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Verzeichnis der besprochenen Bücher.

Castellani, C., Catalogus codicum Graecorum qni in bibliothecam D. Marci
Venetiarum inde ab anno MDCCXL ad haec nsque tempora inlati snnt. 175.

Catalogue, Classed, of printed books [of the National Art Library South
Kensington]: Ceramics. (By W. H. James Weale.) 12(1.

Catalogue des inconables ne la bibliotheqne de la ville de Colmar s.

Pelleehet, M. 40.

Catalogue de la bibliotheqne de la ville de Poitiers s. Lievre, A. F. 251.

Catalogus bibllothecae musei nat. hnngarici. 1. Incunabula. Leirta Hor-
v4th Ignacz. 123.

Chatelain, Aem., s. Denifle, H. 324.

Denifle, H., et Aem. Chatelain, Inventarium codicum manusoriptorum
capirali Dertusensis. 324.

Deuiker, .1., Bibliographie des travau.\ scientihques piibliAs par les sochites

.savantes de la France. I, 1. 129.

Ebner, Adalb., Quellen u. Forschungen zur Geschichte und Kunstgeschichte
des Missale Komaniim im Mittelalter. Iter Italicuni. 574.

Goedeke, Karl, Gmndrifs zur Geschichte der deutschen Dichtung. 2. Aufl.
13. n. 14. Heft. 39.

Gutenäcker, J., u. E. Renn, Verzeichnis der Programme und Gelegenheits-
Schriften, welche an den Kgl. Ba^-er. Lyceen, Gymnasien u. Lateinschulen
vom Schuljahr IS23—24 an erschienen sind. V. -\bt. 515.

Handbook 7 [of the University of the State of New York]. New York
Library School, Albany N. Y. 38.

Horvath, Ignacz, s. Catalogus biblioth. musei nat. hungar. I. 123.

Inventarium codd. mss. eapitnli Dertusensis s. Denifle, H. 324.

Katalog der Bibliothek des Baron Bmkenthal'schen Museums in Hermann-
Stadt. 575.

Katalog der Hss. der Königl. Bibliothek zu Bamberg s. Leitschuh,
Friedr. 250.

Kofel, Heinj., Chronik der Buchbinder-Innung zu Leipzig 1544— 1894. 128.

Legrand, Emile, Dossier Rhodocanakis. 174.

Leitschnh, Friedrich, Katalog der Hss. der KUnigl. Bibliothek zu Bamberg.
I. 2, 2. 250.

Lievre, A. F., Catalogue de la bibliotheque de la ville de Poitiers. 1. 251.

Lohmeyer, Kari, Geschichte des Buchdrucks und des Buchhandels im
Herzogthum Preufsen. 1. Abth. 407.

Lobme^’er, Karl, s. a. Paoli. 249.

Martini, E., Catalogo di manoscritti greci csistenti nelle biblioteche italiane.

I, 2. 40.

Meyer, Paul, Notice siir ie manuscrit fr. 24862 de la Bibliotheqne natio-

nale. 125.

Meyer, Paul, Notice de deux maiiuscrits de la vie de Saint Remi en vers

fran(;ais ayant appartemi ä Charles V. 125.

Muhlbrecht, Otto, Die BUchcrIiebhaberei am Ende des 19. Jahrh. 412.
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New York State Librarj' School s. Uaudbook. 38.

Paoli, Cesare, GrundriDs zu VorleaunKen neber lateinische Falaeo^raphiu
und Urknndenlebre. II. Schrift- u. Buecherwesen. Uebers. v. Karl Loh-
ineyer. 219.

(Pe liechet, M.,) Catalogue des iucunables de la bibliotheqne de la ville de
Colm.ar. 40.

Picot, Emile, Coup d'oeil sur l'histoire de la typographie dans les pays
roumains au XVI° siede. 30.

Poole, William Frederick, The University Librarj' and thc University Curri-

culum. 127.

Potthast, Aug., Bibliotheca historica medii aevi. 2. Aufl. 1. Halbbd. 34.

Priebsch, B., Deutsche Handschriften in England. I. 513.

Uenn, E., s. Gutenäcker, J.

Richter, Paul, Geschichte der Berliner Buchbinder- Innung. 128.

Schlirmann, Angust, Der deutsche Buchhandel und seine Krisis. 249.

Schwenke, PauH Hans Weinreich und die Anfänge des Buchdrucks in

Königsberg i. Pr. 320.

Weale, W. H. James, s. Catalogue. 126.

Zedier, Gottfried, Geschichte der Universitätsbibliothek zu Marburg. 400.
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Namen- und Sachregister zu den kleineren

Mitteilungen.

Adheiuar von Chavannes. 519.

Adreftbuch, Neues
,

des deutschen
Buchhandels. ‘277.

Affb, Ireneo. 275.

Ahn, Biblio^. Seltenheiten d. Trnber-
litteratur, Berichtifrangen. ano.

Alciato. Andrea, Kn^Iemata. 3S2.

Aleander, Hieronymus. 519.

Alesins, Manfred. ’<M.

Alexander de Villa -Dei, Doctrinale.

32S.
Altes Testament, l bersetzmig ins

Spanische, 1553. IM.
Altona, ültestes /e!tiingswe.sen in. 524.

Ainadis von Gallien, älteste Aiisgal>e.

139.

Aniauldet, Pierre. IM.
Aron, R. 52S.

Auktion von Beethoven- u. Ooethe-
briefen. IM, 321. 3M.

— des .neuen deutschen Bilcher-

schatzes“. 2M 434.
— der Bibi, des Grafen Paar. 2s(>.

— Verna. 4Ö. 17S. 271. 435.

•\ulsiger Papiermühle. 521.

Ausstellung von Bilderbüchern etc. in

Hamburg. IM
—

. intcmation., moderner Bllcher in

Paris. 281.

Austausch, internationaler, offizieller

Drucksachen. 42<i.

Autoren, gleichnamige, Untorscheidung
in Bibliothekskat^ogen. 27.5.

-\very arcbitectural library. 2115.

Ayer, Kdward E. 2K4.

Bade, Josse. 519.

Baer's Reproduktion von ,Lncifers
vaP. 13S. 18ti.

Bahr, J, v., u. Th. Brandberg, Ujisala

Universitets Matrikel.
Barack. AL
Basler Btichermarken. 432.

Bauch, Gustav. 530.

Bauern - Praktik von 1508, Neudruck.
429.

Baumann, Johann. 139.

Bayerns Bibliotheken, Etat. 131.

Beck, R., Uber Chr. Daum. 518.

Beer, Rudolf. 435.

Beethoven-Autographc d. Kgl. Bibi,

io Berlin. 252.

Beethoven- u. Goethebriefe -.Auktion.

IM 32L 3M.
Beihefte des C. L B., Preis. 52.

Bembo, Pietro. 527.

Bergmann, Paul, Analeetes belgiques.
434 .

— H. Armand Heins, Reproduktion
aus der Genter Hs. des Olivier de
Castille. 271.

Berichtigung des Bulletin des Brüsseler

intern, bibliogr. Instituts. 425.

Berichtigungen. 139. 184. IHfi. 530. 585.

Bernau, Friedr., über d. Leitmeritzer

Gesangbuch. 5L
Bemonlli, C. Chr. 432.

Biagi, Guido. 2115.

Bibel, Gutenbergsche 42 zeitige, iu

Klagenfurt. 2(il.

Bibehnaniiskript, Codex N. 428 ,

Bibelübersetzung, alte kroatische, liil,

184. 211.

Bibliographie über Bismarck. 271.

— über Job. Borkeurod. 52.
— über Samuel Dilbaum. 529.

— über die Docenten der A'ale Uni-

versity. 52.

— über Sam. Haringhonk. 27n.

— Uber Jnvenal. 433.

— Uber 'rimanii Kcmner. 435.

— der deutschen Kolonial - I.itteratur

1893—94. 2HL— zur Knlturgeschichte. 279.

— der Lope de Vega-Littemtnr. 52h.
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Bibliographie Uber Marie Antoinette.
•133.

— von Melanchthons Reden. 530.

— Uber Joh. Jak. Merlo. 526.

— Uber Pestalozzi. 52S.

—
,
physiologische, Regeln dafUr. 181.

— Uber Plimus. 43-3.

— polnischer medizin. Arbeiten. 529.

— Uber den Abb6 Privost. 434.

— Uber Rudolf Roth. 526.

— Uber Wnllenstein. 433.

Bibliügraphleen einzelner Gelehrter.

278. 526.

Bibliographische internst. Konferenz
in Brüssel. 266.

— Konferenz in Florenz. 580.

Biblioteca critica delle letteratura

italiana. 336.

Bibliotheca bibliographica Italica, I.

Jahresnachtrag. 434.

Bibliothek von Emst Curtius. 580.
— von Augnst Dillmann. 186.

— Gneist’s. 136.

— Herzog Jakob's v. Kurland. 45.

— des Papstes Julius II. 624.
— von J. Overbeck. 335.
— Eraest Renan 's. 136.

— des Grafen Riant. 336.

— Rudolf Roth 's. 577.
— Heinr. v. l'reitschke's. 577.
— Karl Vogt's. 334.

Bibliothekar-Konferenz, internst., 1897.

525.

Bibliothekare, Gehälter der Österreich.

48. 270. 334.

Bibliotheken (im Alphabet der Ortsnamen).

Aachen, Bibi. d. Teclin. Hochschule.

44 (Schenkung).
Avignon. 133 (Haurdau znm Hs.-Kat.).

Baltimore, Enoeh Pratt Free Libr.

519.

Basel, Uni V.- Bibi. 133.

Berkeley. 423.

Berlin, Bibi. d. Akad. d. Kilnste. 326.

—
, Kgl. Bibi. 134 (Verzeichn, der
Ilandbibl. d. Lesesaales). 252 (Beet-

hoven -Autographe). 578 (Leihver-
kehr mit d. preufe. Univ.-Bibl.).

- -, Bihl. d. Korporation d. Berliner

Buchhändler. 135.

—
,
Bibi. d. Kuastgewerbe- Museums.

•252. 413. 516. 577.

—
,
Lesehallen, 279. 516.

—
, Hihi, des Reichstags. 253 (Kat.

d. Ilandbibl ).

Bern. Lundesbibi. 418.

—
,
.Studtbibl. 262 (Kat. d. llss. zur
Kchweizergcsch.).

Kremen, Stadtbibi. 413. 414.

Breslau, Un.-Bibl. 42 (Prämiierung in

C'ldcago). 414 (Katalog d. Brieger
Masikaliensamml.).

Brüssel, Kgl. Bibi. 45. 419.

Buda|)est, Bibi, der ung. Akad. der
\VLs.sensch. 578.

—
,

Bibi. d. Ungar. National- .Museums.
‘260 (Zeitungssamml.).

Cambridge, Engl., Colleges-Bibi. 329
(Hss.-Kat.).

—
,

Ma.ss.
, Harvard College. 433

(Dantebibl.).

Celle, Kirchen- Ministerial-Bibl. 131.

326.

Cliarlottesville. 46,

Chicago, Newberry Library. 264
(.Schenkung Edw." E. Ayer's).

Christiania, Univ.-Bibl. 262.

Coimbra. 46.

Czernowitz, Univ.-Bibl. 328.

Dortmund, Bibi, des Oberbergamts.
414 (Katal.).

Dresden, Bibi. d. Technischen Hoch-
schule. 253.

Erfurt. Bibi. d. .Colleginm majus’. 42.

Erlangen, Univ.-Bibl.' 131.

Florenz, Laurenziana. 265 (Photogr.
Vervielfältigung von llss.).

Frankfurt a. M., Rothsehild'schc Bibi.

2.>S.

—
,
Blbl. d. Senckenbergisehen natur-

forsch. Ge-sellseh. 334.

—
,
Studtbibl. 327.

Frelbiirg 1. B.
,

Univ.-Bibl. 44 (Bc-
nntzgsstat.). 414 (Neubau). 415
(ultramontaue Angriffe).

—
,
Volksbibi. 253.

Fulda, Laudcsbibl. 327.

(ienf, Bibi. d. botanischen Sammlung
der Univ. 328 (Seheukung).

Giefsen, Un.-Bibl. 254 (Prämiierung
in Chicago). 516 (Statistik).

(iüteborg. 419.

Göttingen. Univ.-Bibl. 131 (Jahresber).
Göttweig. 417 (Hss.-Kat. 1.

Graz, Univ,- Bibi. 132. 328.

—
,
Volksbibl. 828.

Haag, Kgl. Bibi. 45 (Kat. d. Flug-
sehriffcu.sammlung).

Halle a. S., Bibi. d. Kriminali.st. Semi-
nars. 42.

—
,

Bibi, der Leopold.- Carolin. Aka-
demie. 255 (Cuvier-llss,).
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XI

nalli", L'niv.-Bibl. 12 (Priiiuiierung in

Chicago).
Ilambnrg. Bibl.d. Ver. f.ILGesch. 41.5.

Hannover, Kgl. Bibi, üs (Kat. d.

Leibniz-Hss.).

Heidelberg, Univ.-Bibl. liä (Neubau).
Heilbronn, Gymn.-Bibl. 43.

Helmstedt, Bibliotheoa Julia. 255.

Jena, Volksbibi. 178.

Kassel, Landesbibi. .727. 577.

Klagenfurt. 2fil.

Königsberg. 577.

Kopenhagen, Kgl. Bibi. 21i2 (.lahres-

bericht).

Kronstadt. 417.

Leiden, Bibi, der Maatscbappij der
Nederlandsche Letterkunde. 41h.

—
, Un.-Bibl. LIll (Katalog der An-
schaffungen aus der Tborbeeke-
Stiftung). 2fiS (Geschenke).

—
,
Wallonische Bibi. 2ti7.

Leipzig, Bibi. d. BiSrsenvereins deut-
scher Buohhändl. 131 (Samml. v.

Ktablissements - Cirkularen).

—, Stadtbibi. 577.

—
,
L'n.-Bibl. 178.

Lemberg, Ossoliiiskisches Institut. ] 32.

— . Üniv.-Bibl. 4 is.

Lissabon. 1 70.

I.ondon, British Museum. 518.

—
,
London Libr. IIL 170.

—
,
Un.-Bibl. IfL

St. Ia)uis, Mercantile Librar>’. .12».

Lübeck
,
Stadtb. 43. 415. 577.

Luxemburg, Bibi. d. Archäol. Instit.

52 (Kat.).

Madrid, Nationalbibl. 2ii4.

Maibingen. US (deutsclie Hss.).

Mauerbacii. 418.

Meiningen, Ilerzgl. öff. Bibi, .‘fis,

Moskau. 58».

München, Univ.-Bibl. 171.

New Haven, Bibi. d. Yaie Uuiv. 4L
329. 58».

New York, Uolumbia College. 2H5. 42.7.

Novalesc. 2ti4.

Nürnberg, German. Nationalraus. 32s

(wertvolle BUchererwerbungeii). .58,7.

Oxford, Bodleiana. 519.

Palo Alto. 4L 427.

Paris. Bibi. Ste. Genevicve. 5hü (Hss.-

Kat).
— , Nationalbibl. L33 (Kat. der Zeich-

nnngen z. Geschichte d. Theaters).

Bibliotheken
,
bayerische. 131 (Nen-

fordemngeii im Etat).

—
,

deutsche, in Chicago prämiiert.

42. '2iL ^

II& (Erwerbimgen a. d. Bibi. Verna).

2li4 (V'ereitelter Diebstahl). 32U
(Katalogisier, d. Doctrin. d. Alex, de
Villa-Dei). 134 (Kat. d. franz. Hss.).

519 (Notioes et extraits des mss.).

519 (Hss.- Erwerbungen 1894—9^
Peoria. 179.

8t. Petersburg, Kais. Off. Bibi. 519.

—
, Univ.-Bibl. 427.

Philadelphia, Un.-Bibl. Ifi,

Pomposa. 519.

Posen, Landesbibi. 255.

Prag, Bibi. d. Kunstgewerbl. Museums
d. Handelskammer. 260.

—
,
Bibi. d. Vereins f. Gesch. d. Deut-

schen in Böhmen. 521.

Reun, Stiftsbibi. 172.

Rom, Vaticana. 429 (Verbot, Bücher
auszuleiben). 429 ff. (Griech. Cdd.
aus Urbino).

Rothenburg o. d. Tanb., alte Ratsbibi.
256.

.Strafsburg, Stadtb. 12. 260.

—
,
Un.- u. Landesb. 41 (Einweihung

d. uenen Gebäudes). 119 (Die Klagen
Uber dasselbe). 259 (Schwedeler-
Meyer Uber dasselbe).

Toronto, Univ.- Bibi. 133.

Tübingen, Un.-Bibl. 511 (Bibi. Roths).

Upsala, Univ.-Bibl. 420.

Urbino. 42o.

Utrecht, Bibi. d. Reguliereuklosters. 15.

—
, Üniv.-Bibl. 329 (Geschenk).

Verona. Kapitelsliibl. 264.

Waidliofen a. d. Ybbs, Bilil. d. Liindes-

Unterrealscbnle. 134
Wernigerode. 12 (Hss.-Versendg.).

Wien, Hofbibi. 132 (Instruktion f. d.

Katalogisieningsarbeiten). 129 (2
neu erworbene Hss.).

—
,
Un.-Bibl. 261. 4 lv

— . Volksbilü. 261.

Wilhelmshöhe. 577.

Wittenberg. Seminar-Bild. 517.

WUr/.burg, Un.-Bibl. 1 .7 1

.

260 . 328.577.

Wuiisiedei. 41.5.

Zürich, Kantonsbibi. 4 is.

—
,
Bibi d. pbilol.-pädagog. Seminars.

133 (.Schenkung).
Zwickau, Ratsscimibibl. 299 (Kat. d.

Musikwerke). 518 (BUelier Daums).
Zwitlau, Volksbibi. 132 (3. Jabres-

bericht).

Bibliotheken, kathol., in Kärnten. 261.

— Preufsens. 133 (Etat).

— , schottische, patr. Hss. derselben.

120 .
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Bibliotheksbau in Kronstadt 1547. 417.

Bibliothoksexamen, preufsisches. 837.
426.

Bierens de Haan, David. 263.

Bilderbücher -Ausstellnng in Hamburg
184.

Billings, John Shaw. 526.

Bismarck - Litteratur. 274.

Bisticci, Vespasiauo di. 519.

Block, Cornelis, Kronik van het Kegn-
lierenkloostcr te Utrecht. 45.

Bodemann, £., Die Leibniz-Hss. der
Kgl. öffeiitl. Bibi, zu Hannover. 1 78.

Boele van Hensbrock, P. A. M. 526.

Boeles Uber alte Drucke betr. Fries-

land. 270.

Börner, A., Uber Timann Kemner. 43.5.

Bo^ortegnclse, Norsk, for 1 893. 263.

BoU, F., Uber das Internat, bibliograph.
Institut. 267.

Bonaventura’s Speculum vitac Christi,

seltener Druck. 428.

Burderle, A. de la, Mescbinot. 2SU.

Borkenrod, Joh., Bibliographie. 52.

Boucher. 520.

Brandberg, Th., u. J. v. Bahr, Upsala
Universitets .Slatrikel. 335.

Braut, Seb., Beschreibung v. Deutsch-
land. 580.

Braun, E., Beiträge zur (lesch. der
Trierer Buchmalerei. ,S37.

Braunsberger, 0 ,
Kpist. et acta Petri

Canisii. 682.

Brentano, Fr/., u. Antonie, Nachlals.

186. 327. 335.

Brockhaus’ Konversation.s-Le.\ikou, 1 4.

Aufl. 50.

Brody, 1). F. 276.

Brose, Ma.v, Deutsche Kolonial-Uitte-

ratur 1893—94. 276.

Bruuet, Giist., Du prix des livres rares

vers la tiu du XIX® sieele. 137.

Bninner, Ueonhart. 527.

Buchdruck in Freiberg. 524.

—
,
erster, in Giclsen. 5t.

— in Hessen (Darmstadt). 584.
— in Kärnten. 527.

— im lauide Uri. 271.

Buchdrucker, franz., Häm., hulläud. in

Italien, italien. in Frankreich. 185.

Buehdruckereien in Österreich unter
F'erdinand 1. 527.

— zu Speier im 15. u. 16. ,lht. 136.

Buchhändlerische Unsitte, eine. 337.

Bachhaudel der Provinz Sachsen. 525.

Buchmalerei, Trierer. 337.

Buclmer, 0., Anfänge des Buchdrucks
und der (’ensur in Giefsen. 51.

Biichcrceusur in Ulm 1548. 528.

Bilchermarken, Basler. 432.

Bilcherpreise, hohe. 137.

BUcherproduktion Deutschlands 1895.

276.

— Englands 1895. 139.

Bulletin des Institut international de
bibliographie. 425.

Burger, K. 131. 334.

Canisii, P., Epist. et acta ed. Biauns-
berger. 582.

Carabellese, Francesco. 272.

Castellani, Carlo, Pietro Bembo. 527.

Catalogue de dessins rel. ä l'hist. du
th^ätre de la Bibi, nationale. 133.

— g6n6ral des mss. fran^ais de la

Bibl. nat. 434.

— g6ndr. des mss. des bibl. publ. de
France. 580.

Catull-Handschrift, neu gefundene. 520.

Caxton- Drucke. 277.

Censur in Ulm 1548. 528.

Chabot, J.-B. 433.

Chavannes, Adhemar von. 519.

Chicagoer Ausstellung, Prämiiemug
deutscher Bibliotb. 42. 254. 578.

Cigoi, Alois. 261.

Cipolla, C. 264.

Classiticatiun, Decimal. 266. 267. 330.

333. 42.3. 424. 580. 581.

Claudin, A.. Les origines de Fimpri-

merie ä Limoges. 524.

—
,
Un tvpograpiie Rouennais oublie.

185.

Codex Lugduneusis des Pentateuch.
49. 178.

— N der Evangelien. 428.

Collegium majus in Erfurt, Bibliotb.

desselben. 42.

Compagnia di Orsanmichelc in Florenz.

272.

Consuetudines feudorum, Hss. der-

selben. 530.

Corpus papyrorum Raineri archiduci.s

Austriae.' 433.

Couderc, C. 434.

Curtius', Ernst, Bibliothek. 580.

Cuvier-Hss. in Halle. 2-55.

Dantebibliothek in Cambridge, Mass.
433.

Daum, Christian. 518.

Dauze, Pierre, Index biblio-icouogra-

phii|ue. 185.

Decimal Classihcation. 266. 267. 330.

333. 423. 424. 580. 581.

Delisle, L. 49. 178. 26ti. 329. 519.

De Raadt, Th., Uber Walter Leonii. 523.

Deutschlands BUcherproduktion 1895.

276.

Dewey, Melvil. 200. 207. 330. 333. 424.
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Didascalia apostulorum, IIs. iu Verona.
•^r.4

Diedi'richs, IL lA.

Dilbaum, Samue). 52i).

Dillniami's, Aiig., Bibliothek. 13)i.

Dissertationen, doppelte Verwertnng
von. ^— u. Programme, dentsche. Statistik.

5h3.

Doctriuale des Alexander de Villa-

Dei. a2ü.
Dorei, L6on, Uber die I’rivatbibl. des

Papstes Julias II. .S24.

Doiiret, J.-B. iL
Dresdner Thietmarhs. ÜL
Druck, alter deutscher, ini Auslande

hergestellt. 332.— von Katalogzetteln seitens der Ver-
leger. 5S1. .‘)S2.

Drucker, Kölner, aus Luxemburg
stammend. 4L

Drucksachen, offizielle, internationaler

Austausch derselben. 42K.

Du Rieu, W. N. ISO. 20.5.

Dyck. SSI.

Dziatzko's Sammlung bibliotheks-

wis.senschaftl. Arbeiten. 3.35.

Eichler, Ferd., Begriff und Aufgabe
der Bibliothekswissenschaft. 42,5.

520
Elischer’sche fioethesammlung. SIS.

Englands Bllcherproduktion. 1 3!l.

Erlafs, Österreich., betr. die Aufnahme
von Pniktikanten. 13.3. 134.

—
,

j>reiifs., betr. die Prllfungs- Kom-
mission flir die bibliothekar. Faeh-
priifung. 42(i.

Estienne, Pari.ser Druckerfamilie. isS.

Etablissements - Cirkiilare
,
.Sammlung

derselben. 131.

Etat der bayerischen Hiblioth. 1.31.

— der preulsisehen Bililioth. 13L
Evangelien. Codex N. 42s.

Evans, E. P. .'»711.

Ex-libris. S25.

— Joh. FiseharCs. 50.

—
,

firäfl. llarrachsches. S25.

— Joh. Tscherte's. 47.

Fagilucus
,

Sigism., Extempuralitates
Wratislaviae. 530.

Falk, F. llfi.

Fecamp, A. .3.35.

Ferdinands L Mandat wegen Aufrich-
tung von Druckereien. 527.

Fetis, Ed. 4 1 1).

Fiedler's Neues Adrefsbuch des deut-

schen Buchhandels. 27C.

Field, Herbert Ilaviland. 425.

Fischarfs, Joh., Biieherzeiehen. 50.

Fischer, Irving, Bibliogr. of the offi-

cers of Yale Univers. 52.

Fischers, Sebastian, Chronik. 52S.

Fiske, Willard. 579.

Florenz, bibliogr. Konferenz in. SSO.

Flügel, G. Lta.

Flugschriften des Ifi. Jhts. iu Rothen-
burg o. d. T. 250.

Französische Thesen 1 S94—^ Zahl.

2IS.

Frati, C., Lettere di Girolamo Tira-

boschi al Padre Ireneo Affö. II.

275.

Freiberger Buchdruck, Gesch. des. 52J.

Friesland betreffende alte Drucke. 270.

Fumagalli, G., gegen die intemat. Ge-
samtbibliogr. isi.

Fumi. L. 521.

FuncK-Brentano
,

F., L’office inter-

national de bibliographie et la Classi-

fication d6cimaic. 200.

Gams Hall in Hampshire. 277.

Garbe, R., Uber R. Roth. 526.

Gasparitz, Ambr., Reim im IL Jahrh.
132.

Gehälter der Beamten der .Stadtliibl.

iu Frankfurt a. .M. .327.

— der Österreich. Bibi.-Beamten. Ais.

220. 334.

Generalkatalog der H.ss. in Österreich.
.333.

Georgische Handschriften in Torre
del Greco. 329.

Germanisches Museum, Katal. d. ge-
schnittenen Holzstöcke. 5S3.

Gesamthibliographie, Brüsseler Unter-
nehmen. ISl. 2ti0. 425. 551.

Gesangbuch, Leitmeritzer. 51.

Gesellsehaftfllr Verbreitung vonVolks-
bilduiig. 427.

Gesetz Uber die Gehälter der Öster-

reich. Bibliotheksbeamteu. IH. 27o.

Giefsener Buehdrnrk, Anfänge. 5L
— Katalog-Kapseln. 254.

Giovanni di Magnavia. 521.

Gleichnamige .Autoren, Unterscheidung
in Bitiliothekskatalogen. 275.

Gneist's, R. v., Bibliothek. 130.

Goethe- u. Bcethovenbriefe -Auktion.
1 HO. .12/. 55/2.

Goethe -.Sammlung der Ungar. Akad.
d. Wissensch. 57s.

Gottlieb, Thdr. 435.

Grape. .Spanien u. d. Evangelium. 5s.|.

Gras bei der Papierfabrikation. 52 1

.

Gregorv, C. R. 42h.

Grenfell, li. P. 335.

Griechische Codices ans Urbino in der
Vaticana. 120,

Digitized by Google



xrv

Griecliische Papyri u. Perganienthss.,
in Ag^ten gefimden. 335.

Oriscbach, E., Katalog der BUcher
eines deutschen Bibliopbiien, Sup-
plement. 335.

Grobe, Die Schätze der Hrzgl. Offentl.

Bibliothek zu Meiningen. 328.

Growoll, A., The profession of book-
sclliug. 185.

Gubrvnowicz, Bronisl. 132.

Günther, .Job. Christ. 276.

Gtinthner, Engelb., Lope de Vega-
Litteratur. 528.

Gurk, Diöcese, kathol. Bibliotheken
derselben. 261.

Gutenberg, Job. 5ü. 137. 527.

—
,
Feier seines SüOjähr. Geburtstags.

335.

Gntenberg'sche 42zeilige Bibel in

Klagenturt. 261.

Haas, Wiih. 132.

Haie, William Gardner. 520.

Ilamann's, Karl, Bemerkungen zum
Cod. S. Simeonis. 138.

Hamburg, Ausstellung v. Bilderbüchern
II. illustr. Kinderschriften. 184.

—
,
Vertilgung wegen Beifügung der

Verf-Vornamen auf den 'riteln der
Schulprogranime. 1 33.

llampe, Th., Aus der alten Ratsbibi.

zu Rothenburg o. d. Tauber. 256.

Handschriften der Berner Sfidtbibl.

zur Schweizcrgesch. 262.

— der Consnetudines feudoruni. 5 0.

— scliottiseher Bibliotheken. 420.
— in Torre del Greco. 320.

—
,
Weiugartener. 139.

Handschriften -Reproduktion,Leidener.
IM). 265. 267.

Handschriften-Versendiing, direkte. 42.

llaringhoiik, Samuel. 270.

Harraeh’sches Bibliothekszeiehen. 525.

Harrissc, Henry, L’Abbf’ Prevost. 434.

Harte), W. v. 264. 435.

Hartniann, M., Ecclesiae S. Mariae in

Via Lata tabularinm. 277.

Hauler. 264.

Haiipt-Bibel-Gesellschaft, itreul's. 525.

Hauptwerke der Bibi, des Kiinstge-

wcrbc-Museums in Berlin. 252.413.
516. 577.

Haiireau, B. 133.

Hediu, Caspar. 530.

Heiueinann, Otto. 520.

Heins, Armand, und Paul Bergmans.
Reproduktion aus der Gentcr Hs.

des Olivier de Ca.stille. 271.

Heitz, Paul, und C. Chr. Bernottlli,

Basler BUchermarkeu. 432.

Helbig, H. 419.

Hellmann, Neudrucke von Schriften
u. Karten über Meteorologie u. Erd-
magnetismus Nr. 3. 429.

Hessen, Zur Gesch. d. Buchdrucker-
kunst in. 584.

Hexapla des Origenes, Mailänder Frag-
ment. .334.

Hofmann von Wellenhof 270. 333.

Holstcnius’ Hss.- Katalog. 186.

Hopkins. Timothy. 47.

Horn, Philipp v. 523.

Howorth, Henry H., über Gutenberg.
50. 137.

Hug, Arnold. 133.

er, Wolfg. 332.S,
V. 137. 184. 277.

uch der kunstbistor. Sammlung,
d. österr. Kaiserhauses 16. 17. Ba.
47. 272.

Jahre.sbericht, 14., der Dantegesell-
schaft in Cambridge, Mass. 433.

.Tahresberichte der Geschichtswissen-
schaft. 431.

lahrcsversammlung der englischen
BibliotheksgeseUschaft. 525.

.lahresverzeichnis d. deutschen Schul-
schriften. 335.

— der osterreich. Schulschriften. 134.
— der deutsclien Univers.- Schriften.

134.

.lakob’s, Herzog v. Kurland, Biblio-

thek. 45.

.laksch, A. v. 527.

.lames, .Montague Rhodes. 329.

Jastrow, .1., .lahresber. d. Geschichts-
wissenschaft. 431.

Jelliuek, M. H. 581.

.lessen, Führer durch die Bibi, des
Kiin.stgewerbe- Museums in Berlin.

252.

Jesus Siracli, Fragmente der hebr.

Urschrift. 334. 520.

Ikonographie der Bibliotheken. 272.

Hg. Albert. 418.

Index biblio-iconographique. 185.

Indian Institute in Oxford. 585.

Indici e Cataloghi. 433. 527.

Innsbrucker Druck v. Zeitungen 1649.

270.

Institut, internationales bibliographi-

sches, 138, 180.266.267.330.423.
425. 580. 582.

Instruktion f d. Ordnung der Titel

im Alphabet. Zettelkatalog. 337,

Internationale Vereinigung für vergl.

Uechtswiss. etc. in Berlin. 426.

Internationaler Aiistaiiscli oftizieller

Drucksachen. 426.
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.Tohsnnea de Ragusiu. 435.

Jousting J. G. Cn. 45.

.lostes, Franz. 52tj.

lirael, A. .S28.

Italienische bibliogr. Konferenz. 580.
Itiratus. 273.
•Inlins’ II., Papst, Privatbibl. 524.

Junker, Carl. 26«. 267. 333. 424. 5S0.

582.

JuTenal-Bibliographie. 433.

Kade, Reinhard, Gesch. d. Freiberger
Buchdruckes. 524.

Kärnten, Anfänge des Buchdruckes in.

527.

—
, ksthol. Bibliutlieken in. 261.

Kalenberg-Dmcke. 435.

Kalischer, A. Chr., Beethoven -Auto-

_
graphe der Kgl. Bibi, in Berlin. 252.

Kampf, Der, um das Dewey'sche
System. 424.

Kampffmeyer, G., Zur Geschichte der
Bibi, in Celle. 131. 326.

^rtographie, oldenburgische. 435.
Katalog d. i. German. Museum Vorhand,
geschnittenen Ilolzstbcke. 583.

— der Randbibi. d. deutschen Reichs-
tags. 253.

—
, intemat. naturwissenschaftl. 581.

^talog-Kapselu, Giefsener. 254.

Katalogzettel, gedruckte. 681. 582.

Kautzsch, R., Holzschnitte der Kölner
Bibel von 1479. 432.

Keinz, Friedr., Wasserzeichen d. XIV.
Jahrh. in Hss. d. K. bayer. Hof- u.

Staatsbibi. 273.

Kemncr, Timann. 435.
Kereszty, Stef., Ein Ungar. Zeituugs-

_
Museum. 260.

Kestner, E., Uber Vespasiauo di Bi-

sticci. 519.
t. K^trzyiiski. 132.

Kirehenarchive u. Kirchenbibliotheken
_in Württemberg. 416.

Kirchenbücher in Braunschweig. 50.
— in Lippe, Birkenfeld, Lübeck, W'al-

deck u. ^haumburg. 270.
— Mecklenburgs. 528.

Knüttel, P. C.
,

Catal. van de Pam-
fletten-Verzameling berusteude i. d.

_
Koninkl. Biblioth. 45.

Kölner aus Luxemburg stammende
Drucker. 51.

Königsberger Bruchstück. 136.

KOppen, Wilh. 435.

Koldewey, Friedr. 255.

Koller, O., u. P. Schulze, Bismarck-
Litterator. 274.

Kolonial-Litteratur, deutsche, 1893—94.
276.

Konferenz
,

internationale bibliogra-

phische, in Brüssel. 266.

—
,
intemalioiutle

,
der Bibliothekare

1897. 525.

—
,
italienische bibliograph. 580.

Konventionelle Lügen im Buchhandel.
336.

Krall, Jakob. 433.

Krieg, R., Kirchenbücher im llcrzgt.

Braunschweig. 50.

—
,
Kirchenbücher in Lippe, Birken-

feld etc. 270.

Kroatische Bibelübersetzung. 137.

184. 277.

Kukula, R
,

u. Trlibner, Minerva. 52.

Kulturgeschicht I icheBibliographie. 270.

Labitte, Alph., Le Manusent. 434. 520.

Langlois, Cb. V., A propos de l’Insti-

tut international de bibliograpliie.

423.

—
,

5Ianuel de bibliographie histo-

ricjne I. 430.

Lehmann, Karl. 530.

Lcibniz-Hss. in Hannover, Katalog
derselben. 178.

Leihverkehr zwischen Berlin u. den
preufs. Univ.-Bibl., Statistik. 578.

Leiningen-Westerburg, K. E. Grf. zu,

über Ex-libris. 525.

—
,
über ein Gräfl. Harrachsehes Bi-

bliothekszeichen. 525.

Leitmeritzer Gesangbuch. 51.

Leonii, Walter. 523.

I.,escault, Manon, Prevost - Bibliogra-

phie. 434.

Lesehallen in Berlin. 279. 516.

Library Association of the U. K. 525
(.lahresversamml.).

Lidzbarski, Die neu-aramäischen Hss.
d. Kgl. Bibi, zu Berlin. 135.

Loewe, Victor, Wallensteiu-Litteratiir.

438.

Lonke, A., Uber niederdeutsche Hss.

der Bremer Stadtbibi. 414.

Lope de Vega- Litteratur, Bibliogra-

phie. 528.

Lucifers mit seiner gesellschafft val.

1.38. 186.

Lügen, Konventionelle, im Buchhandel.
336.

Liigdunensls codex des Pentateuch.
49. 178.

Luschin v. EbenCTcuth. 581.

Luther, M^ Widder den rechten auft’-

rUrischen, verretherschen vud uior-

dischen Radschlag der gantzen
Meintzischen pfafferey. 281.

Maas, G., Uber den internationalen Aus-
tausch offizieller Drucksachen. 420.
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Mabley, Arthur Hall, Bibliography of
Juvenal. 433.

Magoavia, (Tiovanni di. 521.

Maunacrit, Le. 434. 520.

Mareuse, E., L'Office interoat. de bi-

bliogr. et la Llassihcatiun dtcimale.
330.

Marian, A., Uber die Papiermühle in

Aufsig. 521.

Marie Antoinette, Bibliographie. 433.

Martini, Bartholomäus. 52U.

Mayser, Edwin, Mitt. aus d. Bibi. d.

lleilbronner Oyinnas. 43.

Mecklenburgisclic Kirchenbücher. 52h.

Meihel zum Liechtensteyn, Hans. 527.

Melanchthons Reden, 'Bibliographie.

530.

Mercati, D. Giovanni. 519.

Merlo, Joh. Jak., Bibliographie. 526.

M^ron. 520.

Me.schinot, Jean. 2H0.

Meiden, M. E. van der. 270.

Meyer, Josef. 334.

Meyer, W.
,

Nürnberger Faustge-
schichten. 139.

