håll vorauszusenden. Das Skjutspenningar oder Postgeld 
ist ubrigens ausnehmend billig, indem man fiir einen mit
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2 Pferden bespannten Wagen nicht viel m ehr bezahlt, als 
fiir einen Platz auf der deutschen Schnellpost. Dabei ge- 
schieht das Skjutsning oder das Fortschaffen der Reisen
den, Berg auf, Berg ab, iiber Stock und Stein so schnell, 
dass m an gewohnlich 2 schwedische Meilen in der Stunde 
m acht, also eben so schnell, als in England m it den Stage- 
coach fahrt.

Fiir die Tour nach K u l l e n  bedient m an sich am be
sten einer Art Stuhlwagen, wenn auch Knie und  Beinkleid 
der Reisenden wenig von der Bekanntschaft m it diesen 
Wagen erbaut sein werden.

DerW eg nach Kullen (dem Kulla-Gebirge) geht anfangs 
etwas bergan, fiihrt aber, noch vor dem Dorfe Allerum, in 
ein Flachland, wo das Auge fast nichts als Ilaide und Moor 
als G rundtypus des Bodens erÉlickt. Der Weg selbst, so 
ein Mittelding zwischen Stein- und Sandchaussée, ist iibri- 
gens vortrefflich.

Ungefahr 3 Meilen hin ter Helsingborg liegt an der 
Strasse des Kattegat der Flecken H o g a n a s ,  seiner Stein- 
kohlengruben wegen sehenswerth. Vor ungefahr 50 Jahren 
constituirte sich eine Actiengesellschaft m it einem Fonds 
von 60,000 Rbdlrn. zur Anlegung von Minen bei Hoganas, 
dessen Schieferkohle sich durch Giite und Reichhaltigkeit 
besonders auszeichnete. Obgleich Absatz und Ertrag an- 
fanglich nu r geringe waren, so hat sich das Bergwerk seit 
dem Ende des vorigen Jahrhunderts, wo nur 15 Mann darin 
arbeiteten, doch dahin erweitert, dass neben 2 Dampfma- 
schinen, jede von 4 50 Pferdekraft, und einer von 20 Pferde- 
kraft, 200 Månner und  50 Knaben darin Beschaftigung fin
den. Eine besondere Eigenthiimlichkeit an den von der 
Gesellschaft m assiv erbauten Hausern ist olme Zweifel die, 
dass die Treppe zum zweiten Stockwerk vor dem Hause in 
die Hohe låuft und somit iiber der Hausthiire eine Art Bal
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kon bildet, auf dem sich die Hoganåserinnen mit H andar- 
beit zu beschåftigen pflegen.

Die Ankunft eines Fremden ist in Hoganås ein Ereig- 
niss. Sobald daher der Wagen in das Dorf einlenkt, w ird 
er sofort von einer Schaar Neugieriger umgeben, die sich 
zu Fiihrern nach den Steinkohlengruben anbieten. Eines 
Fiihrers dahin bedarf es jedoch n ich t; denn die dicken 
Rauchsåulen der beiden Dampfmaschinen sind ein u n - 
triigliches Zeichen von der in ih rer Nahe befindlichen Ein- 
fahrt zum Stollen ; w ahrend der grosseren das Geschåft 
obliegt, das von allen Seiten in die Gruben eindringende 
W asser herauszupum pen und  hierbei nimm er rasten darf, 
indem bei einer Unterbrechung ihrer Thåtigkeit w ahrend 
einer Zeit von nur 8 Stunden såmmtliche Gruben iiber - 
schwemmt sein w urden, hat die kleinere Dampfmaschine 
das Geschåft, die un ter der Erde gewonnene Steinkohlen- 
masse in grossen Korben an das Tageslicht zu fordern, so 
wie die Arbeiter in den Stollen hinabzulassen und nach 
Yerlauf ihrer Arbeitsstunden w ieder lieraufzuziehen.

In ihnen, 42 Klaftern tief un ter der Erde, findet man 
schm utzige, bekohlte M ånner, deren Sprache m an nicht 
versteht und  aus deren Geberden man nur abnehm en kan'n, 
dass man sich auf eine in dem engen Raume befindliche 
Bank zu setzen habe. Man thut dies auch m ehr als gern, 
theils um die Leute nicht in ihrer fortgesetzten Beschåfti- 
gung zu storen , theils um  die Fusse vor der Nasse zu 
schutzen, m it welcher der Boden iiberall geschwångert ist. 
Nach Yerlauf einiger Zeit kommt dann auch unter der Lei- 
tung eines Knaben eine von einem Pferde auf Holzschienen 
gezogene W urst an, auf die m an sich der Långe nach hin- 
zulegen hat, um so durch den angeblich 370 Klafter langen 
Stollen zu gelangen.

Von Hoganås bis zum Fusse des K u l l a - G e b i r g e s  
hat man ungefåhr 2 deutsche Meilen. Die Scenerie ist hier

Kopenhagen. \ 4
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dieselbe, wie auf dem W ege von Helsingborg nach Hoganas, 
nur dass die noch eine Strecke jenseits von Hoganas auf- 
gefahrenen Berge von Steinkohlenschlacke einige Abwech- 
selung in das um  so eintonigere Gemalde bringen, als die 
Gehofte anfangen, im m er seltener zu w erden und  das Auge 
ringsum n ur Haide und ode Steppen erblickt. Endlich tre
ten die anfangs als blaue Nebel bem erkten Berge deutlicher 
hervor, und sobald man sich in der Nahe des Fischerdorfes 
Moleleie (Mollen) befindet, hat m an auch das Gebirge selbst 
erreicht.

Das K u l l a - G e b i r g e  oder K u l l e n  bildet von sei
nem Eingange bei Mollen bis zu seiner aussersten Spitze 
beim  Leuchtthurm  ein langliches Dreieck, das sich bei 
einer Lange von \ */. Stunde und einer Breite von 3/ 4 Stunde 
jedoch siidostlich iiber seine hochste Spitze, den Hogkull, 
h inaus bis zu einer Ausdehnung von 3 Stunden verlångert. 
W ie schon der Name zu erkennen giebt, denn Kul l a  
bedeutet auf Schwedisch so viel als Hi i g e l ,  besteht es 
keineswegs aus gew altigen, himmelansteigenden Massen, 
w ie sie etwa das nordliche Schweden oder die siiddeutsche 
Alpenkette darb ie te t, sondern aus einer blossen Reihe von 
Hiigeln, deren keiner sich iiber die Hohe von 200 Fuss er- 
hebt. W enn nichtsdestoweniger das Gebirge aus der Ferne 
ganz den Anschein jener gewaltigen Steinmassen hat, zu 
denen sich kaum der Blick zu erheben vermag, so ist dies 
eine Tåuschung, die sich durch die dasselbe rings um- 
gebende Flache leicht erklaren låsst. W as aber diesen 
schwedischen Hohen einen unvergleichlichen Reiz verleiht, 
ist die Nahe des Meeres. Dazu kom mt noch, dass das 
Kulla-Gebirge, wenn auch im verjiingten Maassstabe alles 
Dasjenige aufzuweisen hat, was an ein hohes Gebirge, wie 
es das siidliche Deutschland in seinen steyer’schen, salz- 
burg’schen und bayer’schen Alpen darbietet, erinnern kann. 
Sobald man namlich h in ter dem Dorfe Moleleie, d a , wo
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sich zw ischen diesem  und den ersten Felsen ein langliches 
Viereck von Rasen als Ueberrest einer von Carl XII. aufge- 
worfenen Schanze und als derzeitiger Tanzplatz der Dorf- 
bewohner erhebt, die steile Anhohe erstiegen hat, befindet 
man sich in einem  wirklichen G ebirge; denn das Auge ge~ 
wahrt hier zu den Seiten des W eges nichts als Felsentriim - 
mer und iiber den W eg hinaus nur Felsen, Hohen, Haide 
undW ald. Spater senkt sich der W eg w ieder und ein d ich- 
tes Eichengeholz nimm t den Reisenden in seine Schatten  
auf und fiihrt ihn bis zum Kullagaard (Kullahof), w o sich  
eine W irthschaft befindet.

Vom Kullagaard bis zum Leuchtthurm ist eine kleine 
Stunde zu gehen. Der W eg fiihrt iiber die zum Hofe ge- 
horigen Aecker und W iesen , so w ie durch W aldesgriin und  
blumenreiche Almen bis zum aussersten Vorgebirge Kulla- 
berg. Die Tauschung iiber die Hohe des Gebirges ist hier 
fast noch grosser als beim  ersten Eintritt in dasselbe, und  
wer durch einen Zauber plotzlich in diese neue W eit ver- 
setzt w iirde, sollte kaum ahnen, dass er sich keine 200 Fuss 
iiber der Oberflache des Meeres befinde. Die Natur scheint 
hier in ihrer schopferischen Kraft w ie erstarrt zu sein, —  
kein Baum, kein Strauch, keine duftige BJume; nichts als 
Felsen und diirftiges Alpenm oos. Zugleich aber auch von  
der Spitze des aussersten Felsens der Blick auf das ewige, 
unerm essliche Meer, dessen schaum ende W ogen m it dum - 
pfem Getose gegen die Felsen branden, und auf dem Meere 
die schnellsegelnden Schiffe und zu den Seiten des Meeres 
die blauen Kusten von Seeland und Schonen. In der 
schauerlichen Einsam keit des Kullaberges giebt es nur zwei 
m enschliche W esen , den Leuchtthurmwachter und dessen  
Knecht.