Minerva, Jahrbuch für die gelehrte

Welt. 52.

Mittels, Ludwig. 433.

Mittelschnibibliotheken
,

Österreich.

42h.

Moltres. 329.

Mommscns Widmung der Ausgabe
des Solinus. 52.

Montpellier, Vernichtung von Hss. 5S3.

Monumenta Germaniae et Italiae typo-
graphica. 334.

Miihlbrecht, 0., l bersicht der ge-

samten staats- u. rechtswissenschaftl.

Litteratur. 431.

Müller, Nik., Chronologie u. Biblio-

graphie d. Reden Melanchthons. 530.

Muzik. Hugo. 417.

Neckelmaun. 42.

Nestle, Eb. 582.

Neubauer. 52o.

Nenbronner van der Tuuk. 263.

Neudrucke von Schriften n. Karten
über Meteorologie u. Erdmagnetis-
mus. 429.

Nijhoff, Martinus, Biographie. 526.

—
,
Katalog Nr. 266. 196.

Norsk Bogfortegnelse for 1893. 263.

Notices et extraits des mss. de la

Bibliotbeque nationale. 519.

• •rgel, G. 42.

Österreichischer Erlafs betr. die An-
nahme von Praktikanten. 133. 134.

— Verein für Bibliothekswesen. 48.

193. 184. 269. 333. 425.

Ofiice international de Bibliogr. 139.

190. 266. 267. 330. 428. 425. 580. 592.
Offizielle Dnicksaehen, intem.ationaler

Austausch derselben. 426.

Oldenburgische Kartographie. 435.

Olivier de Castille, Wiedergabe der
Zeichnungen der Genter Hs. des-
selben. 271.

Omont, H. 434. 519.

Origenes’ Hexapla, Mailänder Frag-
ment. 334.

Orsanmichele,Compagniadi, inFlorenz.

272.

Ottino, G., 1. Jahressuppl. z. Biblio-

theca bibliographica Italica. 434.

Overbeck, J. 335.

Oxforder Indian Institute. 595.

Paar, Grf. 280.

Palladino, Jakob. 5.30.

Papier, altes, Verfahren demselben
seine Festigkeit wiederzugeben. 520.

Papieranschatfuug der Stadt Wien im
16. Jht. 49.

Papierfabrikation, Verwendung von
Gras. 521.

Papiermühle in Aufsig. .. 521.

PapiennUhlen, ältere, in Österreich. 48.

Papyri, griech.. in .\gypten gefunden.
335.

Pariser internationale Ausstellung
moderner Bücher; 281.

Pauls, E. 523.

Pentateuch, cod. Lugdunensis. 49. 1 78.

Peribach, Pru-ssia soholastica. 184.

Pestalozzi-Bibliographie, Er^nzungen.
529.

St. Petersburger Verein für Volks-
bildung. 277.

Petris, Steph., Archiv d. Gemeinde
von Ossero. 134.

Pflichtexemplare, ..Gerichtsverhand-

lungen darüber in Österreich-Ungarn.

521.

—
,
Gesetzentwurf darüber in Ungarn.

194.

Physiologische Bibliographie, Regeln
dafür. 191.

Platner, Samuel Ball, Bibliography of
the younger Pliny. 433.

Pliniiis-Bibliographie. 433.

Polain. M. L., I.e sytemo dreimal en
bibliographie et les publications de
rOffico intern, de bibliogr. 330.

Praktikanten -Aufnahme in Österreich.

133. 134.

Preis der Beihefte des C. f. B. 52.

Preise seltener Bücher. 137.

Preulsens Staatsbibi., Etat. 1.33.

Pr6vost-Bibliographie. 434.
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Prugnmme u. DisserUtiunen.dentsche,
Statistik. 5S3.

Propheten, kroat. ('bersetzungderselb.

1S4. 277.

Pmasia scholastiea. IS4.

Pnrcell, E. S., Card. Manning. 589.

Rabe, Hugo, Aus Luc. Holstenius'

NachlaTs. ISti.

Radlkofer, Max. 529.

Ragnsio, Johanne.s de. 435.

Rugles techniques de bibliogiaphie en
^ysiologie adoptöes parle congres
mtem. de physiol. 181.

Reichling, Dietr. 329.

Reiter, Sierfried. 435.

Rellacb, Jt^annes. 528.

Renu’s, Krnest, Bibliothek. ISO.

Repertoire des ventes publiques cata-

lognes. 186.

Reproduction des mss. grecs et latins

ooD-touristes. 18Ü. 205. 267.

Reusa, R. 42. 200.

Reiori, W. v. 328.

Riant. Graf. 336.

Rivista storica italiana. 337.

Roth, F. W. E., Joh. Burkenrod. 52.

—
,
Buchdruckereien zu Speier im 15.

n. 16. Jht. 136.

Roth, Rudolf. 526. 577.

Rubakin, Das lesende Rufsland. 583.

Rilegg, Arnold, Uber die Lukasschriften
n. d. Raumzwang des antiken Buch-
Wesens. 52.

Ruff, Ferd. 134.

Rufsland, dort verbotene deutsche
Bücher. 583.

Sachs, Moritz. 524.

Sachsen, Buchhandel der Provinz. 525.

Sammlung bibiiothekswissenschaftl.

Arbeiten. 335.
— V. Etablissements-Cirknlaren. 131.

Satzungen des Office international de
bibliog^phie. 180.

— des üstenpeichischen Vereines fllr

Bibliothekswesen. 268.

Schechter. 520. 585.

Schedelsche Weltchronik, Handzeich-
nnngen der Mss. derselben. 529.

Schema des Realkatalogs der Kgl.

Univ.-Bibl. zu Halle. 425.

•Schenkl, Heinr. 420.

Schenkung an die Tcchn. Hochschule
in Aachen. 44.

— Edw. E. .M'er’s an die Newberry
Libra^ in Chicago. 264.

— des Prof Arnold Hug. 133.

Schenkungen an die Univers.-Bibl. in

Leiden. 263.

Schiffmann, Fr. Jos., Die Buchdruckerei
im Lande Uri. 271.

Schiffinann, Die Bücherei von Rud.
Swerz. 271.

Schindler, Frz. M. 261.

Schloaser, Jul. v., Ginsto's Fresken in

Padna u. d. Vorläufer der St.anza

della Segnatura. 272.

Schmidt, Adolf 50. 139.

—
,
Friedr., Uber die deutsch. Hss. in

Maihingen. 418.

—
,
Ludw., Zur Gesch. d. Dresdner

Thietmarhs. 50.

Schmitz, L. 529.

Schottische Bibliotheken, patrist. ILss.

derselben. 420.

Schriftenverzeichnisse, Zusammenstel-
lung von. 278. 526.

SchWider über Moritz Sachs. 524.

Sehroeder, L. v. 420.

Schuchardt, H. 329.

Schulschriften, Jahresverzeichnis der
deutschen. .335.

—
,
Verzeichnis der listerreich. 134.

.Schnitze, Victor, Rolle und Codex.
521.

.Schulze, P., n. 0. Koller, Bismarck-
Litteratnr. 274.

Schwedeler-Meyer, E. 259.

Sedlmayer, Stephan. 435.

Sellü, G. 435.

Serta Hartellana. 435.

Senfferfs, B., Berichtigungen zn Ahn,
Truberlittcratur. 330.

Sickel Uber das Verbot, Bücher der
Vaticana auszuleihen. 420.

Sijthoff, W. ISO. 265. 267.

Smithsonian Institution in Washington.
267.

Solinus-Ausgabe Mommsen's, Wid-
mung. 52.

Spanische 1 bersetzung des A. T. von
1553. 185.

Speierer Buchdruckereien im 15. u. 16.

Jht. 136.

Stargardt's Versteigerung des „neuen
deutschen BUcherschatzes“. 280. 434.

Stej^ann, Hans. 529.

Stein, Henri, Neue Urkunden UbeV die

Estiennes. 185.

Steyert, A., A propos les mss. de la

bibliotheque de Verna. 271. 434.

Stornajolo, Cosimo. 420.

.Studien zur deutschen Kunstgeschichte.
432.

Stuhr, Fr., Kirchenbücher Mecklen-
burgs. 528.

Swerz, Rudolf 271.

Szilady, Aron, Uber das Königsberger
Bruchstück. 130.

Teggart, Fr. J., Catalog^e of the Hop-
kins Railway Libr. 47.
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Testament, altes, ins Spanische iiber-

setzt 1 553. 1 “'S.

Tews’ Thesen Uber Volksbibliotheken
in Barmen. 427.
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Centralblatt

für

Bibliothekswesen.
XnL Jahrgang. 1. Heft. Januar 1896.

Handschriften von Bobbio in der Vatikanischen und
Ambrosianischen Bibliothek.

1 .

Die Nachricht, die wir über eine erste Überföhning von bobbienser')

Handschriften nach Rom besitzen, scheint bei näherer Untersncbung

sich nicht za bewahrheiten. Raphael Volaterranus zählt im 4. Buche
der Commentarii urbani (Rom 1506, fol. LVI, nach 0. v. Gebhardt) eine

Reihe von Schriften anf, die im Jahre 1493 in Bobbio gefunden seien,

und fägt dann hinzu: quornm bona pars his annis proximis a meo
municipe Thoma Fhaedro bonarnm artinm professore est advecta in

urbem. Es ist aber von O. v. Gebhardt in der gründlichen Arbeit

„Ein BUcherfund in Bobbio“ (C. f. B. V, .343ff.) festgestcllt worden,

dafs es nngewifs bleibt, ob Thomas Ingheramus (Phaedrus) in Bobbio

gewesen (a. a. 0. 8. 35 1 f.)
,
und sodann auch der Nachweis geliefert,

dafs ein grofser Teil der in jener Liste erwähnten Schriften sich

später im Besitz des Aulo Giano Parrasio befunden hat und durch

diesen zunächst nach Neapel gelangt ist (8. 353, 361 n. weiterhin).

Da nun andererseits bisher keine von diesen Schriften auf der Vatikan.

Bibliothek, wohin eie doch durch Ingheramus (Günstling der P.äpste

seit Alexander VI., später Vorsteher der Vatikan. Bibliothek, 1510— 16)

aller Wahrscheinlichkeit nach gebracht sein würden, entdeckt worden
ist, so verliert die eingangs mitgeteilte Notiz des Volaterranus viel

von ihrer Glaubwürdigkeit. Anders verhält es sich mit den Nach-
richten, die wir Ober eine im Jahre 1618 unter dem Pontifikat Pauls V.

geschehene Bereicherung der Vatic.ana mit bobbienser Codices besitzen.

Ämedeus Peyron hatte unter den von Abt Carisius von Bobbio ge-

sammelten, auf die Geschichte Bobbios bezüglichen Papieren auch

folgendes Schriftstück gefunden: Notula librorum ex Monasterii biblio-

theca snb Paulo V. Pontifice Romanae sedi donatornm, dum esset Abbas
Monasterii D. Paulas Silvarezza anno 1618. (8. Peyron, M. Tulli

Ciceronis Orationum fragmenta inedita p. XXV.) Die Liste führt 28

1) Über die Besitzungen des Klosters Bobbio finden sich einige inter-

essante Angaben in dem gelehrten Buche von Paul Danustädter, Das Reichs-
gnt in der Lombardei u. Piemont 8 . 11 u. 197— 198. D. Red.

XIII. 1. f
1
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2 Handschriften von Bobbio etc.

Codices anf, von welchen jedoch der letzte (Officium mortnorum, in 8®
ex membranis tomus unns) seinen Bestimmung-sort nicht erreicht hat,

da schon der Prior von S. Sisto in Piacenza Ginlio di Milano, dem
die Übersendung der in Kede .stehenden bobbienser Handschriften nach
Kom von dem damaligen Dekan des colnmbanLschen Klosters, dem
Pater Maurizio di Brescia, übertragen worden war, in der Empfangs-
bescheinigung über die von Bobbio erhaltenen Bücher den Zusatz

machen mufste
,

dafs das letzte Stück anf dem Verzeichnis derselben

,Ufficio de morti“ nicht dabei sei (Peyron a. a. 0. 8. XXVIII). Ich

habe nun im Februar 1894 konstatieren können, dafs alle in jener

Notula erwähnten bobbienser Handschriften mit Ausnahme des Officium

mortuorum einst der vatikanischen Bibliothek angehört haben, und
dafs von den 27 übrigbleibenden 26 noch jetzt an dem ihnen ursprüng-

lich zugewiesenen Orte zu finden sind. Wenn Papst Paul V. in dem
von Peyron (p. XXV) mitgeteilten Dankschreiben an Abt Paulo Silva-

rezza in Bobbio dem Kloster verhelfst, dafs die dem heil. Stuhl ge-

schenkten Bücher in posterum Omnibus catholicis nationibus in Nostra

bibliotheca Monasterii 8. Columbani titulo insignita zugänglich

sein würden, so ist doch von Seiten der Verwaltung der päpstlichen

Bibliothek bei Einverleibung der Bobbiensia in die letztere nichts Be-

sonderes geschehen, um die Provenienz aus Bobbio kund zu geben,

wie es in ähnlichem Fall der ambrosianische Bibliothekar Olgiatns für

seine Pflicht erachtet hat. Man begnügte sich in Born vielmehr damit,

die aus Bobbio stammenden Bände als ge.schlossene Sammlung, als

besonderen Körper, von Nr. 5748 des im Jahre 1594 begonnenen
Inventars') an der Masse der übrigen Handschriften einzuverleiben.

Dr. Ludwig Bethmann, dem die früher so selten erteilte Erlaubnis,

dieses Inventar durchsehen zu dürfen, gegeben war, hat, wie es scheint

im Winter 1846, dasselbe Blatt für Blatt durchforscht; sein Bericht

ist aber erst im Jahrgang 1874 des Archivs f. ält. d. G. erschienen.

Hier haben wir die ersten Nachrichten über die Kollektion der

bobbiensischen Handschriften der Vaticana. Wir erfahren, dafs dieselbe

29 Nummern (5748—5776) umfasse, und bekommen eine kurze In-

haltsangabe von 14 derselben, während die Nummern 5749, 53—59,

61, 63, 68, 69, 70, 73, 74 gänzlich in Dunkel gehüllt bleiben. Im
63. Bande der Wiener Sitzungsberiehte (phil.-hist. Kl.) hatte inzwischen

schon (1869) Aug. Reifferscheid wertvollen, z. T. sehr eingehenden

Aufschlufs über 18 Handschriften der bobb.-vatikanischen Sammlung
geliefert, von welchen 9 (5751, 53, 54, 56—59, 61, 63) von Bethmann
noch nicht gekennzeichnet waren. Was die übrig bleibenden 6 anlangt

(5770, 73, 74, 68, 49, 69), so hat über die beiden letzten derselben

Peyron (a. a. O. 8. XXVH) eine richtige Vermutung ausgesprochen, indem

er die Nummern 18 und 19 der Notula mit den Nummern 137 und
138 des bobb. Kataloges von 1461 identifiziert. Im folgenden gebe

1) S. ü. dasselbe F.hrle in den Histor. Jahrbb. des Görres-Vereins
Bd. 11 .S. 718ir.
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von Dr. 0. Seebafs. 3

ich nnn eine ( bersicht über die vatikanisch-bobbiensischcn Handsciiriften

im Anschlnfs an die von Peyron (8. XXV— XXVIII) veröffentlichte

Liste ans dem Jahre 1618.

(1) Expositio hiatorianim extranearnm auctornm poeticorum, qnae

tangnntnr ab Angustino in libris de Civitate Dei, facta per Nicolanm
Treneth. tomns uniis in 8".

Diese Handschrift ist als Nr. 5770 der Vaticana einverleibt worden.

Das Inventarinm mannscriptor. latinor. biblioth. Vatic. giebt n.^mlich

(Bd. VI 8. 2.35) für 5770 als Inhalt an: Fratris Nicolai Treneth ex-

positio historiarum extranearnm, dictornm poeticornm, qnae tangnntnr

ab Aiignstino in libris de Civitate Dei. „Gloriosa dicta snnt. . .“ Am
Rande daneben aber ist bemerkt: Manca dal tempo che ebbe la con-

segna Monsig. Marini.*) Die Handschrift, die auch heute noch fehlt,

ist in dem Inventarinm librornm monastcrii 8. Coinmbani von 1461

(Peyron a. a. 0. 8. 1— 62) nicht verzeichnet.

(2) Margarita Baldi et Bartholi super Innocentio in libro 3. 4 et 5

decretalinm. tomus nniis in fol. cum opertorio veteri — findet sich als

NY 5773 wieder. Foliant aus 178 Papierblättern, im 14. und 15.

Jahrh. geschrieben. Ein Zeichen der ehemaligen Zugehörigkeit zur

bobb. Bibliothek habe ich weder an den Stellen
,
wo sie für gewöhn-

lich angebracht zu sein pflogen, noch auch bei weiterer Durchblätternng

des Codex entdecken können; derselbe scheint erst nach Abschlnfs

des Kataloges von 1461 in die Bücherei von 8. Colnrabano gelangt

zu sein. Aus den Inhaltsangaben, die im Inventarinm’) unter 5773
gemacht werden, hebe ich hervor:

Baldi de Perusio : Repetitio legis confessis c. de confessis.

Eiusdem Consilium dum incendium praesumatur seentum culpa

inhabitantis.

Bartholi Repetitio 1. Creditoris. C. de pignor.

Repetitio rubricae de summa Trinitate et fide catholica.

Bartholi tractatus de testibus.

Eiusdem tractatus alimentorum.

Bartholi uaria Consilia.

Nicolai de Maccarellis de Mutina tractatus super instrumentis

sen scriptura probatoria u. a.

1) Marini war Vorsteher der Bibliothek zur Zeit der französischen

Oeenpation, wie Ilr. F. F.hrle, derzeitiger Präfekt der vatik. Bibliothek, mir
mitznteilen die Güte hatte; ich spreche II rn. Präfekt Ehrle auch an dieser

Stelle meinen verbindlichsten Dank aus für alle mir bewiesene Freundlichkeit.

2) Ich möchte gleich hier betonen, dafs es bei der vorliegenden .Arbeit

nicht meine Absicht ist, eine ins einzelne gehende Analyse der bobb. ll.ss.

in Rom und Mailand zu liefern, auch nicht für diejenigen, die bisher noch
nicht beschrieben worden sind. Es ist mir, abgesehen von einer allgemeinen
Inhaltsangabe, in der Hauptsache nur darum zu thun. die bobb. Provenienz
fcstzustellen

,
resp. eine Identitiziening mit den Nummern des Kataloges von

Util vorzunehmen. Ebensowenig habe ich deshalb neuere Ilss
,
die filr meine

speeiellen Zwecke nicht in Betracht kamen, einer eingehenderen Untersuchung
seinerzeit unterzogen, als ich es im allgemeinen für nötig hielt, eine Nach-
prtifnng der bereits von Reifferscheid so minutiös hesehricbenen vorznnchmen.

1
*
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4 tiandschriften von Bobbio etc.

Fol. 86—154; Bald! Margarita sine opns qnod nocanit Pecnlinm.

„Abbas potest esse“ . .

.

Als Verfasser werden noch angeführt Petrus Annibalis, Signorolns

de Amadeis.

(3) „Passiones et vitae sanctonim, videlicet a Beata Martina nsqne

ad Linum papam. tomus unns in fol. ex membranis“ = Cod. 5772, im
Katalog von 1461 = 123.') Pergam.- Foliant gröfsten Formats, 76 BIL,

Hs. des ausgehenden 11. oder 12. Jabrh. Auf fol. l** findet sich ganz

oben von einer Hand des 15. Jahrh.: Johes Abbas T Bobii Sancti

Colnmbani et Comes Marchio. Darunter: In hoc nolnmine continentnr

nt infra. Nun von früherer Hand, wohl noch des 14. Jahrh.:

Infrascripte sunt passiones et vite sanctorum que in hoc nolnmine

continentnr

1 passio beate martine I

11 passio beati petri qni et balsami II

11 passio beati Enphonis martyris Ul
14 connersatio et nita beati Jnliani m. IIII

und so fort^) bis zu den letzten beiden

114 passio sei Martiani ef)i XXVIl
innentio einsdem sei martiani XXVIII

Überschrift und Text dieses Verzeichnisses sowie die rechts stehenden

römischen Ziffern sind von der gleichen Hand; die links verzeichneten,

die Folia andentenden Ziffern sind später hinzugefOgt. Unten liest

man noch
,
wohl von der nämlichen Hand

,
welche die Worte Johes

Abbas i Bobii etc. eintrng:

Seti Seenndi ape (aepiscopi?)

Seti roaca. lini pp
Fol. 2“: Liber sei [123] colnmbani de bobio.

Incipit passio beate martine. Regnantc primo omninm in ambitn

totins orbis dfio et salnatore nfo ihv xpo militaris autem adnersarins. . . .;

ganz unten (XV. Jahrh.):

Iste über est monachornm congregationis sete Justine de obser-

nantia ordinis sei benedicti residentium in mnnasterio sei columbani de

bobio scriptns sub nuo. 123. — Auf fol. 76” bricht die Vita Brigite

mit den Worten: et infirmiores se iniuste et durissimi operari unvoll-

ständig ab. Alles übrige, was in dem Verzeichnis noch genannt wird,

fehlt. In demselben ist (fol. 1”) auch schon von einer jüngeren Hand
unter ,74 passio sce Brigite uirginis. XXI' ein Strich gezogen und
nebenan bemerkt: reliqna desiderantur. Der Codex war, als das In-

1) Peyron nennt (S. XXV n. 210) unrichtig 122, indem er, was Mont-
faucon (Bibliotheca bibliothecar. I, 126) von Cod. 5771 sagt, auf Nr. 3 unserer
Notula bezieht.

2) AnfgefÜhrt werden noch passiones oder vitae Christofori, Senerini,

Pauli primi heremite, Policei Candidi et filiorum, Felicis, Mauri abb., Fursei
abb., Marcelli papae, Cyriaci mart.

,
.Sauini ep.

,
Antonii, Brigite uirg., Blasii

mart., Agathe, Juliane, üalentini ep. et mart., Faustini et Jouite, XXXXmart,
b. Gregurii pp, Johannis panamensis.
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von Dr. 0. Secbafs. 5

veotar von 1461 anfgenommen ward, wahrscheinlich noch vollständig;

es würde sonst wohl unter Nr. 123 bemerkt sein, dafs am Ende ein

Teil (fol. 77—1 14) fehle.

(4) D. Gregorii papae opera in Ezechielem prophetam homeliae

duodecim in prima parte, et homeliae decem in secunda parte. ex

membranis in folio parvnlo tomns nnns. *) Die Hs. fällt zusammen mit

Cod. Vat. 5754 = 72 d. Inventars. Vgl. Heifferschcid a. a. 0. 8. 665.

(5) Concilia et canones antiqni Sanctomm patrnm ex membranis
in folio parvnlo ist = Cod. 5748 = Nr 43 des Inv. Vgl. Reifferscheid

S. 617. Peyron stellt Nr. (5) mit Cod. 57 des Inv. zusammen; letzterer

entspricht aber der Nr. (25) der Notnla, während die Bezeichnung

Concilia et canones antiqui sanctor. patrnm in Nr. (5) doch schon

deutlich auf die erste Zeile der Inhaltsangabe in Nr. 43 des Inv.

»Canones antiqui sanctomm patrnm" hinweist.

(6) Libri tresdecim (sic) confessionum B. Augustini episcopi. ex

membr. in fol. parvnlo = Cod. 5756 = Nr. 17 d. Inv. Vgl. Reiffersch.

S. 593.

(7) Homeliae Gregorii papae numero quadraginta cum textn integro

nninscninsqne lectionis Evangelicae singniarnm homeliarnm. Eiusdem
sermo ad populnm de mortalitate et alia opera in fol. parvnlo ex

memb. = Cod. 5752 = Nr. 71. 8. Reiffersch. 8. 663.

(8) Collationes Patrnm sine principio. ex membr. in fol. parvnlo
»= Cod. 5766 = Nr. 44. 8. Reiffersch. 8. 626. Auch im Inventarinm

Vatic. wird unter 5766 bemerkt: Deficinnt primae VI [collationes].

(9) Ysidori Ethimologiarnm libri tres. in 4* ex membr. = Cod.

5764 = Nr. 101. Reiffersch. 8. 701.

(10) Ysidori Ethimologiarnm libri sex ex membr. in fol. parvnlo

= Cod. 5763 == Nr. 104. Reiffersch. 8. 699. R. hat nicht angemerkt,

dafs dieser Codex vorn zwei Blätter mit doppelter Schrift enthält.

Fol. 1* (vielfach überklebt) liest man: 104 Isidori ethimologiarnm libri

VI. 1*> n. 2* enthalten, wie es scheint, eine auf das monasterinm bobi-

ense bezügliche Urkunde. Sie bildeten zusammen ursprünglich eine
Seite in folio; man mnfs den Codex quer zur Hand nehmen, um die

Zeilen zu lesen. Hand des 9. Jahrh. Ans 2"; . . . tonsns fui uel clericns

factns nt permanere nel persenerare in iam dicto raonasterio sicut iam

antea per mnltos annos sanctam regulam promissam abebam sine omni

professione et in hoc . . . zweimal findet sich oc = or. Die untere

Schrift (Saec. 8/9) enthält ebenfalls einen latein. Text. — Die auf

fol. 3» unten eingetragenen Verse des Boniprandns möchte ich eher

(wie Arevalo) dem 10. als dem 11. Jahrh. (Reiffersch.) znweisen. Vgl.

Neues Archiv XVII, 252.

(11) Celestini Papae urhis Romae Epistola ad Nestorinm directa

ad Calcedonensem synodum. ex membr. in fol. parvulo = Cod. 5750
= Nr. 135. 8. Reiffersch. 8. 694.

1) »tomus nnns" findet sich von hier ab am Schlüsse aller Nummern
mit Auan. von t9).
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(12) Ysidorns de ministris ecclesiasticis in 4<> ex membr. in fol.

parv. = Cod. 5765 = Nr. 106. Vgl. Reiffersch. 8. 703.

(13) Hieronynii presbiteri explanationum in Isaia propheta libri

XVIII in fol. ex membr. — Cod. 5761 = Nr. 86. Vgl. Reifferseli. 8. 694.

(14) Aiigustiui de Trinitate et expositionis fidei catholicae. in fol.

ex membr. = Cod. 5755 = Nr. 14. 8. Reiffersch. 8. 612. Die Lektionar-

fragmente auf foll. 1 u. 162 schienen mir spätestens im 11. Jahrh. ge-

schrieben zu sein. Die ältere 8chrift dieses zu einem grofsen Teil

palimpsesten Codex dflrfte jetzt kaum noch ohne Anwendung chemischer

Mittel zu lesen sein.

(15) Incipit quarta pars de dictionibiig secundum ordinem alpha-

beti. in fol. ex membr. Die so bezeichnete Hs. finden wir ohne Zweifel

im Codex 5774 [auf dem Rücken die ältere Nummer 4948] wieder.

Es ist dies ein l'ergamentfoliant von 379 Blättern, im 15. Jahrh.

geschrieben. — Fol. 1“ oben: Adsis principio, sca maria, meo, schwarz
geschrieben, aber rot durchstrichen. Dann rot: Incipit qnta (= qninta)

pars de dictionibns secundum ordinem alphabeti. ') Jam divina potentia

auxiliante snpra determinauimus de quatuor partibus principalibus

huius operis. Nunc restat ut de quinta parte que est de orthographia

prosodia significatione originc cthimologiamm (|uarundam dictionum qne
fre(iuenter inueniuntur in biblia uel in dictis sanctomm uel poetarum
secundum penuriam nostre scienfie ac tenuitatcm ingcnii ad utilitatem. . .

.

Aalma interprefatur uirgo abscondita ... — Schlufs auf fol. 379'’:

. . . et imperium in secula seculorum. Amen. Explicit catholicon.
Darunter von einer Hand des XV. Jahrh.: Iste Uber est monachornm
— scriptus in ntift 34. (8. oben unter Nr. 3.) Wir haben im Codex
5774 also den auf 8. 15 bei l’eyron unter der zweiten Nummer 34
aufgeführten Codex vor uns, der hier bezeichnet wird: Catholicon

vocabulista distinctus secundum litteras alphabeti etc. Zwar heifst es

in der umfangreichen Beschreibung weiter: in cuius initio continetur

tractatus de orthographia non tarnen ordinatus secundum ordinem
alphabeti sed per capitula; dieser Teil scheint aber aus dem Bande
schon verschwunden gewesen zu sein, als er in die Hände des Ver-

fassers der Notula und nach Rom gelangte. Der Codex 5774 weist

nämlich eine doppelte Paginierung auf; aufser derjenigen, nach welcher

oben rechts die 379 Blätter gezählt werden, noch eine zweite, die auf
fol. 1 unten rechts mit der Zahl 87 beginnt. Man darf also wohl
annehmen, dafs die ersten 86 Blätter die im Inventar unter 34* er-

wähnte Abhandlung enthalten haben. Aber jedenfalls nicht diese

allein, sondern wahrscheinlich auch die anderen drei Teile noch, welche
in dem ganzen .Summa grammaticalis“ oder „Catholicon“ genannten
Werke des Dominikaners Johannes von Genna (f 1298) dem fünften

(Catholicon in engerem Sinne wegen seines universellen Inhaltes ge-

nannten) Hauptabschnitt, dem Wörterbuch, voraufgehen. Ich schliefse

dies aus einer mir vorliegenden der Universitätsbibliothek zu Leipzig

1) Xacli dieseu Worten ist, wie man sieht, der Titel in der Xotula auf-

gestellt, wobei freilich statt (juinta: «piarta gelesen wurde. Vgl. unten Nr. (21).
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gehörigen gedruckten Ansgabe des ganzen Werkes, welcher zwar das

Titelblatt mit Angabe des Ortes und des Jahres fehlt, die aber in

den Jahren 1491 — 1498 herausgekommen sein mufs. Hier nimmt
nämlich die prima pars de orthographia mir etwas Uber 5 Blätter ein,

die ersten 4 Teile zusammen dagegen 58, was, wenn man auch das

Verhältnis des Umfanges der 379 Blätter des Codex zu dem Raume,
den der 5. Teil in der Ausgabe einnimmt, in Bertlcksichtigung zieht,

etwa den 86 ersten Blättern des Codex entspricht.

(16) Martyrium Sanctornm per circulum anni. in fol. ex membr.
= Cod. 5771 = Nr. 122. — Der Codex 5771 ist ein Pergam.- Foliant

von 366 Blättern. Vom sind 2 nicht paginierte Blätter eingeheftet,

von denen das erste ein Register Uber die in dem Bande zu findenden

passiones et vitae enthält. (Nähere Inhaltsangaben s. bei Montfaucon,

Bibliotheca biblioth. I, 126 und Peyron a. a. O. 8.210.) Das zweite

ist leer bis auf den Eintrag: Istud passionarium cst monachorum —
scriptns sub üo 122. — Fol. 1*: Liber sei 122 columbani de bobio. Die

umfangreiche Handschrift ist von einer Hand des IX. Jahrh. fast ganz

durch schon und gleichmäfsig angefertigt.

(17) S. Gregorii papae dialogus. in folio parvulo ex membr.
= Cod. 5753 = Nr. 78. S. Reiffersch. S. 651.

(18) Synodns octava urbis Constantinopolitanae. ex membr. in

fol. parvulo = Cod. 5749 = Nr. 137. Pergamenthandschrifl in Grofs-

oktav, 127 Bl., IX. Jahrh.

Vom ein Schutzblatt ans einem mit musikalischen Zeichen ver-

sehenen Aatiphonar, das im 11. Jahrh. geschrieben zu sein scheint.

Auf der Rückseite: In hoc volumine continetur Sinodns octaua quae
facta est in urbe constantinopolitata (sic), in qua coutinentur actiones

decem et capitnla sine regule XXVII. Fol. 1*: Liber sei. 137. columbani
de bobio.

|

Causa et prefatio celebratae octane sinodi historico stilo

depromta.

Domino sed et coangelico patri patrum Hadriano summo jiontifici

et uninersali papae. Ego famnlns nester Anasta.sius peccator abbas et

summe ac apostolicae nestrae sedis bibliothecarius. (Dies alles in

Kapitalschrift, abwechselnd rot und schwarz.)

Quia supema prouidentia quae singula singulis ita di.stinguit

temporibus nt sanctos suos ueluti splendentia quaedam astra non pariter

sed nicibiis discretis . . . Fol. 127*: . . . cunctarnm infidelium n:itionum

cernices inflectat dilectissimi et desiderabilissimi filii.

Data IHI Id noub indic. V. Finit DO GRAC. (8. Hardnin, Acta

Conciliornm T. V. 8p. 749—940.)

Auf 127'* folgende 8 ohne jegliche Interpunktion, wohl von der

Hand, die den Codex selbst angefertigt hat, geschriebene Verse:

Obtulit nt maneat sacrum per tempora mnnns')

8upplex ac hnmilis abba agilulfus acris

Christe tibi magnoiiue patroui nempe columbae

Quo miserante iugi floreat aiixilio

1) 8. Reiffersch. a. a. 0. 8. titil.
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Diainis librnm constat dogmatibus anctnm

Exerat hinc pectus quique deo militat

Scdulo qnem noluens Christum petat ore modesto

Panendis flammis eripiat famninm.

Endlich: Iste über est monachorum . . . scriptus snb nno 137. (Hand

des XV. Jahrh. 8. oben.)

(19) Sermones praedicabiles Jacob de Voragine archiepiscopi

Januensis. in 4* ex mcmbr. = Cod. 5769 = Nr. 138. Pergamenthand-

Bchrift in Grofsoktav, 124 BI.
,

Saec. XIV/XV, von fol. 7** ab in 2

Kolnmnen.

Fol. 1»: Liber sei [138] columbani de bobio.

Et rnrsnm oranit clyas et celnm In letaniis et rogationibns sermo.

dedit pluniam et terra dedit frnctnm suum. iacobi v. Isti dies qui

dienntur rogationum celebres sunt in ecclesia ....
2*’: In festo omnium sanctorum Beati qui habitant in domo sna . .

.

3“: de eodem festo sermo. Beati pauperes spiritu ... 4*’: . . . dominica

XXIlll post pentccö sermo. Orate ne fiat fnga. ... 11 palimpsest.

Die erste Schrift aus dem 10. Jahrh. Folia 13— 19 wieder palimpsest,

die erste Schrift eine llalbunciale, wie sie für liturgische Bttcher an-

gewandt wurde (Xlll.—XIV. Jahrh.).

20* erscheint zum andernmal oben von derselben Hand Liber

SCI 138 columbani de bobio.
|

Incipinnt sermones dominicalium fratris

iacobi de voragine archiepiscopi ianuensis de ordine praedicatorum.

plä (V). Humane labie vite deenrsus salubri erudictione nos admonet

rebus non inenmbere perituris. .
.
(Vgl. Jacobi de Voragine Sermones de

Sanctis et de tempore. Lngduni 1499. Qnat a, fol. 1.) Kolumne II:

dominica prima de aduentu sermo. Praepara te in accursnm dei tui,

israel. . . .

Auch auf den folgenden Seiten mehrfache Spuren einer abge-

waschenen ersten Schrift, die gegen Ende fast überall hervortritt.

Schlufs des Textes f. 123’’; ... in praesenti tenebre sunt, interiores quia

adhuc sunt itm.

(20) Augnstini sermones de diversis titulis sine materiis. ex

membr. in fol. parvulo = Cod. 5758 = Nr. 16. Dieser aus dem 7. Jahrh.

stammende, einst in der „arca“ Bobulen’s, des dritten Nachfolgers St.

Columbas in Bobbio, befindliche Codex ist von Reifferscheid 8. 604— 611

genau analysiert. Statt abbatis de bobio monasterio, wie R. 8. 604 an-

giebt, ist zu lesen: abbatis in ebobio monasterio. Vgl. Peyron a. a. 0.

pag. XIV (Mitte).

(21) Penatii de corpore et sangnine Domini, ex membr. in fol.

parvulo. Statt Penatii ist natürlich Pascasii zu setzen. Es ist der

Codex 5767 = Nr. 126. Pergamenthandschrift in Duodezformat in rotem

Lederband, 137 Bl., das letzte leer, Saec. XI.

Fol. 1*: Uunc tibi Christe dens librnm Theodorus offert

Mercedem tribuens misero pro mnnere tali

Hoc lector repetas et tu cum legeris oro.
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Fol. l**: Regia adire sacrae qni nia aollemnia menaae
Almificum Chriati corpaa contingere notia

Deliciaa nesci roseum potare crnorem
Bachica nostra uelim pnero qnae miacimus olim

Et niaeos caato in pectore florea . . .

Accipies palmam regni uirtnte beatiia.

Fol. 2*: Liber aancti [126] colnmbani de bobio.

Paacasiaa Katbertua Placido sno aalntem.

Dilectissimo filio et nice Christi praesidente' magiatro monasticae

diariplinae. altemia anccesaibus condiscipnlo. Noui igitur nec ambigo
tna . . . Fol. 7*: et perfice qnae monui de uotia. Explicit prologua. Incipit

teitos libri. Christi communionem uernm corpua eins et aanguinem
esse non dubitaudum. Qnisque catholicormn recte deum cnncta creaaee

de nihilo corde credit . . . Fol. 136'’: ... nt ad illa reaurrectionia gandia

qnantocins nenire naleamns. —
(22) D. Ambrosii epiacopi varia opera. ex membr. in fol. parvnlo

= Cod. 5760 = Nr. 33. Reiffersch. S. 575.

(23) Clandii Taurinenais tractatus. in fol. ex membr. = Cod. 5775
= Nr. 47. Vgl. Bethmann a. a. 0.

Fol. !•: In hoc nolumine infraacripto continentnr. vid. Clandii

tanrinenaia epiacopi tractatns in epistola prima aancti Pauli apostoli ad
CorinthioB. Eiuadem tractatns in epistola seennda cinsdem apostoli ad
('orinthioa. Dann ein Kapitel Verzeichnis. 1'’: Venerabili in Christo

sioceraqne caritate diligendo Theudemiro abbati Claudius inspirante

gratia dei episcopua perpetuae beatitndinis opto in domino aalntem.