Ganz in der Nahe des Leuchtthurms befindet sich eine 
Schlucht, ahnlich, nur nicht so tief, w ie die bei Stubben
kammer und anstatt aus Kreidefelsen, von Granitwånden

H *
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gebildet. Man klettert nicht ohne Gefahr, und nicht selten 
von nachrollenden Felsstticken bedroht, hinunter und tin
det sich plotzlich in schauerlicher Einsam keit am Ufer des 
Meeres. Die Schlucht heisst Silfverpickerhull (Silberpicker- 
loch)., weil m an vor langen Jahren , obgleich vergebens, 
versucht hat, h ier Silber zu graben, denn ein Drache be- 
w acht den tief verborgenen Schatz und  zur nachtlichen 
Stunde finden sich die Hexen zum Kampfe mit dem viel- 
kopfigen Ungeheuer hier ein. Steile Felsenwande erheben 
sich, von den ewigen Fluthen des Meeres gepeitscht, aus 
der unergriindlichen Tiefe. Sie sind geglattet, wie der best- 
polirte Marmor, denn das Meer hat sie seit Jahrtausenden 
geleckt und Locher und Stufen in sie eingegraben, wie kein 
Meissel sie auszuarbeiten vermag.

Benutzt man den Tag recht, so ist man am A bend des- 
selben in Helsingborg zuriick. Nachdem  man hier iiber- 
nachtet hat, setzt m an am andern Morgen den Ausflug in 
siidlicher Richtung fort.

Eine Meile von Helsingborg liegt der Badeort Ra m-  
l o s a .  — Der Weg geht etwas bergan. In einem Buchen- 
waldchen springt m ineralisches W asser aus einem Felsen 
hervor. Etwas entfernt von dem Brunnensaal liegen die 
holzernen Baracken, welche den Kurgasten zur Wohnung 
dienen. Das Kurhaus hat einen hubschen Saal. Sonntags 
ist er ein Sammelplatz sowohl fiir die Bewohner der Um- 
gegend als auch fiir die Danen, die m it dem Dampfschiffe 
von Helsingor heriiberkom m en, und Tanz und Spiel er- 
heitert den Besucher.

Langs des Sundes fiihrt der Weg iiber Glemmelof und 
L a n d s k r o n a  (2 Meilen) — Landskrona ist ein kleines 
befestigtes Stadtchen m it einem vortrefflichen Hafen und 
circa 4000 Einw ohnern — etwas tiefer in das Land hinein 
nach der alten ehrwiirdigen S tad t:

L u n d  (3% M eilen), ungefahr zwei Meilen von dem
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Meere entfernt, in einer grossen Ebene gelegen. Die E in- 
w ohnerzahl betragt circa 5000. Im Alterthume w ar Lund 
eine machtige Handelsstadt des Nordens m it 80,000 E in- 
w ohnern und m it holzernen Befestigungen um geben; im  
Mittelalter w ar sie Sitz des Primas des Nordens. Hier w ur
den auch, auf einem Hugel in der Umgebung der Stadt, die 
nordischen Konige bis auf die Zeiten der grossen Marga- 
rethe und Christian’s II. vom  Volke gewahlt oder erkoren, 
und ihre Herrschaft war erst dann gesichert, w enn sie sich  
theils hier, theils bei Roeskilde auf Seeland und Viborg in 
Jiitland dieser Ceremonie unterzogen hatten.

Die alte Universitåt ist, wie die zu Kopenhagen, von 
dem danischen Konige Christian I. im Jahre 1474 gestiftet, 
Der beriihm te Jurist P u f f e n d o r f  w urde daselbst im Jahre 
1670 als Professor angestellt, und eines seiner bedeuten- 
den W erke: ,,De Jure Naturae et Gentium", erschien hier 
im J. 1672. Auch der grosseschw edischeB otaniker L i n n é  
hat sich hier, und zw ar als Schuler, aufgehalten. Das h i -  
s t o r i s  c h e  M u s e u m  (reich an schwedischen und lapp- 
låndischen Antiquitaten) und  die n u m i s m a t i s c h e n ,  
n a t u r h i s t o r i s c h e n  und m i n e r a l o g i s c h e n  Samm
lungen sind sehenswerth. — Die reichen Kirchen und Klo
ster des Mittelalters — Lund soli vor der Reformation 21 

Kirchen gehabt haben — sind jetzt bis auf 3 verschw un- 
den; die eine von diesen ist die alteKathedrale, der Do m,  
m it seiner ausgezeichneten Orgel, seiner Kanzel von Ala- 
baster un d  M arm or, m it seinen Begråbnissen, Reliquien 
und m it allen seinen historischen, sichtbaren und unsicht- 
baren Erinnerungen.

Dieser Dom, sagt der franzosische Reisende Marmier 
in seinen , ,Lettres sur le Nord“, ist eins der interessante- 
sten noch existirenden religiosen Denkm aler; es ist lange 
dariiber gebaut w orden und man bemerkt deutlich Bau- 
s ty le , die zw ei auf einander folgenden Epochen ange-
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horten. Im Schiff, im Chor, in der aussern Såulenhalle des 
Dom es ist der rein byzantinische Styl vorherrschend; die
ser ganze Theil des Gebåudes datirt aus dem 11. Jahrhun- 
dert. W ahrend man ihn vollendete , hatte sich der Ge- 
schm ack geandert und die Kunst nåherte sich den gothi- 
schen Formen. Die Kathedrale von Lund ist in Gestalt 
eines Kreuzes gebaut, in der Mitte das grosse auf star- 
ken Pfeilern ruhende Schiff und auf beiden Seiten zwei 
kleinere und w eniger hohe Schiffe. Im Fond das Chor, 
w elches in friiheren Zeiten von der Kirche getrennt war 
und auf w elches man jetzt verm ittelst einer breiten Treppe 
gelan gt; w enn man unter das Chor herabsteigt, tritt man 
in eine neue Halle, eine sogenannte Kryptkirche, hinunter. 
Sie ist gross, aber nicht hoch, und diister. In den Zei
ten der Biirgerkriege diente d iese Kirche der furchtsamen 
unter dem Schutze des Bischofs stehenden Heerde zum 
Zufluchtsort. In der unterirdischen Kapelle bem erkt man 
auf einer Seite einen aufrechtstehenden Mann, w elcher mit 
aller Kraft einen der Pfeiler umklam mert, auf der andern 
eine niedergekauerte Frau, w elche auf ihren Knieen ein 
Kind hålt und eine Såule so um schlingt, als w olle sie 
solche um stiirzen. Man erzåhlt sich, dass eines Tages ein 
skandinavischer Riese, Nam ens F in n , zum  heiligen Lau
rentius kam und ihm sa g te : ich will Dir eine prachtvolle 
Kirche b au en , unter der Bedingung, dass Du, w enn sie 
vollendet sein w ird entw eder m einen Nam en w eisst oder 
m ir im entgegengesetzten Fall den Mond, die Sonne oder 
Deine beiden Augen giebst. Der Heilige w illigte ein. Finn 
m achte sich  an’s W erk und es war wirklich ein W under 
m it anzusehen, w elche Kraft und Geschicklichkeit er bei’m 
Ineinanderfiigen der Steine entwickelte. Bereits w aren die 
Mauern beendigt, schon begann die Halle sich zu  wolben  
und der Heilige w usste noch im mer den Nam en des Riesen 
nicht. Er hatte Anfangs geglaubt, es w iirde leicht sein, ihn
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zu erfahren, aber seine Fragen an alle Priester und Bauern 
Schonen’s, selbst an alle Engel des Paradieses, waren ver- 
geblich, Niemand konnte ihm dartiber Auskunft geben. Er 
begann endlich unruhig zu werden, denn die Kirche na- 
herte sich m it jedem  Tage sichtlich ihrer Vollendung. Eines 
Abends jedoch, als er auf dem Lande war, bem erkte er 
eine Frau m it einem Kinde, dasselbe weinte und die Mut
ter sagte i h m : „schweig, Dein Vater Finn w ird bald kom
men und Dir die Sonne, den Mond und die beiden Augen 
des heiligen Laurentius m itbringen.“  Diesmal kehrte der 
Heilige ganz stillvergniigt nach Hause zuriick. Einige Tage 
nachher erschien der Riese um  ihn an sein Versprechen zu 
erinnern. ,,Nun Finn“ , erw iderte der heilige Laurentius, 
,,die Kirche ist ja  noch nicht fertig, spater w erden w ir se- 
h en ."  Als der ungluckliche Baumeister seinen Namen aus- 
sprechen h o rte , stiirzte er in das unterirdische Gewolbe 
und um klam merte eine der starksten Siiulen, um  sie um zu- 
stiirzen, seine Frau und sein Kind thaten dasselbe, worauf 
sie der Heilige in Stein verwandelte.

Die Professoren der Universitat werden wie in alten 
Zeiten in naturalibus bezahlt. Die theologischen Professo
ren haben eine P farre i; einige weltliche Professoren (Laien 
erhalten als Belohnung ebenfalls eine solche und sie sind 
dann genothigt Priester zu w erden. Sie schreiben eine la- 
teinische Dissertation, welche sie offentlich vertheidigen, 
w orauf sie vom Bischof ordin irt werden. Ihre Tracht be
steht in einem schwarzen Rock, einer weissen Halsbinde 
und einem kleinen K ragen; ihren Cursus setzen sie dann 
fort. Ein Vikar versieht einstweilen denD ienst in ihrer Ge- 
meinde, sie selbst sind nu r verbunden drei- bis viermal des 
Jahres ihre Pfarrei zu besuchen und zu predigen. Die Lun
der Universitat ist weniger beriihm t als die von Upsala. 
Sie hat jedoch viel zur Verbreitung der W issenschaften in 
den stidlichen Provinzen Schwedens gethan. Die h istori-
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schen uncl philologischen Studien stehen daselbst in hohem 
und die theologischen in hochstem Ansehen. Man findet 
hier, ausser den bereits erwahnten Museen und Sammlun
gen, einen botanischen Garten, eine reichhaltigeBuchhand- 
lung und die Bibliothek von circa 40,0 00 Banden. Dieselbe 
riih rt theils von derjenigen Bibliothek her, welche demM e- 
tropolitan-K apitel gehorte, theils von einer w ahrend des 
30jahrigen Krieges in Deutschland e rb eu teten , welche 
Karl XI. kaufte und  der Universitat Lund zum Geschenk 
m achte. Sie enthalt eine ziemlich vollståndige Sammlung 
von Allem, was sich auf Schweden bezieht.

Gewohnlich ist die Lunder Universitat von circa 400 
Studirenden besucht, wovon eine grosse Anzahl arm  i s t ; 
diese haben jedoch einige Stipendien und leben sehr massig. 
Die Anzahl der ordentlichen Professoren ist 22, ausser- 
ordentliche giebt es jetz t 16 und 24 Privatdocenten, zusam- 
me n 6 1 .  An der Spitze der Universitat steht ein Kanzler, 
welcher als Richter alle F inanz- und  Verwaltungsfragen 
entscheidet; der Kronprinz tragt den Titel Kanzler und der 
Bischof von Lund ist von Rechtswegen Vicekanzler.

Von Lund nach M a l m  o (circa 3 Meilen) fiihrt der Weg 
durch eine ziemlich einformige Gegend. Malmo m it 9000 
E inw ohnern tragt noch einige Ueberreste ih rer alten bedeu- 
tenden Befestigungen, die in den Kriegen zwischen den 
Schweden undDiAnen eine grosse Rolle gespielt haben. Das 
Schloss Malmohuus ist jetz t in eine Arbeitsanstalt umge- 
gewandelt. Der Verkehr m it Kopenhagen ist bedeutend 
und iiber den h ier circa 4 Meilen breiten Sund gehen tag- 
lich Dampfschiffe zwischen den beiden Stadten. In weni- 
ger als zwei Stunden ist m an im Ha fen von Kopenhagen.
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Da alle in dieser Rubrik mitgetheilten Nachrichten, als 
iiber Abgang der Dampfschiffe un d  Posten, iiber die Zeit, 
worin die Sammlungen zu sehen etc. etc., durch viele Um- 
stande und schon durch den W echsel der Jahreszeiten of- 
terer Verånderung unterw orfen sind, so m ussen wir, wenn 
wir auch alleSorgfalt auf Einziehung der genauesten Nach
richten verw endet haben, den Reisenden doch rathen, sich 
in wichtigeren Fallen in ihrem  H6 tel oder bei der betref- 
fenden Expedition nochmals zu erkundigen. W ir machen 
noch darauf aufmerksam, dass m ehrere Tageblatter, na
m entlich „F lyveposten" und die „Berling’sche T idende", 
taglich eine vollståndige Erinnerungsliste en thalten , und 
dass alle drei Monate ein kleiner in danischer und fran- 
zosischer Sprache abgefasster Guide jtour l’Étranger e r- 
scheint, welcher fiir 4 Js. zu haben ist.

I. Tageskalender.

Die Sammlungen sind zu folgenden Zeiten ohne Be- 
zahlung zuganglich.

S o n n  t ag.
Das Thorwaldsen’sche Museum von 11—2 Uhr.
Die Gemaldegalerie auf Christiansburg 1 2 —2 .
Das naturhistor. Museum, zoologische Abtheilung 11 —1. 
Von Kirchen sehensw erth namentlich dieFrauenkirche, die 

Schlosskapelle, die Heiligegeistkirche,. die Trinitatis- 
kirche und die Erloserkirche.,

Kopenhagen. 15
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M o n t a g .
Die konigliche Bibliothek von 1 4 —1 Uhr.
Die Universitåtsbibliothek 1 1 —1 .
Das Museum der nordischen Alterthiimer 5—7.
Das Miinzkabinet auf Rosenburg 1 2—2.

D i e n s t a g .
Die konigliche Bibliothek von 1 1 — 1 Uhr.
Die Universitåtsbibliothek 11 — 1 .
Die Classen’sche Bibliothek 12—2 .
Die Kupferstichsammlung 1 1 —2 .
Die Gemaldegalerie auf Christiansburg 3— 7.
Das naturhistor. Museum, zoologische Abtheilung 11—1.

,, ' ,, ,, mineralogische Abtheilung 3—5.

M i t t w o c h .
Das Thorwaldsen’sche Museum von 11 —2 Uhr,
Das ethnographische Museum 10— 12.
Die konigliche Bibliothek 11—1.
Die Universitåtsbibliothek 11 —1 .
Die Classen’sche Bibliothek 1 2 —2 .
Die Moltke’sche Gemaldegalerie 12—2.
Das Kunstmuseum 5—7.
Der runde Thurm  12— 1 .

D o n n  e r  s t ag.
Das Thorwaldsen’sche Museum von 4—7 Uhr.
Die konigliche Bibliothek 11 —1.
Die Universitåtsbibliothek 1 1 — 1 .
Die Classen’sche Bibliothek 12—2.
Das Museum der nordischen Alterthiimer 11 —1.
Das naturhistor. Museum, zoologische Abtheilung, 11— \. 
Der botanische Garten 8 —12 und 2—7.

F r  e i t a g .
Die konigliche Bibliothek von 11— 1 Uhr.
Die Universitåtsbibliothek 1 1 — 1 .
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Die Ciassen’sche Bibliothek 12—2 Uhr.
Die Gemaldegalerie auf Christiansburg von 11—3.
Die konigliche Kupferstichsammlung 11—2.

S o n n a b e n d .
Die konigliche Bibliothek von 11 — 1 Uhr.
Die Universitatsbibliothek 1 1 —1 .
Das Kunstmuseum 12— 2 (gegen Einlasskarten, die frtih ab- 

geholt werden).
Das ethnographische Museum 5— 7.
Der runde Thurm  12—1.

Ausser diesen Zeiten sind die Sammlungen fiir ge
wohnlich zu jeder Stunde gegen Bezahlung der dafiir fest- 
gesetzten Taxen zu sehen. Die wissenschaftlichen Samm
lungen der Universitat werden freinden Mannern von Fach 
gern von den betreffenden Yorstehern geoffnet.

Die Sammlungen auf Rosenburg, Preis 3 Rbdlr. fiir bis zu 
12 Personen. Anmeldungen geschehen beim Inspector 
Stouenberg, wohnhaft im Schlosse.

Das Christiansburger Schloss. Preis wie oben. Anmeldun
gen beim Schlossverwalter H ansen , Ny Kongens- 
gade Nr. 231.

Die Frauenkirche. Preis 3 7/2$. bis zu 12 Personen. Die 
Klister: Orum, Klosterstrade Nr. 2 42; Zweidorff, Stu- 
diestriide Nr. 56 ; Leerbeck, Studiestråde Nr. 61 ; An
dersen, Norregade Nr. 28 u. 29 besorgen das Herum- 
fiihren.

Die Moltke’sche Gemaldegalerie, Vorsteher Prof. Moller auf 
Charlottenburg.

Das Thorwaldsen’sche Museum, Anmeldung beim Castel- 
lan W ilkens.

Der Modellsaal auf Charlottenburg, Anmeldung beim  
Portier.

Der botanische Garten, beim  Gartner W eilbach.
15*
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Das pathologische Museum, Vorsteher Prof. Fenger.
Die Sammlung der chirurgischen Instrum ente, Vorsteher 

Conferenzrath W itthusen.
Die zoologische Sammlung der Universitat, Vorsteher Prof. 

Forchhamm er.
Die physiologisch-anatom ische Sammlung, Vorsteher Prof. 

Eschricht.
Das anthropologische Museum, Vorsteher Prof. Stein.

Fiir den Besuch des Roeskilder Domes und des Schlos
ses Friedrichsburg gelten dieselben Bedingungen wie bei 
der Rosenburg und Christiansburg. Die offentlichen Biblio- 
theken und  die Kupferstichsammlung sind von Mitte Juli 
bis Mitte August geschlossen.

II. Verzeichniss der abgehenden Dampfschiffe.
S o n n t a g .

Nach Helsingor Hamlet Morgens 8 Uhr.
Malmo Ophelia 77 40 „
Christiania Nordcap Nachmittags 2 „
Travemiinde Slesvig 7} 3 „
Helsingor Ophelia ) ) 4 ‘/» „

M on t ag .
Malmo Oresund Morgens 6‘A „
Helsingor Hamlet ) ) 8 „
Malmo Ophelia ) t 10 ,,
Landscrona Oresund Mittags 1 „
W ismar Obotrit Nachmittags 3 „
Helsingor Ophelia ) > 4 */a „
Malmd Malmo Abends 6 „

D i e n  s t ag .
Malmo Oresund Morgens 6 :4  ti.
Helsingor Hamlet J) $  „
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Nach Malmo

,, Liibeck
,, W ism ar
,, Helsingor
,, Aalborg
,, Malmo

■ y

,, Helsingor
,, Malmo
,, Flensburg
,, Liibeck
,, Helsingor
,, Malmo
„  Christiania

,, Aarhuus
,, Helsingor
,, Malmo
,, Liibeck
,, W ism ar
,, Helsingor
,, Malmo

„  Helsingor
,, Malmo
,, W ism ar
,, Liibeck
,, Helsingor
„  Malmo

,, Aarhuus
,, Helsingor
,, Malmo

Ophelia Morgens 10 Uhr.
Liibeck Nachmittags 2 „
Skirner ) ) 3^2 „
Ophelia )) 41/* „
Iris >) 5 „
Oresund Abends 6 „
M i t t w o c h .
Hamlet Morgens 8 „
Ophelia ) > 10 „
Waldemar Mittags 1 „
Malmo Nachmittags 2 ,,
Ophelia ) 1 41/* ,,
Oresund Abends 6 „
Christiania ,, 7 „