Non nelnt pertina (?) uter regidus renisns sum nolnntati tnae diu mul-

tnmqne . . . qnod nouit deo reddat. 2*’: Ego in dei omnipotentia nomine
Tendnlfna aanctae Terdonensis ecclesiae indignus episcopus. . . Dieser

Brief, mit welchem Bischof Teudnlfus den Codex dem h. Colnmba zum
Geschenk macht, ist von Düramler (Neues Archiv V, 429) vollständig

mitgeteilt. Er ist vom Jahre 862 datiert nnd mit der eigenhändigen

Unterschrift Tendnlfs versehen.

3‘: Liber sei [47] colnmbani de bobio.
|

In nomine domini incipit

tractatns in epistola ad Corinthios Clandii episcopi sedis tanrinensis.
|

Praecepto domini ammonitus beatiis apostolns Paulus reaedit apud
Corinthios annum et menses sex docens inter eos nerbnm dei. Corinthns

antem metropolis Achaie. Huins incolae a beato apostolo Panlo nerbnm
enangelicae neritatis andiiierunt. Dann folgt eine Zusammenstellung
der Kapitelüberschriften. 4* der Text der Auslegung selbst. — Fol. 96*’:

Incipit ad eosdem secunda. Alles vorzüglich, auf gutem Pergament,
von gleicher Hand geschrieben.

Fol. 155*: Oratio Claudii episcopi. Gratiae tuae gratias agere non
solnm ego sed neqne ulla sufiieit agere creatura. . . . 155'’: . . . quantu-

lamenmque neniam tribuere dignetur. Das 156. Blatt, als Schutzblatt

zngefügt, enthält eine stark verblafste Schrift des ausgehenden 9. Jahrh.,

in welcher das Wort Daniel mehrfach vorkommt. 156'’: . . . nunc ergo

die mihi, snb qna arbore comprehenderis eos loquentes sibi. Qui ait
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Sub primo. Dixit autem ei Daniliel Recte mentitn.s cs ct tn in capnt

tnnm. . . . Secundum lohannem. In illo tempore perrexit Jesus in

montem olineti et dilicnlo iterum iienit. . . . Nee ego te dampnabo.
Vade ct amplius. (Vgl. Daniel [V'ulg.] 13, 58 f. n. Job. 8, 1 ff.)

(24) Ambrosii de Isacli et bono mortis in 4® ex membr. = Cod.

5759 = Nr. 34. Reifferseb. S 582.

(25) Coustitutiones concilioriim. in 4® ex membr. = Cod. 5751
= Nr. 57. Reifferseb. 8. 622.

(26) Jeronymi episcopi epistolae. in 8® ex membr. = Cod. 5762
= Nr. 94. Reifferseb. k 682.

(27) Regnla canonicomm. decretales quaedam contra simoniam.

bymni tarn de tempore quam de sanctis. in 8® ex membr. = Cod. 5776
= Nr. 133. Pergamentband in Kleinoktav, 109 Bl., Hand des aus-

gehenden 11. oder 12. Jahrh.

Dem 2. dem Codex vorn eingehefteten Papierblatt ist ein Stück-

eben eines Pergamenthlattes aufgekleht, das nur eine Zeile eines alten

Textes enthält. Darunter die Bemerkung (von neuerer Hand): Littera

buiiis liiuinaris pnginae antiquiss* est supra annos mille eentnm; hoc
codem charaetcre scriptus est über s. Hilarii de Trinitate in vatic.

Basilice anno XHH. Trans mnn . . (?) Keg Gothorum. Auf der Vorder-

nnd Rückseite des dritten Papierltlattes befinden sich eingeklebte Reste

einer lateinischen Hs. des VI. Jahrh.. chilstliehen Inhaltes. Auf 3'* Uber

die Zeilen des alten Textes, aber in der richtigen Lage des Buches

ist eingetragen:

In hoc uolumine . . . continentur (vgl. Peyron 8. 37) Regula

canonicomm Decretales (juaedam contra symo Hymni tarn de

tempore q. .«anctis per circulum anni.

4": Liber sei 133 columbani de bobio

de Iris offieiis diligenter erudiantur. Vt scilicet pictoria arte et fidei

puritate necessitatibns fratrum oportiinissime naleant suffragari. Eadem
(|noqne forma de cocis seruanda est. De portenario. Portenarivs

iinus cum suo iuniore Vnus autem non amplius si episcopo uel ei qui

sul) eo est placiierit ') portas clanstri uel ostia custodiat. Qui portena-

rius . . . Fol. 45’’ enthält an Kapitelüberschriften: De sacerdotibns
peccantibus. — üt prisbiteri una contenti sunt aecclesia. —
Ut clerici nuptilia conninia deuitent.

||

46*
|

Presbiteri diaconi

subdiaconi uel deinceps (|iribus ducendi nxores licentia non est alienarum

nnptiarum. . . . Quod non sit per ambitionem sacerdotium appe-
tendum. Sicut qui inuitus reuenit quesitus refiigit. . .

. |

46®
|

Quare

1) Bei Maiisi, Collectio Concil. findet sich im XIV. Bande Sp. 332ff.

eine Reguia Caiioirieormn alt anonyme <)uopiam interpolatore ex Chrodegangi
norma, Concilii Aqiiisgr. [Slfl] capitibu.s atque alinnde consareiuata auszugs-
weise abgednickt. die in ihren Kapitelüberschriften mit der obigen nahezu
Ubereinstimmt, wälirend der Text mebrfaehe Abweichungen zeigt und eine

ändert! Recension derselben anonymen Regel darzustellen scheint. — Ang.
.Mai bemerkt im Codex: Est edita haec Regula apud Coletum Concil. T. IX,

welches Werk ich leider nicht nachschlageu koimte.
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remonendi sunt presbiteri ab officio sno. 8i autem presbiteri
|

qni in presbiterio filios gennerant.
|
Dies die 5. Zeile von 46'’. Der

weitere Raum auf dieser Seite war ursprünglich leer gelassen. Eine

spitere Hand (XIV.—XV. Jahrh.) hat dann 8 Zeilen aus einem Hymnus
dort anfgezeichnet: adurate omnes gentes filium dei uenientes con

tremore expetentes salnatorem . . . susnm (sic) corda et leuate dato nobis

caritate (sic). 47*; Statntnm est (die erste Hand fährt hier wieder fort),

ut nullns presbiterornm solus missam caelebrare praesumat . . .
|

47'’
|

Sine anctoritate episcopi non constituantur presbiteri')...

epistola Clenientis ad iacobum. Clemens iacobo kuio. Quoniam
sicut a Petro omnium apostolornm patre claues regni eaelurum accepimus

nt qnaliter debeamns teuere de sacramentis (ine geruntur
||

48*
||
in

nostris sanctis mysteriis . . . minora gerat officia.s) De eo quod (lui

sacros ordines mercantur Symoni mago comparentnr. Fra-

ternae mortis crimen incnrrit quisqnis cum potest fratrem ...
|

51'’
|

. .

.

De eo qni per pecuniam ordinantnr (sic) . . . De eadem re .
. |

53'’
1

. . . nec illi honorant Christum. Pax iH dei amico. Caji de
sapientia et prudentia et tempcrantia. Decet regem discere

legem.*) Audiat rex quod praecipit lex. Legem seruare est regnare . . .

bis 55*. Ana Schlnfs von 55* und 56* ist die Schrift sehr abgeblafst,

scheint ähnlich kurze Regeln christlicher Weisheit zu enthalten, aber

in prosaischer Form. 56* andere Hand, nicht viel später: Qni abs-

tnlerit inquit aliquid patri nel matri homicidc particeps est ... Ex
deereto Luci papae. . . . De non snscipicndis al

||
56'’

||
terius clericis

ecclesiae ... Ex concilio Calcedonense. Au(liuimus et quod est

tnrpius oculis nostris uidimus quod sacerdotes domini . . . contra sanctos

canones filios habeant . . .
|

58*
|

. . . et nihil nobis prodest, si alios

hereticos a nobis repellimns, ***
(?, ein oder zwei Wiirter) nos simoni-

acos et neophitos manere permittimns. 58'’: (Hand des 12./ 13. Jahrh.)

Chorus none ** nona melli dulcedine . . . (nebenan in jüng. Hand:
Hymnus de pascha). 59: (die erste Hand) Gregorius papa in generali

sinodo residens dixit In die resnrrectionis usque in sabbatum in albis

et in die pentecostes . . . Fol. 61*: . . . Item Urbanus papa . . . (i2*:

Alexander papa . . . 62*’: Innocenti II pp . . . 63*: Teodor. . . . Diese

Satzungen reichen bis 63'’, wo sie mitten im Satze abbrechen. Foll.

64— 169 enthalten einen vollständig neuen Teil des Codex; Hand des

Xll. Jahrh. (dieselbe, welche auf fol. 58*’ den Osterhymnus eingetragen),

Pergam. weniger fein. — 64: Liber sei colnmb. de bobio. l’rimo

1) lliemiit sebliclsen die aus der Reg. Canonieomm mitgeteilten Kapp,
im Codex ab. Die letzten beiden entsprechen den Kap. 77 n. 7S bei Mansi
a. a. 0. Sp. .Itl, die auf fol. —Ri'» genannten fallen mit den Kap. 66—70
znsanimeii; in die auf fol. 4(i'> bemerkte Lücke gehören also die Kap. 71— 76.

Iin ganzen besteht die Regel bei Mansi ans 86 Kapiteln.

2) Hruehstilck aus der bei Migiie 56 Sp. 893—896 abgodruekten epistola

[subditicia] Clenientis ad Jaeobum.
3) Es sind dies die Proverbia Wiponis, herausgegeb. Jlon. Oerm. .Ser.

XI, 245 ff.
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diemm omnium qno mundus extat conditus nel quo resnrgens conditor

noB morte uicta liberat. . . . Die Hymnen sind nach den Horen
,

fttr

welche sie bestimmt sind, mit Oberschriften versehen.

(28) 8. oben 8. 2.

Diesen 2ti noch heute anf der Vaticana vorhandenen, mit den

Nummern 1 und 3— 27 der Notula zusammenzustellenden bobbienser

Handschriften haben wir noch zwei andere anznreihen, die, da ihre

heutigen Nummern 5757 und 5768 in die Reihenfolge des bobbienser

Fonds (5748— 5766) fallen, wohl gleichzeitig oder doch jedenfalls vor

Fertigstellung des Vatikan. Inventariums in Rom eingetrofien sein werden.

Cod. 5757 entspricht dem Cod. 10 des Inventars von 1461. Vgl.

Reiffersch. 8. 600.

Cod. 5768 = Nr. 30 der libri ad cultum divinum pertinentes

(Peyron 8. 54). Pergamentcodex in Kleinoktav; von fol. 97 an kleineres

Format, schadhaftes Pergament. 8aec. XI. — Fol. 1*: Liber sei 30

columbani de bobio.

gratiam baptismi tni percepta medicina. per
|

Preces nostras ** domine dementer exaudi. nt hunc famulnm
tuum. . . . Deus qni hnmano generi ita es conditor ut eis sis etiam

reformator, propiciare populis adoptinis et nouo
|

l**
|
testamento. . . .

Anf dem letzten Blatt (125''): Liber 30 exorcismornm cum ceteris

qne ad enratnm pertinent. In fine habentur misse notine (Hand des XV. Jht.).

Am Ende sind 2 Blätter eingeheftet, auf welchen von neuerer Hand
eine Inhaltsangabe eingetragen ist, aus welcher ich hervorhebe: In

Vatic. Cod. 5768 in 8“ Rituale Romanornm Parochorum esse videtnr.

p. 1 De ritu Baptismi. caret initio. p. 8 Benedictio fontis „Omni potens

sempiterne dens“. 12'* Praeparatio ad baptismandum „Quid uocaris“.

IS** Benedictio aqiiae ad bnptizandum infirmnm infantem „Rxorcizo te

creatnra“. 17* [Incipit ordo ad penitenciam dandam. Item confessio

sacerdotalis. Domine deus omnipotens propitins esto mihi peccatori ut

condigne possim tibi gratias agere, qui me indignnm propter. ...]')

p. 42 Benedictio salis „Exorcizo te creatnra salis“. p. 43 Benedictio

aquae. 48 Incipit ordo infirmorum ubi confessio infirmi
,

reconstitntio

et unctio oleo. 61 Commendatio animae moribnndi. 68'’ Postqnam
defunetns fuerit n. a. Von fol. 97 an Missae. 97 Missa de 8. Michaele.
98'’ Missa de 8. Trinitate. 99'’ de 8. Cruce. 100'’ de 8. Maria. 102'’

Missa urbina, ubi oratio et ad 8. Blasium. Aufserdem noch 12 ver-

schiedene Messen. Zwischen fol. 96 nnd 97 ist eine Ltlcke, die Be-

gräbnisformel am Ende von fol. 96 ist nicht vollständig.

O Das Eingeklammcrtc ans dem Codex selbst. Vgl. Wasserschieben,
Bufsordnnngen S. .361 (Pseudo Rom.), 8. 389 (Merseb. a), 8. 351 (Valicell. II).

Leipzig. Dr. 0. Seebafs.
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Zeilenzählang in Drnckwerken.

Inhaltsverzeichnisse und alphabetische Register

in Inkunabeln.

Im vorigen Jahrgange dieses Blattes S. 145 wirft Herr E. Nestle

die Frage auf, welchem Drucker oder Herausgeber das Verdienst ge-

bflhre, zuerst am Rande eines Druckes die Zeilen gez&hlt zu haben.

Es war kein geringerer als der berühmte Venetianer Drucker und
Gelehrte Aldus Manutins Romanus, der zum erstenmal in der 1499
Menge Inlio gedruckten Ausgabe der Cornncopiae des Nieolaus Pe-
rottus (Hain *12706) die Zeilenzählung zur Erleichterung der Be-

nutzung anwandte, indem er nicht nur jede Beite, sondern sogar jede

der 59 Zeilen einer Seite mit arabischen Zahlen am inneren Rande
bezeichnete. Ausgenommen sind nur die Seilen 487— 494, 605—616,
621— 623 und 625, bei denen immer nur die zehnte Zeile gezählt ist.

Aldus macht auf diese neue Einrichtung auf dem Titelblatt mit den

Worten aufmerksam: Index copiofirfimug, A nouo ordine, qno facillime

qnodcunq; qritnr uocabulnm, inueniri potelt. Notatm .n. fnnt totius

operis ringulm femipaginm, ac fingnli femipaginarum omnium nerfus,

arithmeticis nnmeris. Am Schlüsse der Seite wanit er vor Nach-

ahmung: Hoc inneniendornm uocabulorum ordine, a nubis nuper inuento,

uö licet cniq in Dominio 111. S. V. Hos lingua- latinm commentarios

impune imprimere. Unter der Vorrede, vor dem Index giebt Aldus
dem Leser eine Anweisung, wie seine nene Erfindung zu benutzen ist:

Qno facili9 noBer hic lueniedoi^ uocabuloi^ index intelligat’, fcito

eariss. Lector primü nnmerii conclufnm pnnctis, fcmipagina fignificare

.

feenndü uero nnmerü pnnctis ite conclnfum, femipaginm nerfum . & sic

tertinm, fi qs fnerit einfde femipaginm uerfiim oftendere, donec ad &
eüinnctione pucnias . nä primns numer9 poft et coiüctione femipagina

oadit . fecfidns uero, femipaginm nerfum, & fic tertig, & ijrt9 femi-

paginm nerfus demöfträt, 11 qui fnerint . exepli gTa . examen de eft in

indice. Exame . 36. 21. 25. & 281. 34. hoc eft femipagina trigefima

fexta . nerfn nigefimo primo . nerfn nigefimo qnto . & femipagia dnce-

teftma octogefima prima . nerfu . 34 . & ftc i emteris.

Das Verbot unbefugten Nachdrucks nützte, wenigstens was das

Ausland betraf, nichts. Die beiden Pariser Drucker Ulrich Oering

und Berthold Rembolt bezifferten in ihrer 1507 erschienenen Ausgabe
der Cornncopiae (ob auch schon in der mir nicht vorliegenden von
1500, vermag ich nicht zu sagen) ebenfalls sämtliche Zeilen. Sie

weichen nur darin von Aldus ab, dass sie nicht die Seiten zählen,

sondern nach alter Weise mit römischen Zahlen die Blätter bezeichnen,

was bei den vier Spalten jedes Blattes das Citieren natürlich viel

umständlicher macht. Auf dem Titelblatt geben sie gleichfalls eine

Anweisung zur Benutzung: vbi primns numerus tibi verfns dextram
oeenrres folinm: feenndus vero colünam in qua quod queris feriptü

eil, indicat. Et ft plures nnmeros innenias : admonent idem in pluri-

bus foliis & colnmnis inueniri. Et ne libera difeurrendi occafio detnr:
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linea ipfa vbi vocabnlum quefitnm reperies, per numemm ([uem chiphras

vocant: annutatur. Kine ähnliche Erläuterung steht nochmals vor der

Tabula, deren Anfang ich als Beispiel für die Art des Citierens gebe:

A fo. XCII. col. U. linea. 32.

In seiner Ausgabe desselben Werkes von 1513 bringt Aldus

zur Erleichterung der Benutzung wieder eine Neuerung, die dann von
seinen Nachfolgern auch in der Ausgabe von 1526—27 beibehalten

wurde. Diese Drucke sind wie der Pariser zweispaltig, in ihnen hat

aber jede Spalte ihre arabische Zahl. Die in der Ausgabe von 1499 nur

auf den angeführten Seiten angewandte Zählung der Zeilen von 10 zu

10 ist hier vollständig durchgeführt. Auf dem Titelblatt von 1513,

ähnlich auch auf dem. anderen, steht: notata; enim funt totins operis

ringulse colnmna?, ac finguli columnarum omninm nerfns, arithmeticis

numeris: quemadmodum ex eius ipsius indicis principio licet cognofeere:

ubi primi nnmeri c litera notati, fignificant colnmnas: reliqni pnnctis

diftincti, nerfus. Beispiel: abiectus c. 9. 7.

Im Laufe des 16. Jhs. kommt Zeilenzählung auch vor dem von
Nestle beschriebenen Plantindrucke von 1584 nicht so gar selten vor;

in Ausgaben des Corpus Juris ist sie z. B. sehr häufig.

Heutzutage erscheint vielleicht manchem die Erfindung des Aldus
recht unbedeutend, weil wir von .lugend auf an praktisch eingerichtete

Bücher gewöhnt sind, so dass wir die Paginierung und auch die Zeilen-

zählnng, wenigstens bei wissenschaftlichen Ausgaben poetischer Werke
als etwas Selbstverständliches hinnehmen. Wir gewinnen den richtigen

Hassstab zu ihrer Beurteilung erst, sobald wir sie an den I.ieistungen

der ihr vorausgehenden Zeit messen. Ich versuche daher einmal, auf

Grund der in der Darmstädter Hofbibliothek vorhandenen Inkunabeln

zusammenziistellen, was die Drucke des 15. Jahrhunderts in Bezug auf

ihre Benutzbarkeit durch Inhaltsverzeichnisse und alphabetische Register

zu bieten hatten. Leider geben die seitherigen Inkunabelarbeiten nur

selten Auskunft darüber, wie diese Bestandteile der Bücher beschaffen

sind, sie begnügen sich meistens mit der Angabe, dass und wo sie

vorhanden sind. Meine Zusammenstellung, die nur einen verhältnis-

mässig geringen Teil der erhaltenen Inkunabeln berücksichtigen konnte,

wird daher manche Lücken aufweisen, und manche Einrichtung wird

sich in älteren Drucken als den mir vorliegenden auffinden lassen.

Doch kam es mir weniger darauf an, den einen oder den anderen

Fall um ein paar Jahre zurttckdatieren zu können, als festzustellen,

was überhaupt zur Anwendung kam. Das Gefundene lässt, glaube ich,

schon hinreichend erkennen, wie sehr die Drucker des 15. Jahrhunderts

hin und her tappten, ehe sie den Weg ciuschlugen, der uns jetzt als

der leichteste und bequemste erscheint.

Geordnet habe ich die Fälle nach sachlichen Gesichtspunkten

und nach der geringeren oder grösseren Erleichterung der Benutzbar-

keit; eine chronologische Anordnung wäre deshalb weniger übersicht-

lich gewesen, weil ein stufenweises Fortschreiten zu immer bequemeren
Einrichtungen nicht wahrzunchmen ist Wir finden im Gegenteil lange.
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nachdem einzelne Dnicker ihre Bücher in praktischer Weise einge-

richtet hatten, auch am Ende des Jahrhunderts noch recht primitive

und sogar sehr unpraktische Anordnungen, die eine ausgiebige Beihülfe

des linbrikators nötig machten. Ganz ausser acht lasse ich die In-

knnabeln, die ohne Inhaltsverzeiehni.sse und alphabetische Register

ansgegeben wurden, bei denen also der Käufer diese die Benutzung

erst ermöglichenden Teile selbst handschriftlich zufügen oder durch den

Knbrikator anfertigen lassen musste. Jede Inkunubelsammliing liefert

Beispiele solcher Drucke aus dem ganzen Verlaufe des 15. Jahrhunderts.

In den Fällen, wo die Herausgeber oder Drucker die.se notwendige

Arbeit ganz oder zum Teil ein für allemal machten, schlugen sie, wie

mir scheint, vier verschiedene Wege ein, Inhaltsverzeichnisse und
alphabetische Register auf den Text des Werkes zu beziehen, indem
sie entweder auf die vom Verfasser gemachten Teile des Werkes
(Bücher, Kapitel n. s. w.), oder auf willkürlich von ihnen selbst ge-

machte Abschnitte der Drucke, oder auf die Signaturen, oder endlich

auf die Blattzahlen verwiesen. Die Verbindung von zweien oder meh-
reren dieser Verweisungen schuf daun noch neue Einrichtungen.

I. Verweisung auf die Teile des Werkes.

1. Gedrucktes Inhaltsverzeichnis, im Buche keine Ru-
briken.

Der einfachste Fall ist, dass dem Buche nur ein gedrucktes Ru-
brikenverzeichnis beigegeben wird, das dem Rubrikator bei seiner

Arbeit als. Richtschnur dient.

Schon die 42 zeitige Bibel hat, wie ich aus Dziatzkos Arbeit

über „Gutenbergs früheste Druckerpraxis“ S. 28 u. öfter entnehme, in

einigen der erhaltenen Exemplare ein derartiges Registmm rubricai-um

als Anweisung für den Rubrikator, der im Text die Uebei-schriften

wie die Kapitelzahlen handschriftlich zuzufügen hatte. Interessant ist

es, dass in einem Teile der Auflage einzelne Ueberschriften rot ge-

druckt sind, wie Dziatzko S. 8.5 vermutet, von einem Rubrikator, der

sich und seinen KoUegen die Mühe des Rubricierens ersparen wollte.

Dass auch die 36zeilige Bibel ein Registrum rubricarum hatte,

macht Spirgatis im „Centralblatt“ VIII, 66— 68 wahrscheinlich. Ge-

druckte Ueberschriften finden sich aber hier nicht. (Dziatzko S. 84.)

2. Gedrucktes Inhaltsverzeichnis, im Buche gedruckte
Rubriken.

Die Benutzbarkeit der Drucke dieser Klasse hängt hauptsächlich

davon ab, ob die Rubriken im Buche in die Augen fallend gedruckt

sind oder nicht. Letzteres ist z. B. der Fall in dem Mammetraetns
Mnrachismi o. 0. 1476 (Ennen Nr. 253: Coloniae. Conr. v. Homberg),
bei dem sie im Text und mit den Texttypen gedruckt, daher ohne

Rnbricierung schwer zu entdecken sind.

Uebersichtlicher sind die Rubriken in dem Vocabularius latino-

germaniens o. 0. u. J. (Panzer, Augsb. Buchdr. 11,242 Nr. 123 und

Annalen 8. 56 Nr. 105: Augsburg, Günther Zainer).
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UeberflüBsig ist die Tabnla capitulornm eigentlich in Ansmo,
Nie. de, Supplementum summae Pisaneliae, Venetiis, Wend de Spira,

0 . J. (Hain *2150: ca. 1471), da das Roch selbst alphabetisch ange-

legt und die Knbriken im Bnch durch grösseren Druck hervorge-

hoben sind.

Wenn in Alexander de Villadei, Sccunda pars grammatices,

Daventriae (Rieh. Paffroet nach 1487. Campbell 3' Suppl. 122 a.), in

dem Rubrikenverzeichnis auch die Anfangsworte des betr. Abschnitts

angegeben werden, obgleich im Buche übersichtlich gedruckte Rubriken

zu finden sind, so hat sich der Drucker nur an seine hds. Vorlage eng

angeschlossen, bei der die Anfangsworte als Richtschnur für den
Rubrikator nötig waren. Manchmal finden wir in hierhergehörigen

Drucken neben dem Rubrikenverzeichnis und gedruckten Rubriken

auch eine alphabetische Tabnla ohne Hinweise auf den Text, die der

Besitzer nach seinem Belieben handschriftlich ergänzen konnte, so

z. B. in Jacobus de Voragine, Legenda sanctorum, Coloniae, Conr.

Winters de Homborch, 1480 (Ennen Nr. 258). Eine Verbindung von

1, 2 mit I, 4 stellt die Anordnung in Leonardns de Utino, Sermones
anrei de sanctis, o. 0. 1473 (Hain *16128: Coloniae, Ulrich ZeU), dar.

Jeder Sermo zerfällt in mehrere Abschnitte, „membra“, die keine Ueber-

schriften haben und nur daran kenntlich sind, dass dem ersten Worte
(P)Rimo, (S)Ecnndo u. s. w. der Anfangsbuchstabe fehlt, den der Rubri-

kator einmalen sollte. Vor dem ersten Membrum stehen sämtliche

Rubriken dieser Membra. Z. B. Ueberschrift des Sermo: In festo sancti

Ambrosij archiepi Sermo, dann vor dem ersten Membrum: imitaeöne

d'inali.
(

Probacöne naturali.
|

Protestacöne morali.
|

Fruitione sepiter-

nali.
I

Anfang: ( )Rimo inextiguibile e lume beati Ambro, in imitatione

d’inali. Die Tabnla alphabetica giebt den Titel des Sermo, sowie die

Zahl des Membrum an und macht noch Angaben über die Teile des

Membrum durch: in principio, in medio, ante finem, per totnm und
ähnliche Ausdrücke. Z. B.; Aaron floruit virtutc honestatis sermone

sancti Ambrosii membro primo in medio. Wo der sermo sancti Am-
brosii zu finden ist, muss man ans dem Rubrikenverzeichnis ent-

nehmen.

3. Gedrucktes Rubrikenverzeichnis oder Tabula mit
Zahlen verweisen auf gedruckte Rubriken ohne
Zahlen.

Bonaventura, Dieta salutis, o. 0. u. J. (Hain *3526: Esslingae,

Conr. Fyner), hat Inhaltsverzeichnis mit römischen Zahlen, Michael
de Dalen, Casus snmmarii librorum decretalinm, Coloniae, Petrus in

Altis de Olpe, 1476, (Ennen Nr. 179) ebenso ein Verzeichnis der Tituli

mit römischen Zahlen oder Zahlen in Worten.

Albertus Magnus, Sermones de tempore, Coloniae, A. ther

Hoemen, (Ennen Nr. 146) giebt Tituli et inicia sermonum de tempore

secundum ordinem mit durchlaufender römischer Zählung der Sermones,

nach der das Bnch zu rubricieren ist, sowie eine Tabula alphabetica

mit arabischen Zahlen.
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4. Gedracktes Rubrikenverzcichnis oder Tabula mit

Zahlen verweisen auf gedruckte Rubriken mit ge-
druckten Zahlen.

Während in den unter 1, 1 bis I, 3 aufgeführten Fällen der Ru-
brikator immer noch seine Thätigkeit ausUbcn musste, um die Be-

nutzung zu erleichtern, begegnen uns hier zum erstenmal Bücher, in

denen auch ohne Rubricierung die gesuchten Stellen leichter zu hnden
sind. Diese ungemein oft vorkommende Einrichtung ist gar nicht so

übel, namentlich wenn das Buch noch gedruckte Seiten- und Kolumnen-
titel hat. Wo diese fehlen, macht das Aufsuchen der Anflinge jedes

Ruches einige Schwierigkeit, wenn sie nicht auf die bekannte Weise

durch Einkleben eines aus dem Schnitt hervorragenden Pergament-

streifens kenntlich gemacht werden.

Seitentitel fehlen in vielen hierhergehörigen Drucken Ulrich Zells

in Köln, z. B. in Isidorus, De snmmo bono (Hain *9281), in Am-
brosius, Liber de officiis (Hain *905) (beide mit arabischen Zahlen),

in Rodericus Zamorensis, Speculum vitae humanae (Hain *13933)

(rüm. Zahlen: li. pri. ca. XVII.), ferner in A. ther Hoernen’s Druck des

Paradisus conscientiae, 1475, (Ennen Nr. 151) und manchen anderen.

Manchmal werden Erläuterungen der Einrichtung gegeben, wie

in Robertns de Licio, Opus quadragesimale
,

Basileae, Bernhard

Richel cum Micbaele Wensel, 1475 (Hain *4432), wo es zu dem
Inhaltsverzeichnis heisst: Ideo volens habere aliquid ex his sermonibus!

in registro videat iuxta ordinem alphabeticum . vbi semper remittitnr

ad eum sermonem in quo talis sententia vel materia continetur cum
annotacione numeri sermonis adiuncto capitnlo primo . secundo vel tercio.

Et quando in registro inuenitur . vbi supra! recurrendum est ad quot-

tam proxime anteposite capitalis sentencie vel proposicionis. Z. B.

Senno .\T. ca. .1.

In dem deutschen Hortus sanitatis, Augspurg, (Anton Sorg)

1485, (Hain *8949) stehen nur bei den Kapiteln Zahlen, vor dem
Paragraphen nur das Zeichen H. Das Register verweist auf Zahl der

Kapitel und Paragraphen. „Vnnd solt mercken das in disem register

verze\i'chnet seind dj'e paragraphi. ... Vnd wann du lissest pa. oder

para. das ist paragraphus. vnd den zel in dem capitel oder Zeichen
selber dj'e zal auff das spacium der capitel so darffest du die para-

graphos dester minder czelen.“ Die nur wenige Monate ältere Schoeffer-

sche Ausgabe desselben Werkes Mainz 1485 (Hain *8948) hat das

Zeichen H noch nicht eingedruckt, sondern Hess den Platz zum Rubri-

cieren frei.

Seitentitel machen das Aufsuchen natürlich viel bequemer, nament-

lich wenn auch sie mit Zahlen versehen sind und nicht nur die Ru-

briken enthalten. Letzteres ist der Fall inW’ilhelmus Parisiensis,

Summa virtutum, Coloniae, Uenr. Quentell, 1479 (Ennen Nr. 284),

ersteres in lohannes Gallensis, Summa collationum, o. 0. n. J. (Co-

loniae. U. Zell. Hain *7440), wo auf den Versoseiten Pars Prima, auf

den Rectoseiten distinctio Prima u. s. w. als Seitentitel steht, während

XIII. I. 2
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die Ueberschriflen der Kapitel (C'apitulum tercium) im Text in freiem

Raume OberHichtlich gedruckt sind.

Praktisch eingerichtet i.st auch das Speculum morale des Vin-
centins Bellovacensis, Argentinae, loh. Mentelin 1476, mit Tabula
alphabetica demonstrans quoto Libro quota Parte quotaqne Distinctione

tractata inveniri debeant. Seifentitcl z. B.; Pars prima De operibiis
|

Distinctio prima. Nur die Bücher müssen hs. oder durch Einkleben

eines Pergamentstreifens bezeichnet werden.

Dass auch hier oft bei den Kapiteln nähere Angaben wie in

principio, circa medium, versus finem u. a. mehr gemacht werden, liegt

auf der Hand. So z. B. in Albertus Magnus, Compemlium theo-

logpcae veritatis, Ulmae, loh. Zainer, o. J. (Hain *4.'17.) (Absolvere qnis

possit libro 6. ca“ 25. vltra medium.)

Ebenso in lacobns de Voragine, Sermones de tempore, o. 0.

u. J. (nicht bei Hain. Foll. (206). Sign, a,— CC3). Ohne durchlaufende

Zählung der Sermones. Seitentitel geben den Sonntag an: Dominica
prima

|
Aduentus Domini bis Dominica vicesima(|uinta, die Sermones

jedes Sonntags sind mit Zahlen bezeichnet. Wenn also die Tabula
angiebt: XL sermone .111. circa principinm, muss man nach dem Seiten-

titel Dominica in quadragcsima suchen, dann im Text Sermo tertius.

Selbst in Bücliern mit gedruckten Blattzahlcn findet man noch

häufig blo.sse Hinweise auf die Teile des Werkes, wie in dem Mammo-
trectus, Arg. 1487 (Hain ’ 10566), in Albertus Magnus, Compen-
dinm theologicae veritatis, o. 0. u. J. (Hain *435), in letzterem, weil

die 1473 von Thomas Dorniberg angefertigte Tabula, welche auch in

späteren Ausgaben beibehalfen wurde, nicht so leicht umzuarbeiten war.

Aesops Leben und Fabeln, 0. 0. u. J. (Strassbnrg, H. Knob-
lochtzer, um 1483, vgl. Schorbach in Dziatzkos Sammlung bibl. Ar-

beiten 8, 91), liat Blattzahlen, auf die das vor Jedem Buche stehende

Inhaltsverzeichnis verweist, während die Tabula nur die Zahl des

Bnches und der Fabel angiebt.

5. Gedrucktes Inhaltsverzeichnis oder Tabula mit Zah-
len verweisen auf gedruckte Rubriken mit Zahlen
und Kolnmnen.

Bernardus Cläre vallensis, Sermones, o. 0. n. J. (Speyer.

P. Drach. 1481. Hain *2846). Vor der Tabula steht ein aus Heidel-

berg Sept. 1481 an Drach gerichteter Brief des ungenannten Verfassers

der Tabula, in dem es heisst: directorium conscripsi registrnm . vt fa-

eilius sit inuentu: quiequid reperire qnispiam exoptarit. Et hie mihi

ordo in primis cordi fnit . vt ad sermonem: einsqne columnam: aut

capitiilum (nam .C.Lxxiiii. et .C.Lxxvi. sermones in capitula nonnnlla

distributi sunt) lector diligens remitteretnr. Z. B. Abrahe obedientia

commendafur . ser. CLxiii. coUina .ii. in medio oder ser. CLxxvi. ca. xxvi.

Nun zählen aber im Text die Sermones nicht durch, sondern nach den

einzelnen Festtagen; der Besitzer muss also, um die Tabula benutzen

zu können, nach den Tituli sermonnm die durchlaufenden Zahlen zu-

schreiben, namentlich da Seitentitel fehlen. Die Kolumnen (es sind
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darunter die Kolumnen jedes Sermo, nicht die des einzelnen Blattes

zu verstehen) sind abzuzählen.

Dasselbe ist der Fall bei Wilhelmns Parisiensis (Peraldns),

Sermones dominicales, Tübingen, Othmar, 1499. (Steiff S. 54 Nr. 5.)

Das Rnch und die von dem Theologen Wendelin Steinbach verfer-

tigten drei Inhaltsverzeichnisse zn den drei Teilen haben folgende Ein-

richtung. Die nach den Sonntagen geordneten Predigten haben neben
der Zählnng nach Predigten Jedes Sonntags eine dnrchlanfende Zählung,

z. ß. Dominica in palmis Sermo 1. In ordine 43. Letztere Zahl steht

auf den Versoseiten als Seitentitel; Sermo .XLIII. Recto steht die Be-

zeichnung des Sonntags; Dominica palmamm. Das Inhaltsverzeichnis

verweist auf die Zahl des Sermo, dessen abzuzählende Kolumnen und
deren Teile. In der Erläuterung heisst es: quandocunque post aliqua

notata in tabula . ponitnr punctns talis figure . ante ly columna . signum
est qnod illa materia reperiri potest in prima parte columne . talis vel

talis iuxta annotationcm nnmeralem subseqiientem. Si vero ponitnr

punctns post ly columna . signum est quod idipsum cni annectitur . re-

peritnr in secunda parte colnmne. Also .Co 1 = erste Hälfte der ersten

Kolumne, Co. 1 = zweite Hälfte der ersten Kolumne. Eine ähnliche

sinnreiche Erfindung finden wir schon früher in Frater Lucas Ser-

mones super epistolas et evangelia, o. 0. 1483 (Hain 10253.), bei

welchem Drucke die Kolumnen am obern Rande mit den Buchstaben

des Alphabets bezeichnet sind: A B C. Die Tabula giebt Uber ihre

Anlage folgende Auskunft: TAbnla presens sic diriget ad inueniendnm

qnodcnnqne verbum cuiuslibet sermonis secnndnm ordinem alpbabeti

ordinata. Primo enim numerus in superiori margine quotat sermonem.

Littera alpbabeti superposita designat colnmnam sermonis. Si vero

littcra precedit nnmernm: tune inuenictur verbum designatnm in prima

parte colnmne . si vero littcra postponatnr nnmero: tune reperietur ver-

bnm designatnm in seennda parte colnmne. Exempli gratia. Captiui-

tatem dnennt tria .X. a. hoc est in secunda parte prime columne decimi

sermonis. Uel Filius dei efficitur aliquis specialiter qnatnor virtntibns

J. LXXXIII hoc est prima parte none colnmne . oetnagesimitereij ser-

monis . quia illa littera .1 preponitur nnmero: hoc designat qnod est

in prima parte colnmne. Et quia J est nonn littera in ordine alpha-

beti: hoc est in nona columna numerus quotat sermonem. Sic enim

practicabitnr per totnm librum sine errore et fallacia.

Der Erfinder der vor- oder nachgesetzten Punkte znr Bezeich-

nung der ersten nnd zweiten Hälfte einer Kolumne oder eines Blattes

scheint Arnold ther Hoernen gewesen zu sein (vgl. unten V, 4). Ge-

druckte Kolumnenbnehstaben h.at auch der Drnck von Biels Lectura

snper Canone misse in alma vniversitate Tuwingensi ordinarie lecta,

(Reutlingen) Joh. Othmar, 1488 (Hain *3178). Tabula . . . Cuius nu-

merus dictioni adieetns numerum importat lectionum. Et litera alpha-

beti colnmnam lectionis representat. Z. B. Actio 45 a m n = Sermo 45,

Kol. a, m nnd n.

Auf demselben Princip beruht die Tabnla von Servius Gram-
•

2*
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matiens, Commentarii in Vergilii opera, o. 0. u. J. (Drucker mit dem
sonderbaren R. Hain *14703), nur dass hier statt der Kolumnen der

einzelnen Abschnitte deren Blätter mit ihren Kolumnen angegeben

werden, dazu auch noch die Anfangsworte der Sätze, in denen das

Gesuchte steht. Z. B. Pamassus mons Thessalie Vll. enei. fol. VI. col. iiii

ibi Elicona. Man muss sich also zuerst das 7. Buch der Aencis auf-

suehen, was ohne Rnbricierung nicht leicht ist, da Seitentitel fehlen,

dann muss man das ß. Blatt abzählen und in dessen 4. Kolumne den

Satz herausfinden, der mit Elicona aniangt.

II. Verweisung auf wUlkürlioh gemachte Abschnitte
der Drucke.

Die von Johann Fust in Mainz vor 1466 gedruckte Ausgabe von

Augustinus, De arte praedicandi, o. O. u. J. (Hain *1957), hat fol-

gende Einrichtung. Der Text ist durch die Buchstaben A— Y und
die Abkürzungszeichen .3 ., .t., .a., dann durch A.b.— .Aa., .bC.— .ba.,

.CD.— .CL., die übersichtlich auf dem inneren Runde stehen, in bald

grössere bald kleinere Abschnitte zerteilt, auf welche die Tabula unter

Beifügung von ante medium, in fine, per totum und ähnlichen Aus-

drücken verweist. Z. B.: Circiiitus quid sit .0. post medium, oder:

Grande geniis . commouet animos .AF. in fine .AG. in principio .bO.

ante medium. Der Herausgeber sagt in der Vorrede: habebunt retro

libellum . amplissimam eins Uibnlam alphabeticam magno cum Studio

elaboratam. . . . Sciat autem quisque . hunc libellum a dicto artifice

(nämlich Fust) comparans . quod illc alphabeti littere tarn simplices

quam duplicate . ab extra per marg^nes minorcs posite . deseruiunt pro

iam dicta tabula libelli . que . ad easdem litteras remittit per singula

puncta . ut sic . vnumquodqne in hoc libello contentornm . ad Vota cum
placiierit cito possit reperiri.

Es giebt bekanntlich eine Ausgabe dieses Werkes, bei der in

der Vorrede der Name des Drnekers Fust durch den Mcntelins in

Strassburg ersetzt ist (Hain *1956). lieber das Verhältnis beider

Drucke gehen die Ansichten der Bibliographen auseinander. Laire,

Index 1, 17 ff. macht eine Reihe nicht unwichtiger Gründe für die

Priorität des Mentelinschen Druckes geltend, andere, zuletzt Falk im

„Centralblatt* 1,246— 247, sprechen sich für Fust aus. Falk legt

besonderen Wert auf den Umstand, dass Mentelin die Buchstaben

nicht an den Rand, sondern in den Text, mitten in die Zeilen vor

die Versalien gesetzt hat und dazu in der Vorrede bemerkt (nach

Falk): sciat quod ille maiores littere alphabeti tarn simplices quam
duplicate, intra margines in medio ante versalia quorumlibet punctorum

notabilinm posite etc^ ferner (nach Laire S. 21): poterit quisque cui

placuit litteras faciliter manu sua per pennam etiam et marginibus

nigro vel rubro colore signare. „Erhellt nicht ans V'orstehendem, dass

Mentelin auf Fust anspielt, welcher Bnehstaben ab extra per margines

minores posite setzte?“ fragt Falk. Einfacher ist es doch eigentlich,

was schon Laire bemerkt, anzunehmen, dass Fust sich die Mentelinsche
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Anweisung, man könne die Bnchstaben anch mit der Feder an den

Rand schreiben, zu Nutz gemacht und sie an dieser mehr in die Angen
fallenden Stelle gednickt hat. Eine bestimmte Ansicht, wer der Nach-

dmcker ist, wage ich indessen nicht anfznstcllen, da mir der Mentelin-

sche Druck nicht vorliegt, während ich das Mainzer Exemplar des

Fustschen durch die Gllte der Verwaltung der Mainzer Stadtbibliothek

hier benutzen konnte.

Andre Drucker verwenden zur Bezeichnung der Abschnitte nur

die einfachen Bnchstaben des Alphabets und mtissen daher mehrere

Alphabete aufeinanderfolgen lassen, deren Reihenfolge in den Seiten-

titeln angegeben wird. So ist z. B. Job. Gritschs Quadragesimale,

Nürnberg, Georg Stuchs, 1488, (Hain *8072) in 48 Alphabete einge-

teilt Seitentitel Kecto: Alphabetum Primum — Alphabetiim Quadra-

gesimnm octauum. Die Buch.staben A— Z stehen im Text. Die Tabula
verweist z. B. auf Xlll. M. = Alphabetum XllI, Abschnitt M.

Die Opera Joh. Gersons o. 0. 1488 (Argent. Prliss. Hain *7622)

Vol. 1— III sind in 99 Alphabete, in der Ausgabe von 1489 (Hain

*7623) in 100 Alphabete zerlegt, deren Zahlen am oberen rechten

Rande der Rectoseiten stehen. Die Buchstaben A— Z und die Zeichen

I 0 befinden sich am Rande. Tabula: 73.1, 97 t.

Aehnliche Einrichtung zeigen Frater Feregrinns, .Sermones de

tempore et de sanctis, o. 0. 1495 (Hain *12586), und andere Drucke.

St.att der Buchstaben werden in Form ul a vivendi canouicoriim,

o. 0. u. J. (Coloniae. A. ther lloernen. ILain 7252), die ar.abischen Zahlfen

1— 60 am Rande zur Bezeichnung der Abschnitte gebraucht.

m. Verweisung auf die Teile des Werkes und willkürliche

Abschnitte.

Anstatt den ganzen Druck wie in den soeben besprochenen

Fällen in willkürlich gemachte kleinere Abschnitte zu zerlegen, schliesst

man sich hier an die gegebenen Teile des Werkes an und macht nur

bei diesen noch kleinere Abschnitte. Das Citieren wird dadurch etwas

umständlicher, weil nicht Buchstaben allein oder in Verbindung mit

einfachen Zahlen benutzt werden, sondern immer die Bezeichnung der

Teile des Werkes mit deren Zahlen und dem Abschnittsbuchstaben

angegeben werden muss.

Diese Einrichtung, die ungemein häufig ist, haben wir z. B. in

Kenr. Herp, Spccnlnm aurenm, Mog. P. Schoeffer 1474.

Die Tabula giebt die Zahl der Praecepta und deren Sermone,

die durch Buchstaben a b c in Abschnitte geteilt sind, an, z. B.

V. peepto. {. XH. c. Die Buchstaben stehen am Rande, Seitentitel

fehlen.

Im Text stehen die Buchstaben bei Leonardus de Utino, Ser-

mones, Ulm, Joh. Zainer, 1475. Die Seitentitel geben die Zahl der

Sermones an. Tabula z. B.: fermo .LXIH. B.

Guilhelmus Parisiensis, De fide et legibus, o. 0. u. J. (Hain
*8317: Aug. Vind. Gnnth. Zainer. Das Münchener Ex. rubriciert 1469),
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hat eine ansfübrliche Deelaratio registri: Pro intellectu registri pre-

cedentii« debent attendere legentes quod presentem tractatum guilhelmi

de fide et legibus distinxi in decem partes qnarnm quelibet habet plura

capitula. Capitula vero distinxi per literas alphabeti vt facilius inne-

niri possit materia qne queritnr. Itaqnc in registro prlmo ponitnr

qiiotta sit pars in qua poiiitur id quod queritur et postea capitnlnm

eiusdem partis et tandem litera alphabeti capituli vt cum dicitnr parte

prima capitulo sccundo litera C. Z. R. Adam non fuit creatus in gratia:

par. X ca. iiüD. Nicht schwer zu finden, da die Seitentitel Pars und
Kapitel angeben und die Buchstaben, obgleich sie im Text stehen,

weil vor und hinter ihnen ein kleiner freier Kaum ausgespart ist,

gleich in die Augen fallen.

Lumen animae, o. 0. 1477 (Hain *10330: Aug. Vind. Gunth.

Zainer). Seitentitel; Titulns primns etc. Die Tabula verweist auf die

Zahl des Titels und Buchstaben im Text. Reichen bei längeren Titeln

die Buchstaben eines Alphabets nicht aus, so werden kleine Buchstaben

hinter die grossen gesetzt: Aa— Za, Ab—Zb etc.

Auch hier werden oft noch nähere Angaben über die Abschnitte

durch in principio, circa medium etc. gemacht, z. B. in Joh. Nider,
Praeceptorinm divinae legis, o. 0. u. J. (Köln. Ulrich Zell. EnnenNr. 112):

VII preceptum IIII cap. c. in fine. Auffallend ist, dass nur bis zu

Primum Praeceptum Capitulum Duodecimnm gedruckte Kolumnentitel

vorhanden sind, und die Buchstaben am Rande nur bis zu Praec. I.

Oap. V stehen und dann nur noch auf einzelnen Seiten wie Praec. V.

8. 1. Die mit denselben Typen gedruckte, aber vielfach abweichende

Ausgabe (Hain *11780) hat durchweg Kolumnentitel und Buchstaben

am Rande.

Praktisch eingerichtet ist Joh. de Bromyard, Summa prae-

dicantium, o. 0. u. J. (Hain *3993: Basileae). Die Rubriken des alpha-

betisch angelegten Werkes sind für jeden Buchstaben durchgezählt,

z. B. A hat 27 Rubriken. Die Seitentitel geben die Rubrik und deren

Zahl : Abiectio A .1.— Auaricia A .XXVII. Jeder Abschnitt ist am
Rande durch römische Zahlen in kleinere Teile zerlegt, z. B. Abjectio

in die Teile I—VII, Avaritia in 1— LXVI. Die alphabetische Tabula
realis giebt Buchstaben, Zahl der Rubrik und Abschnitt, z. B.; Qne
sit abstinentia viciosa J. 1. VII. Danach sind alle Stellen sehr leicht

zu finden.

Nicht dasselbe lässt sich sagen von Robert Holkot, Opus super

sapientiam Salomonis, o. 0. n. J. (Hain *8755: Col. U. Zell. Richtiger

Voulliemc 561: Coloniae, Conr. Winter de Homburg, c. 1480). ln der

Tabula heisst es: Ad inueniendum autem materiam que queritur Signatur

in tabula qnota lectione talis materia pertractatnr. Ponuntur eciam

littere A. B. C. te. pro partibus lectionum videlicet A pro prima B pro

seciinda tc. vbi tales materie pertractantur vt quod queritur citius ha-

beatur. Also z. B. 9B, 9C etc. So rasch geht es freilich mit dem
Suchen nicht, wenn nicht der Rubrikator hilft, denn die Zahlen der

Lcctiones stehen nur im Text und die Buchstaben nicht einmal da.
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In der Aosgabe desselben Werkes Spirae Petr. DracL 1183 (Hain

*8757) stehen die Bnchstaben am Rande and zwar werden meist nur

Aa Bb Cc Dd verwendet. Die Ausgabe Basileae 1489 (Hain *8758)

hat grosse Bnchstaben A B C u. s. w. am Rande und wie die vorher-

gehende Seitentitel mit der Zahl der Lectiones.

IV. Verweisung auf die Signaturen

ist mir nur selten und erst am Schlüsse des Jahrhunderts begegnet.

Seb. Brants Narrenschiff, Basel, Joh. Bergmann de Olpe, 1494, sowie

die Varia Carmina Seb. Brants ebd. 1498 haben Inhaltsverzeichnisse,

die nach Signataren angeordnet sind.

In der ebenso angelegten Ausgabe von Felix Hemmerlins
Variae oblectationis opnscula et tractatus, o. 0. u. J. (Hain *8424: Basi-

leae, Nie. Kessler. 1497), wird zur Tabula Titulorum die Erläuterung

gegeben: Sequuntnr tituli tractatnlorum Quos titulos lector volens

prompte inuenire: querat cos seenndum signaturas quatternorum qne

inferins in folijs Signatur. Z. B.: sub signatura quatterni littere A, sub

Ira b, dd etc.

Genauer ist die bei Ilenr. Quenteil in Köln 1498 gedruckte Aus-
gabe von Aristoteles, Textus parvorum naturalium cum eommento
sec. doctrinam Alberti Magni (Hain 1718), indem im Inhaltsverzeichnis

die einzelnen Blätter der Lagen angegeben werden, z. B.: in A iiii,

in II vi.

V. Verweisung auf die Blattzahlen.

1. Die Blattzahlen müssen in den Registern wie im
Buch zugeschrieben werden.

Streng genommen darf man hierher nur die Fälle rechnen, wo
der Drucker in den Registern den Rubriken die Wörter folium, Charta,

pagina oder deren Abkürzungen heidruckt, zu denen der Besitzer die

Zahlen zu schreiben hat, nicht aber die vielen Fälle, in denen ohne
jene Worte in Registern wie im Buche die Blattzahlcn handschriftlich

beigefügt sind, weil der Benutzer hier ja ebensogut auf die Teile des

Werkes oder auf die Signaturen hätte verweisen können. Beispiele

dieses einfachen Falles sind mir nicht begegnet, sondern die Ausdrücke
folium etc. ohne Zahlen habe ich immer nur in Verbindung mit Ver-

weisungen auf die Teile des Werkes gefunden (vgl. unten VII. Phi-

lelfus).

2. ln den Registern gedruckte Zahlen, nicht im Buche.
Leonardas de Utino, Sermones aurei de sanctis, Venetiis,

Francisens de Heilbmn et Nicolaus de Franckfordia 1473 (Hain *16129):
Hcc est tabula omninm sermonum contcutomm in hoc volumine. Vt

autem facilins repperiantur habet vnnsquisque sermo nnmcrnm foliornm

sue locationis sibi consignatum. Und zwar stehen in der Tabula arabische

Blattzahlen: De sancto Leonardo confessore 2.

Oft steht vor der Zahl das Wort carta wie in Plutarchus
0. 0. u. J. (sonderbares R. Hain *13124): Thesens carta I, Romulus
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carta VIII. Der Besitzer unseres Exemplars hat das Buch aber nicht

foliiert, sondern im Inhaltsverzeichnis die Ri(?naturen zugeschricben.

Oder vor der Zahl steht folium wie in Nie. de Blony, Tractatus

sacerdotalis de sacramentis, Arg. 1488 (Hain *.3253) und Arg. 1492
(Hain *3255): De sacramentis in genere fo. II.

In den Castigationes Plinianae des Hermolans Barbarns,
Komae, Eucharius Argentens, 149.3, (Hain *2421) wird am Schlüsse

ein Druckfehlerverzeichnis gegeben: H Quibus locis huins operis im-

pressores halincinati sunt, das nach Blattzahlen angeordnet ist, die

im Buche nicht gedruckt sind.

Beispiele sind bis zum Schlüsse des Jahrhunderts hiiuhg zu (Inden.

Selbst Aldus giebt in dem 1497 gedruckten Dictionarium graecum

dem Käufer den Rat: nota tibi in extremitate libri arithmeticis numeris

singulas Chartas. Da er schon vorher in anderen Werken gedruckte

Blattzablen anwendet, erscheint uns Hcnoiiards verwunderter Ausruf:

„Comme s'il n'eüt pas cte plus simple de les chiffrer :i l’impression?“

(Annales 31) allerdings gerechtfertigt.

3. Gedruckte Blattzahlen in den Registern und im
Buche.

Es Lässt sich bekanntlich nicht mit Sicherheit fest.stellen, wer

zuerst gedruckte Blattzahlen angeweudet hat, weil die meisten hierher

gehörenden Drucke undatiert sind. Es sind frühe Werke der Kölner

Drucker Ulrich Zell und Arnold ther Iloernen, sowie des Heinrich

Eggesteyn in Stra.ssburg. Scliou in dem bei ther Hoernen 1470 ge-

druckten Werke: Sermo praedicabilis in feste praesentationis beatissimae

Mariae, d.as ich nicht gesehen habe, sollen gedruckte Blattzahlen Vor-

kommen. Der erste hier vorhandene datierte Druck ist ther Hoernens

Ausgabe von Adrianus Carthusiensis, Liber de remediis utrinsque

fortnnae, vom Jahre 1471 (Hain *9ö), die in der Mitte des rechten

Randes der Rectoseiton arabische Blattzablen hat, auf die das Inhalts-

verzeichnis verweist. Ganz gleich ist die undatierte, dem Eggesteyn

zugcschriehene Ausgabe desselben Werkes eingerichtet (Hain *94).

Welcher der beiden Drucke, die Seite für Seite übereinstimmen, der

Nachdruck ist, bedarf noch der Untersuchung.

In der Folgezeit nimmt natürlich die Verweisung auf gednickte

Blattzahlen immer mehr zu, wobei bald römische Zahlen, bald Ziffern

oder auch beide, z. B. im Register arabische, im Text römische Zahlen

oder umgekehrt, zur Anwendung kommeu.
Erschwert wird für uns das Aufsnehen der Stellen durch die

Gewohnheit mancher Drucker nicht die Rccto- und Versoseite eines

Blattes mit derselben Zahl zu bezeichnen, sondern die beiden einander

gegenüberstehenden Seiten zweier aufeinander folgenden Blätter. Wird
in diesem Falle nur die Rectoseite mit der Blattzahl versehen, wie in

dem unten (V, 5) erwähnten Dnicke Koelhoffs von 1487, so kann man
nur durch .Stichproben hinter die Einrichtung kommen. Bequemer ist

es, wenn Ulrich Zell wenigstens beide Seiten mit Zahlen versieht, wie

in Nie. de Ansmo, Summa Pisani cum supplemento, o. 0. ii. J. (Voul-
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lieme 816: ca. 1480), wo Bl. Ib und 2a als Folinm Primum, 2b und

3a al.s Folium Secundum, 4b und 5a als IV. n. s. w. bezeichnet sind.

In ihrem Bestreben, möglichst praktische Einrichtungen zu er-

sinnen, kamen die Drucker auf die merkwürdigsten EinfiUle. Inannes

de Tridino alias Taeninus druckte 1496 in Venedig des Nicolans
Perottus Cornncopiae. Auf dem Titelblatt rühmt er seine Ausgabe

mit den Worten: Cornucopie emendatissimnm miro ordine nouissime

insignitum in quo toto opere facilius omnia vocabiila reperies quam in

sola t.abnla aliornm antea impressonim inuenire pos.ses. . . . Tabulam
operis adeo ordinatam et multitudine vocabulornm refertam accipics vt

melior ipsa tibi et vtilior futura sit quam prins ipsnm totum opus forct.

Das Werk hat römische Blattzahlen, in der alphabetischen Tabula

arabische. Der „novns ordo“ besteht darin, dass im Text die Anfangs-

buchstaben der Worte, auf welche die Tabula verweist, auf den Hand
heranagerOckt werden. Will man also nach der Tabula z. B. Abdi-

catio 1.32 suchen, so überfliegt man auf Blatt CXXXII rasch die Buch-

staben am Rande und findet auf diese Weise ohne grosse Mühe
A bdicatio. Vielleicht war das Privileg, das dem loannes de Tridino

für diesen ,novus nrdo“ auf zehn Jahre von der venetianischen Ke-

giemng verliehen wurde, die V’eranlassnng, dass Aldus, als er 1499
das nämliche Werk drucken wollte, sich bemühte, etwas noch Prak-

tischeres zu ersinnen, was ihm auch in der Erfindung der Kolumnen-

und Zcilenzilhliing gelungen ist.

4. Verweisung auf Blattzahlen mit Angabe, ob Itecto

oder Verso dos Blattes.

Auch diese Einrichtung kommt sehr frühe vor und zwar sowohl

in Drucken ohne wie mit gedruckten Blattzahlen im Buche. Die Art,

wie Recto und Verso bezeichnet werden, ist dabei verschieden.

Werner Rolevincks Fasciculus temporum, Coloniae, Arnold
ther Iloernen 1474, (Hain *6918) hat keine gedruckten Blattzahlen,

die Tabula bezeichnet Recto durch Punkt vor, Verso durch Punkt
hinter der arabischen Blattzahl: vbi inuenitur punctus ante numerum
est in primo latere, vbi vero post in secundo latere. Also .17 =
Blatt 17 Recto, 17. = Blatt 17 Verso. Die anderen Ausgaben des

Werkes haben, wie ans Hain zu ersehen i.st, diese sinnreiche Erfindung

übernommen, geben aber später auch dem Text gedruckte Blattzahlen.

Erhard Ratdolt in Venedig wurde wohl durch seine Ausgabe des

Fasciculus temporum veranlasst, diese Punkte auch anderswo zu ver-

wenden, z. B. in Haly, Albohazen. Liber de fatis astroriim, Venetiis

1485 (Hain *8349). Das Prohemium Tabiilariim giebt eine ausführ-

liche Gebrauch.sanweisnng.

Eine undatierte bei Hain fehlende Ausgabe des Tractatus sancti
Tho|me de ente t effetia feu

|

de quidditatibns re'.i
|

intitulatiis, in

fol., Folio .1.— Folio XXXVI (1), Sign. AA .i.— FF .iii., an die sich mit

den.selben späten Typen gedruckt Concordautiae Thomae et Alberti,

Folio primo— Folio xiiii., Sign. AAa .i,— BBb .iii., anschliessen, bc-
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zeichnet in den beiden Inhaltsverzeichnissen Recto mit latus I, Verso

mit latus II, z. 6.: fo ii. la. I., fo xii la. oder latere II.

Aehnlich wird in dem Druckfehlerverzeichnis von Wimphel in gs

Adolescentia, Argent., M. Flach, 1500, (Hain *16190) auf Facies I. und
II. der Folia verwiesen.

Wieder anders verfilhrt der Leipziger Drucker Gregorius Bötticher

in Bartolus de Saxoferrato, Tractatuli, HO.H (Hain *26.36), indem

er Recto durch fa., Verso durch d. bezeichnet: Et scias qnod fa. signi-

ficat faciem folij Et d. signibcat dorsum folij.

Am häutigsten aber bezeichnet man Recto mit A, Verso mit B,

wie in Koelhoffs Cronica von der hilliger Stat Coellen, 1499, vor

deren Register es heisst: Van a. ind b. in desem Register getzeichent

wat die bednden. ... die zwen litteren a ind b syn dair by gesetzt

vmb die materie risch zo vinden . jnd wae dat a steit dat beduyt dat

die materie is vp der eyrster sijden des getzeicheden blades . jnd wae
dat b getzeichent is, dair by is zo verstain dat vp der ander sijden

desselnen blades sal men solchen dat puntgyn dat men begert tzo

wissen.

Cornelius von Zürichsee in Köln drnekt in der undatierten Aus-

gabe der Mensa Pliilosophica, Coloniae apud praedicatores, (Hain

*11077) sogar A und B im Seitentitel neben die Blattzahlen und Ru-

briken: Fulium Secundum A
|

Mcnse philosophice tractatns primus B.

5. Verweisung auf Blattzahlen und Kolumnen
kommt sowohl bei Büchern ohne gedruckte Blattzahlen wie mit solchen

vor, die Kolumnen werden bald bezeichnet, bald nicht.

ln Jacobns de Voragine, Sermones aurei de tempore, o. 0. n. J.

(Coloniae, Conr. Winters de Homberg. Ennen Nr. 274), steht vor der

Tabula die folgende Erläuterung: Tabula libri presentis. Pro cuins

iutcllectu est notandiim quod in qiialibct apereione libri sunt quatuor

colnmne et numerus foliorum. Prima columpna Signatur per a Scciinda

per .b. tertia per .c. qiiarta per .d. Quandocunque ergo leetor volnerit

aliquam matcriam habere, .nspiciat numerum foliorum et litteram se-

quentem et facillime inueniet. D. h. wenn er vorher den Band hand-

schriftlich foliiert hat, denn die Blattzahlen und Kolumnenbuchstaben
sind in ihm nicht gedruckt. Um aber foliicren zu können, muss er

erst durcli Versuche herausbringen, dass nicht Recto- und Versoseite

eines Blattes, sondern die beiden einander gegeniiberstehenden Seiten

zweier sich folgenden Blätter dieselbe Blattzahl erhalten müssen.

Interessant ist in diesem Drucke die Verbindung von römischen mit

arabischen Zahlen (z. B. c99 = 199, cc43 = 24.3), die aber nur zu

Anfang der Tabula vorkommt, während später nur Ziffern gebraucht

werden.

Dieselbe Blattzählung mit gedruckten Zahlen auf den Rectoseiten,

ohne Kolumnenbezeichnung im Buche finden wir in Chrysostomns,
Homeliae super Johannem, Coloniae apud 8. Laurentinm, 1486 (Hain

*.5037): Tcabulam autem sequentem ita Icgant qnod Primnm numerum
folijs tribuant Secundum autem numerum columnis foliorum . vt exempli
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gratia Johannes cur pre ceteris dininam generationcm contexiiit fulio

.xüii. Colnmna .iiii.

Gedruckte Blattzahlen nach unserem Sinne, ohne Kolumnen-
bezeichnnng weist Alphonsns de Spina, Fortalitium hdei, Ntlrnberg,

Ant. Koberger, 1494, (Hain *875) auf: Tabnla ... In qua primo po-

nnntnr cninslibet libri considerationes cnm sips articnlis . etc. Demum
foliomm niimerus . .

.
postremo vero einsdem folij locus quadripartitus

inxta litteras alphabeti quatnor capitales spaciolis distinguitur . ita vide-

licet si post foliorum nuraerum illa littera A ponitur id in prima .

B secnnda . C tercia si D quarta columna ein.'jdem folii quod requiritur

sipnificat fore scriptum. Si vero E id eodem folio et eadem columna
qne antea clausula proximiori ponitur intellige notatnm.

Gedruckte Blattzahlen und Kolnmnenbnchstaben als Scitentitel

hat Gotschalc Hollen, Praeceptoriiim, Coloniae, Job. Giildenschaeff,

1481 (Hain 8766) und ebd. 1484 (Hain 8767): In qua qnidem tabula

qneso diligenter lector attende : quod numerus post quamlibet clausulam

signat numernm foliomm et litere scilicet A B C D sequentes significant

coinmnas cninslibet folii. Scitentitel: A iii B und Verso: C I).

Ebenso ist eingerichtet Bernardus de Parentinis, Officii missae

expositio, o. 0. 1487 (Hain *12420). Seitentitel: A Folium II B und
Verso: C Folium II D.

Ausser aTif Blattzahlen und Kolumnen wird noch auf Anfang,

Mitte und Ende der Abschnitte durch die Buchstaben a, b, c verwiesen

in Chrysostomus, Super Matthaeum, Coloniae, Job. KoelhoflF, 1487
(Hain *5035), z. B.: Ade et eue comparatio ad mariam et Joseph

fo. xiii. CO. iii. b. Das Buch hat römische Blattzalilen, die Kolumnen
und Abschnitte sind nicht bezeichnet. Die Blattzahlcn stehen nur auf

den Kectoseiten, man kann also nicht so ohne weiteres ersehen, dass

auch hier die schon öfter bei Kölner Drucken erwähnte Blattzäblung

angewendet wird.

VI. Verweisung auf Blattzahlen und willkürliche Abschnitte
des Druckes.

Jacobus a Voragine, Legenda aurea, Coloniae, (Ulrich Zell)

1483, (Voullieme 597) hat römische Blattzahlen und zwar haben wieder

die beiden gegenilberetehenden Seiten dieselbe, hier aber an beiden

Stellen gedruckte Zahl. Im Text stehen Buchstaben, die aber nicht

leicht zu finden sind. Die Tabula sagt; Incipit registrum sine directo-

rium per quod facilime quisque reperire potest vitam cuiu.seunque sancti

in hoc libro contentam. Licet enim vita quorundam sanctorum sub-

tiliter in hy.storijs aliorum sanctorum inseritur: ita quod in communio-
ribns libris tediosum sit inquirere et inuestigare de eis : tum in isto

libello sine labore et ab.sque omni fastidio plane ac lucide patefiunt

vnicnique lectori singulorum sanctorum gesta . et hoc ideo quod que-

libet legenda debite distincta est et diuisa per literas alph.abeti et per

paragraphos que litere et qui paragraphi hic ponuntur in hac tabula
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ad nomina eorundem sanetornm de qnibng mentio fit in historijs aliorum

sanctorum enm numero foliormn.

Im Te.xt stehen die Buchstaben auch bei Albertus de Eyb,
Margarita poetica, o. 0. u. J. (Hain *6816), mit Inhaltsverzeichnis se-

ciindum ordinem foliiirum. Si qnis autem autoritates singnlomm titn-

lorum habere voluerit: per.specti.« literis per totum corpns positis faci-

liter pro sese colligere, poterit.

Buchstaben am Rande haben z. B. Hieronymus, Vitae patrum,

o. 0. 1483, (Hain *8597) und Canones Aurelii Augustini, Argent
Martin Schott 1490 (Hain *2076).

Vn. Verweisung auf Teile des Werkes und Blattzahlen.

Da jede in I. be.sjirochene Einrichtung mit den einzelnen Unter-

abteilungen von V. verbunden Vorkommen kann, entsteht eine Menge
von Kombinationen, deren Nutzen wir oft nicht einsehen, weil uns

Verweisung auf Blattzahlen allein sclion genügend erscheint. Ich greife

aus der Menge nur einige interessante Fülle heraus.

Weder Blatt- noch Knbrikenzahlen sind gedruckt in Franc.

Fhilelfi Orationes, Brixiae, .lac. Britanniens, 1488 (Hain *12922). Im
Inhaltsverzeichnis ist nur ('apnt und fo. mit freiem Kaum dahinter

zum Einschreiben der Zahlen vorgedrnckt, daneben die Anfangsworte

der Rede. Der Besitzer unseres Exemphars hat den Band foliiert und

im Kegi.ster vernünftigerweise nur die Blatt-, nicht die Kapitelzahlen

zngeschrieben.

Gednickte Kapitelzahlcn im Inhaltsverzeichnis wie im Buche, in

ersterem auch Wirrichtung zum Einschreiben der Blattzahlen hat der

Lucidarius, Mediolani, Philippus dictus Cassanus de Mantegatiis, 1493

(Hain 6139), z. B. De Elementis Ca. iii. fo.

Gedruckte Blatt- und Kapitelzahlcn im Inh-altsverzeichnis, im

Buche nur letztere weist Augustinus de Ancona, Summa de po-

testate ecclesiastica, Coloniae, Arnold ther Hoernen 1475, (Hain 961)
auf: Qncstio prima de potestate pape a quo est principaliter fol. 1.

Vtrum sola potestas pape sit a deo immediate etc. a. (= articulns) .1.

f. (oder fo.) .1.

Gedruckte Blatt- und Kapitclzahlen .an beiden Stellen haben wir

in Gesta Romanorura, o. 0. u.J. (Hain *7739) und o. 0. 1493 (Argent.

Hain *7747): Item tabula sequens precedentis operis continet dnplicem

numerum quorum primus indicat numerum et ordinem capitulorum in

hoc libro se seqiientinm : tytulis eorundem semper prepositis. Secundus

vero numcriis ostendit folium in quo capitnlum (piodlibet incipit. Z. B.:

De dilectione capi primo folio 1.

Die Gesta Komanorum o. 0. u. J. (Coloniae. Ulr. Zell. Ennen
Nr. 128) haben zwei Tabulae, die erste ein Inhaltsverzeichnis, die

zweite ein alphabetisches Sachregister. Item in precedenti Tabula in

assignatione cuiuslibet tituli ponuntnr duo numeri quorum primus in-

dicat (piotationem capituli . secundus ostendit quotationem folij in quo

quodlibet capitnlum initium habet. Sed in sequenti tabula solum re-
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peritnr vnus munerns qui demonstrat capitulum vniuscuiusqne exempli.

Der Druck hat die nämlichen gedruckten Ulattzahlen auf den beiden

sich gegenüberstehenden Seiten.

In Isidorus Hispal ensis, Liber Etymologiarnm, Venetiis, Petrus

Loslein de Langencen, 1483, (Hain *9279) steht im Inhaltsverzeichnis

vom die arabische Blattzahl, hinten die römische Kapitelzahl: 2 de

disciplina et arte cap. l.

Nicht durch Zahlen, sondern durch Buchstaben werden die Teile

des Werkes bezeichnet in Viola sanctornm, Argent. Joh. Prüss, 1487
(Hain 10870). Der Text ist nach den Monaten und Tagen geordnet,

letztere sind mit den Bncli.staben Ab— g ver.'chen. Der erste Januar

hat z. B. folgende Ueberschrifl: A kall'. Ci. lanuarius .1., der zweite:

b .iüL nonas fi II. Die Kectoseiten haben Blattzahlen Foliiim .1. bis

Folinm .Cxxxv., Verso stehen die Monatsnamen. Die Tabula giebt Blatt-

zahl und Buchstabe: Adrianns martyr CXII f. Ci fi n. s. w. sind die

Silben des Cisiojanus.

Vm. Verweisung auf Blattzahlen, Teile des Werkes und
willkürliche Abschnitte des Druckes.

Diese umständliche Einrichtung haben wir z. B. in Guilhelmns
Paraldns, Summa virtntum ac vitiorum, Paris, Jo. Petit, o. J. (nicht

bei Ilain, vielleicht nach 1500). Die Tabula alphabetica giebt Pars,

tractatns, capitulum, folinm, columna und durch Buchstaben bezeich-

neten Abschnitt an: Amor parentum multum deo placet
. parte secunda

tractatu quarto . ca. 11“. folio 99. columna qn.arta L. Seiteutitel : Li. I.

Pars .II. Tracta. iiii.
|
De charitate . Cap. XL et XII. Fo. C. Die Ko-

Inmnen sind nicht bezeichnet, die Buchstaben stehen am Rande.

lliermit wären wir am Ziele angelangt. Befremden muss es uns,

dass, nachdem bereits seit den 70er Jahren Bücher mit Blattzahlen

gedruckt wurden, die anderen umständlicheren Arten der Verweisung,

namentlich der Hinweis auf die Teile der Werke sich so lange er-

halten konnten. Auffallend ist es auch, dass bei so vielen, z. T.

sinnreich ausgeklügelten Vereuchen, praktische Einrichtungen zu ti-effen,

so wenige Drucker auf den Gedanken gekommen sind, die Seiten statt

der Blätter mit Zahlen zu versehen, obgleich man verschiedene Male
wie bei der Blattzählung mit Angabe der Kolumnen oder der Recto-

und Versosciten so nahe daran gewesen ist. Das Einfachste war auch
in diesem Falle das Schwierigste. Mir ist ausser dem oben beschriebenen

Drucke des Aldus von 1499 im ganzen Verlaufe des 15. Jahrhunderts

hier kein Buch mit Seitenzählung begegnet. Aus Ennen (S. 87 Nr. 223)
ersehe ich, dass Nicolaus Götz in dem Drucke des Fa.sciculus temporum,
Colüniae 1474, die Seiten, nicht die Blätter mit römischen Zahlen be-

zeichnet. Das alphabetische Register giebt Seite (latus) und Abschnitt

(articulns) an, z. B. Ado feus la CLXXX. ar. III. Auch Quentell soll,

nach Mitteilung des Herrn Dr. Voullierae, einmal Seitenzählung haben.

Den Zeitgenossen müssen die Vorteile dieser Einrichtung nicht so sehr

in die Augen gefallen sein, weil die Pariser Nachahmungen des Aldus
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sofort wieder zur Blatt- und Kolnmnenzhlilung zurückkehren. Es
dauerte auch noch sehr lange, his die Paginierung allgemeiner an-

gewendet wurde, Aldus selbst macht nur gelegentlich wie in „Joannis

Grammatici in Posteriora resolutoria Aristotelis Commentaria. 1504“
davon Gebrauch. (Itenouard !*, 106— 107 nennt fälschlich diesen Druck
den ersten von Aldus mit Seitenzahlen versehenen.)

Darmstadt. Adolf Schmidt.

Leistung der deutschen Yolksbibliotheken.

Da es keine umfassende Zusammenstellung über die Leistungen

unserer Volksbibliotheken, giebt, sah ich mich veranlafst, mich mit der

Bitte um Einsendung der betreffenden Daten an die berufenen Persön-

lichkeiten zu wenden. Die Tabellen, deren Zusammenstellung wir dem
Herrn Dr. Böfsler, Pfarrer und Bezirks - Inspektor des Bezirkes

Mühlhausen, Herrn Dr. Demmler, Stadtpfarrer in Tübingen, Herrn
Dr. Gottfried Maier, Stadtpfarrer in Pfullingen, und Herrn Professor

Mohr in Annaberg verdanken, geben uns die folgenden Aufschlüsse:

In Sachsen war die Bewegung schon in den sechziger Jahren

lebhaft, 18t)3 zählen wir lOtio Volksbibliotheken. Im Jahre 1876
bewillig die Regierung 15000 Mk. für Volksbibliotheken (seit 1889
jährlich 18000).

In Württemberg zählte man im Jahre 1870 586 Volkshiblio-

theken, im Jahre 1893 aber 1301. Die Bändezahl hat in diesem

Zeitraum von 59000 auf nahezu 300000 zugenommen, wie die folgende

Tabelle zeigt:

Jahr 1870 1880 1890 1h93

Zahl der Bibliotheken 586 844 1213 1301

Anzahl der Bände 59000 143000 261000 296000

Auf eine Bibliothek kommen in den württembergischen Bezirken

200 bis 300 Bände, im Bezirk Annaberg aber etwa 500 Bände.