D o n n e r s t a g .
Slesvig Morgens 6 „
Hamlet > y 8 „
Ophelia il 10 „
Liibeck Nachmittags 2 „
Skirner 1) 3 „
Ophelia ,, 4 y* „
Oresund Abends 6 „

F r  e i t a g .
Hamlet Morgens 8 „
Ophelia ) 1 10 ,,
Obotrit Nachmittags 3 „
Gothenburg ,, 4 , ,
Ophelia > > 4 ‘/* »
Oresund Abends 6 „

S o n n a b e n d .
Iris Morgens 6 „
Hamlet )) 8 „
Ophelia 1 » 10 „
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Nach Landscrona Oresund Mi ttagsMittags 1 Uhr. 
Nachmittags 2 ,,,, W ism ar Obotrit

,, Liibeck Slesvig
,, Malmo Malmo
,, Helsingor Ophelia

Die Abfahrt der grosseren Dampfschiffe geschieht von 
der Zollbude aus, w ahrend die kleinen Kiistenfahrer von 
der Qvasthuusgade am Nyhavn abgehen. Mit dem dritten 
Male Lauten muss Alles am Bord sein. Die Abfahrt geschieht 
sehr piinktlich und ist es dem Frem den sehr anzurathen, 
sich etwas zeitig einzufinden, theils dam it er, fur die klei- 
neren Touren vielleicht n icht einmal m it w årm eren Klei- 
dungsstucken versehen, nicht erhitzt sich der kålteren See- 
und Zugluft aussetzt, theils auch weil nam entlich Sonn- 
abends und Sonntags die Dampfschiffe manchm al sehr 
uberfiillt s in d , so dass er keinen Sitzplatz m ehr findet. 
Die Bezahlung der Billets bei den kleineren Lustfahrten ge
schieht am Bord des Schiffes w ahrend der Fahrt. Das 
Billet ist beim  Aussteigen w ieder abzugeben. Es w ird sehr 
ungern gesehen, wenn der Reisende sich m it dem Steuer- 
m ann u n terh a lt, der angewiesen is t, sich in keine Ge- 
språche einzulassen. Von allen anderen zu dem Schiffe 
Gehorenden w ird er in der Regel willig iiber Alles Aus- 
kunft erhalten. Trinkgeld w ird  nicht gefordert; es ist aber 
zu diesem Behufe eine Biichse ausgestellt und kein Reisen
der pflegt diese stille Mahnung zu iibersehen.

Ueber die Anlaufzeit der franzosischen, englischen 
und  schwedischen Dampfschiffe w ird m an im  Gasthause 
Auskunft erhalten.
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III. Abgehende Dampfwagenziige und Personenposten.

S o n  n t a  g.
Die Eisenbahn nach Roeskilde Morgens 8 , Nachmittags 

2 1/ .,  Abends l oyi  Uhr.
,, Personenpost ,, Helsingor Morg, 8 , Ab. 4 4.
,, ,, ,, Frederiksborg Morg. 8 .
,, ,, ,, Hamburg Ab. 1 01/2 (pr. E isenbahn).

Der Tagwagen ,, Kjoge Morg. 8 , Nachm. 'I1/* (pr.
Eisenbahn und von Taastrup). 

M on t ag.
nach RoeskildeM. 8 , N. 2 1/*, Ab. KP/iUlir.Die Eisenbahn 

,, Personenpost

Tagpost

Die Eisenbahn 
,, Personenpost

Der Tagwagen

,, Helsingor Morg. 8 , Ab. 11.
,, Frederiksborg Abends 6 .
,, Hamburg Ab. 1 0 l/i  (pr. E isenbahn). 
,, Laaland Ab. 11.
,, Kjoge, Ronnede u . Nestved Morg. 8 

(pr. Eisenbahn u. von T aastrup). 
,, Holbeck Morg. 8 (pr. Eisenbahn u.

von Roeskilde).
,, Kjoge Nachm. 2 >/2 (pr. Eisenbahn u.

von T aastrup).
,, Hirschholm Nachm. 6 .

D i e n  s t a g .  
nach Roeskilde M. 8 , N. 2 1/ .,  Ab. 10 ‘/ 2 Uhr. 

Helsingor Morg. 8 , Ab. 1 1 . 
Frederiksborg Morg. 8 .
Hamburg Ab. 10 l/ i  (pr. Eisenbahn). 
Kallundborg Ab. 1 0 1/. (pr. Eisen

bahn und von T aastrup). 
Frederiksvårk Morg. 8 .
Fredensborg Nachm. 2.
Kjoge Morg. 8 , Nachm. 2 1/- (pr. Ei

senbahn und von Taastrup).
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Der Tagwagen

Die Eisenbahn 
,, Personenpost
)) 11 

Der Tagwagen

Die Eisenbahn 
,, Personenpost

Der Tagwagen

Die Eisenbahn 
,, Personenpost

Der Tagwagen

,, Holbeck Morg. 8 Uhr (pr. Eisenbahn 
u . von Roeskilde).

M i t t w o c h .  
nach RoeskildeM. 8 , N. 2 y**, Ab. 1 0 1/. Uhr. 

Frederiksborg Ab. 6 .
Hamburg Ab. 1 0 */-. (pr. E isenbahn). 
Kjoge Morg. 8 , Nachm. 2 1/" (pr. Ei

senbahn und von Taastrup). 
Hirschholm Ab. 6 .
Holbeck Morg. 8 (pr. Eisenbahn u. 

von Roeskilde).
D o n n e r s t a g .  

nach RoeskildeM. 8 ,N . 2 1/«, Ab. 4 O1/* Uhr. 
,, Helsingor Morg. 8 , Ab. W.
,, Frederiksborg Morg. 8 .
,, Hamburg Ab. t oy i  (pr. E isenbahn). 
,, Kallundborg Ab. tO l/ 2 (pr. Eisenb.

u. v. Roeskilde; fiir 4 Personen). 
,, Frederiksvark Morg. 8 .
,, Frederikssund Mittags \ 2.
,, Kjoge, Ronnede u. Nestved Morg. 8 

(pr. Eisenbahn u. von Taastrup). 
,, Kjoge Nachm. 2 l/ 2 (pr. Eisenbahn 

und von Taastrup).
,, Holbeck Morg. 8 (pr. Eisenbahn und 

von Roeskilde).
F r e i t a g .

nach Roeskilde M. 8 ,N . 2y2) Ab. lOyiUhr. 
Helsingor Morg. 8 , Ab. \ \ . 
Frederiksborg Ab. 6 .
Laaland Ab. 8 .
Hamburg Ab. \ (M/2 (pr.E isenbahn). 
Kjoge Morg. 8 , Nachm. 2 1/* (pr. Ei

senbahn und von Taastrup).
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Der Tagwagen nach Holbeck Morg. 8 Uhr (pr. Eisenbahn 
und von Roeskilde).

S o n n a b e n d .
Die Eisenbahn nach RoeskildeM. 8 , N. 2 y2, Ab. 1 0 y2 Uhr.
,, Personenpost „ Frederiksborg Morg. 8 .

Die Personenpost nach Hamburg Ab. 10 */2 Uhr (pr. Eisenb.)
,, ,, ,, Kallundborg Ab. 101/* (pr. Eisen

bahn und von Roeskilde.)
,, ,, ,, Laaland und Falster Ab. 10 y2 (pr. Ei

senb. u. v. T aastrup; fiir 4 Pers.) 
Der Tagwagen ,, Frederiksvark Morg 8 .
,, ,, ,, Kjoge, Ronnede u. Nestved Morg. 8

(pr. Eisenbahn u. von Taastrup). 
,, ,, ,, Kjoge Nachm. 2% (pr. E isenbahnu.

von Taastrup).
„  ,, ,, Fredensborg Nachm. 2.
,, ,, ,, Hirschholm Ab. 6 .

Die Tagwagen sind offene, sehr bequeme Stuhlwagen 
und die Preise sehr billig. Das Posthaus befindet sich 
Store Kjobmagergade Nr. 55. Auf den Stationen, wo lan- 
gere Zeit verweilt w ird, findet der Reisende einen gedeck- 
ten Tisch m it kalter Kiiche, wo er å discretion zu einem 
sehr billigen Preise zulangt. — Fiir nahere Touren findet 
m an bei den vielen Lohnkutschern, in den W ochentagen 
zu massigen Preisen, eineAuswahl vonS tuh l- undW iener- 
w agen; auch in den meisten der grosseren Hdtels wohnen 
Lohnkutscher. In der Stadt selbst, namentlich aber nach 
Frederiksberg, Charlottenlund, dem Thiergarten etc. sind 
die Omnibus eine billige Beforderung. Droschken halten 
auf den offenlichen Plåtzen und kosten in der Stadt fiir 
1 —4 Personen 1 77$. 8 JX, nach den Vorstadten 3 77$. —
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IV. Gesandte und Consuln
in  K o p e n h a g e n  u n d  H e l s i n g o r .

B e l g i e n .

Oberslieutenant N . A. Beaulieu, M inisterresident.
Christ. Ipsen, Consul in Kopenhagen.
Ulrik Chr. M arcussen, Consul in Helsingor.
Moritz Lobel, Viceconsul in Helsingor.

B r a s i l i e n .

Ritter J. S. A. de Carvalho, Chargé d’affaires und General- 
consul.

F. F. Petersen, V iceconsul in Helsingor.

F r a n k r e i  ch.

A. Dotézac, ausserordentlicher Gesandter und bevollm ach- 
tigter Minister.

Em. Eveillard, Consul in Helsingor.
M. A. V esselier, Viceconsul in Kopenhagen.

G r i e c h e n l a n d .

H.  C. Carey, Consul in Helsingor.

G ro  s s b  r i t a n n i  en.

Sir H. W . W . W ynn , ausserordentlicher Gesandter und 
bevollm achtigter Minister.