Während die Zahl der Bibliotheken und die Bändezahl befriedigend

sind, sind die Benutzungs -Verhältnisse und Geldmittel ungenügend.

Auf einen Band kommen 1 bis 2, selten 3 Benutzungen pro Jahr.

Auf einen Einwohner kommen in den fortschrittlichen Städten

Sachsens meist nur '/s bis '/j Entlehnung; Dresden, Meifsen, Zittau

weisen die höchsten (relativen) Zahlen auf, während Leipzig, Chemnitz,

Zwickau in dieser Beziehung tief stehen.

Die meisten Bibliotheken stehen wöchentlich nur an einem Tag
für 1 bis 2 Stunden offen, woraus sich die kümmerlichen Entlehnungs-

Resultate erklären.

Die Ausgaben werden gedeckt durch Staat, Gemeinde, Vereine

und Spenden. In Württemberg verfügt die tjpische Volksbibliothek

jährlich über 10 bis 30 Mk.; im sächsischen Bezirk verfügt eine Biblio-

thek im Mittel über 100 Mk. Der Staat trägt zu dieser letzten Summe
in vielen Fällen 30 bis 50 Mk. bei, doch ist zu beachten, dafs die in

'vi.
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der Tabelle notierten Staats - Subventionen trügerisch sind, weil der

Staat diese Summen nicht jährlich bewilligt. Ursprünglich erhielt

zwar jede Bibliothek jährlich ihre Subvention; da nun aber heute

fünfmal soviele Bibliotheken bestehen, als im Jahre 1875, während
die Subvention ziemlich konstant geblieben ist, folgt notwendig, dafs

auch die einzelne Bibliothek immer weniger enthält und dafs die

Pansen zwischen je zwei Snbventions- Epochen immer länger wurden.

Während ursprünglich jede Bibliothek jährlich ihren Zuschufs von 50
bis 100 Mk. erhielt, entfällt jetzt auf jede Bibliothek jährlich durch-

schnittlich nur ein Staatszuschufs von ca. 18 Mk. (18000 auf 1000
Bibliotheken).

Die Beiträge der Kommunen sind in Württemberg meist kläglich,

in Sachsen sehr bescheiden; einzelne württembergische Bibliotheken

erhalten von der Kommune 5 bis 10 Mk. und die sächsischen Biblio-

theken erhalten 30 bis 50 Mk. seitens der Gemeinde.

Der Leihpfennig ist nur in wenigen Fällen cingeführt und

vermehrt die Einkünfte der Bibliotheken nur um einen geringen Betrag.

In Baden besitzen nur wenige Städte eine Volksbibliothek und
in Preufsen ist das Institut gleichfalls wenig entwickelt. Wir heben

mit Befriedigung die Thatsache hervor, dafs die Volksbibliothek in

Sachsen und Württemberg bereits ein endemisches Institut ist,

andererseits müssen wir aber betonen, dafs diese Institute mit wenigen

Ausnahmen verkümmern müssen, wenn die Kommunen fortfuhren, die-

selben zu vernachlässigen wie bisher.

Die Gesamtsumme der Buchentlehnungen in .sämtlichen Volks-

bibliotheken des Deutschen Reiches veranschlage ich auf Grund der

Erhebungen auf etwa 4 Millionen pro Jahr; das ist gewifs mehr als

man bisher anznnehmen geneigt war; von einer namhaften Leistung

des Deutschen Reiches auf diesem kulturellen Gebiete werden wir aber

erst reden können, wenn die Volksbibliotheken zehnmal soviel leisten,

als sie derzeit erzielen. Wir können zufrieden sein, wenn wir dieses

Ziel im Laufe von zwei Generationen erreichen; wie die Verhältnisse

heute liegen, bezweifle ich, dafs wir jemals in die Lage kommen
können, auf diesem Felde mit England und Amerika zu konkurrieren.

1893; Bezirk Annaberg, Sachsen; 99164 Einwohner.

VolkibiblioUiok
GrUndun^fl-

jahr
Ztbl der
Binde

Knt-
lebnung

Heitrige pro Jitbr

Oemeind« Staftt

Mk. Mk.

OesAfnte
AutgAben

Mk.

Annaberg . 1872 (3000) (4000) 300 — 450
Amsfeld . 1881 120 (100) — — V

Bärenstein . 187U 4«4 1126 — — ?

Bachholz . 187« 1558 (4000) V 50 (200)

yCrauzahl . 1887 405 3«8 50 40
Crottendorf . 1883 822 (.500) (20) (50) 133

Cnnersdorf . 188« 432 1221 30 30 ?

Dörfel . 1891 ISO 864 30 40 »

Ehrenfriedersdorf . . . 1880 1108 (1000) 110 (40) 162
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VoU«lifbUothetc
nrhiiiIungH>

jahr
Zalil <l(>r

Bttiide

Ent<
lehnung

Beitrigt' pro Jahr
(ieiuelnde Staat
Mk. Mk.

GttMmle
Aujgaben

Mk.

Elterlein . lbS3 730 700 9 ? 90
Frohnau . 18!t2 410 538 10 30 60

Gelenan . lh«8 942 1024 50 .30 95

Geyer . ISbl 1701 3825 teo) (50) ?

Geyersdorf .... . 1879 533 1707 (20) 30 (50)

(irunibacb .... . IbTG 057 1120 20 SO 61

Hermaiiusdorf . . . . 1880 484 510 ? ? (40)

Herold . 1888 289 529 (20) (40) 09

.lahnsbach .... . 1892 253 1144 40 40 159

Jübstadt . 1877 739 921 ? 40 56

Klcinrllckerswalde . . 1879 508 (813) (10) (30) 9

Kiinigswalde . . . . 1884 1082 1733 50 30 80

Mildenau .... . 1881 000 503 (14) (20) y

Nendorf . 1885 474 439 (20) (40) y

Nenndorf .... . 1888 100 325 00 30 90

Niederschlag . . . . 1880 182 (OOO) ? (10) V

Oberscheibe . . . . 1890 230 190 (20) (30) (50)

Uberwiesenthal . . . 1879 322 700 ? (30) (60)

Scheibenberg . . . . 1870 1242 1921 70 40 1 10

Schlettau .... . (1875) 1.302 1270 76 40 ?

Schmalzgmbe . . . . 1893 40 • 133 10 (401 50

Schüufeld .... . 1891 175 110 30 35 03

Schwarzbach . . . . 1878 003 523 (20) (30) y

Sehiiia . 1884 587 1249 (SO) (40) 9

Stalilbcre .... . 1882

. 1889
458
398

338
240

10 (30) ?

y

'l’annenberg . . . . 1879 580 400 10 (10) y

Tliuiii . 1877 1504 2097 100 50 (210)

L'uterwiesenthal . . . 1887 .320 (700) 12 25 y

Waltliersdorf . . . . 1891 111 293 10 40 (30)

Wiesa . 1877 387 400 («) (18) 24

1H93: Bezirk Cannstatt -Mfllilhausen
,
Württemberg;

47000 Einwoh ner.

Ort
KIn- Griindnug Zahl d. Knt* I.eih* Auagabeu

wohner der B. OAllde lehiiungoii pfeimig Mk.

Brühl .... 426 1862 535 500 — 60
( 'annstatt . . 20265 1888 400 870 — 00

Fcllbach . . . 3810 1891 157 1409 p. Woche 86

Hcdcltiugen 1914 1846 250 350 SO l*fg. p. Jahr 25

.Mühlhausen . . 909 1847 250 400 — 30

Münster . . . 1605 1883 80 200 — 20

Obertürkheim . 1 140 1831 202 .340 ^{Pfg.p.Bd. 30

Uohracker . . 841 1884 202 225 tlOl'ig.p.Jahr 20

Komuielsliauseu 1344 1870 110 00 — 15

ltntlienbcrg 498 1858 300 285 — 30

Sclimidcu . . 928 1867 340 130 — 25

.Sillenbuch . . 077 1888 1 18 230 20 l’fg. p. Jahr 20

St«!tten i. R. 2005 1 804 .300 too — 25

Ulbach . . . 1110 1870 110 130 — 10

üntertürkbciiu 3722 1853 056 350 20 Ofg.p.Jalir .30

Wengen . . . 2.385 1888 100 250 — 20

Zazenhausen . 481 1808 100 320 — 15
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1893: Bezirk Tübingen, Württemberg, hat auf 36000 Ein-
wohner 30 Volksbibliotheken.

Es berichten folgende 8 Stüdte;

Ort Kinwohner-
lahl

Zahl der
Bunde

Ent-
lehnungen

Beitrag der
Gemeinde

Mk.

Gee.
Ausgaben

Mk.
Bebenhausen . . ... 272 ]<I0 ? 6 6
Derendingen . . . . . 900 182 345 V ?
Kilchberg . . . ... 342 120 1300 5 15
Kusterdingen . . . . . 1250 164 500 15 SO
Lustnau .... . . . 1544 558 650 ? 10
Müssingen . . . . . . 2576 190 950 20 ?

Ofterdingen . . . . . 1 650 342 496 ? ?

Tübingen . . . . . . 13500 211 (400) — —
1893: Oberamt Reutlingen, Württemberg.*)

Goroeinde Gründungi- Zahld. /«hl der Zahl der fUr die

Kleinenginstiogcn

Wannweil

Jahr Bünde £ntlehnunt'. L««ar Gründung Jahr
Mk. Mk.

1868 so 400 50 50 25
1867 464 1500 150 50 30
1870 160 200 50 20 10

1869 136 343 50 30 3

1875 110 300 45 20 8*

1875 24 60 8 10 *

1868 300 375 30 20 10

1876 170 300 80 10 20
1870 340 950 60 20 12

1880 310 600 50 20 10
1888 100 90 20 20 15

1889 160 200 20 10 10

1809 380 1200 120 120 10*

1861 300 200 30 100 80*

1869 120 500 50 20 5

1887 158 217 35 20 10

1872 99 100 30 20 3

Summa: 3491 7555 878 560 261

1893: Volksbibl iothcken der bedeutendsten Städte
in Sachsen.**)

Stillt
Grtto-
Jung

Ein-
wohner

Diinde
Ent-

lehnungen

Beitrag der
Kommune

Mk.

Geaamte
Auigdben

Mk.
Dresden . . 1874 276000 32600 159520 13600 15000
Leipzig . . . 1857 357000 15000 23000 ? (3600)
Chemnitz . . 7 1.19000 ? ? ? ?

Plauen . . . 1870 50000 5000 7237 400 800
Freiberg . . 1875 3O000 1800 7800 350 575
Zwickau . . 1872 25000 3656 10100 60 (500)
Glauchau . . 1891 25000 576 2400 (100) 150
Meerane . . 1886 23000 2700 7500 585 660
Bautzen . . 1877 23000 3400 8590 — 200
Reichenbach . 1880 21000 2000 5700 150 612
Crimmitschau

.

1847 20000 1300 1200 — ?

Meilsen . . . 1884 18000 2030 7500 200 550
Werdau . . 1883 16000 600 100 80 80
Annaberg . . 1872 15000 3000 4000 300 450

*) ln Gomaringen, Pfullingen wird ein Leihpfeiinig erhüben (I bezw.
2 Pfg. pro Buch), in Reutlingen zahlt der Leser pro Jahr 50 Pfg.

,
wodurch

sich die Einnahmen in diesen 3 Orten etwas steigern.

**) Anzahl der Volksbibliotheken: Dresden 11, Leipzig 9, Chemnitz 8,

Glauchau 6, Meifsen 2, alle anderen 1. E Rever
xm. 1, S
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Uecensionen und Anzeigen.
Bibliutheca historica medii aevi. Wegweiser durch die Geschichts-

werke des europäischen Mittelaiters bis l.iOO. Vollständiges Iniialts-

verzeichnis zu
,
Acta Sanctorum ’ Boll. — Bouquet — Migne — Monum.

Germ. Hist. — Muratori — Berum Brittann. Scriptores etc. Anhang:
Quellenkunde für die Geschichte der europäischen Staaten während
des Mittelalters. Von August Potthast 'i. verbesserte und vermehrte
Auflage. I. Hiilbbd. Berlin, W. Weber 1S95. S, ( XLVIll, 32ü S. 12 M.
Nachdem die Bibliotheca historica medii aevi schon längst vergriffen

war und vielfach begehrt wurde, hat der Verfasser endlich in der Mnfse,
welche ihm die Niederlegung seines Amtes als Bibliothek.ar des deutschen
Reichstages gewährte, die Zeit zur Vollendung einer zweiten Auflage ge-

funden, welche von allen Forschen) auf diesem Gebiete freudig begrüfst

werden wird. Obgleich d.as Format wohl ein wenig vergröl'sert worden ist,

so stellt sich die Vermehrung des Stoffes schon dadurch anschaulich dar,

dafs die ersfe Abteilung, Sammel- und Miscellanwcrke umfa.ssend, die in den
früheren beiden Bänden von 1862 und 1868 zusammen 126 .Seiten fllllte, jetzt

(mit römischen Ziffern bezeichnet) 1 48 Seiten aasmacht, dius bisher vorliegende
.Stück der 2. Abteilung, der Sonderausgaben, d.agegen (bis Claudianu^ um
147 Seiten gewachsen i.st. Das ganze Werk wird daher nunmehr 2 starke

Bände füllen, von denen ein Viertel vorliegt, und damit leider einen Preis

erreichen, der es von manchen Privatbibliotheken au.s.schliefsen dürfte. Wenn
der Verfasser in der aus Leobschütz datierten Vorrede auf den Fortschritt

der Studien hinweist, welcher eine so starke Zunalune des .Stoffes hervorge-
rufen habe, so hätte hier wohl bemerkt werden dürfen, dafs inzwischen auch
so manche wertvolle Ilülfsinittel zur Erleichterung seiner Arbeit neu hinzu-

gekoranien sind, abgesehen z. B. von den neuen Auflagen von Wattenhachs
Gesehichtsquellen und dem grolsen iudex der Mon. Genii. von Holder- Egger
und Zeumer, Werke wie die von Monod, Pirenno, Marczali tind ganz be-

sonders Chevalier, aus dem namentlich für die aufserdeutsche I.itteratur viele

Ergänzungen zu gewinnen waren.

Die Anlage des Buehes, die Methode, wie der Verfasser es nennt, i.st

völlig unverändert geblieben, obgleich in 2 Beziehnngeu eine Beschränkung
(welche zugleich die wünschenswerte A'erkürzung des Ganzen zur Folge ge-

habt hätte) wohl begründet gewesen wäre. Das eine betrifft die hier und
da eingestreuten ktirzen Urteile, die auf .selbständigen Wert keinen Anspnich
machen können. Was soll es z. B. heil'sen, wenn über die aus dem Anfänge
des 13. .lahrh. stammende Chanson de geste des .1. Bodel, welche von Karls
des Grolsen Kämpfen mit Wittekind handelt (S. 161). bemerkt wird, es sei

eines der aiithentisch.sten Gedichte über jene Zeit? Also eine Quelle für die

Geschichte Karls des Grolsen?! Oder wenn (S. 121) von dem (Jeschicht-

schreiber Arnulf von Mailand gesagt wird, er sei von 1012 an eigentümlich
und wichtig für die älteste braunschweigische Geschichte.

Noch viel mehr R.anm aber hätte der Verfasser dadurch gewonnen,
wenn er, sein Buch zu einem rein bibliographischen HülfsmUtel machend,
gänzlich auf die Aufzählung von Handschriften verzichtet hätte. Aus den
von ihm selbst überall angeftlhrten Werken geschöpft und ihrer Natur n.ach

viel unvollständiger, als die übrigen Nachweisungen , stiften diese Notizen

kaum irgend welchen Nutzen. So wird u. a. für die Ann. Mett, zweimal
dieselbe Handschrift, einmal mit der veralteten Bezeichnung Middlehill auf-

geführt (S. 79). Dieselbe unrichtige Benennung kehrt (S. 2.il) bei dem Chron.
anon. I.audun. wieder, dessen Hs. sich jetzt gleichfalls in Bc'lin befinden
mufs. Von dem Inhalt der St. Galler Hs. der Briefe Bens von Reichenau
wird (S. 1.74) behauptet, dafs er ungedruckt sei, obgleich der Verfasser selbst

vorher die .\nsgabe von Pez anführt (neben welcher noch auf Giescbrechts
deutsche Kaiserzeit II und auf N. Arch. XIV, 212 zu verweisen gewesen wäre).

Unter Abbo von St Germain (S. 4) werden .3 Hss. namhaft gemacht, aber die

Pariser, welche allein die beiden ersten Bücher enthält, m^te vorangestellt
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wetAen, fUr das 3. dagegen hätten mit gleieliem Keclite noch mehrere andere
Hsr. angezogen werden kOnnen. Dals veraltete und heutige Bezeiehnungen
der Rss. störend durcheinander laufen, Ist ganz uuvenneidlich.

Wenden wir uns nun zu dem, was eigentlicli die Hauptsache ist und
worin der wirkliche Wert des Werkes liegt, dem Nachweis der ^druckten
Ausgaben und den Kunkurdanzen zwischen den oft sehr wechselnden Titeln,

so verdient sicherlich der grofse Fleifs alle Anerkennung, mit welchem der
Verfasser sich bemüht hat, von allen fhjiten, namentlich auch aus den Zeit-

schriften, seinen Stoff zu vervollstäntligen. Nachträge zu dieser gewaltigen
Fülle, wie sie wohl jeder kundige Benutzer von verschiedenen Gesichts-

punkten aus machen kann, wird man dalier nicht als Ausdruck des Tadels
netrachten dürfen, sondern eher als das Bestreben, den Verfasser auf seinem
mühevollen Wege zu unterstützen.

Verdienstlich Ist und bleibt in der 1. Abteilung die genaue l'bersieht

Ober die grofsen Sammelwerke und ihren Inhalt und es ist ganz in der Ord-
nung, dafs hier, wie z. B. bei den Wiener Kirchenvätern, die später im ein-

zelnen inne zu haltenden Grenzen überschritten werden. Bei der Vergleichung
der beiden Ausgaben des Canisius ist (S. XLIX) Unrichtiges mit untergelaufen:

Basnage hat keineswem die Gedichte Thcodulfs weggelassen, wie dort be-
hauptet wird. Im VViderspruch mit der vollkommen berechtigen Aus-
schlielsung der Urkunden steht es, wenn anfser der ausdrücklichen Erwähnung
mehrerer Privaturkunden auch unter Arnulf, Karlmann u. s. w. auf einzelne

Abdrücke von Urkunden hingewiesen wird. Das Svsiem der sog. Krläute-

rungsschriften ist in dankenswerter Weise beibehaften worden, keinesfalls

durften aber daninter Schritten fehlen wie die von E. Traube über karolingische

Dichtung. (0 Koma nobilis ist ungenügend benutzt.) Vieles la.ssen die Kon-
kordanzen zu wümschen übrig. So werden Acta coronationis, exauctorationis,

divisionis (S. fi, 2 1 fi) nach alten Ausgaben von Pithoeus u. s. w. aufgeführt,

idmc zu bemerken, dafs dies nur Stücke aus den Capitularien der Karolinger
sind. Auch Weilands Constitut. imper. sind nicht genügend ausgenutzt, z. B.

für die nnechte Bulle Leo’s Vlll. (S. 213). Das Gedieht an Adalram (S. IS9)

gehört unter die (S. 192) erwähnten Carmina .Salisbiirgensia, das Gedicht au
Ludwig den Frommen (8. Ish) unter Walahfrid. Dals die Ann. Ratis]>on.

mai. (S. S7) identisch sind mit dem Annalium Batisbon. mai. fragm. (S. 99),

ist dem Verfasser entgangen, eben.so, dafs der Adelmus (S. 14) der bekannte
Aldhelm ist (S. 35), bei welchem neben Mi^ne Giles als Herausgeber hätte

angeführt werden sollen. Die beiden von Goldast abgedruckten Briefe Alboins
(S. 32) gehören unter die Schriften Bernolds (S. 155), wo .sie wieder Vor-

kommen. Für den Brief Uatliwulfs wäre be.sscr M. G. Epist. IV zu eitleren

gewesen und für die beiden anderen damit verbundenen Schreiben Zeumer's
Formulae. Unter Benzo von Alba wird die Untersuchung l.ehmgrübners,
eine erweiterte Dissertation, dreimal genannt (S. 147), einmal irrig als Aus-
gabe. Bei dem s<jg. Assedio di Milano (S. 122) ist nur die vorläufige Probe
erwähnt, nicht die vollständige Ausgabe Monaci’s noch die Arbeiten Giesc-
brechts über diese wichtige Quelle. Unter den Dichtungen Baldrichs von
Bourgenil (S. 1.31) fehlt gerade die interessanteste und umfangreichste zur

Verherrlichung der Gräfin Adela von Blois, die Delisle herausgegeben hat.

Zu den Briefen Alexanders III. (S. 35—3H) hat Löwenfeld in seiner Sammlung
von Papstbriefen wertvolle Nachträge geliefert, zu Ademar von Gliabanues

(S. 14) .Saekur in den C'luniacensern II. Die Ausgabe Gillerts (nicht Gilberts)

von der Altercatio VictorLs et Alcxandri (S. 31) ist nicht aus der (noch un-

benutzten) Pariser, sondern aus der Petersburger 11s. geschöpft. Arnoldus
praepositus und Amolfus mon. S. Emmerammi (S. 120) .sind eine und dieselbe

Persern, deren Werk passender nicht blofs nnter die Vitae gestellt worden
wäre. Die Ausgabe des sog. Angilbert (S. 40) konnte Pertz unmöglich „nach
sorgfältig benutzter Handschrift“ machen, da dieselbe erst später wieder
aufgefunden worden ist. Bei dem Chron. Ebersperg, (S. 2)13) ist nicht be-

merkt, dafiä das dort erwähnte, von Waitz herausgegebene Suppl. mit der

jüngeren Ebersb. Chronik zusammenfällt und also unter dieser zu bringen war.

3’
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Diese znfälli^ herausgegrifTenen Stichproben, welche der Unentbehr-
lichkeit des Wegweisers selbstverständiieh keinen Abbruch thun, mögen be-

weisen, dafs bei dem vorliegenden Werke eine kritische Nachprüfung viel-

fach notwendig sein wird.

Berlin. E. DUmmier.

Emile Picot, Conp d’ail snr Thistoire de Is tyjiographie.dans les pays rou-

mains au XVfo siede. Extrait du Centenaire de l’Ecole des langues
orientales vivantes. Paris, Imprimcrie Nationale 1S95. 4". 43 S.

Wenn Forschungen Uber die Anfänge der Biichdnickerkunst io einer

bestimmten Gegend stets ihre kulturhistorische Bedeutung haben, so mufs
dies in erhöhtem Mafse in den Rumänischen lündern der Fall sein, wo die
ältesten Rumänischen Drucke zngieich die Anfänge der nationalen Litteratur

bedeuten. Demi nach der Annahme Gasters sind die Rumänischen Hand-
schriften des XVI. Jahrhunderts, welche einen auch in gleichzeitigen Druck-
werken erhaltenen Text bieten, samt und sonders erst aus diesen abgeschrieben,
so dafs sich das Verhältnis der Handschriften zu den Ansraben, an das man
aus den älteren Litteraturen gewölint ist, hier umkehrt Wir mUsseo es daher
dankbar beraUlsen, wenn der beste Kenner der älteren Rumänischen Litteratur,

Herr Emil Picot, Professor an der Ecole des iangues orientales vivantes in

Paris, cs unternimmt, die Anfänge des Buchdrucks in den Rumänischen
Ländern anfzuheilen.

Picot behandelt in fllnf Abschnitten die Anfänge des Buchdrucks in

Tirgovi^te, Kronstadt, Karlsburg, Mtlhlbach und Broos. Es kommen also

im XVI. Jahrhundert als Drnckorte neben der alten Hauptstadt der Walachei
nur vier Siebenbürgische .Städte in Betracht

1. Tirguvi$te. Das erste Buch, das diesen Urt ansdriieklich nennt,

Lst ein Molitvenic (Gebetbuch), 1545 von dem Serben Muses gedruckt, der
bereits in Venedig Slovenische Bücher gedruckt hatte. Wahrscheinlich sind
Jedoch schon vor diesem Jahre Bücher in Tirgovi^te hergestellt worden. Der
Mönch Makarius darf für den gelten, der die erste Druckerei dort einrichtete,

also die Buchdrnckerkunst in die Walachei einführte. Er scheint zuerst in

Venedig als Korrektor Siavischer Drucke thätig gewesen zu sein und druckte
seit 149.3 in Montenegro mit aus Venedig bezopmen Typen. Das erste von
ihm in der Walachei gedruckte Buch Lst das Liturgiariou von 1508; weitere
Drucke folgten 1510 und 1512. Die ’l'ypen sind gröfscr ais in den Drucken
von Montenegro, doch darf die Identität der Buchdrucker für ausgemacht
gelten Auch ist unser Drucker wohl sicher derselbe Makarios, der 1516
zum Erzbischof von Arges erhoben wurde und später seinen Sitz nach
Tirgüviste verlegte.

Diese Drucke aus der Walachei sind sämtlich Slovenisch. Um Drucke
in Rumänischer Sprache zu finden, müssen wir uns auf den Boden Sieben-
bürgens begeben.

2. Kronstadt, ln Siebenbürgen bat der Reformator Johannes Hunter
(geb. zu Kronstadt 1498) den Buchdruck eingeführt. Als er im Januar 153S

nach Kronstadt zurückkehrte, brachte er von seiner Reise das Material dorthin,

um eine Druckerei einzurichten. Das erste Buch, das aus dieser hervorging,

war ein Compendium grammatices iatinae 1535.

Beiläufig sei hier ein kleines Versehen berichtigt. Picot erwähnt, dafs

Honter in Wittenberg studiert habe
;
doch beruht dieses auf einer irrtüm-

lichen Annahme. Vgl. Teutsch in der Allgemeinen Deutschen Biographie
(Bd. XIII, Artikel Honter) und im Archiv des Vereines für .Siebenbürgische

Ijindeskunde (Hermann.stadt 1876) S. 102. 124; Theobald Wolf, Johannes
Hunterus (Kronstadt 1894) S. 9. 156.

Als Honter 1549 starb, fidgte ihm Valentin Wagner in beiden Berufs-

zweigen, als Prediger und Drucker. Im Jahre 1559 erschien das erste Buch
in Rumänischer Sprache, ein Lutherischer Katechismus zur Bekehrung der
Walachen. Die.ses Buch ist verloren, doch besitzen wir einen handschrift-

lichen Text, der aus ihm abgeschrieben scheint. An die Existenz eines noch
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älteren Druckes, des Hermannstädter Katechismus von 1544 oder 1546, will

Picot nicht glauben. Dies bleibe dahin gestellt; doch halten andere nicht,

wie Picot, den Text der beiden Kiitechismen für identisch (vgi. Philippide,

Introdncere S. 5S).

Der Richter Hans Benkner, der die Kosten des Druckes von 1559 be-

stritten hatte, gab auch für eine gröfsere Publikation die Mittel her: für das
Rumänische T e tra e vangh el

u

1561, dessen Text vom Diakon Coresi vor
dem Druck revidiert und beim Druck überwacht wurde. Von einem Praxiu
(Apostelgeschichte), das wahrscheinlich io Kronstadt erschien, ist nur ein

unvollständiges Exemplar erhalten. Dagegen besitzen wir vollständig das
Evangelium mit Kommentar, das 15hl auf Kosten des Richters laikas Hirscher
in Kronstadt erschien. Der Text war von Coresi aus dem .Serbischen über-
setzt worden. Picot's Annahme, die Druckerei habe damals unter der Leitung
des Matthias Fronins gestanden, wird von Trausch nicht geteilt (Schriftsteller-

Lexikon . . der Siebenbürger Deutschen Bd. II, Kronstadt IS'o, S. 164— 165).

Das Werk von Julius Grob, Kronstädter Itrncke 1535— lhh6 (Kron-
stadt 18S6) S. IUI— 162 wird von Picot nicht angeführt; es hätte ihn freilich

nichts Neues lehren können.
3. Karlsbnrg. Hier wurde der Bnchdnick 1567 von einem Polnischen

Edelmann (Rafael Skrzetnski genannt Hoffhalter) eingeführt, der schon in

Wien eine Offizin gehabt hatte; doch erschien das erste Rumänische Buch
in Karbbtirg erst 1641. Aus dem XVI. Jahrhundert ist nur ein Slovenisches
Evangeliar (zwischen 1575 und 1581) zu nennen.

4. Mühlbach. Hier erschien ohne Ort und Jahr ein Tilcn (Er-

klärung) evangheliilor, in dessen Explicit gesa^ wird, dals der Heraus-
geber bereits ein Tetraevanghelu und eine Pravilä (Gesetzbuch) in

Rnmäiiischer Sprache hatte drucken hassen. Dies Tetraevanghelu kann
nur das des Coresi gewesen sein. Die Pravilä ist in erster Auflage ver-

loren; wahrscheinlich ist die in Govoara 1640 erschienene Pravilä eine
zweite Ausgabe desselben Textes. Der Tilcn scheint um 1575 in Mühlbach
gedruckt und zwar mit den bei dem Kronstädter Tetraevanghelu ge-
brauchten T^’-pen.

Coresi gab ferner in Sebej (Mühlbach) 1577 einen Slovenischen Psalter

heraus, und im selben Jahre einen Rumänischen Psalter, für den wir den-
selben Druckort vermuten dürfen. Wenn wir zwei Slovenischc Ausgaben
Coresis hier übergehen, ist nur noch ein Evangeliar zu erwähnen, das den
Slovenischen und den Rumänischen Text in zwei .Spalten neben einander
setzt; doch ist davon nur ein Bruchstück erhalten.

5. Broos. Hier erschien 1582 eine Rumänische Palia (das I. und II.

Buch Moses umfassend).
Vor dem Ende (les XVI. Jahrhunderts beginnt im Rumänischen Buch-

druck eine Pause von mehreren .lahrzehnten: die Lutheraner, welche ihre

Rumänischen Ausgaben in den Dienst der religiösen Propaganda stellten,

hatten sich allmählich von der Erfolglosigkeit ilirer Bestrebungen überzeugt.
W'enn diese ältesten Drucke ganz versMwunden oder doch nur in unvoll-
ständigeu oder einzigen Exemplaren auf uns gekommen sind, so darf man
vermuten, dafs sie von der griechisch-orthodoxen Geistlichkeit als Ketzer-
werke sj-stematisch vernichtet wurden.

Picot bedauert, dafs die Rumänen selbst so wenig zur Erforschung
ihrer alten Litteratur beitragen. Die Rumänische Regiening hat seit lange
im Bukarester Museum alle in den Klöstern der Walachei und Moldau Vor-
gefundenen Bücher vereinigt, und noch denkt niemand daran, nns ein sum-
marisches Inventar dieser .Schätze zu geben. Die Bibliothek der Akademie
besitzt eine stattliche Anzahl von Werken, und auch da geschieht nichts, um
einen Katalog zugänglich zu machen. ‘On peut se demander ä quoi servent
les millions que possede aujonrd’hui PAcademic, Tun des corps savants le

plus largement dotes de TEurope. Qu'nn iucendic vienne ä d6truire les

deux depöts dont nous venons de parier, los monuiuents les plus precieux de
l'bistoire et de la litt^rature des Roumaius dispiiraitront sans laisser de traecs.’
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Die Abhandlung Ist mit vortrefflich ausgefilhrten Facslnilles der be-

sprochenen Werke geziert. Am Schltils wird eine ähnliche Arbeit Uber die

Kumäuische Presse fm XVII. Jahrhundert versprochen.
Halle a. S. II ermann Such ier.

University of the State of New York. Handbuok 7. New York
Library School, Albany N. Y. April 1S95. 7tiS.

Mit dem gewaltigen Aufschwünge der Freien öffentlichen Bibliotheken

in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika während der letzten Jahrzehnte
ging das Bestreben Hand in Hand, die Verwaltung der Anstalten tächmännisch
geschulten Kräften zu übertragen. Seitdem die Vereinigung der amerikanischen
Bibliotliekare sich zu einem ausschlaggebenden F'aktor in den die Bibliotheken
des Landes betreffenden Fragen entwickelt hatte und im „Library Journal“
ein so angesehenes Organ besafs, war der Boden geebnet, um den zünftigen

Bibliothekar zu schaffen, der in der Ausfüllung seines Berufes seine Lebens-
auftpbe erblickte und nichts weiter sein sollte und sein wollte als eben
Bibliothekar. Erreicht wurde dieses Ziel durch die bibliothekarischen Fach-
schulen.

Die Ehre, die erste derartige Schule, die auch heute noch den vor-
nelimsten Platz unter den seitdem entstandenen Schwcstcranstalten behauptet,
in das Loben gerufen zu haben, gebührt dem Staate New York. Ihr Be-
gründer und bisheriger Leiter ist Melvil Dewey, der Erfinder des Decimal-
systems. Wie wir aus dem oben citierten Handbuch erfahren, unterbreitete

der Präsident des Columbia College in New York F. A. P. Barnard am 7. Mai
1S!?3 den Trustees den Vorschlag des Oberbibliothekars der Anstalt, Melvil

Dcwejf’s, eine Schule zur Ausbildung von Bibliothekaren zu begründen.
Nach jahrelangen Erwägungen fand der Antrag Annahme

;
Dewey wurde zum

Professor of Library Economy am Columbia College ernannt und die Schule
am 5. Januar IbS7 eröffnet. Sie blieb mit dem Columbia College bis zum
I. April ISsy verbunden. Mit die.sem Tage wurde sie an die Staatsbibliothek
zu Albany verlegt, deren Leitung Dewey unter dem 12. Dezember 1S88 über-
tragen worden war. Seitdem ist ein stetiger Aufschwung der Schule zu
verzeichnen.

.
Die grofse Bibliothek bietet Gelegenheit zu theoretischen und

praktischen Cbungen, drei kleinere Bibliotheken der Universität werden von
den Schülern unter Aufsicht der Lehrer verwaltet, zu zwei anderen steht

ihnen der Zutritt frei. Der Lehrkörper der Anstalt setzte sich am 1. April IS!I5

aus folgenden Personen zu.sainmeu, deren Lehrfach wir in Klammern bei-

fügen: Melvil Ltewey, Direktor (Library economy, buildings, legislation),

Mary Salome Cutler, Vicedirektor (Cataloging, loan Systems), Florcnce Wood-
worth, Assistent des Direktors (Cataloging), Walter Stanley Biscoe (Bililio-

grapliy, advanced cla.ssificatiou, history of libraries), Ada Alice Jones,
Sekretär (Advaticeil cataloging), Dunkln van Hensselaer Johuston (Ueference
work, bitiding), May Seymour (Library' priuting and editing), Edith D. Faller
(L)ictionary cataloging).

Der Unterricht beschränkt sich im wesentlichen auf die Bibliotheks-
lehre. Eine systematische Erweiterung oder Ergänzung der allgemeinen
Bildung der Eleven ist nicht beabsiclitigt

;
Sprachen, Litteratur, Geschichte,

Naturwissenschaften, Ktin.st finden nur insoweit Berücksichtigung, als ihre

Kenntnis für den Bibliothekar unentbehrlich Ist. Als V’orbedingung der Auf-
nahme in die Schule gilt die Absolviertmg eines höheren Stmulkursus auf
einem der besseren Colleges. F'ür die sich Slcldenden, welche übrigens nicht
unter 20 Jahre alt sein dürfen, besteht aufserdeni eine Aufnahme)irüfung in

Litteratur, Geschichte, allgemeiner Bildung und in den Sprachen. Der Kursus
ist ein- oder zweijälirig, je nachdem der Scholar sich für eine niedere oder
höhere Stellung im Bibliotlieksfach vorzubereiten beabsiclitigt. Der einjährige

Kursus (the junior year) beschränkt sich auf die Elemente des Katalogisicrens,

der Itibliographic, der Acccssion, der Klassifikation, der Büclieranfstcllung

und Verleihung, der Buchbinderei. Beiden Kursen gemeinsam sind biblio-

graphische und sprachliche Übungen — letztere in der oben envähuten Eiu-
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sehrünkiing — , der X'nterricbt in Bezug anf Begründung und Zweck von Bi-

bliotheken, Bibliotheksgebäude, Auslcibcorduung u. dcrgl. sowie das Studium
des zur Schule gehilrigen Bibliotheksniu.seums. Der zweite Kursus bcliaiidelt

schwierigere Aufgaben der Bibliographie,. Katalogisierung und Klassitikatiou

sowie die Geschichte der Bibliotheken. I ber die Ergebnisse beider Kurse
werden Zeugnisse ausgestellt.

Manchen Kollegen dürfte es noch iutere.ssieren
,

Uber das erwUhnte
Bibliotheksmuseum etwas Näheres zu erfahren, weshalb dessen Beschreibung
zum Schlüsse im Wortlaut folgen möge

:
„The valuablc collcetion on library

economy and allied subjects, consisting of several tliousaud books, pamphlets,
.samples, blanks etc. is minutclv classilied and indexed. It includes the entire

Collection made since IStTC by the American library association, that üiade
by Columbia College from lSb3— ISbü, and trausferred with the school to the
L'niversity of the state, and important additions constantly gathered from
libraries ’at homc and abroad. As this collcetion was widely known as the
most completc ever made, it was used as a basis and ad'ded tu from all

sources in makin^ for the United States authorities the first important world's
fair library exhibit. This was planned, collected, arranged, and elaborately

classified ,' cataloged
,
indexed and cross-referenced at the Idbrart- school and

dnring the expusition was in Charge of its graduates in the U. S. governmeut
buildin^. .Most important, at the dose of the world's fair, OctobcrSl, 1b’i3.

the entire comparative libraiy exhibit was deposited with the Library school
as patt of its permanent equipment. Access to the unequaled facilities at

Aibany is therefore obdously essential to the most thorough work in any
depar^nent of library economy.“

Der Grundstock zu einem ähnlichen bibliothekstechnischen Museum ist

für PreuCsen in den auf der Bibliotheks-Au.sstellung zu Chicago ausgelegten
Gegenständen, soweit sie staatliehes Eigentum waren, gegeben. Derselbe
liefse sich durch nlanmälsige Fortbildung unil Vermehrung, unter Umständen
auch durch Tausch mit anderen I.äudcrn, zu einer nicht minder wertvollen
Sammlung ausblldcn wie die eben beschriebene. Etwas ferner liegt zur Zeit
unseren deutschen Verhältnissen das Institut der Bibliothcksschule selbst,

nachdem die Frage der Vorbildung für die Beamten der staatlichen wissen-
schaftlichen Bibliotheken wenigstens l’reufsens vor kurzem ihre feste Regelung
erfahren hat. Wenn jedoch die Bestrebungen

,
auch bei uus freie öffentliche

Bibliotheken zu begründen, von dem gewünschten Erfidg begleitet sein
sollten — bescheidene Anfänge dazu sind gemacht —

, dann wäre viidleicht

der Zeitpunkt gekommen, für einen Teil des Bcamteupersonals in gröfseren
Städten, soweit derselbe nicht den staatlicheu Bibliotheken entnommen wäre,
und für die in Aussicht genommenen l.eiter an kleineren Orten den ameri-
kanischen ähnliche Unterriehlsknrse einzuführeu, um durchweg eine fach-
männische Venvaltmig dieser BUchersammlungen zu ermöglichen, die allein

auf die Dauer ihr Geaeihen verbürgen würde.
Berlin. A. Graesei.

Grundrifs zur Geschichte derdoutsc heu Dichtung aus den Quellen
von Karl Goedeke. Zweite ganz neu bearbeitete Auflage. Nach
dem Tode des V'erfassers iu Vertiindung mit Fachgelehrten fortgeführt
von Edmund Goetze. Heft l.l. [V. Band. Bogen 16 bis Schluls.] lieft 14.

[VI. Band. Bogen 1— 11.] Dresden, Verlag von L. Ehlermauu. lt)93. 95.
VlI, S. 241— 565, 1—112.
Heft 13 des „Grundris.ses“ enthält die Zeitgenossen Goethes u. .Schillers,

Heft 14 den Anfang der Romantiker. Auch iu diesen beiden Heften zeigt
sieh wie in den früheren ein gewaltiger Zuwachs des Stoffes. Während die

256— 281 in der ersten Auflage 112 .Seiten eiuuahmeu, umfassen sie Jetzt
.Vl6; den 112 Seiten, die in Heft 14 den Romantikern gewidmet sind, ent-

sprechen in der ersten Anlage nur 55. Noch einige weitere Zahlen werden
am besten das Verhältnis der Neubearbeitung zur ersten Auflage und das
erfolgreiche Streben des Herausgebers nach möglichster VoHstäudigkeit
illustrieren: auf Kotzebue entfieleu früher 5, jetzt 18 Seiten; auf August
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Wilhelm Schlegel frllher 7, jetzt 1 1 ; auf Friedrich Schlegel früher 3, jetzt 7

;

auf Tieck firUher 10, jetzt 17; anf Brentano früher 5, jetzt 11 u. s. w. Die
österreichischen Bühnendichter wiesen früher 32 Nummern auf, jetzt 2fi2

; die

Lyriker früher 40, jetzt 11h; die Ritter- und Räuberrumane früher 10, jetzt

100 u. dergl. m. Man erkennt, es steckt eine gewaltige Summe Fleilk und
entsagungsvoiler Arbeit in dieser Neubearbeitung, und es dürfte dem Ver-
fasser und seinen Mitarbeitern gelungen sein, ihrem Ziei bibliographischer

VüUstUndigkeit nnd Zuveriässigkeit so nahe gekommen zu sein, wie dies bei

einem derartigen Unternehmen überhaupt möglich ist.

Für den rösonnierenden und biographischen Text ist im allgemeinen
Goedekes Fassung beibebalten worden, und es ist hier nur, soweit dies der
.Stand der Forschung erheischte, in Kinzeiheiten die nachbessernde Hand des
Bearbeiters thätig gewesen. Es ist dies Verfahren durchaus zu billigen. Da-
gegen weisen im 14. Heft diese Abschnitte weit stärkere Veränderungen des
Goedekeschen Originals anf, als wir dies bisher gewohnt waren; beispiels-

weise hat der Paragraph über Bettina formeii wie inhaltlich eine vöilig andere
Fassung erhalten. Wir vermögen das nicht zu billigen. In einem Werk wie
dem .Grundrifs“ iiegt das Schwergewicht nicht auf diesen einleitenden Ab-
schnitten; es ist deshaib nicht nötig, dafs sie die Amsiebten ihres jeweiiigen
Bearbeiters im Dctaii wiederspiegeln, ja auch nicht einmal wünschenswert,
da es zweifelhaft bleibt, wie weit sie in dem langen Zeitraum, der voraus-
sichtlich bis zum Krsebeineu einer weiteren Auflage vergehen wird, noch
haltbar sein werden

;
es sprechen also keine sachlichen Gründe dagegen

,
hier

die wohlangebrachte Pietät gegen den Verfasser des „Grundrisses“ walten
zu lassen nnd seine Ausiührungcn im ganzen unverändert stehen zu iassen.

nur da zu ändern, wo sie durch neuere Forschungen ganz zweifellos überholt
und berichtigt sind, nicht aber etwa an .Stelle .seiner subjektiven Urteile

andere subjektive zti setzen. Möge daher in den ferneren Heften des Grund-
risses zu dem bewährten Verfahren zurilekgekehrt werden, das in den ersten

Heften der Neubearbeitimg beobachtet worden ist. W. .Sch.

(Pellecbet M.) Catalogue des Incunables de la Bibliotheque de la Ville de
Colmar. Paris, Cercle de la Librairie 1S95. gr. in-8®. .3Hpp.

13SI Inkunabeln werden auf nur 31 .Seiten verzeichnet. Natürlich ist

es da nicht möglich, eine Beschreibung zu geben, wie die Verfasserin sonst
so meisterhaft zu thun gewöhnt ist. Diesmal beschränkt sie sich auf die

notwendigsten Angaben, meistens nur zwei Zeilen der gespaltenen Seite. Das
ist allerdings genügend, wo die betrclfende Nummer von Hain's Repertorium
beigesetzt ist

,
aus welchem leicht das Übrige zu ergänzen ist. Wenn aber

das betreffende Werk bei Hain fehlt, so lernen wir mer nur dessen Existenz
kennen. Da auch weitere Notizen Uber Herkunft, Besitzer, Einband, Selten-
heit, Wert u. dgl. fehlen, bietet der Katalog wenig Anziehendes für die Lek-
türe, ist aber daftir um so besser geeignet zum .Studieren und Nachschlagen.
Dazu dienen auch die am Ende angefUgten dreifachen Register, die Paul
Delalain znsammengestellt hat. Die Einleitung (Avant-propus) ist in der
Hauptsache die Wiedergabe einer historischen Notiz aus dem Jahre 1853,
worin der Bibliothekar Hngo Aufschlufs erteilt über die Bestandteile, aus
denen die heutige Bibliothek sich zusamniensetzt, namentlich die eLsässischen
Klöster Murbach und Münster. Die Gesellschaft der Buchhändler, welche die
Herausgabe übernommen, hat sich damit den Dank der Wissenschaft verdient,

um so mehr, als es sich um eine deutsche Bibliothek handelt.
Stift Einsiedeln. Gabriel Meier.

E. Martini, Catalogo di manoscritti greci esistenti iielle biblioteche italiane,

Opera premiata dalla R. Accademia di archeologia, lettere e belle arti

di Napoli. Vol. I. Parte II. Ulrico Hoepli, Milano 1896. ,S. 219—430. 8“.

L. 8,50.

Der nach zweijähriger Pause erschienene zweite Teil des Martini'sclieu

H andscliriftenkatalogs (über dessen Entstehung vgl. U. f. B. X, 1893, S. 190 ff.
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n. 21$‘)) entspricht im grofsen und ganzen sowohl formell wie inlialtlieb seinem
in diesem Blatte Jahrg. X S. 279 angezeigten Vorgänger, dessen Seitenzählung
er auch fortsetzt. Wir können uns deshalb Uber ihn ziemlich kurz fassen.

Die Bibliotheken, deren Bestände an griechischen Handschriften liier anfge-
zählt werden, sind foigende: Biblioteca Comunale Qneriniana in Brescia, B.
Comnnale in C'omo, B. Governativa in Cremona, B. Universitaria in Genua, B.

Comunale in Ferrara, B. ed Archivio Gonzaga in Mantua, B. Trivulziaua in

Mailand, B. dei Gerolamini in Neapel. Dazu kommen in einem Anhänge je
eine Handschrift ans der Bibliothek des Cav. Giuseppe Cavalieri in Ferrara,
Don G. Mcreati in Mailand, der Societä Storica zu Neapel und der Bibi.

Nazionale in Turin. — In Brescia befinden sich, aufser lleiligenviten, Evan-
geliarien und grammatischen Traktaten, Handschriften des Dionysios Arcopa-
rita, Aristofems, Pindaros, Lykopbrun, Sophokles, Cornutusi Kailistratos,

Phiiostratos
, Konstantinos Laskaris u. a., zumeist aus dem XIII.—XVI. Jahr-

hundert. Die ältesten hierunter (saec. Xlli) sind theologischen Inhalts; eine

Evangelienhandschrift nnd ein Gregor von Nazianz ^eben sogar ins X. Jahr-
hundert zurück. Ferner sind dort nandschriftliche Kopicen aus dem vorigen
Jahrhundert von D. Magnus Cmsins (Makarios Magnes), Herrn. Samuel Rei-
mams (Praecipna Capita Relinonis Naturalis, 1754), Joh. Jacob Keiske (An-
tholngia Graeca der Leipziger Senatsbibliotlick, 1751), sowie von Gottl. Werns-
dorf (Himerios Sophista). Como liat nur zwei Philostratosbandschriften und
die Scholien zu ApoIIonios Uhodios (saec. XV). In Cremona begegnet uns
unter verschiedenen Miscellanhandscliriften auch ein Euripides und Aristo-
phines (saec. XIV—XV). FUr Genna wird durch die Angaben Martinis eine

interessante Streitfrage entschieden. Während nämlieii Francis Molard 1879
in seinem „Rapport siir les bibliothei|nes de Genes“ (Arcliives des Mlssions
scientifiques et littiraircs Ser. 111 t. 5, Paris 1879, S. 176) das Vorhandensein
griechischer Handschriften in der Genueser Universitätsbibliothek behauptet
hatte, erklärte Prof Alb. Ehrhard (C. f B. X, 1899, S. 192) auf Gnind einer
Durchsicht der Kataloge und mündlicher Befragungen jene Notiz fUr unbe-
gründet. Thatsächlich besitzt nun die Bibliothek (vgl. S. :t23— 326) eine

Theognishandschrift (saec. XVI) und einen Miseellancode.x mit Aristotelischen

Traktaten (saec. XV—XVI). Auch Ferrara und Mantua (4 IIss.) haben mehrere
Handschrifteu klassischer Autoren: Aristophaiies, Aisclip'los, Hesiodos, Tlieo-
kritos. Pindaros, Euripides, sowie Lexica Graeco - Latiiia und Etymologica;
Euklid und Galen bietet uns die Trivulziaua. In Neapel Uberwiegt die
grammatische und Scholienlittcratur. Das meiste ist verliäitnismäfsig jung
und wohl schon von gedruckten Ausgaben abhängig. Im ganzen habe ich
68 Handschriften gezählt, die von Martini iu diesem Bande genau und aus-
führlich beschrieben werden, während der erste Teil deren 89 in sechs Biblio-

thekou enthielt. — Die Ausstattung Papier, Druck des Werkes läfst nichts
zu wUnschen übrig; nur würde die Brauchbarkeit desselben wesentlich erhöht
werden, wenn am .Schlus.se des Ganzen — die nächste Veröffentlichung soll

die griechischen Handschriften der Bibi. Vallicclliana (Rum) bringen — ein

Autoren- und Sachregister beigegeben würde, erstcres wohl am zwec.k-
nülsigsten mit lateinischer Fassung der Namensfurmen.

Marburg. G. Haeberlin.

Mitteilungen aus und über Bibliotheken.

Die „Strafsburger Neuesten Nachrichten“ vom 3o. November 1895 Blatt 2

bringen eine ausführliche Beschreibung der Feierlichkeiten, welche bei der
Eröffnung der neuen Universitäts- und Landesbibliothek zu .Stnilsburg statt-

grfunden haben. Der hochverdiente Leiter und, man darf in diesem Falle
wohl sogen, Schöpfer dieser grofsen Büeliersamniliing, Herr Professor Dr.

Barack, hielt eine Ansprache an die vollzählig erschienenen Spjtzen der

landesbehörden und an die Universitätsprofessoren, in der er einen Überblick
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über die Entwicklung der Bibliothek gab. Dann sprach Herr Professor
Neckeluiuiin aus Stuttgart, dem die technische und künstlerische Überleitung
des Baues obgelegen hatte, über die verschiedenen Phasen der Baugeschichte
der neuen Bibliothek. Hierauf überreichte, der Rektor der Universität, Herr
Professor Fittig, dem zu diesem Feste zum Geheimen Regierungsrate ernannten
Professor Dr. Barack namens des Univcrsitäissenates eine tabula gratulatoria,

in der ihm in warmen Worten für seine Thätigkeit bei Gründung und Aus-
stattung der Bibliothek und für die liberale Verwaltung derselben gedankt
wird. — Möchte die Bibliothek der jün^ten deutschen Universität in ihrem
neuen DomizUe so kräftig weiter gedeihen wie im alten Schlosse und der
Neubau sich praktisch ebenso bewäiiren, wie er sich äufscriieh prächtig aus-

nimmt! — Über die bei dem Umzuge der Bibliothek aus dem alten in das
nene Heim zur Ausflihning gebrachten technischen Manipulationen wird das
C. f. B. in einem der nächsten Hefte einen aasfllhrlichcn Bericht bringen.

Der bisherige Stadtbibliothekar Dr. R. Rcufs in Stra&burg hat vor seiner

Übersiedelung nach Paris seine CTOfse Sammlung von Broschüren
,
die U 000

Nummern umfassen soll, der Stadtbibliothek seiner V'aterstadt vermacht.

Da die Zeitungen kürzlich meldeten, dafs die K. Univ'ersitätsbibliothek

zu Breslau auf der Weltausstellung zu Gliieago prämiiert worden sei, so mag
auch hier mitgcteilt werden, dafs ein gleiches der K. Universitätsbibliothek

zu Halle fllr das Schema ihres Realkatiuoges widerfahren ist.

(V
uu

Bibliothek des kriuiinaiistischcn Sen
gi. Bd. XII. 1MI5. S. 139— 140.) Gegen den Bestand
d 1. Nov. 1V.I4 stellte sich derselbe am 1. Nov. Iböö auf
A. Strafrecht, allgemeiner Teil, 15 Unterabschnitte
B. , besonderer „

C. Kriminalpolitik 1091

D. Aufserdeutsches Recht 1120

E. Preisrecht 114

F. Gesetze, Zeitschriften, Entscheidungen, Sammelwerke
0. Geschichte des [Straf-]Rechtes 371

H. Strafprozefsrecht 210
1. l.’rivatrccht 199

K. (jlTentlichcs Recht
I, . (üvilprozefs 1S5

M. Hecht der deutschen Eiuzelstaaten 220
N. Österreichisches Recht Ib9
O. Bibliographie, Biographie, Unterricht . . .

P. Politik und Geschichte

TC8 in Halle a.S.

1 vom 1. Okt. 1S93
e.

390 445 508
492 5S2 676
1091 1393 1530
620 6Sb 705
114 119 127

! 123 117 149
371 399 410
210 240 259
199 267 286
177 226 305
135 145 149

220 240 25b
Ib9 199 205
110 130 143
— — 8

4459 5140 5718
Mithin in diesem Zeitraum lb94/95 ein Zuwachs von nahezu fiou No., ohne
Rechnung der Fortsetzungen und Zeitschriften wie Nebenzettel. Ein neuer
Katalog erstreckt .sieh über A bis E .sowie 11—K eiiischliefslich. Für diese

Buchstaben wie für die 172 Accessionen in den anderen Buchstaben (4.390

-h 172 = 456b) waren etwas mehr wie SOiiO Zettet wegen der Nebenzettel
und Verweisungen notwendig, zumal auch eine Reihe von Sammelbänden
vorhanden ist E. Roth.

Zu den Bibliotheken, welche. Handschriften direkt versenden, ist auch
die Fürstlich Stolbergisclie Bibliothek zu Wernigerode zu zählen.

Aus dem neuerdings wieder aufgefiindenen, von Schum der amplonia-
nischcii Handsehriftensammliiiig zugeteilten Statiitenbueli des Uullegiiim luajiis

(oder „alten Universität“) zu Erfurt veröffentlicht U. Oergel in den Jilit-
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teiluugen des Vereins für die Geschichte etc. von Erfurt Heft IG (1S94) unter
anderen Urkunden zur Geschichte des C. ni. die Statuten vom Jahre 142!i,

deren vierter Absatz vom Bibliothekar, wie folgt, handelt

:

Rubriea quarta de hiis qne concernnnt liberariuni et eius ufhciuui.

Primo liberarius quolibet anno ipso die dominico letare vel sabbato
ante hora secnnda post meridiem eligatur per oinncs, vel saltem facta

convocacione electus preexistens contlmietur, si de sua diligeneia et

iitilitate noticla habeatur, dammodo contlnuacionem voluerit acceptarc.

Item liberariu-s diligenter respiciat llgatnras libroriim et fracturas

fenestr^um, ne tempestates, pluvie et nives libris in scampnis locatis

inferant nocumentum.
Item ad libros clansos in eapsa habest bonaui diligcnciam, ita

f^uod debite locentur in intersticiis assignatis facultatibns
,
ad tpias per-

tinent, quia sunt perutiles et scolasticales.

Item magistri de domo nuiliim eligant in liberarium uisi collegiatum
in collegio commorantem.
Hierzu führt Oergel in einem Beihefte zu dem IG. Hefte der genannten

.Mitteilungen mit dem Titel „Das Collegium majiis zu Erfurt“ weiter aus, die

Liberei sei ein eigenes auf dem Hofe gelegenes zweistöckiges Gebäude ge-
wesen, mit dem Hauptgebäude durch einen Transitus verbunden. Sie ent-

hielt, sagt Oergel, Bücher aller Fakultäten und stand allen Gliedern der
Universität zur Verfügung, war also üniversilätsbibliothek und der Librarius

zugleich Universitätsbeamter, weshalb er auch aus der Fakultätskassc ein be-
sonderes Honorar empfing (1 fl. pro Semester). Noch genauere Bestimmungen
über die Bibliotheksverwaltung, als die mitgeteilten Statuten . enthalten die

Beschlüsse der philo.sophischen Fakultät vom Jahre 14.I9 (Handschrift des
Erfurter Michaeliskirchen -Archivs). Danach war ihr Dekan der nächste
Vorgesetzte des Bibliothekars, er mufste alle Semester zusammen mit den
beiden Kollektoren und dem Propst des Kollegiums die Bibliothek visitieren

und den Librarius für jedes fehlende Buch zur Verantwortung ziehen. Ein-
mal im Jahre, za Anfang des Summer-Semesters, mufsten alle ausgeliehenen
Bücher ohne Ausnahme zur Stelle geschafft werden, und die vier Visitatoren

gingen dann. Jeder den Katalog in der Hand, von Pult zu Pult, um sieh vom
Vorhandensein jedes einzelnen Buches zu überzeugen. Die schöne Bibliothek
existiert nicht mehr; als am Michaelistagc des Jahres 1510 zwischen Studenten
und städtischen Landsknechten ein Krawall entstanden war, wurde das Kolleg,
in das die Studenten geflüchtet waren, erstürmt und die Bücher von rohen
Händen mntwillig zerrissen, verbninnt und zerstreut. Seitdem hatte das
Küllerinm keine Bibliothek mehr, und die Funktion des IJbrarius hörte auf
Der Katalog der Liberei blieb noch bis ins 17. Jahrh. hinein in der Kleinodien-
kiste der Universität aufbewahrt, daun warf man auch dieses unnütze In-

ventarstück bei Seite, so dafs wir jetzt weder Uber die Zahl noch den Wert
der Bücher etwas anzugeben vennögen. Als Universitätsbibliothek benutzte
man in der Folge die von Amphmius gestiftete in der Porta Coeli aufgestellte

Bibliothek. W.

Herr Professor Edwin Mayser hat bei C. F. Sebmidt in Heilbronn
.Mitteilungen aus derBibliothek des Heilbronner Gymnasiums“
erscheinen lassen, welche die sehr wertvollen musikalischen Schätze dieser
•Anstalt verzeichnen und beschreiben.

Nach dem Bericht Uber die Verwaltung der Stadtbibliothek zu Lübeck
im J. Is'JI, den der Bibliothekar C. Curtius im Juni vor. .Is. veröffentlicht hat,

ist die Bibliothek während des .1. 1894 um 17G4 Buchbinderbände, 84 Uui-
versiiäLsschriften, 773 Programme, 4 Handschriften um! 234 Mnsikalien ver-

mehrt, so dafs ihr Gesamtbestand jetzt beträgt: 9G1G9 Buchbinderbände,
9145 Universitätaschriften , 19 502 ScJiuIprogramme

,
9.57 Handschriften und

5294 Musikalien. Ausgcliehen wurden im J. 1S94: 4G25 Bande gegen 4227
Bünde im J. 1893. W.
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Die Benutzung der Grossh. Badischen Universitätsbiblio-
thek zu Frelbnrg i. B.

I. i'bersicht über die vom 1. August 1870 bis 31. Juli 1895 ausgeliehenen
Bände.

Das Winterhalbjahr iimfaTst die Monate August bis Februar, das
Sommerhalbjahr März Dis Juli.

1870—71 W.-H. 3363 S.-H. 2804 ziisannnen 6167.

1871—72 n 4115 tt
3369 tt 7484.

1872—73
1

4022
tt

3146
ti

7168.

1873—74
2? 3588 tt

2014‘) li 5602.

1874-75
»» 3420

tt
2278

tt
5698.

1875—76
tt

4434
tt

2590
tt

7024.

1876-77
ii

4346
tt

2685
tt

7031.

1877—78
ti

4349
tt

2971
tl

7320.

1878—79
tt

4839
tt

3316
tt

8155.

1879—80
ft

4964
tt

3055
tt

8019.

1880—81
tt

5503
tt

3459
tt 8962.

1881—82
ft

4781
tt

3 474
tt

8255.

1882—83
tt

5005
tt

3710
tt

8715.

1883—84
tf

5601
tt 3157

tt
8758.

1884-85
tt

5731 tt .3941
tt

9672.

1885-86
tt

6799
tt

5354
tt

12153.

1886- 87
tt

9632
tt

.5901
tt

155.33.

1887—88
tt

9764 tt 5506
tt

15270.

1888-89
tt

9905
tt

.5049
tt

14954.

1889—90
tt

9070
tt

5830
tt

14900.

1890-91
tt

10988
tt

5.374
tt

16362.

1891—92
tt

11963
ft

5847
tt

17810.

1892—93
tt

11510
tt

5697
tt

17207.

1893-94
tt

10897
tt

6061
tt

16958.

1894-95
tt

11839
tt

5153
tt

16992.

II. Benutznns• des Lesezi ininers.
Bei der fulgeiiden Aufstclmng sind nicht berücksichtigt die von Do-

centen selbst in das Lesezimmer gebrachten, ferner die der Handbibliothek
entnommenen Bände und die aufliegenden neuen Zeitschriftenheftc.

1H89—90; W.-H. HI8 S.-II. 2139 zusammen 3587.

1890—

91: „ 1600 „ 2342 „ 3942.

1891—

92; „ 1174 „ 2001 „ 3235.

1892—

93: „ 2389 „ 3003 „ 5392.

1893—

94: „ 1514 „ 2355 „ 3869.

1894—

95: „ 2586 „ 2562 „ 5118.

III. Die Gesamtzahl
der ausgeliehenen und der auf Bestellung in das Le.sezimmcr verbrachten

Bände, beträgt somit (August bis Juli):

1889—

90: 18487 1892 -93: 22599

1890—

91: 20304 1893—94: 20827

1891—

92: 21045 1894—95: 22140 Bände.

Bei der Feier des 2.5jährigen Bestehens der Technischen Hoch-
schule in Aaehen, Okt. v. J., widmete die Aachen -Münchener Feuer-
versicherungsgescllschafl 25O0O M. für ein neues Bibliotheksgebäude. (Illustr.

Zeitung 1895. 105. Bd. S. 161 Sp. 2.) W.

1) Der grofse Rückgang gegen das vorhergehende .I:ihr erklärt sich

daraus, dafs die UniversitäLsdocenten st'it dem Jahre 1873—74 die von ihnen

entliehenen Bücher nur noch zu Knde des .Sommerseniestcrs vollständig

zurückzulicfem gehabt hal)cn.
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In der kuriUudischen Gesellschaft fUr Litterator uod Kaust hielt nach
deren Sitzungsberichten ans dem Jahre 1894 S. :ifi H. Diederichs einen

Vortrag Uber des kurläudischen Herzogs Jakob Bibliothek, und
iwu aut Grund eines Kataloges derselben aus dem J. 1956—63. Der Kata-
log ist in dem Sitzunnbericht S. 134 IT. abgedmckt. Im J. 1701 wurde die

Bibliotbek von den Schweden von Hitau nach Riga fortgeschleppt, 1710 wollte

llerzog Friedrich Wilhelm sie zurUckholen lassen, er starb aber Januar 1711,

und es bleibt ungewiis, ob sie zuriickgebraclit worden ist. .Jede Spur von
ihr ist verschwunden, Diederichs vermutet indes, dafs sie der Bibliotnek der
Petersburger Akademie der Wissenschaften einverlcibt sei. W.

In der belgischen Kammer hat der Unterrichtsminister versprochen, die

von ihm als berechtigt anerkannten W'Unsche des Cercle Universitaire bezüg-
lich einer Reorganisation der Kliniglichen Bibliothek in Brüssel „thunlichst“

zu berücksiclitigen. Der Cercle Univ. wünscht KrhUhuug des Staatszuschusses,

Einrichtung elektrischer Beleuchtung, Ausgabe eines Katalogs, Aufstellung
von Handbibliotheken in den Arbeitssälen, Installation eines bibliographischen

Bureaus und eines — Buffets. Die Kammer hat den Staatszusebufs für

Erwerbungen und sachliche Ausgaben von 934000 auf loOO 000 Pres. erhUht.

Die Bibliothek zählt etwa 375 000 Bünde, 27 000 Manuskripte, äOOOO Stiche,

Karten etc. (Akad. Revue Jg. 1. 1895. S. 685.) W.

Von dem trefflichen Catalogus van de Pamfletten-Verzameling berustende
in de Koninklijke Bibliotheek, den der Unterbibliothekar der genannten Biblio-

thek im Haag, Herr Dr. W. P. C. Knnttel, herausgiebt und Uber den wir im
C. f. B. schon Jahrgang VII S. 106 und X S. 97 ausführlicher berichtet liabeu,

ist Deel II, Stuk 2 erschienen. Es werden in ihm auf 477 .Seiten in klein 4“>

die Pamphlete von 1668— 1688 No. 9606— 13064 der .Sammlung verzeichnet.

Das Papier, auf dem dieses geschieht, vermag unseren ganzen Neid zu er-

wecken. Auch der Druck ist vortrefflich. So bereitet jedem Bibliographen
diese Arbeit ein ungeteiltes Vergnügen. 0. H.

ln den Bijdragen en Mededecliugen van het Historisch Gcuootschap
te Utrecht Deel 16 (1895) S. 1 ff. veröffentlicht J. G. Ch. Joosting des Priors

Comelis Block (f 155.3) Kronik van het Regulicrenklooster te Utrecht.
In dieser Chronik werden häuffg die Verhältnisse der K i o s t erb ib 1 io thek
berührt. So heilst es von dem Prior Johannes Passert (Auf. des 15. Jhdts.).

der die KlostcrgUter pflichtwidrig veräußerte: Tautaiu librorum copiam semei
atqne simul snb pignore posuit, ut ducentos inde florenos Rhenenses susce-

perit. In depositione bibliae centum nobilia mutuatus est, quam fratres

reversi — acceptis adhuc centum florenis Rhenanis, quibus Volumina bibliae, quae
nunc liabemus et ntimur, comparata sunt— creditori reliquerunt. Omnes libros

chorales, quam optime conscriptos, in monasterio monialinm Coloniae deposuit,
cundigna pecuniae summa recepta; quos nun redeuiimus, tum qnia solutionis

precium paupertas nostra denegabat, tum qnia, cum essent muuorum capitnii

Nussicusis et non Windesemeusis, nobis non admodiim orant usui. Die Mehr-
zahl der verpfändeten Bücher löste sein Nachfolger Balduin Gardijn ein.

Unter letzterem traten u. a. in das Kioster ein: Gerardus Theodrici ... in

omni scribendi genere instruetns, quud plures ab eo conscripti testantur
Codices. Scripsit enim tres Quinquagenas divi Augustini, item quimiuc vcl sex
libros chorales et alia mnlta, quae numerare lungitm esset —

,
Arnoldus

Alberti . . . multorum conscripfor librorum und später Joannes W'it . . . mul-
toruni librorum descriptor. Der Prior Egbertus Goeyr (2. Hälfte des 15.

Jhdts.), conscriptor librorum optimus, löste die s. Z. noch verpfändeten Partes
Nicolai Lyrani cum quibusdam aliis ein. Joosting bemerkt dazu, dafs keine

der in der Utrechter Universitätsbibliothek benndliehen Handschriften des
N. de L. eine Notiz über frühere Zugehörigkeit zum Regulicrenkloster auf-

weist. Von dem Prior Petrus Valckendael de Zijl, 1480, berichtet Block:
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I.ibro.s Sententiarum explanavit et c])i!ogavit, Vetus et Novum Testamentnm
per voeubula sub ordine alphabeti distinxit, Secundam Secundae et librum

Quaesdonum de malo Ductoris saueti (Thomas v. Aquino) omissis arguniends
luculentu sermune excerpsit, varios sennunes de sanctis et de tempore con-

seripsit et composiiit etc. Nach Joosting sind die bezeichneten Handschriften

nicht in der Univ.-Bibl. zu Utrecht, in die die Klosterbibliotheken aufgegangen
sind. Ferner heifst es von der Zeit dieses Priors: Fuerunt sub hoc patre et

alii viri illnstres . . . inque libris scribendis fervidi. Cujus rei testimonium
perhibet bibliotlieca nostra, libris eurum scriptis referta. Ex istorum numero
erat Cornelius Vroey. Besonders aber wird in der Chronik der Subprior
Abel unter den Prioren Theodricus Malsen und Ilenr. Passen (Anf. des Hi.

Jhdts.) gelobt: Ut alios siio exemplo ad scribendi Studium provocaret, supprior

Jam edectiis, lieet antea plurima scripserat, eum scribendi mudum, (i|uem)

fraetnram vocant, addiscere coepit ac plcnc assccutus est. Scripsit enim
ex literatura diio vulumina, (|uibus in ehoro nostro meliora et artiticiosiora nun
sunt, atque deinde evaugeliarium librum festivalem ac quaedam alia ... et

compacter librurum multis annis extiterat. Seine Schiller haben daher auch
hintcrlasscn : magnos Codices non paucos sermone vulgari ab iis conscriptos,

similiter psalteria, horaria, devutionalia uptimis charactcribus exarata. Be-
merkenswert ist auch die Notiz aus der Keformatiunszeit : Praeservavit etiam

nos divina clementia, ut nemo nustrum unqiiam prava illa Lutherana lepra,

quae tum plurimum in carnis libertatis ainatures gras.sabatur, commaculatus
fucrit. Unus tarnen paiilulum mutare coepit, sed (pii parum litemtiis erat,

plus gandens libellis vulgari sermone dcscriptis et furtive acquisitis, quam
libris sanctorum ductorum ab ccclesia Catholica approbatis. Zu des Chronisten

Zeiten selbst wurde die Bibliothek multis codicibus, valore centum flurenorum
vermehrt. W.

Die London Library, die nach dem auf der letzten Jahresversamm-
lung der Bibliothcks-Ge.sell.schaft, im Mai d. J., erstatteten Bericht einen Be-
stand von 167 üüo Bänden hatte, sah sich infolge ÜberfUllung der ihr zur

Verfügung stehenden Räume genötigt, an eine Erweiterung derselben zu
denken. Dieser Bau ist auf MIOO £ veranschlagt. Ein behufs Aufbringung
derselben an die rund 2.100 Mitglieder der Gesellschaft gerichteter Appell
hat den Erfolg gehabt, dafs bis zum November IhQ.i bereits 3000 £ gezeichnet
waren, woran '

, der Mitglieder teil hatte. So der Bericht von The Athenaeum.
Nach The Library VII S. 326 würde der Bau jedoch .auf 17 000 £ geschätzt.

Es sei noch angeinerkt, dafs der Jahresbeitrag der Mitglieder, unter denen im
verflossenen Jahre ziemlich 15000 Bände cirkulierten, 3£ betnigt. Ht.

Die Universität London versendet ihr Accessions- Verzeichnis, die

Jahre Hs86— 1895 (Juni) umfassend, 63 S8. 8“. W.

Die Bibliothek der portugiesischen Universität Co i mb ra unter Leitung
des Professors Jos6 Maria Kodrigues verlieh im Lehrjahre 1893/94: 50440
Bände an 29.160 Leser. (Akad. Revue Jg. l. 1895. S. 690.) W.

Die Bibliothek der Universität von Virginia in Charlottesville
enthält z. Z. 53000 Bände. (Akad. Revue Jg. I. 1895. .S. 695.) W.

Nach dem Catalogue of the University of Pennsylvania in Phila-
delphia für 1894,95 enthält die dortige Universitäts- Bibliothek 120,000 ge-
bundene Bände and a large (!!) nuuibcr of unbouud volunies and pamphlets.
Zn den, meist nach ihren Stiftern benannten, in der Bibliothek enthaltenen
Special- Bibliotheken für Specialfächer gehört u. a. auch die Bibliothek des
berühmten Göttinger Philologen Ernst von Deutsch mit über 20 000 Bänden.

W.
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/
Nach dem Catalogue of Yale University in New Haven für 1894/95

Dmt'assen die verschiedenen Bibliotheken dieser Universität Uber ‘i'iOnOO Bände,
die eigentliche Universit}’ Library 17000 Bände nnd inany thuiisands of un-
buund Pamphlets (!). Der Zuwachs hat in den letzten Jahren Uber 5000 Bände
betragen. VV.

J
' Die Bibliothek der Leland Stanford Junior University in Palo Alto

in Califomien hat 1895 mit der Herausgabe von „Publications“ begonnen.
Den 1. Bd. derselben bildet der „Catalogue of the Hopkins Uailwav Library
by Frederick J. Teg^t“ (X, 231 8. 4“). Diese Hopkins’sehe l^iscubahn-
Bibliothek kst ein Teil der Universitäts- Bibliothek in Palo Alto und wurde
derselben im April 1892 von Timothy Hopkins in San Francisco zugleich mit
Mitteln für ihre Vermehrung geschenkt. Sie zählte damals 20uo Bde und
Broschüren. Im September 1895 war sie auf 9245 Bde und BroschUren ge-
wachsen. Sie soll die gesamte Litteratur Uber Eisenbahnen und Eisenbahn-
wesen in sich aufnehmen. Ht.

Vermischte Notizen.

ln dem 16. und dem zu Anfang des Jahres 1896 zur Ausgabe ge-
langenden 17. Bande des Jahrbuches der Kunstsammlungen des österr. Kaiser-
hauses erscheinen Urkunden und Kegesten aus dem IVJener Stadtarchive, in

welchen die in demselben auffindbaren Nachrichten zur Oesehichte der Kunst
und des Kunstgewerbes vereinigt sind. Die Vorbemerkungen zu den beiden die
Jahre 1289— 1619 umfassenden Abteilungen enthalten die Beschreibung der fUr

diesen Zweck benutzten Handschriften des Archivs. Da diese V'cröffentlichiing

mit Rücksicht auf die beschränkte Verbreitung nicht Überall und allgemein
zugänglich ist, so dürfte es gerechtfertigt sein, auf mehrere Punkte, welche
auch für die Leser des Centralblattes von Interesse sein könnten, an dieser
Stelle aufmerksam zu machen. In einer Handschrift vom J. ISIS habe ich

ein bisher nicht beachtetes Exemplar des von dem Baumeister Johann
Tscherte, dom bekannten F'rcuude Albrccht Dürers, gebrauchten Ex-libris
gefunden, dessen verkleinerte Nachbildung den zweiten Teil abschliefst.

Sehr lehrreiche Ergebnisse hat die genauere Beachtung der Wasser-
zeichen in dcu mit dem J. 1326 beginnenden Papierhandsehrifteu gebracht.
Indem ich auf die eingehendere Beschreibtmg in den V'orbemerknngen ver-
weise, beschränke ich mich darauf, hier eine kurze, chronologische Übersicht
der Hauptzeichen zu bieten:

1326. Halbkreis und sechsstrahliger Stern, ähnlich wie Briquet, Papiers
et filigranes des archives de Genes fig. 261.

1368—1472. Fell oder Glocke (Briquet fig. 49—53, 57—60).
1386. Birne mit zwei Blättern.

1395, 1420. Drache.
1404, 1405, 1599 (Vorstcckblatt). Greif.

1407— 1457. Dreiberg im Kreise mit aufgesetztem Kreuze.
1415. Einhornkopf.
1415—1426. Hifthorn.