H. G. Kuper, Consul in Helsingor.
W . R. Larlham, Viceconsul in Helsingor.
J. Mac-Caul, V iceconsul in Kopenhagen.
W . Chapmann, Viceconsul in Helsingor.

H a n n o v e r .

N. A. Fenwick, Generalconsul in Kopenhagen.
C. L. C. Fenwick, Consul in Helsingor.
P. C. Pipersberg, V iceconsul ebendaselbst.
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H. P. Hansen, V iceconsul in Kopenhagen.
J. C. Dreyer, Consul in Helsingor, fiir Bremen.
J. C. Dreyer, V iceconsul in Helsingor, fiir Hambui'g.
C. F. Dreier, V iceconsul in Helsingor, fiir Lubeck.

M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n .

H. L. Frolich, Generalconsul in Kopenhagen.
C. Massonneau, Generalconsul in Helsingor.

M e c k l e n b u r g - S t r e l i t z .

C. Massonneau, Generalconsul in Helsingor.

N i e d e r l a n d e .

Ritter E. M. A. Martini, M inisterresident.
H. de Coninck, Consul in Kopenhagen.
P. M. van Aller, V iceconsul in Helsingor.

N o r d a m e r i k a  

C. F. Ryan, Consul in Kopenhagen.
H. J. A. Rainals, Consul in Helsingor.

N e u - G r a n a d a .

W . S. Levy, Consul in Kopenhagen.

O ld  e n b u r g .

J. M. Ellah, Consul in Helsingor.
N. G. Halkier, Consul in Kopenhagen.

O e s t e r r e i c h .

M. J. Baron von V rients-T reuenfeldt, ausserordentlicher 
Gesandter und bevollmachtigter Minister.

C. Baron von Lederer, Chargé d’affaires.
W . H. Thalbitzer, V iceconsul in Helsingor.
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P e r u .
J. D. S. Adolph, Consul in Kopenhagen.

P o r t u g a l .

J. de Roboredo, Chargé d’affaires.
A. R. Schiitt, Generalconsul in Kopenhagen.
J. A. H. Garrigues, Consul in Kopenhagen und Helsingor.

P r e u s s e n .

Freiherr von W erther, Gesandter in ausserordentlicher 
M ission.

Etatsrath F. Tutein, Generalconsul in Kopenhagen.
F. Tutein, Y iceconsul in Kopenhagen.
C. Prytz, Consul in Helsingor.

R u s s i a n d .

E. Baron von Ungern-Sternberg und Pyrkel, ausserordent
licher Gesandter und bevollmåchtigter Minister. 

Staatsrath von Gerschau, Generalconsul in Kopenhagen. 
Collegienassessor A. v. Tunckel, Yiceconsul in Kopenhagen. 
Collegienrath P. Dobell, Consul in Helsingor.

S a r d i n i e n .

Fr. Arland, Consul in Helsingor.
G. C. Petersen, V iceconsul ebendaselbst.

S i c i l i e n .

F. Clarck, Consul in Helsigor.
S . A. Adolph, Viceconsul in Kopenhagen.
S. C. Stiesen, V iceconsul in Helsingor.

S p a n i e n .

Don R. M. Bazo, M inisterresident.
H. L. Bellmann, Consul in Helsingor.
A. Unna, Viceconsul ebendaselbst.
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S c h w e d e n  u n d  N o r w e g e n .

E. Baron von Lagerheim, ausserordentlicher Gesandter und
bevollmachtigter Minister.

F. A. Ewerlcjf, Generalconsul in Kopenhagen.
P. J. Gram, V iceconsul ebendaselbst.
H. L. Hafstrom, Viceconsul in Helsingor.

T o s c a n a .
Fr. Arland, Consul in Helsingor.

U r u g u a y .
J. H. A.  Garrigue, V iceconsul in Kopenhagen.

W eitere Nachrichten tiber die Consuln in anderen  
Stadten des Landes finden sich in dem vom Justizrath 
J. P. Trap bearbeiteten jahrlich erscheinenden Hof- und  
Staats -  K alender, der uberhaupt viele fiir den Fremden 
w ichtige und interessante Nachrichten und nicht bloss eine 
trockene Nom enclatur enthalt. Man findet z. B. sehr aus- 
fiihrliche statistische Nachrichten, d ie ste ts  nach den neue- 
sten Quellen gesam m elt sind.

V- M i i n z t a b e l l e .

Das Verhaltniss der deutschen Miinzen zu den dani
schen haben w ir bereits in der Einleitung erw åhnt; zur 
Uebersicht des Verhaltnisses anderer fremden Miinzen zum 
danischen Gelde diene folgende T abelle:
Amerikanische Dollars [0) .  . . =  I Rbd. o 77$. 4 JJ. dan.
Barcelona’sche L ib ra ............... =  1 -  S -  4 -  ,,

,, Real de Vellon = — ------ - 9  -  ,,
Belgische G u id e n .....................=  — -  4 -  8 -  ,,

,, S tuber. . .................. = — ------------  3 1/. -  ,,
Brasilianische M illrees............—  - 1 ----------------- - , ,
Bremische Ld’o r ............... =  1 -  3 -------------  ,,

,, Grot...........................== — ------- ----- 2 - ,,



Cadixer Peso Duro (Dollar) . . =  4Rbd. 5 7/2$. 4 J). dan.
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Calcutta’scheSicca-R upie . . . == —- -  5
,, A n n a ......................... = — ------ -  5 -  „

Englische £ ................................... = 9 ------ _ ” ) 7
s ................................. = — -  2

„  d ................................. — ------ -  3*A- „
Franzosische F r a n c s ................ : - — -  2 ------------ ,,
Gallipoli’sche L ir e ..................... = — -  \ -  <<*/»- „
Gibraltar’sche D o lla r ............... = 1 -  5 " 4 -  „
G enuesische L ir e ..................... = — -  2 ” ~ ))
St. Dom ingo’sche Dollar . . . . = \ -  2 ~~ ““ ) J
H amburgische Mark Banco . . = — - 4 -----------  >>

,, Schilling Banco
(4,25 ^ C o u r .) -  4 -  „

Livornesische L ir e ................... = — -  5 -  4 -  „
,, P e z z o ................ 5 ------ -  3 -
,, Scudo................ = 6 - 5 - 1 4  -  „

Maltesische S cu d o ..................... = — -  4 -  8 -  „
Messina’sche O n c ia ..................= = 4 _ g --------

„  Ducato..................—  \ -  3 ---------
Niederlånische Guiden . . . . . =  — -  4 -  8

Oesterreichische Guiden . . . . =  — -  5 - 7 */4 -  
Norwegische Species (Silber

und Papier) . == 2 ----------  —
,, Ort oder 7/2$.. . =  — -  2 -  6

Portugiesische M illrees............—  2 -----------------
Russische R u b e l........................ =  4 -  2 ---------
Schwedische <5% Riksbanco . =  — -  4 -  8

-  Riksgjeld . . =  — -  £ -------- ------
,, Sch illing ............=  — -------- ----  \

Spanische P ia s te r ..................... =  4 -  5 -  4
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VI. R e i s e r o u t e n
von

D e u t s c h l a n d  n a c h  K o p e n h a g e n .

Die Hauptausgangspunkte sind H a m b u r g  und Be r l i n .

I. H a m b u r g .
Im W inter die einzige Hauptroute. Von da

1) m it der Diligence nach Lubeck. Diese geht friih und
Abends; die friih abgehende correspondirt m it dem 
Abgang der Dampfschiffe von T ravem iinde, wo die 
grosseren Dampfschiffe anlegen. Die Beforderung von 
Lubeck nach Travemiinde geschieht mit Omnibus, 
welche am Gasthofe zur Stadt Hamburg halten. Die 
Fahrt von Travemiinde dauert 4 6 — 1 8 Stunden.

2) Noch frequenter w ar die Route nach Kiel per Eisen
bahn, von da per Dampfschiff in 4 6—18 Stunden. Die 
Fahrten sind jedoch vorlåufig der Feindseligkeiten we
gen eingestellt. Dem Vernehmen nach w ird ein 
schwedisches Dampfschiff sie einstweilen wieder auf- 
nehmen.

3) Per Eisenbahn nach Rendsburg, von da iiber Schleswig
nach Flensburg und von hier ab per Dampschiff nach 
Kopenhagen in 16—18 Stunden; oder

4) von Flensburg zu Lande weiter Iiber Apenrade, Haders
leben, mit der Fahre von Aroesund nach Assens auf 
Fiihnen, durch Fiihnen nach Nyborg, iiber den gros
sen Belt nach Corsoer und w eiter m it der Diligence, 
die sich an die Roeskilder Eisenbahn anschliesst.

W er vom Lande noch m ehr sehen will und die 
Zeit und Kosten nicht zu scheuen hat, kann noch statt 
dieser folgende Routen einschlagen. Entw eder:

5) Von Hadersleben weiter iiber Christiansfeld, Veile, Hor
sens , Skanderborg nach Aarhuus und von dort mit
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dem Dampfschiffe in 16— 18 Stunden nach Kopenha
gen; oder

6) wie erwahnt nach Assens auf Fiihnen, von da iiber Faa-
borg , Svendborg, die Inseln Thaarseng, Langeland, 
Laaland, Falster, durch das siidliche Seeland entweder 
iiber Nestved, Soroe, Roeskilde oder auch iiber Kjoge 
nach Kopenhagen.

II. B e r l i n .

7) Nach W ism ar m it der Eisenbahn. Die Dampfschiffe cor-
respondiren m it dem friih abgehenden Berliner Zuge. 
Die DampfschifTe gehen circa 16 Stunden.

8) Der Weg iiber Stettin m it der Eisenbahn, von da mit
dem Dampfschiffe nach Kopenhagen (16—18 Stunden), 
ist augenblicklich wegen gehemmter Dampfschifffahrts- 
verbindung nicht zu benutzen.

Die bestim m te Abgangszeit der Dampfschiffe ist in den 
Gasthausern zu Berlin und H am burg, jedenfalls aber auf 
der Post zu erfahren. Da die Abfahrtsstunden m it den Jah- 
reszeiten w echseln, so ist es dem Frem den anzurathen, 
sich genau zu erkundigen. Die Ham burger Borsenhalle 
bringt regelmåssig die Bekanntmachungen, namentlich bei 
jeder Abånderung.
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Bredgade Nr. 188, I /)'ornet a f Dronningens Tvergade.
(Breilestrasse Nr. 188, Ecke der Konigin-Querstrasse.)

Dieses neue, elegant eingerichtete Hotel hat 112 Zim- 
m er zu allen Preisen und  bietet sowohl den hochsten Herr- 
schaften als auch dem einfachen Burger alle Bequemlich- 
keiten dar. Friiher fiihrte es den Namen Stadt Hamburg 
(W. Murdoch) — 1847 erhielt es seine neue Einrichtung. 
Die Lage ist sehr gunstig-, in der besten Strasse Kopenha
gens (Norges- oder Bredgade). Das konigl. Schauspielhaus, 
ebenso die konigl. Kunstakademie wie auch dasT horw ald- 
sen’sche Museum, der Kriegshafen und das Hafenthor be
finden sich in der Nahe. Eine Badeanstalt und ein Goncert- 
s a a l, der 4—500 Menschen fasst, gehoren zu den ausser- 
ordentlichen Einrichtungen. Ausserdem ein Café, woselbst 
die wichtigsten in - und auslandischen Zeitungen ausliegen. 
Das Table d'hdte w ird um  4 Uhr serv irt, der Preis eines 
Couvert.s betragt 72 Jj. dån. =  16 Jfix Eine. elegante Equi- 
page steht zur Disposition der Reisenden. Seit dem N eubau 
w ird dieses Hétel fiir das erste der Stadt angesehen und 
erfrout sich einer im m er'steigenden Frequenz.,

Gloetta, Mini & Scherflg.

Restauration.
(Ganunel A m agertorv Nr. 37.)

Das E tablissem ent, in welchem alle Arten warm e und 
kalte Speisen servirt w erden, ist dem Publicum den gan
zen Tag vnuntcrbrochen  gedffnet.
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Gafé’s und Gonditoreien.

GIANELLI &. COMP.
Ecke des Konigs-Neumarkts und der Ostergade am 

H6tel d’Angleterre.

JACOB MINI
Ecke des Konigs-Neumarkts und der lille Kongensgade 

dem koniglichen Theater vis å vis.

PLEISCH’S GONDITOREI
Amagertorv Nr. 2 

dem Christiansburger Schlosse schragiiber.

MINI &  A PORTA
Nytorv Nr. 89 

dem Rathhause vis å vis.

Diese vier Café’s und  Conditoreien, in dem lebhaf- 
testen und  schonsten Stadttheile Kopenhagens belegen, 
sind den geehrten Reisenden in jeder Hinsicht als die be
sten und gentilsten der Stadt anzuempfehlen.
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J. S. HAIIN’S Wechsel-Comptoir
(Store Kjobinagergade Nr. 21) 

wird den geehrten Fremden empfohlen. Zum b e -  
stimmten Tages-C ours werden hier alle Sorten 
in -  und auslandischer S ilber-, Gold- und Papier- 
Yaluten e in -  und ausgew echselt.— W echsel-U m - 
satz auf fremde Platze wird aufs billigste besorgt.

Koniglich privilegirter

im t>
von

Henriques & Petersen
Kopenhagen, O sterstrasse Nr. 72, im  ersten Stock.

In diesem E tablissem ent, das einzige dieser Art am 
hiesigen Platze, findet man stets eine scbone und reich- 
haltige Auswahl verscbiedener

in G old, S ilber, B ronze, Elfenbein , P erlm u tte r, Holz, 
Achat u. s. w .,

Historische und ethnographische Gegenstande,
antike W affen , M anuscripte, Gemdlde, Kupferstiche, 

seltene und antike M unzen und Medaillen, 
Naturalien und seltene Conchilien, chinesische un d  indi- 

sche RaritSten,* ’
Gefdsse, Gruppen und Figuren  

in Japanischem , Meissner un d  anderem  Porzellan, 
Gemmen, Mosaiken und Emaillen.

Jledjte antike f)øintø unii |5rabattUr &pit3en. 
Auch findet m an daselbst eine reiche Auswahl von 

E delsteinen  
aller Art ,  als D iam anten, R ubinen, Sm aragde, åehte 
orientalische Perlen, Bandperlen, Bernstein, nebst an
deren zum Juwelenfache  gehorenden Sachen.
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(Norregade N r. 45.)
Grosses, schones R eithaus, des Abends durcli Gas

flammen erleuchtet. Reitschule  fiir Damen und  Herren.
Dreissig elegante und wohl zugerittene Blutpferde 

konnen vom Publicum  entw eder in derB ahn selbst benutzt 
oder auch zu Spazierritten verliehen w erden.

Bereiter des Etablissem ents : Herr Carl Gauthier.

HIPPODROM zu KOPENHAGEN

H U d j c t t i i c u s  itttfc © p t i n t s
Kongens N ytorv N r. 353. 

(Konigs-N eum arkt Nr. 353.) 
empfiehlt sein w ohlassortirtes Lager in nachfolgenden Ar
tikeln :

Reisszeuge.
Eine vorziigliche Auswahl von ausgezeichnet gut gearbéite- 
ten und schon ausgestatteten Reisszeugen von der kleinsten 
bis zur grossten Gattung, m it Reductions-Stangen und 
Stelhvinkeln; ausserdem  von einzelnen Zirkeln , Reiss- 
federn und  verschiedenen Z eichnen-Instrum enten.

Brillen und Lorgnetten
sowohl Volleson’sche (periskopische) als auch von ge- 
w ohnlichem  Schliff. Ein grosses Assortim ent von Brillen 
von der einfachsten bis zu der feinsten Fassung, als in 
Stahl, Horn, Schildkrot, N eusilber, S ilber, vergoldetem 
Silber und G old; desgleichen von Lorgnetten in allen oben 
genannten Einfassungen.

Fernrohre. ,
Feld-, Jagd-, Taschen- und See-Fernrohre von den klein
sten bis zu den grossten, von den einfachsten bis zu den 
elegantesten ; doppelte un d  einfache Operngucker.

Barometer und Thermometer.
Yerschiedenartig ausgestattete See- und Stuben-Barom e- 
t e r ; Therm om eter zu verschiedener Yerwendung; Grad
m esser fiir allerlei F lu ida; Spirituswaagen nach dem bei 
dem Zollwesen eingefiihrten Muster.
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Ferner findet m an Taschen-Bussolen (Compasse), Octan- 

te n , M ikroskope, L u p en , B renn- und Panorama-Glaser, 
Leseglaser auf Stativen, W inkelmaasse, Niveaux, Visirstabe, 
Berzelius-Lampen, Platina-Feuerzeuge etc. e tc . ; Nivellir- 
und Landm esser-Instrum ente nach neuester verbesserter 
Construction m it allen dazu gehorenden A pparaten , die 
auch jedes einzeln abgegeben w erden.

Sammtliche obengenannte Artikel w erden dem geehr- 
ten Publicum  zu festen und zugleich billigen Preisen em - 
pfohlen. Auf alle sonstigen in m ein Fach einschlagenden 
Gegenstande w erden Bestellungen angenommen und  Repa- 
raturen ausgefiihrt.

3* W.  Itøør,
M e c h a n i c u s  u n d  O p t i c u s .

Konigs-Neumarkt Nr. 353.

Pianist Georg Grothe
empfiehlt sich den geehrten Reisenden zum M usik-Unter- 
richt. Niihere Auskunft ertheilt die Buch- und  Musikalien- 
Handlung von C. C. Lose & Delbanco, Gothersgade Nr. 348.

C. C. M S I  & MLBANCO  
Citd) ■ un> iKuft Katim - ̂  anMung

Gothersgade Nr. 348, am Konigs-Neumarkt.

Dies ist das einzige Etablissem ent Kopenhagens, wo der 
Buch- undM usikalien-H andel vereint ist. Es empfiehlt sich 
durch  ein reichhaltiges Lager auslandischer und  dånischer* 
L iteratur und  Musikalien, und  m acht die geehrten Reisen
den besonders aufmerksam auf sein Assortiment der besten 
Reiseliandbiicher, Post-, Dampfschiff- und  Eisenbahn- 
Karten, jPrøsjøectevonKopenhagenundUm gegend, sowohl 
schw arze als colorirte. Die Handlung besitzt eine vorzug- 
liche m usikalische Leihbibliothek  von 25,000 Num m ern. 
F liigel und  tafelformige Pianofortes werden m onatsw eise 
verm iethet. Bestellungen auf elegante Visitenkarten  w er
den in 2 4 Stunden prom pt ausgefiihrt.
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P .  W .  O L S E l f
Eonigl. Hof-Musikalien- und Instrumentenhåndler

in Kopenhagen,
(Viingaardstrasse Nr. 144, in der Nahe des 

St. Nicolai-Thurmes) 
ujcldjer }UgletrJ) ein vtuskuuftø^ureau flir mufthaltfdje 

t̂ngelegentjfitctt jetra: 5 lr t  beftøt., 
etnpfiehll sich m it einem auserw ahlten Sortim ents-Lager 
der neuesten Musikwerke des In - und Auslandes, Forte
pianos un d  anderen m usikalischen Instrum enten, achten 
rom ischen, neapolitanischen und verschiedenen anderen 
Sorten Saiten, italienischem  Colofonium, liniirtem  Noten- 
papier, wie auch anderen Kunstgegenstanden etc. etc. — 
Ausserdem  besorgt diese Handlung den Ankauf und die 
Versendung aller Arten von m usikalischen Instrum enten, 
empfiehlt und besorgt geschickte M usiklehrer fiir alle Fa- 
cher der Tonkunst und ertheilt iiber alles auf Musik Beziig- 
liche Rath und Auskunft.