1416. Ankerkrenz.
1419. Mohrenkopf.
1419—1451. R mit aufgesetztem Kreuze.
1419. Französische Lilie.

1421—1469. Ambofs.
1426— 1531. Anker mit und ohne Stern (in den Rechnungen angeführt

1501, 1508).

1426— 1 543. Wage, mit und ohne Kreis, mit und ohne Stern (in der Rechnung
von 1507 erwähnt).

1429. Stellzirkcl.
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1435— 1548. Ochsenkopf (in den Rechnungen erwähnt 1547, 1548).

1439. Stern im Kreise.

1444—1445. Kreuz im Kreise.

1445. Kleeblatt.

1449. A in einem Kreise.

1449. Zange nach Art eines Nußknackers oder eines Znckerzwickers.
1488. Kreuzesstab mit Schlange.

1493. Zirbelnufs.

1578— 1549. Kronen (erwähnt in der Rechnung von 1503).

1531— 1019. p in Verbindung mit dem Schildchen, in dem sich das Kreuz,
der Kopf eines gehörnten Tieres und sieben verschiedene
Marken linden (erwähnt in den Rechnungen 1543— 1584).

1533— 1619. Schildchen, in zwanzig Formen (envähnt in den Rechnungen
1543—1594).

1535—1540. Bär (in den Rechnungen erwähnt 1547).

1560. (Vorsteckblatt.) Könk mit Wage und Schwert.
1560. K in einem Kreise (Kaufbeurer Papier erwälint m der Rech-

nung des J. 1578).

1560—1619. Doppeladler in 36 Variationen (erwähnt in den Rechnungen
1578—1597).

1568— 1581. (V'orstcckblätter.) Dreiberg mit einer Marke.
1571. (V’orsteckblatt.) Engel mit Wage imd Schwert.
1586—1592. Einköpfiger Adler.

1599. Kreis durch einen Pfahl geteilt, in den Feldern die Buch-
staben H P.

1603. Korb, auf dem ein S steht.

1608, 1609. Monogramm.
1609. Lindwurm.

Am Schlüsse der zweiten Vorbemerkung habe ich jene Angaben über
Papieranschaffung aus den Rechnungen zusammengestellt, in denen Herkunft
oder Sorte des Papiers bezeichnet wird. Daraus ergiebt sich, dafs bis zum
J. 1540 venedigisches Papier häufig vorkommt, von da an durch die heimischen
Qualitäten des P, .Schildl- und Adlerpapiers verdrängt wird, und daß bei

diesen mit dem .1. 1550 ein Schwanken im Preise eintritt, das etwa 1565 mit
einer Preiserhöhung endet. Vom J. 1590 erhalten w'ir Nachrichten Uber die

Erzeugnisse der Papiermühle in Baden bei Wien. Die aus Schweickhard,
Darstellung des Erzherzogtums Österreich unter der Enns, Viertel unter dem
Wicncrwald 3, 90 in neuere Schriften Ubergegangene Notiz von dem angeb-
lich im J. 1356 nacliweßbaren Bestände einer Papiermühle in Leesdorf bei

Baden wurde als mißverständliche Deutung einer Urkunde ans diesem Jahre
erwiesen, wozu ich nachzutragen habe, dafs schon Sotzmann im Serapeum 7

(1846), 103 seine Bedenken gegen diese Angabe geäußert und Anton Mayer
in seiner Buchdruckcrgeschichte Wiens I, 345 sich in gleichem Sinne aus-
gesprochen hat

Wien. Karl ühlirz.

In der Sitzung des österreichischen Abgeordnetenhauses vom 27. No-
vember 1895 hat der Minister für Kultus und Unterricht Freiherr von Gaußch
einen Gesetzentwurf vorgelegt, nach dem vom 1. ,Januar 1897 an die Beamten
an den österreichßchen Stmitsbibliothckcn in ihren Bezügen den Beamten der
betrcffentlen Rangklassen gleichgestellt werden sollen. (Man vgl. zur Sach-
lage C. f. ß. 10 [1S93J, 335—36.) Das Gesetz ßt im Budget-Ausschuß bereiß
angenommen worden und wird ohne Zweifel auch im Plenum des Hauses
Zustimmung finden. F. E.

Am 8. Dezember 1895 fand im Hörsaale des philologischen Seminares
der Wiener Universität die vorbereitende Versammlung zur Gründung des
Österreichischen Vereines für Bibliothekswesen statt. Der Ein-
ladung zur Teilnahme an dieser Versammlung, die u. a. auch von den Di-
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i

rektoren der Wiener Ilofbibiiotliek, der Wiener Universitätsbibliothek, der
Bibliothek der technischen Ilochschnle, in Wien

,
der Bibliothek der Stadt

Wien gezeichnet war, hatte eine gröi'sere Anzahl von Faebgenossen nicht nur
aas Wien, sondern auch aus der Provinz Folge geleistet. Den \h)rsitz führte der
Direktor der Wiener Hofbibliothek Hofrat Professor Dr. \Vilhelui Ritter von
Hartei. Nach einer die Stimmung im allgemeinen klärenden Generaldebatte
wurde der von dem vorbereitenden Ausschüsse ausgearbeitete Enhvurf der
Satiiingen durehberaten und mit einigen Veränderungen angenommen. Der
Verein, der es sich zur Aufgabe stellt, durch übereinstimmende Ziele auf ein

gemeinsames Arbeitsgebiet geleitete Kräfte zusammeuzufassen, .soll vor allem
auch die wissenschaftliche Grundlage, auf der sich das Bibliothekswesen
aufbaut, erweitern und vertiefen. (S. auch Beilage zur Allgemeinen Zeitung
lb95 Nr. ‘ibU vom 14. Dezbr.) F. E.

Gelegentlich der im November vorigen Jahres zu L)’on veranstalteten
Auktion der Bibliothek dos Baron Dauphin de Verna ist eine Handschrift zum
Vorschein gekommen, welche den nach Alter und Inhalt gleich wertvollen
Codex Lngdunensis des Pentateuch, wie man ihn bisher zu nennen
pflegte, um ein weiteres Stück seines alten Bestandes bereichert. Es ist

das derselbe Codex 54 der I.yoner Stadtbibliothek, von dem im Jahre 1847
IJbri die Bücher Leviticus und Numeri dem Grafen Ashburnham verkaufte.
1880 wurde dieser 9 I.agen und 1 Blatt (Lage XV—XVII, XVIIII—XXV und
Blatt 1 von Lage XXVI) umfassende Teil von Lord Ashburnham dem franzö-
sischen Staate znrückgegeben. Den ganzen Text der IIs. einschliefslich der
beiden bereits 1868 zu London von ilircm damaligen Besitzer in 120 Exem-
plaren herausgegebenen Bücher veröffentlichte 1881 Liysse Robert zu Paris

unter dem Titel: Pentateuch! versio latina antiejuissima e codice Lugdunensi.
Nach den Angaben des Auktionskataloges

,
der die Hs. unter No. 1255 auf-

ffihrt, und Zeitungsnaehrichten zufolge umfal'st das neu entdeckte Stück 11

1-agen oder 88 Blätter und enthält das Deuteronomium, den am Ende des
4. Verses von Kapitell! abbrechenden Text des alten Bestandes der Hs.

unmittelbar weiterführend, das Buch Josua and das Buch der Richter, in

dessen 20. Kapitel es endet. Die Loslösung dieser 1 1 Lagen aus der Hs. mnls
vor dem Winter 1833 34 erfolgt sein, denn um diese Zeit hat ein Deutscher,
der Theologe Ferd. Florens Fleck, der übrigens das Verdienst hat zuerst

Alter und Bedeutung der Hs. richtig erkannt zu haben, die Hs. gesehen und
die letzten erhaltenen Worte mitgeteilt in seinem Buche: Wissenschaftliche
Reise durch das südliche Deutschland, Italien, Sicilieu und Frankreich (Leipzig,

183i) Bd. II Abt. 3 S. 200. Sie decken sich mit dem Schlufs des von Robert
herausgegebenen Teils. Die neu entdeckte Hs. ist für die Lyoner Stadt-

bibliothek erworben worden und soll durch U. Robert veröffentlicht werden.
Man wird fortan also von dem Codex Lugdnnensis des Heptateuch zu sprechen
haben, wenn nicht etwa weitere glückliche Funde die schon 1870 von E.

Ranke ausgesprochene Vermutung bestätigen, dafs man es vielleicht mit
einem Oktateuch zu thnn habe. — Vorstehende Notiz war bereits gesetzt, als

uns das Novemberheft des Journal des Savants zuging, in dem auf S. 702—705
L. Delisle über die Auffindung der Hs. berichtet. 0. N.

Als imser Mitarbeiter, Herr Dr. K. Uhlirz, Archivar der Stadt Wien,
von dem wir in einem der nächsten Hefte des C. f. B. einen wertvollen Auf-
satz bringen werden, zur Wiederherstellung seiner angegriffenen Gesundheit
sich im Sommer 1893 in der Stadt Zwettl in Niederüsterreich aufhielt, wurde
er auf das dortige Stadtarchiv aufmerksam gemacht und benutzte -nun einen

Teil seiner Zeit zur Ausarbeitung einer Besclireibnng dieses Archivs. Diese
Arbeit liegt uns jetzt in einem schön ansgestatteten, mit dem Facsimile einer

wichtigen Urkunde und einer Tafel .Siegelabbildungen gezierten Quarthefte vor,

das unter dem Titel: Das Archiv der L. F. Stadt Zwettl io Niederösterreich

bearbeitet von Dr. K. Uhlirz im Selbstverläge der Stadt Zwettl erschienen

XUI. I. 4
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ist. Herr K. U. giebt in einer Einleitung einen Lberblick Uber die Ver-
fassungsgeschichte der Stadt Z.

,
teilt eine Aufnahme des Urkundenschatzes

der Stadt aus dem .Jahre 1774 mit, veröffentlicht eine Urkunde ans ihm von
1200, die sich jetzt im Wiener Staatsarchiv hndet, und giebt dann ein Ver-
zeichnis der noch in Z. vorhandenen Urkunden. 0. H.

Mit dem im Dezember v. .7. erschienenen 16. Band ist die vollstiindig

umgearbeitete 14. Auflage von Brockhaus’ Konversations-Lexikon
programmmärsig abgeschlossen worden. Wir glauben dieses Werk, das über
126 000 Artikel enthiUt, auch Bibliotheken als gutes und zuverlässiges Nach-
schlagewUrterbnch besonders für den Lesesaal empfehlen zu können.

In einem Artikel der Academv (4895 No. 12.10 S. 461) Uber ,the paren-
tage of Gutenberg the printer“ sucht Henry H. Howorth den Umstand ,

dal's

der Erfinder der Buchdruckerkunst sich meist nach seiner Mutter und nur
selten auch mit dem Namen seines Vaters genannt bat (Hans Gensfleisch

dictus Gutenberg), durch die Annahme zu erklären, dais er ein illegitimes

Kind war, und zwar vermutet er als seinen Vater den Canonicus an St. l’eter

zu Mainz Friele Gensefleisch. Ht.

über Alter und Bestand der Kirchenbücher im Herzogtum
Braunsohweig giebt eine vollständige ('bersicht Amtsrichter R. Krieg
in der Zeitschrift des Harzvereins fUr Geschichte Jg. 28 (1895) S. 382 ff. Für
die evangelisch -lutherische Kirche im Herzortum wurde die Anlegung und
Führung von Kirchenbüchern durch Herzog Jmins' Verordnung von 1569 vor-

geschrieben, und nur ein einziges Kirchenbuch im Ijmde stammt aus früherer

Zeit, das von Lütgenholzen aus dem J. 1565. Dagegen sind noch 8 Kirchen-
bücher von 1569 vorhanden und ferner 17 aus den folgenden Jahrzehnten bis

1600. W'ährend des 3ojähr. Krieges mufs eine CTofse Zahl von Kirchen-
büchern zerstört worden sein. Die reformierte Kirche in Braunschweig besitzt

seit 1704 Kirchenbücher, die der katholischen St. Nikolaikirche in Braun-
schweig beginnen mit 1713, doch befindet sich im Pfarrarebiv der gleichfalls

katholischen St Ludgerikirche in Helmstedt eine Liber Baptizatorum etc., die

Namen der Getauften seit 1678 enthaltend. W.

ln den Quartalblüttcru des Histor. Vereins fUr das Grolsherzogtum
Hessen N. F. Bd. 1 (^1894) S. 474ff. bespricht Adolf Schmidt das Bilcher-
zeicheu Johann Fis charts in einem aus Fischarts Bibliothek stammenden
Buch der Grofsherzogl. Hofbibliothek zu Darmstadt (Johannes Picins Valeri-

anns, Hieroglyphica, Basileae 1567,fol.). Das BUcherzeichen ist auf .Schmidts

Veranlassung nir den Ex-Libris-Verein zu Berlin in Zinkätzung nachgebildet

und in dessen Zeitschrift für BUcherzeichen etc. Jg. 4 (1894) veröffentlicht.

Gezeichnet ist es nach Warnecke von .lost Amman, dem Nürnberger KUnstler.

Den Quartalblättcrn liegt ein vortrefflicher Abdruck bei, besser als der in der

f
enannten Zeitschrift enthaltene. Schmidt hat in der Grofsherzogl. Bibliothek

is letzt 4 Bünde mit eigenhändigen Eintragungen Fischarts gefunden, die

Bäuae sind im Bibliothekskatalog von 1717 bereits verzeichnet und stammen
aus der Bibliothek des 1730 gestorbenen Frankfurter Arztes Dr. Johann
Hartmann Senckenberg. W.

ln einer Mitteilung „zur Geschichte der Dresdner Thiotmarhand-
schrift“ veröffentlicht Ludwig Schmidt im Neuen Archiv fiir Sächs. Ge-
schichte 16. Bd. (1895) S. 129f. ein Reskript Kurfürst Augusts von Sachsen
vom 17. August 1563, das zunächst befiehlt, dem Verbleib der genannten, um
1339 vom Kloster St. Peter zu Merseburg au Spalatin geliehenen Handschrift
nachzuforschen, deren der Rektor der Fiirstenschule zu Meifsen, Georg
Fabricius, fUr seine Arbeiten bedUrfe, und ferner „alle bucher, so noch in

dem closter sancti Petri für Merseburg vorhanden, (zu) inventiren unnd die
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bucher nfTs schloss (zu) brinzcn und in einem gemach (zn) vorwahren", wenn
sie etwa dem Fabricius dienlich sein kannten. „Wan dan solch werck vol-
endet, wollen wir doran sein, das die bucher wider an gehörende orth sollen
geschafft werden.“ W.

Die Anfänge des Buchdrucks und der Censur in Glefsen
behandelt 0. Büchner in den Mitteilungen des Oberhessischen Geschichts-
veretos N. F. 5. Bd. (1894). Als ersten Buchdrucker in Giefsen sieht Büchner
den Marbur^r Drucker Paul Egenulph (s. Kilnnecke, Hessisches Buchdrucker-
bnch) an, der IfiOa ein Zweig^escliäft nach Giefsen verlegte, aber schon in

demselben Jahre die Druckerei in Giefsen seinem Schwiegersöhne Nikolaus
Hampel (als Geschäftsführer?) libertrug. Dieser erhielt auch 1628 ein kaiser-
Kches Patent als UniversitätsbuchdrucKer. W.

Das Leitmeritzer Gesangbuch behandelt Friedrich Bernau in

den Mitteilungen des Nordböhmischeu E.xcnrsions-Klubs Jg. 18(1895) S. IlSff.

Dies „herrliche Gesangbuch, das unter den noch erhaltenen Kunstdenkmalen
dieser Art unbestritten eine der ersten Stellen eiiinimmt“, ist im ersten Viertel
des 16. Jahrhunderts der Leitmeritzer Litteratenbruderschaft— einer Vereinigung
zur Verschönerung des Gottesdienstes durch Churgesang — durch die Muni-
ficenz ihrer Gönner Jakob Ronowsky u. a. zn teil geworden. Der Codex
ist 79 cm lang, 50 cm breit, ohne Einbanddecke, 18,5 cm stark und wi^ mit
dem Einbände 110 böhm. Pftmd, er zählt 465 Perramentblätter oder 93o &iten,
von denen die letzten 19 unbeschrieben sind. Prächtig ausgefilhrtc Wappen
Konowsky's nnd der Stadt Leitmeritz, kunstvolle, goldverziorte Versalbuch-
staben und wunderbar schöne Miniaturbilder— im ganzen ihrer 36 — schmllcken
den Codex, deaseu Sprache die lateinische i.st. So wie in Leitmeritz gab es
früher viele Litteratenvereine in Böhmen, deren unschützbare gedruckte und
geschriebene Bücher in kaum glaublichem Vandalismus 1786 als Makulatur
und altes Pergament an Trödler und Juden verkauft wurden, z. B. das Ueicho-
nauer Cantionale vom J. 1604 um vier Kreuzer, 27 .teils geschriebene, teils

gedruckte Gesangbücher, so nur zum zerreissen als beschriebenes Papier
gebraucht werden kann (!)“ um 1 fl. 48 kr. Das Lanner Graduale erzielte da-
mals 9 fl., unlängst hat die Stadtgemeinde Latin es vom Antiquitätensammler
für 3200 fl. zurückerworben. W.

Neuerdings häufen sich die Beispiele, dafs dieselbe Arbeit im Aus-
tausche der L'niversitäts-Schriften von verschiedener Seite geliefert wird. Vor
mir liegt r.. B. derart: Moritz Spielvogel aus Wola Krysztoporska (Russ. Polen),
Uber einige Nitronaphtonitrile

,
-Amide nnd -Säuren sowie über die Dar-

stellungen und Nitrierungen von einigen Naphfylaminderivaten. Karlsruhe, Druck
dcrG. Brann'schen Ilofbuehdruckerei 1895. 8“. 45 S. 1 Bl., einmal als Inaugural-

Dissertation zur Erlangung des naturwissenschaftlichen Diploms für technische

Chemie einer hochlöbl. naturwissenschaftlichen Prüfungskommission der tech-

nischen Hoclischuli' zu Karlsruhe vorgelegt und auch als Inaugural-Dissertation
zur Erlangung der Doktorwürde einer hohen phil. Fakultät der Universität

Bern vorgelegt.

Bekannt ist die Verwertung von Schulprograminen zu Dissertationen
und umgekehrt, auch in früheren .lahren die Einsendung von Referendar-
prüfungsarbeiten zur Erlangung der Doktorwürde, aber die doppelte Ver-
wertung derselben Schrift an zwei verschiedenen Hochschulen dürfte doch
Wohl mit den gesetzlichen Bestimmungen nicht ganz in Einklang zu bringen
sein. Jedenfalls wäre es erwünscht, dafs die betreffenden Behörden derartigen

Fällen näher träten nnd noch nachträglich cinschritten. K. Roth.

Dans le tome XXX des Annales de ITustitnt archeologique du Luxem-
bourg (Arloii, 189-5), J.-B. Douret mentioune trois iuiprimcurs de C'ologne

originaires du Luxembourg : Henri de Marner, Matcrne C'holinus d’Arlon et
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Arnold Mylius de Dudelange, et dünne une liste de leurs impressiuns (pp. 1—1 1).

Le meme anteur y publie egalement un 2° snppl6ment li sa Bibliographie
bouillonnaise (pp. 12—25). Signaluns eucore dans ce recncil (pp. 134— 191)

nn Catalogue de la bibliotheqne de l’Institut arch6ologiqu e d

u

Luxembourg, par F. Loes. P. B.

Auch im Dezember 1S05 ist ein neuer, der fUnfte, .Jahrgang der „Mi-
nerva, Jahrbuch der gelehrten Welt, herausgegeben von R. Knkula
und K. TrUbner“ erschienen. Dasselbe ist wiederum um 59 Seiten gegen das
Vorjahr gewachsen, da erwHnschte Zusätze eingeschoben werden konnten.
Namentlich hat Herr H. Stein in Paris eine Beschreibung der französischen
Archive

,
die früher etwas zu kurz weggekommen waren

,
geliefert (s. z. B.

S. 578 in Jalirgang IV und .S. 619— 12 in Jahrgang V). Ferner sind die hol-

ländischen Archive beliandelt, neue Universitäten und Bibliotheken Amerikas
aufgenommen und die wichtigsten päpstlichen Anstalten in Rom hinzngekommen.
ln dem nächsten Jahrgang soll durch Ausscheiden vom Feststehenden der
Umfang der Minerva, die sich immer mehr zu einem unentbehrlichen Iliilfs-

buch für jeden Gelehrten entwickelt, wie der Gothaische Ilofkalender für

jeden Politiker, etwas reduziert und auf das Notwendigste beschränkt
werden. — Der Jahrgang ist mit einem Bilde des herühmten italienischen

Astronomen Scliiaparelli geschmückt, dessen Ausführung mir nicht so gefällt,

wie die der früheren Porträte. 0. H.

^ Bibliographies of the officers of Yale Uuiversity (in

New Haven, Coun.) ist eine Arbeit Irving Fischer’s betitelt, die eine bi-

bliographische Übersicht der bisher erschienenen Publikationen der im Jahre 1893
thätigen Docenten etc. genannter Universität und ihres verstorbenen Pnisidcuten
Porter enthielt. Es wird beabsichtigt, diese Übersicht fortzusetzen und für

jedes Jahr ein Heft herauszugeben. W.

In einem kurzen Aufsatz, betitelt: Johannes Borkeurod, eia ver-

f
essener lateinLscher Dichter des 16. Jahrhunderts, (Zeitschrift für vergleichende
itteraturgcschichte N. F. Bd. 8. S. 480— 82) giebt F. W. E. Roth auch eine

bibliographische Beschreibung der Schriften Borkenrods und zwar 1) der
Poeraata von 1533, eines Quartbandes von 29 Blättern in der Königlichen
Bibliothek zu Berlin, und 2) des Colloquium metricum, einer Quartschnft von
6 Blättern in di'r Hofbibliothek zu Darmstadt und in der Universitätsbibliothek

zu Jena. Der Papier-Cod. (Lat. 1317) der Münchener Uofbibliothek enthält

eine Sammlung von Dichtungen Borkenrods. W.

Über die Lukasschriften und den Raumzwang des antiken
Buchwesens handelt Arnold Rüngg in den Theologischen Studien und
Kritiken Jg. 69. 1896. Bd. 1 S. 94 ff. Seine auf Birts bekannter Schrift be-

ruhenden Darlegungen erhärten, wie das schon Jakobseu’s und Z.ahn’s Unter-

suchungen gethan, die Wahrscheinlichkeit, dafs Lukas unter dem Raumzwang
mit manchen Sclnvierigkeiten des Disponicrens zu kämpfen hatte. W.

Der Einsender der im Dezemborhefte (189.5) dieser Zeitschrift S. 587 mit
Ilervorhehung des Wortes domi (eodices fuerunt simul domi apud editorem)
abgedruckten Widmung der kürzlich erschienenen zw’eiten Ausgabe des
Solinus von Theodor iiommsen hat übersehen, dafs diese W^idmung ans der
ersten Ausgabe von 1864 wiederholt ist, also der fortdauernden dmikbaren
Gesinnung des Herausgebers gegen die Bibliotheken zu Leiden, Paris imd
W'olfenbüttcl Ausdruck giebt, die seine Solinstudicn damals so entgegen-
kommend gefördert haben. A. W.

In eigener Sache. Als ich aus der Buchhändleranzeige in dem
Börsenblatte für den deutschen Buchhandel ersah, dafs der Herr Verleger
des C. f. B. den Preis fUr das 15. Beiheft mit 15 Mk. angesetzt habe, erschien
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mir dieser Preis sehr hoch, wie ich denn überhaupt das VerliUltnis der Kosten
der Beihefte zu dem Preise des Hauptbiattes ais ein nicht uorniaies anselien

konnte. Ich schrieb deshalb an den Herrn V'erleger. Dieser erwi<lerte hierauf,

er sehe seihst den Preis als hoch an. Aber er habe bei genauer und sorg-
taltiger Kalknlation den Preis nicht niedriger ansetzen können, wenn nicht
gm sichere Kinbufse eintreten solle. Kein Verleger werde für derartige
Werke Honorar zahlen, bei ähnlichen Publikationen zahlten die Verfasser
liäu6g noch zu oder teilten das Bisiko mit dem Verleger. Im Verhältnis zu
anderen bibliographischen Publikationen, z. B. Copinger's Supplement zu Ilain's

Kepertorium, das in tiUO Exemplaren abgezogen für die Subskribenten ca.

sä Mk. kosten werde
,
obwohl es nur 8 OktavbUnde bilde

,
sei der Preis fUr

die Beihefte auch mäfsig. Das Hauptblatt selbst, das von 5U0 S. Jahrgang I

jiihrlich allmählich auf 592 8. Jahrgang Xll gestiegen sei
,
ohne dal's eine

Preiserhöhung eiugetreten, bringe bei dem zum Teil sehr kompressen Drucke
mehr Material als annähernd nur eine andere Zeitschrift ähulieuer Art. Würde
uns das preufsische Unterrichtsministerium nicht einen Zuschulä bislier fort-

dauernd bewilligt haben, so würde es nicht möglich sein, den Herren Mit-

arbeitern Honorar zu zahlen. Sollte der Preis der Beihefte, auf die im Durcli-
schnitte nur zwei Drittel der Abonnenten des Hauptblattes abonniert seien,

herabgesetzt werden, so könne das Honorar für sie nicht in der bisherigen
Höhe weiter gezahlt werden.

Da ich nun dieses Honorar wenigstens vorläufig nicht gekürzt sehen
möchte, die Angaben des Herrn Verlegers aber auch durchaus richtig finden
mnfste, haben wir uns entschlossen, in Zukunft womöglich nicht mehr solche
.«tarken Beihefte anszugeben, wie die beiden letzten waren, sondern womög-
lich nur Arbeiten von U— 10 Bogen dnicken zu lassen und den Preis derselben
niedriger zu stellen. 0. H.

Neue Erscheinungen auf dem Gebiete

des Bibliothekswesens.*)
Mitgeteilt von 0. Koller in Leipzig.

The Library Journal. Vol. 20 No. fl, Nov. Ib95; The departmental libraries

of the University of Chicago, by Zella A. Dixou. — Some suecessful

methods of dcveloping childrcn’s' intercst in good literature, by E.

Förster. — Work accomplished by the various state library associatious,

by Emma L. Adams. — The Carnegie Library of Pittsburgli.

Revue des bibliotheones. No. 10, Oct. li^OS: Los registres Panigarola et

le Gridario Generale de I’Archivio di Statu de Milan peudant la domi-
natiuii fran(;aise (1499—151.8), p. L. G. Pclissier. — Tables de la „Colle-

zionc Fiorentina di facsimili paleografici greci c latini. illustrati da G.
Vitelli e C. Paoli“, p. II. Omont. — Catalogue de dessins relatifs ä
l'histoire du theätre, conserves au Departement des Estampes de la

Bibliothequc nationale
,
avec la description d'Estampes sur le meme

Sujet, recemment acqulses de M. Destaillenr, p. II. Buehot, p. 1— 1(1.

Adressbuch, Neues, des deutschen Buchhandels und der verwandten Ge-
schäftszweige. 1895; 9(1. Ausgabe ira Oktober 1895, abgeschlossen am l.Sept.

1895. Leipzig, W. Fiedler. 205. 98. 90 8. gr. 8”. cart. M. 2.50

Bibliographie der schweizerischen Landeskunde. Herausgegeben von der
Centralkoramission für schweizer. Landeskunde. Fase. IV (1: Fauna helve-

tica, znsammengestellt von Th. Studer. Heft 4 : Vögel. Bern, K. J. Wyss.
XIV. 43 8. 8". M. 1.-

Fasc. V 4: Heraldik u. Genealogie, bearbeitet von J. Grellet u. M. Tripet.

X. «0 S. M. 1.50

) Die mit * bezeichneten Bücher sind der Redaktion zuycgangcn.
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9 a b ; Landwirthschaft, znsammengestellt von F. Anderegg n. E. Anderegg.
(Abgeschlossen den 31. Dezember lb!»2.) lieft VI: Miichwirth.*ichaft VI
u. S. 857—971 n. XXII S. M. 2.-

9j: Alkohol und Alkohoiismns. Zusammcngesteiit von 0. Lauterburg,
E. W. Miiliet u. A. Rochat. XI. 172 S. M. 2.-

Fasc. VllOe; Die katholisch -theologische u. kirchliche Lltteratur des
Bisth. Basel vom J. 1750 bis zum J. 1893. Zusammengestellt von L. R.
Schmidlin. Heft 2. V u. S. 247 —439. M. 3.

—

Bibliographie des ouvrages rclatifs a Tamour, aux femmes et au mariage
et des livres fac6tieux, pantagmfliques, scatologiques, satyrir|ues etc.,

par Ic comte d’.J***. 4. edition entierement refondue, augment^e et mise
a jour par J. Lemonuyer. Tome II fase. 1. Paris, Lemonnyer. P. 1 li 191 a

2 col. 8".

Bibliographie ginirale et complete des livres de droit et de jurisprudence
pnblit-s iusqii’au 25 octobre 1895, classee dans l'ordre des Codes avec
Table al]>liab6tique des matieres et des uoms d'auteurs. Paris, Marcbal
& Billard. 8". Fr. 1.25

Brini, Vinc. Catalogo della biblioteca del collegio degli architetti e in-

gegneri di Firenze. Firenze, tip. G. Camesecchi e fiini- 1895. 173p. 8“.

Brnnet, G. Du prix des livres rares vers la fin du XIX« siede. Paris,

Ledere et Coninau. 55 p. 8®.

Kxtrait des Actes de l'Acadömie nationale.

Catalogo delle prindpali opere a stampa della biblioteca civiea Novarese.
II ; Cilasso storica. Novara, tip. Rizzotti e Merati. 97 p. 4“.

Catalogne, American, 1890—95: Hst of publishers, author- and title-

alphabet. Part 1: A—II. New York, Üftice of the Publisliers’ Weekly. 8.

32. 2. 192 p. 4“. For complete work in sheets I). 12.50, half leather D. 15.

—

Cataloguc ues dissertations et ecrits academiques provenant des echanges
avec les universites tdrangeres et ret;us par la Bibliotheqne nationale en
1894. Paris, C. Klincksieck. 139 p. 8".

Catalogue-Tarif pour I89(i A prix forts et uets des journaux, revues et

S
ublications perioditjnes publiAs A Paris jusqu'en DÄcembre 1895, suivi

’nne table systematiipie et du tarif postal pour la France et l'Etranger.

Paris, H. Le Sondier. 8®. Fr. 5.

—

Chicago: Newberry Library. Report of the tru.stees from April 25, 1892,
to DecemberSl, 1892, and for tlie years 1893 and 1894. .Springfield, lU.,

Ed. F. Hartman. 32 p. 8®.

Chicago: Public Library. Bulletin issued qnarterly. New series, vol. VI
No. 2. 3; .July, Oetober 1895. Boston, Mass. P. 99—240. 4".

Cla varin o, C. Ginl. Biblioteca degli avvocati e prociuatori di Roma;
Seconda relazione relativa all' anno 1894. Roma, tip. Gianandrea II p. 8".

Growoll, A. The profession of booksdling: a handbook of practical hints

for the apprentice and booksdler. Ptirt 2. New Y'ork, Office of the Pu-
blishers’ Weekly. 8". Bds. D. 2.

—

Hellmann, G. Contribution fo the bibliography of metcorologv and ter-

restrial magnetisin in the XV‘5, XVl’i» :uid XVll»' eenturies. Washington.
1894. 43 p. 4".

Exlract front the Report of the Chicago Metcorological Congress.

Jacobseu, E. Chemisch- technlsdies Repertorium. ,Iahrgaug 34: 1895, l.

Halbj.ahr, 2. Hälfte. Berlin, R. Gaertuers Verlag. S. 101 — 344 mit Illustr.

gr. 8». M. 4.00

Inventaire soinmaire des ardiivcs departeuientales du dep.artemeiit du
Doitbs anterieiires A 1790, redige |tar J. Gauthicr. Archives civiles.

Serie B: (’hambre des comptes de Frauche- Comte, No. 1711 A 3228.

Tome 3. Besangon, imp. .lacquin. XIV'. 389 p. 4“.

(Jones, G. M., G. E. Wiro and C. A. Ctttter.) List of snbject headings

for itse in dictionarj’ catalogs, prepared by a committee of the American
Library Association. Boston, American Libniry Associatiou. 1895. 188 p. 8”.
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Katalog der Kaiserlichen üniversitäts- und I.andesbibliuthek in Strafsburg.

Elsals-Iothringische Handschriften und liandzeichnnngen, bearbeitet von
K. A. Barack. Strafsburg, J. H. Kd. Heitz. VII. 227 S. gr. b“. M. 5.—

‘Knüttel, AV. P. C. Catalogiis van de pamfletten-verzameling berustende in

de Koninklijke Bibliotheek. Met aanteekeningen en een rcgister der
achrijvers voorzien. Deel II 2« stuk. (160S— ItibS.) ’sGravenhage, Mart.
Nijhoff. IV‘. 477 S. 4«. Fl. 5.—

Leypuldt, A. II., and O. .lies. List uf books für girls and women and
tbeir clnbs, with descriptive and crirical notes and a Hst of periodicals
and hints für girls' and women's clnbs. Boston, American Library Asso-
ciation. Ib95. liil p. 8®. clüth. D. I.

—

Marzi, D. Notizie di alcuni archivi della Uomagna tuscana. Firenze, tip.

Cellini e C. 2ü p. S®.

Musik-Katalog, (jesammelte Verlags-Kataloge des dentschen Musikalien-
bandels, zusammcn^estellt vom Verein der deutschen Musikalienhändler.
6 Bde. Leipzig, Verein der deutschen Musikalienhändler. IV S. n. 96
Kataloge, gr. b". Geb. in Leinw. M. 30.

—

Nürrenberg, C. Die Volksbibliothek: ihre Aufgabe und ihre Reform.
Nach einem \‘ortrage. 2. Abdruck mit Anhang: Einrichtung und Ver-
waltung. Kiel, Gnevkow & v. Gellhorn. 32 S. gr. H®. M. —.40

Roberts, W. Rare books and their prices. With chapters on plctures,

potte^, porcclain and postage stamps. London, Bellairs. 1895. 8®. Sh. 5.

—

Salem, Hass.: Public Library. Clasa-list No. 1 ; Fiction. Salem 1895. 146 p. 8".

SalviolL G. c C. Bibliogratia universale del teatro drammatico italiauo.

Vol. I, disp. 2—4. V‘enezia, C. Ferrari. Coli. 97—384. 8“. ä L. 2.50

San-Diego (Cal.): Free Public Library. Finding list 189.5. 222 p. 8®.

’Sprawozdanie z czynno^ci zakfadu ' uarodowego imicnia Ossotiiiskich za
rok 1895. we Lw'owie, nak^adcm zak/adu narodowego im. Ussoliriskich.

74 p 8®.

Vavra, Vinc. Sbirky Musejniho spolku v Brne. I: Knihovna. (.Sammlung
des Museumvereins in BrUnn. I: Bibliothek.) v Brne. \‘1II. 68 p. 8®.

Vignols, L. Inventaire cartographique des archives d’Illc-et-Vilaine, du
mus6e archiologique de Rennes et de la bibliotheqne de M. de Palys
pour les 6poqnes ant6rieures a 1790. Paris. 40 p. 8“.

Eztrait du Bulletin de giographie histor.

Antiquarische Kataloge.
Baer & Cu. Frankfurt. Nu. 359: Genealogie, Heraldik, Sphragistik. (Bibi. d.

Numismat Dr. H. Grote.) 1122 N®*- — Kunstgcwerbl. Mitteilungen. Neue
Folge. I: Keramik, Glas, Mosaik. 492 N“- — Anz. No. 446: Auswahl
wertvoller Werke d. Litter., Gesch. u. Knnst. No. 7257—7470.

Bielefeld’ s Hofbh. Karlsruhe. No. 176 : Pädagu^k, Schule u. Staat 2008 N®*-

Calvary & Co. Berlin. No. 179: Gennan, Si)rachen ii. Litteratnren. 2087 N®‘-
— No. 180: Roman, u. slav. .Sprachen u. Litteraturen. 1074 N®'-

Heutieke Wien. No. 24: Bibi, neurulog. et psychiatr. 1026 N®*- — No. 25:

Medicin. 1871 N"*
Dieterichache Un.-Bh. Göttingen. No. 20: Geschichte u. Hiilfswiss. (Bibi.

V. Reg.-Rat v. Warnstedt.) 1522 N®*-

Eiwert Marburg. No. 29: Protestant. Theologie. 2078 N®>-

Furchheim Neapel. No. 19: Classiqucs grccs et lat. 340 N®*-

Goar Frankfurt. No. 83: Kultur- ii. Sittengeschichte. 1330 N®»-

Heberle Köln. Weihnachts-Katalog. 1443 N«®-

Iliersemann Leipzig. No. 160: Libros ant. y niod. cn leugua casteil. 1244 N®»-

llilfiker- J ulliard Genf. No. 6: Histoire et gfiographie. 2193 N“*-

Hoepli Mailand. No. 104: Theologie. 3399 N®"-

Jtlrgensen & Becker Hamburg. No. 6: Kunst Illustr. Werke. Musik. 17S.

Kerler Ulm. No. 218: Medicin. 1813 N®'- — No. 219: Anatomie. 1246 N®«-
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Koch Königsberg. No. 74: Sprachwis-s. n. lutteratur. 2207 N“»- — No. 75:

Ostseeländer. 1237 N“<-

Krause Halle. No. 23: Deutsche Litteratur. 1045 N«.
V. Lama Regensburg. No. 31: Theolog. Werke. No. 1932—2288.
Lehmann, Paul, Berlin. No. 84: Staatsrecht u. Nationalökon. 2212 N“«-
Lissa Berlin. No. 18: Auswahl v. seit. u. interess. BUchern. 534 N“*-

List & Francke Leipzig. No. 274: Roman. Philologie. 1510 N®*-

Lu rentz Leipzig. No. 81: Philosophie. 2903 N*»- — No. 82: Nationalöko-
nomie. 240(1 N®'.