Im Verlage von P. W. Olsen in Kopenhagen erschien :
Canthal, A. M., ,,W iedersehen“ , Galopp fiir Pfte. o Ngr.
Ernst, H. W-, Une pensée pour P iano.....................  7 1/* -
Jettel, Variationen fiir Pfte. iiber dieM elodie ,,Der

tapfre L an d so ld a t" ........................................15
Paulli, La Valse, More. de Salon pour Pfte............  71/- -
------  Das Conservatorium , Vaudeville -  Ballet,

co m p le t. > ............... .........................................2 »
Nr. 1. E ntrée des é lé v es ..................  7 1/. -

-  2 . Pas d ’é c o le .............................. 10
-  3. Intr. et P o lk a ...........................  7 ‘/j -
-  4. Contredanse des grisettes . . 7 1/- -  

------  Der Hahnentanz aus Holberg’s Komodie:
„Die M askerade" ....................................... ..  7 yi -

Rongsted, C., Marsch fiir die Leibjager , ............... ..5
Sonntags-Echo, A m ag ertan z ................................. ... . 7 1/ .  -
Weyse, C. E. T ., Ouverture de l’opera: ,,Une

aventure dans le jard in  du r o i " ............ 10

F iir Orgel.
Hjertstrand, Leichte O igelstiicke.............................. 12 */2 -
------  Volksmelodien fiir Orgel oder Pianoforte .1 5
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3Die Æudjtjcmtrhmø

Pilestrade (Querstrasse der Ostergade) 
erapfiehlt den Reisenden ihr reichhaltiges Lager von Reise- 
buchern, Karten  un d  W erken aus allen Zweigen der Lite
ra tu r. Die bedeutendsten deutschen und danischen Jour- 
nale  liegen stets zum Durchlesen bereit.

Der Uhrmaeher Louis Urban Jtirgensen
(Firma: Mrbcm .Surgcnfcn’s  Soljne, Gothersgade Nr. 26) 

verfertigt ausser vorziiglichen Uhren Liingeuhren, See- 
Chronom eter und astronom ische Pendeluhren ; hierzu hat 
er ein Etablissem ent m it allen Maschinen versehen, die zu 
Arbeiten dieser Art angewendet w erden.

Camillus Nyrop & Th. Gh. Marstrand
(Store Kjobmagergade Nr. 5.)

Die Fabrik liefert chirurgische Instrum ente, Bandagen, 
kleinere mechanische Apparate, orthopadische Maschinen, 
so auch alle Arten M esser- und  Zeugschm ieds-W aaren. 
Sammtliche W aaren sind m it einem Zw illings-Stem pel 
versehen.

Etablissement physikalischer und optisoher Instrumente
(Store Kjobmagergade Nr. 52.)

Das Etablissem ent empfiehlt sich durch ein bedeuten- 
des Lager un d  eine grosse Auswahl besonders eleganter 
Brillen, Lorgnetten, Operngucker, See- und Feld-Fet'n- 
rohre, Mikroskope, D aguerreotyp-A pparate, Barome
ter, Areometer, Patent-Kornwaagen  nachverschiedenem  
Gewicht und  Maass, feiner und ordinarer JVaagen, Reiss- 
zeuge  etc. etc.
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§as  €t«bliffiment
von

Sm  M B W J i t t H i  #  M H
S v a r t  e g  a d e  N r .  1 7 0  

(unweit der Ostergade) 
empfiehlt sich den Frem den. Sie finden hier eine reiche 
Auswahl verschiedener bei uns gearbeiteter

Kunstsachen,
wie Scluiitzgegens tande, Nipp sachen u . dgl., in Elfen- 
bein, Perlm utter, Bernstein, Schildkrot und Holz, die sich 

in verschiedenen Grossen und Dessins 
besonders zu Geschenken eignen.

Da das Etablissem ent m ehrere Fabriken in sich schliesst, 
w ie eine Kam m-, Fischbein-, Regen- und  Sonnenschirm - 
Fabrik etc., so ist im Verkaufslocal imm er eine reiche Aus- 
wahl von

Kammen, Regen- und Sonnenschirmen
vorrathig. Ferner

; S t o c k e
von achtem  Rohr wie von Fischbein und Holz,

P f e i f e n ,
Pfeifenkopfe  von achtem  Meerschaum und Porzellan, Ci- 
garrensp itzen  etc. etc-,

C. B. Hanscn’s
M t n b d '  m x 'b  -

(K on igs-N eum arkt N r. 264, fr iih e r  E riksen’s Palais, 
hinter dem Theater) 

das grosste und com pletest assortirte  Magazin Danemarks, 
stets m it Ameublements in dem neuesten Geschmack und 
m it M eubles, die sich gleich sehr durch Schonheit, Be- 
quemlichkeit und Soliditat so wie durch billige Preise aus- 
zeichnen, reichhaltig versehen. Zu geschmackvoller Aus- 
wah.l und  zu Arrangem ents beim  Ausmeubliren empfiehlt 
sich der Besitzer durch m ehrjahrige Erfahrung dazu be- 
fahigt
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A. & W . Jacobsen
(O stergade Nr. 53)

tiennent magasin de toutes 
sortes d'articles de gou t 
de France e t d'Angle- 
terre, consistant en quin- 
caillerie, plaqués, Bron
z e s , cristau x , ■albdtre, 
nacre de perles, bois d’aca- 
jo u , ivo ire , ainsi qiCun 
grand assortiment de mon
tres en or pour hommes et 
Dames, de bijouteries e t de 
joailleries de la derniere 

mode etc. etc.

empfehlen ihr Lager deu t- 
scher, franzosicherundeng- 
lischer Industrieartikel, be- 
stehend aus Galanterie- und  
kurzen W aaren von Stahl, 
Plett, Bronze, Crystall, Ala- 
b a s te r , P e rlm u tte r, feine 
Holzgegenstande, eine gros
se Auswahl von goldenen 
C ylinder-U hren, åchte Bi- 
jouterien und  eingefasste Ju - 

welen im neuesten Ge- 
schmack etc. etc:

I L  M L  I R i y m M x

(Etabliffemmt fiir %rrm-€fimpmmg 
in jrtmu Qkitre

[Ost ' ergade Nr.  6 8 .)

Dieses Etablissem ent befindet sich parterre in dem 
Hause des Besitzers, in welchem zugleich das fiir Reisende 
so interessante ,,A thenåum “ sein Local hat. (Man vergl. 
dieses Buch S. 168.) Es empfiehlt sich der Beachtung des 
Frem den durch ein grosses elegantes Lager fertigerW asche, 
der neuesten und  m odernsten Stoffe zu Rocken, Béinklei- 
dern und  W esten. Ein completer Herren-Anzug w ird auf 
Bestellung durch die geschicktesten Schneider in 24 Stun
den angefertigt. Das Etablissem ent hat ferner eine grosse 
Niederlage achter Pariser und  Londoner Hiite, Hals- und 
Taschentucher, w asserdichter Stoffe in verschiedener Art 
aus Mackintosh’s Fabrik, aller Arten Handschuhe etc. etc., 
kurz Alles was zur vollstandigen H erren-Equipirung ge- 
hort. Es w ird ausdriicklich darauf aufmerksam gemacht, 
dass Alles zu prix fixe no tirt und dieser stets moglichst 
billig gestellt ist.



L. SIESBYE Entrepot des Cigares
N ygade Nr. 93

(au coin de la Skoubogade, au bout de la Wimmelslcaftet)
tien t toujours un bel assortim ent des cigares veritables de 
la Havane, im portés par Bramsen dont-il est le seul com - 
m issionair.
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L. SIESBYE’S Cigarren-Niederlage
N ygade Nr. 93

(Ecke der Skoubogade, am Ende der Wimmelskaft)
hat wie im m er den einzigen Yerkauf von Bram sen’s acht 
im portir ten Havana-Cigarren.

Coiffeur und Parfumeur
(Gothersgade Nr. 22 in der Nahe des Konigs-Neumarkts)

empfiehlt den geehrten Frem den seinen eleganten, neu e in- 
gerichteten S a l o n  zum H a a r s c h n e i d e n  und F r i s i -  
r e n d  l’instar de Paris.

Sein Lager franzosischer und  englischer Parfum erien 
ist stets m it dem Neuesten versehen; auch ist die in 
Deutschland riihm lichst bekannte Schiiler’sche H aartinctur 
dort zu haben.

jG£ST Conversation franQaise et allemande.

W . SCHW ALBE’S 
Lager von Schuhwerk ffir Herren

(Wimmelskaftet Nr. 19, 1. Etage)
ist stets m it einer Auswahl fertiger, schoner und  solider 
Arbeit versehen. Bestellungen jed er Art w erden schnell 
und  gut ausgefiihrt.
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H6tel d’Oresund in Helsingor.
Der Unterzeichnete empfiehlt sein H6tel der geneigten 

Beachtung der Reisenden unter Zusicherung reeller Bedie- 
nung in jeder Hinsicht.

Briggs.

Hotel du Nord in Helsingor.
D erB esitzer empfiehlt seinH6tel, welches in der jiing- 

sten Zeit mehrfache bedeutende Verbesserungen erhalten 
hat, der Aufmerksamkeit der geehrten Reisenden. Im H6tel 
befinden sich eine R estauration , Billard und Café und 
schone Gastzimmer. Ausserdem ist es m it guten Stållen 
und  W agenrem isen versehen.

Gustav Hallstrom junior.

Elseneur (Helsingor).

i .  B M Y I n l M 8§ © IK I
Steengade N r , 146, dem Fischmarht gegenuber, 

empfiehlt sein Geldwechsel- und Banquier-Geschåft.

!M £ \T O M S i> @ [N I
Steengade Nr. 146, dem Fischmarht gegenuber, 

empfiehlt sein stets assortirtes Lager von åchten, direct 
im portir ten H avana-C igarren  in verschiedenen Sorten, 
Qualitåten undV erp ack u n g en u n d b itte t zu bem erken, dass 
keine anderen als n u r im portirte Havana-Cigarren gefiihrt 
w erden.

Elseneur (Helsingor).

Steengade Nr. 146 
empfiehlt sein neuetablirtes Lager von Mode- und Manu- 
facturw aren, sowohl in H erren- als Damenartikeln.



12 ANZEIGER FUR FREMDE.

Store K jobmagergade N r. 17, erste E tage, Ecke der 
Silkegade ,

ein offentliches Etablissem ent wie seiner Zeit die Berliner 
Zeitungshalle und wie die jetzige Ham burger Lesehalle, 
besonders zweckmåssig fiir Reisende. Man findet hier eine 
grosse A usw ahl der bésten politischen, literarisclien  
und belle tris tis c hen B lå tier Deutsehlands, Frankreichs, 
E nglands, Belgiens und Nordamerika'’s, so wie alle 
dergleichen in Danemark erscheinende. Die bedeutend- 
sten literarischen N euigkeiten , nam entlich alle neuen 
Erscheinungen der danischen L iteratur. Durch tagliclie 
N euigkeitsbulletins  w erden sowohl die Postnachrichten 
als auch andere Tagesneuigkeiten von politischem Inter
esse sofort zu r Kenntniss des Publicum s gebracht. Der 
autenthische Charakter der Privatm ittheilungen des Avis- 
Salons haben diese zu einer Quelle fiir die Tageblatter ge- 
m acht und ha t dem Etablissem ent in der kurzen Zeit seines 
Bestehens einen schnellen und guten Ruf sogar im Aus- 
lande verschafft. Der E intrittspreis ist ausserst massig, fiir 
einmaligen Besuch 8 Jj. ( = J l 3/ 4 Styr) , fiir 8 Tage 48 JS. 
(—  11 l/i Styr) , fur \ Monat \ Rbdlr. ( =  221/. Styr) , fiir 
1 Quartal 2 Rbdlr. 48 ./C ( = 1  261/2 Styr). Die Abonnen
ten haben ausserdem  freie Benutzung einer in der danischen, 
deutschen , franzosischen und englischen L iteratur reich 
versehenen Bibliothek. Mit dem Etablissem ent verbunden 
sind Circiilalions-LesegcsellschaJtcJi der deutschen, fran
zosischen und englischen L iteratu r; es finden sich hier 
vor die neuesten und besten belletristischen, literarischen 
und illustrirten Journale, die vorziiglichsten W erke aus der 
Rom anliteratur, der Reisebeschreibung u . s. w ., dia w o- 
chentlich an die Theilnehm er versendet werden. Mit dem 
Salon ist ein Café verbunden, wo die iiblichen Erfrischun- 
gen gegen massige Preise zu haben sind.

A. G. SALOMON
Buoh- und Å ntiquar-H andlung in Kopenhagen

(Gammel Strand Nr. 12] 
empfiehlt ih r antiquarisches Lager, 30,000 Bande, in allen 

Fåchérn und vielen Sprachen.
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Universitåts-Bnchhandlung
von é.

å l & l «  C R . B 1 K  a i i ®
Konigs-Neumarkt Nr. 206 in Kopenhagen.

Buchhandlung
far danische und auslåndische 

Literatur.

Seul Dépositaire  
des principaUx Éditeurs de Paris  

pour le Danemark et le Norvége.

Post- und Reiséhandbiicher.
Wegweiser fiir die besuchtesten Gegenden und Stådte. 

Karten, Plane, Panoramen.

Kunst- und Prachtwerke. 
Kupferstiche und Lithographien.

Reiche Auswahl
geschmackvoll gebundener W erke aus allen Zweigen der 
L iteratur, in danischer, deutscher, englischer und franzo- 
sischer Sprache. Bibeln und Gebetbiicher. Taschen- 

bticher. K inder- un d  Jugendschriften fiir jedes Alter.
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Hotel d’Angleterre in Kopenhagen.
Besitzer W. C. Kriiger.

Dieses H6tel, welches gut und  zeitgemass eingerichtet 
ist, liegt am Konigs-Neumarkt, dem schonsten Platze der 
Stadt. Die vorziigliche Lage desselben im Mittelpunkte Ko
penhagens, so wie dessen langes und begrundetes Renom- 
m ée fiir billige und prom pte Bedienung sicherten diesem 
H6tel stets einen zahlreichen Besuch. Man findet dort ver- 
schiedene Zeitungen, Gesellschaftslocale, Equipagen etc.

. B. A. MEYER &  SOHN
K unst- und P a p ier - Handlung

Pilestradet Nr. 80 nahe den Klareboden.
Plan von Kopenhagen  und  den Vorstådten.
Då/iische Prospecte.
Verkauf von Papier und  allen Sclireib- und Zeichnen- 

Materialien* C omp toir-Artikel u . s. w.
Eine bedeutende Sammlung Gemalde, Kupferstiche, L i-  

thographien , V orlegeblåtter, Kunstsachen, Galan- 
terie- und Luxus-Art\ke\ u. s. w .

E tablissem ent fiir lithographische  un d  typographische  
Arbeiten, Buchbindung  und  Vergolderarbeiten  etc. 

=  Prix fixe. =

økanMnairifdjer tterlaø
von

©ÅSd ©o il mm qgo mmm0
(Vorrathig in alleii Buchhandliingen Danemarks.)

Nordischer Telegraph.
Eine W ochenschrift fiir die Geschichte, L iteratur und Kunst 
Skandinaviens und  der Niederlande. W dchentlich eine 
Num m er von 36 Spalten hoch 4. Preis vierteljahrlich 

>1»/» Thlr.
Die bereits erschienenen zwei Bande enthalten eine 

grosse Zahl von Aufsiitzen, geeignet ein klareres Licht iiber
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die wenig gekannten und vielfach verkannten politischen, 
socialen und literarischen Verhåltnisse Aes skandinavi- 
schen Nordens. '  i

SØST Probenummern sind in allen Buchhandlungen gratis 
zu  haben.

Allen, C. F., Geschichte von Danemark
von der altesten bis auf die neueste Zeit. Mit dem Portrait 

Christians IV. Preis 1 Thlr. geb. 1 ^  Thlr.

Andersen, H. C., Gesammelte Werke.
Vom Verfasser besorgte Ausgabe. 35 Båndchen a -10 Ngr. 

Einzeln sind zu haben & Bd. 10 Ngr.
Der Improvisator. 3 Bde. O. Z. 3 Bde. Nur ein Ueiger. 3 Bde. 

Marchen. 5 Bde. Bilderbueh. Reiseschatten. Bazar. 4 Bde. fta- 
phaella. Agnele. Der Mulatte. Die Gliicksblume. Gedichte. 3 Bde. 
Ahasverus. 2 Bde. Die zwei Baronessen. 4 Bde.

Andersen, H. C., Ausgewåhlte Werke.
5 Bde. Preis 5 Thlr. geb. 6 2/ 3 Thlr.

Andersen, H., G., Gesammelte Marchen
in 1 Band. 1 Thlr. geb. 1 '/3 Thlr.

Andersen, H. G., Bilderbueh.
Miniatur-Ausgabe. geb. m it Goldschnitt 25 Ngr.

Beitråge zur schleswig-holstein. Frage
von Krieger, Allen, Paulsen, Werlauf, Ostwald und Twiss. 

Preis 1 Thlr.

Bernhard, Garl, Gesammelte Werke.
1 4 Bde. 1 4 Thlr.

Einzeln sind zu haben :
Novellen, fi Bde. 6 Thlr. Christian VII. und sein Ilof. 3 Bde. 

3 Thlr. Christian II. und seine Zeit. 4 Bde. 4 Thlr. Das Gliieks- 
kind. 1 Thlr. Zwei Freunde. 1 Thlr.
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Beskow, B. v., Schwedische Tragodien,
iibersetzt von Adam Oehlenschlager. 3 Bde. 2 Thlr.

Blom, G. P., Das Konigreich Norwegen
statistisch beschrieben. Mit einem Yorw ort von Carl Ritter.

2 Theile. Mit zwei colorirten Karten. 41/.  Thlr.

Heiberg, Joh. Ludw., Dramatische Schriften.
Deutsch von K. L. Kannegiesser. 2 Bde. 1 Thlr.

Hertz, Henrik, Ansgewåhlte Schriften.
3 Bdchn. 1 Thlr. geb. 1 J/3 Thlr.

Hertz, Henrik, Konig René’s Tochter.
Deutsch von F. A. Leo. Minia tur-Ausgabe m it Goldschnitt. 

25 Ngr.

Orsted, H. G., Der Geist in der Natur.
Deutsch von K. L. Kannegiesser. Nebst einer biograplii- 
schen Skizze von P. L. Moller und m it dem  Portrat des 

Verfassers in Stahl gestochen.
8 . Broch. Preis \ Thlr. 10 Ngr. In eleg. englischem Einband 

\ Thlr. 20 Ngr.

Skandinavische Bibliothek.
Eine Sammlung der vorziiglichsten Erscheinungen auf dem 
Gebiete der schonen L iteratur Skandinaviens. Erscheint 

in Båndchen a \ 0 Ngr.

Erschienen sind Bdchn. I — IY, enthaltend :
B a s  ittem ucttn

Ilerausgegeben von Emmanuel St. Hermidad. Deutsch von
F. A. Leo. 4:Bdchn. \ Thlr. 10 Ngr.

Druck von Breitkopf und Hartel.