Mayer Stuttgart. No. 2: Neueste Erwerbungen. 1284 N®»-

Mayer & Milller Berlin. No. 152: Semit, n. afrikan. Sprachen. 1637 N®*-

Meier-Merhart Zürich. No. 221: Vermischtes. 3153 N®*.

Mueller Halle. No. 49: Deutsche Belletristik. 4178 N®*- — No. 51: Philo-

sophie n. Pädagogik. 959 N®>-
Nutt London. No. 49: Religion, mythology, archacol. etc. 2889 N"*-

Raabe's Nachf. Königsberg. No. l'oo: Bibliothekswerke. 4617 N®»-

Raunecker Klagenfurt. No. 81: Vermischtes. 26 S.

Sattler’s Ant. Braunschweig. No. 71: Werke aus allen Wis.senschaften.
2568 N“«.

Schack Leipzig. No. 82: Exakte Wissenscliaflcn. (Bibi. v. Prof. Spoerer
Potsdam.) 1046 N®*.

Schnurpfeil LeobschUtz. No. 83: Vermischtes. 405 N“*-

Scholz Braunschweig. No. 9: Schöne Wissenschaften. 2325 N»>-

Schöniiigh Münster. No. 38: Wissenschaft! . kathol. Theologie. 1551 N®»-
Völeker Frankfurt. No. 204: Ueschichte, Geographie etc. d. europ. .Länder

aufser Deutschland. 1445 N®> — No. 205: Bayern, Württemberg, ("isterr.-

Ungam, Schweiz. 1896 N®*. — No. 206: Nord’dcutschland. 1566 N®»-

Volckmann &Jerosch Ro.stock. No. 33: Geschichten. Geographie. 1984N®*-
Weigel, Osw., Leipzig. No. 73: Scriptores graeci. 1839 N®*-

Personalnachrichten.
Dem Direktor der Universitäts- und Landesbibliothek in Strafsbnrg

Prof. Dr. Bar:ick Ist der Charakter als Geheimer Regierungsrat verliehen
worden.

Der Direktor der K. Universitäts-Bibliothek zu Bonn Dr. Karl Schaar-
schmidt feierte am 8. Dezember sein fünfzigjähriges Doktorjubilänm.

An der Universitäts-Bibliothek zu Erlangen wurde der bisherige aufser-

ordentliche wissenschaftliche Hüifsarbeitcr Dr. Karl Heiland vom November
1895 ab zum Assistenten eniannt

Der Amanuensis an der K. K. Universitäts-Bibliothek in Wien Dr. Max
Ortuer ist zum Scriptor an der K. K. .'^tudien.Bibliothek in Klagenfurt er-

nannt worden.
Infolge Ablebens des ersten Custos Regierungsrates Wenzel Hartl

sind an der K. K. Hofbibliothek in Wien befördert worden: Custos Eduard
Chmelarz zum ersten Custos, Scriptor Karl Göttmann zum Custos, Aiua-
nnensls Johann Kluch zum Scriptor und die wis.senscliaftlicheu Hüifsarbeitcr

Dr. Otiimar Doublier und Dr. Josef .Mantuaui zu Amanuensen.
In Upsala starb der Oberbibliothekar Dr. Ladeberg im Alter von

82 Jahren.

.Am 1. September 1895 starb der ehemalige Profes.sor für Bibliographie

und Bibliotheksdienst an der Pariser Ecole de,s Chartes Anatole de Montaiglon
zu Tours im Alter von 71 Jahren, wenige .Monate nachdem er seinen Abschied
erbeten hatte. S. Romania XXIV, 618f.

Die Acadi^mie des Inscriptious et Beiles- Lettres zu Paris hat Herrn
A. Claudin (s. C. f. B. XII, 285. 587) eine ehrenvolle Erwähnung für seine
Bro.schüren über die Anfiinge der Buchdruckerkunst in verschiedenen Städten
Frankreichs znerkannt. _

V«rlftg Ton Otto HarrMtowiti, Leipzig. — Druck von Ehrhardt Karra«, Hall«.
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Bibliothekswesen.
XUI. Jahrgang. 2. u. 3. Heft. Februar-März 1896.

Handschriften von Bobbio ln der Vatikanischen

Anibrosianischen Bibiiothek.

II.

und
.».-A/r.-/ * r\

V

Etwa sieben Jahre, nachdem er von Papst Clemens VIII. auf den

erzbischöflichen Stuhl von Mailand erhoben war (1595), begann Kardinal

Federico Borromeo sich der Erwerbung von Handschriften und wichtigen

Büchern zu widmen, und seinem regen, vor keinem Opfer zurück-

schreckenden Eifer gelang es binnen kurzem
,

die nengegrflndete

ambrosianische Bibliothek mit Sehätzen zu füllen
,

die noch heute das

freudige Staunen ihrer Besucher erwecken. Er sammelt Gelehrte, um
sie nicht nur durch alle Provinzen des schätzereichen Italiens, sondern

auch über die Alpen und über die Meere zu den fernsten Ländern

auf den Erwerb von Handschriften auszusenden. Im Jahr 1607 glückt

es ihm, den reichen litterarischen Nachlafs des zu Neapel verstorbenen

Bflchei-freundes PineUins käuflich an sich zu bringen , der seitdem

einen sehr bedeutenden Bestandteil der ambrosianischen Bibliothek

ansmacht. Ein Jahr zuvor aber war derselben bereits eine Sammlung
von Handschriften einverleibt, die, an Zahl zwar weit hinter der des

Pinellins znrückstehend
,

an innerem Weit und Bedeutung für die

Wissenschaft von keiner anderen Erwerbung der Ambrosiana über-

troffen wird, ja der diese in erster Linie ihren hohen Ruf verdankt:

die Kollektion von Manuskripten des damals mailändischen Klosters

Bobbio. Zur Vorgeschichte dieser für die Ambrosiana so wichtigen

Erwerbung bin ich in der Lage aus 2 neueren Handschriftenbänden

derselben einiges mitteilen zu können, was ich einem freundlichen Hin-

weis des Herrn Bibliothekars Dr. Ratti zu verdanken habe.

Der Codex R. 122 ord. sup., eine Sammlung von Schriftstücken

ans dem Ende des 16. und dem Anfang des 17. Jahrhunderts, enthält

auf fol. 385 u. 386:

Lista de Codici mannscritti antichi che si ritrouano nella libreria

di S° Colombano di Bobio.

XIII. 2 . 3 . 5
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58 Handschriften von Hobbio etc.1.

') Opiiscula Prudcntii*) Poete antiqui longobardica*) Itirita (?).

2. Tractatus Ash'onomiae auctoris nomcn ignoratnr Longobardicus.

3. Seruilii cuinsdam Institnta dininao legis*) Longobardica.

4. Diui Ambrusij opnscnia qnacdam Longo)).

5. Sedulius Poeta Anticiuns Longob. Itiratus.

(i. Consolacio Anrelii Augustini Ixtngob.

7. Lactantins Firniianus de Opificio Dei*) Longob.

8. Dini Augustini opuscula varia. Longob.

9. Synodns octaua facta Coiistantinopoli*) Longob.

10. S. Leo ut crcditur Pontifex. Longot).

11. Isidori Et\ mologiarum Uber.'’)

12. Augustini de remissione peccatorum et Baptismo. Longob.

13. Liber longobardicus, auctoris nomen ignoratur.*)

14. Diui Gregorii Dialogi Longobard.*)

15. Pas.sio diuersorum fsanctorum Longob.

10. Alins lit)cr longob.ardicus anctoris nomen ignoratnr.

17. 'Vita Patrnm et adhortationes longob.

18. Isidori libellus longob.

19. Quattuor Euangelista longob.

20. S. Hieronymus in Isaiam longob. •*)

21. 8crmones in dies dominicos longob.

22. Alins Uber longob. anctoris nomen interiit.

Unten am Rande; Questi codici sono scritti con carrattere longo-

bardico et ad alcuni di essi mancano li principii.

Fol. 385'>.

Codici manoscritti ma non longobardici.

23. Expositio in epistolas D. Pauli.

24. Diui Ambrosii opnscula varia.

25. 8. Cyrillus de ratione Paschatis. '*)

26. Euangelia (Itirata). 29. Alphabetum antiquum rerum

27. Omelie snper Euangelijs. seitu dignarum.

28. Epistole D. Panlli Itirate. 30. Tractatus de üratione.

1) Die Zahlen sind von mir hinziigcfiigt.

2) Invent. Nr. 128, jetzt Amb. D :«i sup. ; ich gebe die Bestimmung
nur, wenn sie mir so unzweifelhaft erscheint wie in diesem Falle.

3) Das die .Schreibart bezeichnende Beiwort longobardica (-us) ist hier

.so gebraucht, dafs es nicht nur die irisch-augelsiich.sischo
,
sondern auch die

im Inventar mit littera anti)]. capiversa be/.cichnete Schrift mit iimfafst. Vgl.
A. Pevron ..De bibliotheca Bobiensi“ in: M. T. Ciceronis Orat. frag, ined.,

p. XXIV.
4) Inv. Nr. 9S (Eunilii cuiusdam Instituts regularia divine legis) = A.

.1 I sup.

5) Nr. 67. Hofarchiv zu Turin D VI 28.

f!) 1 37 = Vatic. 5749.

7) Das Inv. weist die EUtu. Isid. unter den Nummern 101, 103, 104

anf. Alle drei sind erhalten: V. 5764, A. L99s., V. 5763, die letzten beiden
„in littera longobarda“.

8)

13 = A. S55s. Ü) 77 = A. B159S. 10) 87 = A. 8 45s.

11) 53 = A. H I50i.
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31. Reg:ala grammaticalis antiquis-

sima.

32. TractatOB MTi. fi. Perg'ameni

contra Patarenos et PasagroB.*)

33. Epistole Amatoric Ooidü.*)

.34. Vita B. Hieronymi Itirata.

35. Dionisii Areopagite opnscula

naria.

36. De partibng orationis.

37. Decretalia Snm. Pontificum anti-

quissima et de concil. antiquis.

38. Martirologinm.

39. D. GrisoBtomi opnBcnla varia.

40. Poetica MT Gnifredi Anglici.^)

4L D. Gregorii moralia in Job<)

(einsdem opera dinersa).

42. Dialogi einsdem Itirati.^)

43. Caesarii Epl opnscula varia.®)

44. Canones antiquor. 8. Patrnm
cnm dinersis tractatibns. ’)

45. Prosper de vita contemplaria

et einsdem epigrammata.®)
46. D. Gregorins in Ezechielem

/

in Job.

47. Acta Pontificum a D. Petro ns-

qne ad Damasnm Pontif. max.
48. Vite 8. Patrnm.
49. Beda in Genesim.*)

50. D.HieronymusinEzechiclem.'®)

51. Tractatus peccabilem.

52. Opnscula D. Isidori.

5.3. Origines in Epäs I). Pauli/'*)

Dinersa / Unten a. IL: Codici

Pergament mannscritti antichi.

Fol. 386.

.54. Martirologinm antiqnuni.

55.

8. Jo. Grisostomns De prepa-

ratione (sic). '*)

56. 8. Hieronymus De anctoribus

sing, psalmomm. "*)

57. Jnstini Historici opera.

58. Synodus sexta Constantino-

polit. *<)

59. Jnliani Toletani prognostica de

Origine mortis.*®)

60. Isidori sententiae. *®)

6 1 . Augnstini expositionisinLucam.

62. 8. Hieronymus in Esaiam. *’)

63. Ambrosii opera dinersa.

64. Gregorii Pape opnscula diner-

sa Itirata.

65. Augnstini opera dinersa.

66. Epistole Apostolomm.
67. Cassiodoms in Psalmos / in 3.

partem. *®)

68. Liber Sylogismornm.

69. ApologeticnsClaudiiEpiTauri-

nensis aduersns Abbatem. *®) .

.

70. Poete dinersi medii temporis

Ausonio etate proximi.

71. Clandins Taurin, eps in sacras

litteras. einsdem sententiae.*#)

72. Omiliarium.

73. Alpbabetnm antiqnissimnm.

74. Augnstinns de Trinitate.**)

75. De Cinitate Dei.**)

76. Missale annornm 800.

77. Regula Pastoralis.*®)

78. Panlli Diaconi Varia. *<)

79. Biblia 8acra partita in tres

tomos est opus Hlustre.

80. 8. Augnstinns in Psalmos.*®)

Unten a. Rande; Qnesti codici

Pergament sono tutti antichi

ma alcuni di loro anticliissimi.

1) Nr. 155. 2) A. K 84 s. 3) A. E 12!)8. 4) 68 = 'l'aur.

Fl6 ..der 69 — A. C 92 i (oder 70). 5) 78 (= V. 5755) oder 79. 6) 45
= T.GV7. 7) 4.3 = V. 5748. 8)' 125 = A. M 1,32s. 9) 37 = A.
C83S. 10) Kommt weder im Invent. noch in den mir sonst bekannten
bübb. Hss. vor. 11) 112 = A. A 1.35L 12) 97 = A. R 42s. 1S)90 = A.
•iGs. 14) 136 = A. M67s. 15) 110 = A. P40S. 16) 99 = T. G IV 28.

17) 86 = V. 5761, s. o. unter Nr. 20. 18) 51 = A. D 519i. 19) Nr. 48.

20) 47® = V. .5775. 21) 14 =V. 5755. 22) 15 = A. 530i. 23)80
= A. C 13Si. 24) 21 = T. G V 4. 25) 9 (= A. D 547 L) oder 10

(= V. 5757).

5
»
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60 Handschrifteu von Bobbiu etc.

Fol. 386’’. 83. Speculnm Dnrandi.

Codici antichi manascritti ma 84. Codex Jnstinianeua.

non come li primi. 85. Institntiones Jnatinianeae.

81. Tractatns Maledciorum Gaudini 86. Liber medicinalia cremonenaia

Cremonensia. cuiusdam, nomen ignoratur.')

82. Dynns de Reg. juria.

Libri greci ve ne eono molti, ma tntfi modern! ben legati, che

pero vado congiettnrando aiano atati leuati gli antichi et innece loro

ripoati li modemi. Sono altri pepi de libri in alcune casse, ma poiche

queati Padri non me gli hanno mostri, ne io ho preao ardire di vederli

contra voglia loro. Qnesta h la liata che alla sfuggita ho potuto fare

dein libri aopra detti.

Die Hand, von welcher die voratehende Liste und Bemerkung
anfgezeichnet wurde, ist dieselbe, welche den Cod. Y 90 a. geschrieben

hat. Dieser trägt den Titel: Jacobi Valerii iuris consulti et patritii

Mcdiolanensis epigrammatum et carminum über (primna). Madriti, a.

1629. Von gleicher Hand stammt auch Cod. Y 57 s., der dieselben Ge-
dichte und ,epigrammata qnaedam externa ab eodem autore collecta“

enthält, 1631 in Madrid geschrieben. Der Mailänder Rechtsgelehrte Joh.

Jac. Valerius, der auch als Freund der Wissenschaften und Dichtung

gerühmt wird, stand bei dem Kardinalerzbiachof Friedr. Borromeo wie

auch bei dessen Nachfolger Caesar Montius, ja auch bei König Philipp IV.

in hoher Gunst. Von letzterem im Jahre 1627 zum Kanonikus „in

Regia Ducali Basilica Scalensi“ ernannt, folgte er seinem Freunde,

dem in den spanischen Kronrat berufenen Mailänder Senator P. F.

Corins, nach Madrid. Er starb, nach Mailand znrückgekehrt, im Jahre

1659, 79 Jahre alt.’) Peyron hat schon von ihm berichtet, dafa er

bei der Erwerbung der bobb. Manuskripte für den Kardinal Borromeo
thätig war (a. a. 0. XXIII): Rem nomine Cardinalis agebat Jacobns

Valeri S. Mariae a Scala Canoniens (damals noch nicht! s. o.), enins

habeo autographas epistolas ad R. P. Tiburtium Bobiensem monachnm
datas anno 1606.*) Wir brauchen nach diesem Zeugnis wohl nicht

mehr daran zu zweifeln, dafs die oben gegebene Liste von Valerius

selbst geschrieben ist. Gegen Ansgang des Jahres 1605, wie es scheint

(s. u.), von Borromeo nach Bobbio auf Kundschaft ausgesandt, hatte er

dieselbe nach einer ÜUehtigen Durchmusterung der Bibliothek des

Klosters, für welche ihm auch nicht alles vorgelegt worden war, auf-

gestellt. Wie die Verhandlungen zunächst weiter geführt wurden,

zeigen uns die beiden folgenden von Bobbio aus an Fried. Borromeo
gerichteten Briefe, welche dem Cod. Amb. G 195 inf. entnommen sind.

Fol. 30: 111“’” sig™ et Padro' mio col“°.

1) Wahrscheinlich A. C292i.
2) Ich schöpfe diese Angaben aus Ph. Argelatus, Bibliutheca scriptor.

Medioianensium, Mailand 1745, Tom. II 8p. 1549—53.

3) Ich vermute diese in den Tre lettere relative aila permnta di codici

fatta col Oardinale Fed. Borromeu, bei Ottino ,1 codici bobbiesi nella bibliot.

naz. di Torino“ unter F ^^2, Nr. I erwähnt.
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Per una Dieta fatta da nTi R"** Pai e stato depntato un nnovo

Prelato qni nel nTo mon''° di s. colnmbano, done sin alla sna vennta

nu' ho anttorita di determinare cosa alcuna intorno alli libri che desi-

dera v. s. 111“’*, Subito ginnto gli nottificaro cotesto desiderio di v. s.

111™» et procnraro che venghi sernita in tntto qnello che estinderano

le forze mie et di qnest’ altri Pri, che gonernano qnesto mon”'“ et fine

faccio humilim. riuerenza a v. s. 111™*, alla qnale dal cielo priego il

colmo d'ogni bene.

A 8. Colübano di Bobio li 20 Genaio 1606

D. V. 8. 111™* Hnmiliss® et denotiss® »er™

11 Priore di s. Colübano.

Uann fol. 281:
111™“ et R™“ 8ig“''e P’rone [Padrone] Col™“. II Pre [Padre] Presi-

dente del ordine di qnesti Monachi di 8‘“ Colombano a scritto qua al Priore

suo in risposta del negotio sopra quelli libri vechij come Auisa esso

Priore V. 8. 111™* con la inehinsa lettera la quäle maudo a V. 8. 111™*,

supplicandola a coniandarmi qnanto gli occorrera, che per fine gli

bascio le mani con ogni riuerenza et gli prego da l)io ogni iiero bene,

di Bobio alli 25 Genaio 1606.

D. V. 8. III™* et R™“
obligatiss™" et Denotiss™" sernitore

C. Ant®. Vesc® di Bobio.

Die in dem Ictztei'en Schreiben erwähnte lettera inehinsa hat

sich bisher nicht wiedergefunden; dafs aber noch im Jahre 1606

die Sache perfekt wurde'), bezeugt die in den bobbienser Codices

der Ambrosiana auf einem vorn eingehefteten Papierblatte befind-

liche Bemerkung des ersten Präfekten Antonio Olgiato : Codicem

hunc, qni ex bibliotheca Bobii a 8. Colnmbano institnta prodiit, 111™°

et R™" Federico Borromaeo, B. Caroli patrneli, mannseriptos Codices,

ut bibliothecam Ambrosianam instrueret, undiqne conqnirenti, patres

urd. 8. Ben. plane eodem mnnere donati humanissime tradiderunt.

Anno 1606. Antonio Olgiato einsdem Ambros. Bibliothecae, quam
primus Omnium tractanit, praefeeto. Da nun aber die bobbienser

Manuskripte nicht — wie es bei den in die Vaticana übergeführten

(s. 0. 8. 2) der Fall war — als geschlossene Sammlung der Ambro-
siana einverleibt wurden

,
so ist es dem Tnriner Gelehrten Amedens

Peyron, der zuerst eine Durchmusterung der gesamten dort befindlichen

bobbienser Handschriften anstrebte, nicht gelungen, auch nur die Hälfte

derselben aufzufinden, und unmutig ruft er ans : 8cd quis inter immensam

1) Dafs die Klosterbrüder in liubbio die lang gehüteten kostbaren
Schätze denn doch nicht ganz ohne Bedauern haben scheiden sehen, scheint

der Umstand uahczulegen, dafs ein von Valerius unternommener Versuch, die

noch übrigen Handschriften zu erwerben, vollständig scheiterte. Vgl. Peyron
a. a.0.: Peracta prima permntatione alteram propunebat Valerius redempturus
ecterus, qni snperfuerant, Codices: sed nihil cgit, licet uiaguiticis uerbis muita
promitteret.

Digitized by Google



62 nandschriften von Bobbio etc.

membranamm Buppellectilem
,

cnius instns elenchus nnmeris Omnibus

absolntns non prostat, coniidat Bohienses libros omnes se detectnrum!

Er hat im ganzen 33 bobbienser Codices entdeckt und mehr oder

weniger eingehend in den Annotntiones ad inventarinm a. a. 0. 8. 71 ff.

beschrieben. Ungefähr 50 Jahre nach Peyron kam August Reiffer-

scheid, als er ira Auftrag der Kaiser!. Akademie der Wissenschaften

zu Wien die italienischen Bibliotheken nach Handschriften der latei-

nischen Kirchenväter durchforschte, nach Mailand. „Glücklicher als

Peyron“ (Sitz.-Ber. d. Kais. Ak. d. Wiss. zu Wien 67, 468) hat er noch

20 weitere bobbienser Manuskripte aufgefnnden, die er an dem an-

geführten Orte z. T. recht eingehend analysiert. Da es ihm nur darum
zu thnn war, die vor dem ll.Jahrh. entstandenen Handschriften der

Kirchenväter ans Licht zu ziehen, so ist es immerhin möglich, dafs

er noch andere bobb. Manuskripte gesehen hat, von denen er nicht

spricht. Die von mir versuchte Zusammenstellung aller ehemals in

Bobbio befindlichen Handschriften der Ambrosiana ist auf Grund des

jetzt nahezu vollendeten Inventariums') der Handschriften der ambro-

sianischen Bibliothek ausgearbeitet, eines Werkes erstannlicken Fleifses,

mit welchem Herr Dr. Antonio Ceruti sich ein nicht genug zn schätzendes

Verdienst erworben hat. Insofern als bei der unten vorliegenden Liste

dieser Katalog zum erstcnmale verwertet werden konnte, darf ich wohl

meine Arbeit in gewissem Sinn als eine abschliefsendc bezeichnen,

wenn ich dabei freilich gleich auch die Hofthnng ausspreche, dafs sie

den Ausgangspunkt für eine weitere planmäfsige Durchforschung des

Kataloges und der Bibliothek selbst bilden möchte. Denn man wird

einerseits es gewifs begreiflich finden, wenn mir bei der mit beschränkter

Zeit vorgenommenen Durchsicht eines handschriftlichen Kataloges von
vielleicht gegen 20 Kleinfoliobänden — ich habe mir die Zahl nicht

angemerkt — noch das eine oder andere bobbienser Mannskript

entgangen sein sollte, andererseits bin ich auch an einigen Punkten
darauf aufmerksam geworden, dafs die Angaben des Kataloges mit

dem Inhalt der Handschriften nicht völlig harmonierten. So ist z. B.

im Katalog der Codex D 20 inf. (Hugo de Victor, De claustro animae,

saec. XIV.) als aus Bobbio stammend bezeichnet, obwohl demselben

nicht nur jegliches alte Zeichen der Bibliothek des h. Columba, sondern

auch das überall sonst zu findende Vorsatzblatt mit der Bemerkung
des Olgiatus fehlt; hingegen wird der aus Bobbio stammende Cod.

G 58 sup. im Katalog als solcher nicht charakterisiert. Unter den
71 Handschriften, welche die folgende Tabelle verzeichnet, sind es

also 18, deren Herkunft aus Bobbio noch nicht bekannt geworden
war. 5) Zwölf derselben liefsen sich mit Nnmmem des Inventars von
1461 identifizieren, von den übrigen 6 reicht keine über das 14. Jahrh.

1)

*Dasselbe umfafst alle Uss. der Ambrosiana, die nicht griechisch oder
orientalisch sind; ihre Zahl belünft sich auf etwa 12350 (Mitteilmig Herrn
Dr. Katti's).

2) Doch vgl. die unten S. 6S bei Cod. D ^4 inf. gemachte Bemerkung.
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hinanf, während jene fast alle dem Zeiträume des 10. nnd 11. Jahrh.

angehören. >)

Verzeichnis der bobliienser Hss. in der ambrosian. Bibliothek.

Xr,

B O O

1=1
3?
a —
0

,

Hauptinhalt

o6

a« «

1 =
1“

Bemerk UDgeo
(V= von mir geeehen)

X — “ >
! Seite Seite

1 A. 135 112») 9. 10. Orig, in epist. ad Rom. 207 516 .

2 B. 22 49 11. Cassiod. in psalm. p. 1 — —
\ V

3 B. 23 oD 11. Cassiod. in psalm. p. 11 — —
4 C. 5 Ende Antiphonar. Benchor. 224 509 V Neuerdings ln 72 Lieht-

7. druck -Tafeln herausge-
geben von Warten, Lond.
1893.

5 C. 73 23 7. Eugyppii thesannis ex opp.

August. 131 499 Palimpsest eines anonym.
a Lnkas-Kommt. S. Mai

ScripL vet n. coli. 111,

2, 194 u. Ceriani in Mo-
numenta sacra et profaua

1, 186.

6 C. 91 95 lO./ll. Chrysost. in evang. s. Matth. — — V
7 C. 92 69 10. Gregorii moralia — — V
8 C. 94 2711 14. Evangelistarinm 223 —

V’

') C. 98 riob») 8./9. Max. Taur. sermones 213 516
10 C. 105 «3 8. Ambros, hist. Josephi — 473
11 C. 127 32 10. Ambros, sup. ev. Luc. — 470

12 C. 138 SO 11. Gregor, reg. past. — — V
13 C. 228 2511 10. Epistolar. et evangelist. 222 — Nach dem Katal. aus dem

9. Jahrh.

14 C. 238 7« 11. Gregor. Leo. epistt.
1

— Gottlieb (Centralbl. f. B
IV, 460) bezeichnet den
Codex C. 328 inf.

1) i'ber den miitinarslich bobbienser codex rescriptus G S2 sup.,

dessen zweite, angelsächsische .Schrift ans dem Vlll. Jahrh. einen Teil der
IJbri regg. des alten Testaments enthält, vergl.: T. Macei Plauti fabulamni
reii(|niae ambrosianac. Codieis reseripti amb. apographum . . . ed. G. Sttide-

mtind, Berlin 188'.), pag. VI.

Mnratori spricht in den Antiquit. Italic. Tom. V cül. 150 von 2 bobb.
Hss. in der Ambrosiana, die ich nicht aufgefunden habe. Die erste bezeichnet
er: Opuseulom (jnod Gregorius quidain seripsit contra Manichaeos, (pii l’ate-

rini dicuntur, circiter annnm 1240. Die andere — ,,opusculum non ita breve,

quamquam mntilus sit codex“ — fdhrte nach ihm den Titel: Tracbitus
Magistri G. l’ergamensis contra Catharos et Pasagios, in qno corum confun-
duntur errores auctoritatibus et argumentis. Cof. 151 giebt er den Anfang:
Inutili quidem ac perniciosa scholastiearnm qnaestionum subtilitate postposita

etc. Es scheint, dafs diese Hs. den Codex 155 des Inventars repräsentiert,

obwohl der Titel (S. 25) nicht völlig ilbereinstimmt : G. pergamensis tractatns

contra patharenos et pas^os incompletus. Et quedam tdia. Vgl. die oben
mitgeteilte Liste des Valerius unter Nr. 12.

2) Die fett gedruckten Nummern finden sich in den betreffenden Hand-
schriHen selbst vermerkt.

3) 2711 soll heifsen: Nr. 27 im 2. Teil des Invent., 14ii)> die zweite
Nr. 14G im 1. Teil.
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Nr.

U
° o o
3*2 = Hauptiabalt w n

V .

Sh «

Bemerk untren

1

(V~ Tuu mir geneben)

oa —
Seit« Seit«

15 C. 243 83 10. „Glossae de diversis rer.

C. 292
si^iücationibus“ 186 —

16 — 13. Libn Canon, medicinae — — V
17 C. 301 89 8./9. Hicron (?) in psalmos

Kalendar. Beda de ratione

188 5Ü7 v Herausgegeb. v. Ascoli
(„11 codice iriandose“ im
Archiv, glottol. V), was
Gottlieb entgangen ist.

18 D. 30 55 9.

tempor. 169 — Fol. 123: & 836 circa scrip-

Missale
tus (Katalog).

19 D. 84 8811 10. — 472 v
20 D. 268 36 8./9. Ambros. Hieron. Regulae

fidei etc. 136 — V Der Codex trägt die
Nummer 49. Iriscb-angcL

*
sächs. Schrift.

21 D. 519 51 lO./ll. Cassiod. in psalm. p. III 4S5 Im Codex die Nummer 91

nach Reiff. (?)')

22 D. 530 15 11. August, de civ. dei — — V
23 D. 547 9 10. Aug. de psalmis p. II

Homeliarfum
479

24 E. 20 118 10. V
25 E. 26 4 11. Vet testam. epp. Pauli 71 V
26 E. 78 — 15. Gallienus sup. Aphorismis •

Hippocratis — — V
27 H. 68 — 11. Lexic. rer. sacrar. 187 —
28 H. 150 88 9., 10. De oomputo. — Victurius — 555 8. Neues Archiv IX, 132.

OrSs
MSsrlor

29 A. 138 «8 11. Ha^o. expos. in epp. ad
Rom. Ebr. Cor. 473 V

30 B. 31 100 10. Isidori differentiae 512
31 B. 48 7 10. Epp. novi testam. — — V
32 B. 102 146 10./ 11. Dungali responsa adver.

Cland. Taur. 167 — V
33 B. 159 77 8. Gregor, dialogi 178 502
34 C. 26 40 8.;9. Basil. regula 137 482

35 C. 74 66 10. Venant Fort, carmina.

Panlin. Nol. natales 174 531

1) Ich vermute, daCs R. sich getäuscht hat, indem er hier die Nummer
*J1 statt 51 zu finden meinte. Denn 1. ist noch eine Nummer 91 vorhanden
(S. 2ß), während die Nummer 51 ganz fehlen würde, wenn sie nicht hier

vorkäme; 2. scheint es mir, dal's U. überhaupt mehrfach statt 5:9 gelesen
hat Dies war leicht möglich, da das bei der Numerieniu^ der bobb. Hss.

verwendete Zeichen für 5 unserer 9 sehr äiinlieh sieht; es sind dabei nämlich
niemals (wie Göttlich vurausziisctzen scheint, der hier eine Verwechselung
von V mit VIIIl annimmt) römische, sondern nur arabische Ziffern angewandt.
So sagt denn R. 500), dafs in Cod. 156 auf fol. 1 eingetragen sei Liber
sets 196 ctil., — Peyron aber ist hier keine L’nregelmäfsi^keit aufgefallen

S. 174). R. hat in Cod. Amb. C. 77 sup. fol. 5 gelesen; senptus Siib uOo 98,

PejTon sagt ausdrücklich, der Codex trage die Nummer 58 (s. S. 195).
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5r.

Sol
h M
m «
*• ^
e

?§
S»eo.

i

HftuptfDhalt

06
Bomerkimgen

(V sr von mir goAcben)

M >
^It«

36 C. 77 98,
58’ 7./8. Isidorisententiae, Severiani

sermones 195 534 Fol. 5; scriptus sub. num.
98 (Beiff.), nach P. „sub.

num. 58.“

37 C. 83 37 10. Beda in Geneaini
'

V
36 D. 10 — 15. Joa. de Capistranu de

nsuris etc. — — V
39 D. 23 52 8. Orosii chronica 168 580
4(1 D. 36 128 Prudentii hymni 547
41 E. 84 15 ! Ovidii epistt. cum notis V Kleiner Pergamentband.

Vom der Eintrag des
Olgiatus.

42 E. 129 — 14./15. Gualfrcdi poetica — — V
43 E. 147 135 7./8. Synod. Oalcedon. Epp.

'
variae 21t — Der Codex gehörte ur-

sprünglich mit Vatic.

5750 zusammen.') Pa-
limpsest.

44 F. 60 156 8./9. Sententiae sauctor. docto-

runi 174 500 Fol. 1: Liber saiicti 196
colunib. de bobbio nacli

Reiflf. S. Zimmer, Glossac
Hiber. Suppl. S. 4.

45 F. 84 14« 7. Vitae patrum — 561 V Nach R. aiisdemS. Jahrh.

46 G. 33 — 15. Vita s. Columbani — V

47 G. 58 82 lO./ll. Canon, poenitent. etc. 179 552 V Aus diesem Codex werde
ich ein noch unbekannt.
Poenitential hcrausgebeu.

48 11 . 78 3» 7. Ambros, in ev. Lucae 136 469
49 I. 1 »8 10. Jnnilii institnta 515 •

50 1.2 61 10. Copia quodam litterar. apo-
stolicar. (Liber diumus) — — Hrsg. (1895) von Dr. Ratti.

51 1.6 90 lO./ll. Hieron. epistt. August.
sermo. — 505

52 1. 61 6 8 . Quattuor evaugelia 126 — AngelsÜchs. Schrift nacli

Ceriani Mon. sacra et

10.—
15.

prof I, Xlil. Ulfilas-

palimpscst.

53 1. 89 147 Vitae patrum 219 563 Geschrieben auf Veran-
lassung desAbtLunibert.

54 1. 101 »6 8 . Eucherii instructiones 193 495

55 L. 14 73 11. 12. Gregor, exp. in Ezcch. — — V
56 L. 22 108 10. De partibus oration. — — V

57 L. 99 103 8./9. Isidori etymologiae 203 513 Palimpsest grieeb. Autoren.

58 M. 1 18 9. /IO. August, de immort animae 127 478
59 M. 32 125 10. Prosper de vita contciu-

piativa

VI. Synod. Constant.

543
•

60 M. 67 136 lO./ll.

August. 212 481

I) Mehrfach (z. B. von Mai, Peyroii, Stauiin [Ulfilas, Einl. 8. XJ) fälsch-

lich G 147 bezeichnet.
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Nr.
SoS
Ul
tl

1

Inventar

von

H6l

Saec. Hauptinhalt
gÖ
tr

Saite

1°

lÜ
Seit«

Bemerkim^Q
(V = von mir gesehen)

61 M. 77 59 12. Auast. vitae Rom. ponti-

ficum 173 555 Nach G. Waitz (Neues
Archiv X, 456) aus dem
10. Jahrh.

62 N. 60 41 10. Boeth. de trinitate — 484

63 0.210 20 9./10. Vigil. Tapsens. de trinit. — 558

64 0.212 58 8. Oennadii de eccles. dog-
matibus — 501

65 P. 40 110 12 . Juliani Tolet. prognostica 207 —
66 R. 4 2 »7 10. Chrj'st. de separat, lapsi

Bier. Aug. 103 — V Peyron setzt den Codex
ins 11. Jahrh.

67 R. 57 142 7. Sedulii cami. pasch. — 551

66 8. 3.3 42
10.

11.12.
Acta concil. Canones 137 490

69 S. 36 74 8. Oreg. homil. in Ezecli. — 503 Ulfilaspalimpsest.

70 8. 45 87 7. Hier, in Isaiaiu — 505 UlGIaspalimpsest.

71 8. 55 13 11. Aug. de peccatomm me-
ritis etc. 128 — Signatur bei Peyron : ij 55.

Ich verbessere nach dem
Katalog.

Ich gebe nun /.unttcbst einige Mitteilungen über die bisher noch

nicht beschriebenen Nummern dieses Verzeichnisses, wobei ich aber

der oben 8. 3 gemachten Bemerkung sich zu erinnern und zn be-

rücksichtigen bitte, dafs sämtliche Kollationiernngen oder Nachweise

von gedruckten Ausgaben erst mehrere Monate nach Durchsicht der

Handschriften vorgenommen werden konnten.

2. B 22 inf. Foliant des XI. Jahrh.
,

gleichmäfsig schön ge-

schrieben, 223 Blätter, 2 Kolumnen auf jeder Seite. Auf der Kück-

seite des Deckels von einer Hand des XV. Jh.: In hoc uolumine continetnr

Cas.siodori magni anrelii senatoris expositio super prima parte psalmornm,

videlicet a primo psalmo usque ad qninqiiagesimum seu miserere deus,

cum textn psalmornm rubo (sic) expositio uero snpra. (Vgl. l’eyron 8. 13.)

Fol. 1: Liber scti -ly columbani de bobio. Incipit praefatio Cassi-

odori expositionum in psalterio (in Kapitalen). Rcpulsis aliquando in

rauennatis urbe sollicitudinibus dignitatum .... potus suauissimus de-

I

fol. 2*'
I

lectationibus hauriatur. I Primnm de prophetiae diuersis

spcciebus (cf. Migne LXX, 9) . . Fol. 223*’: praestante domino reddit in-

munes. Lte über est monachorum congrcgationis . . . scriptus sub

numero 49 (XV. Jahrh.). — Nr. 3, Cod. B23 inf., ist die Fortsetzung von

Nr. 2. 8. die Angaben des Inventars unter Nr. 50.

6. COl inf. Hand.schrift des lO./ll. Jahrh., 129 Bl. (0,31— 0,22).

Fol. 1: In hoc volumine infra scripta continentur vid.: Johannis osanrei

grisostomi tractatus sine expositio super euangelium sancti mathei. Eins-

dem de reparatione lapsi (Hand des XV. Jts.; eine etwas spätere Hand hat

nach „mathei“ die Zahlen der Folia angeffigt, wo die Kapp. 19—23
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beginnen). Fol. 1'': Iste über est monachornm . . . sub nnmero 95.

In nomine domini incipit 0 sei lohannis osanrei. Qnantnm qnam gratum

et ntile sit bonnm ecclesiaaticae pacis . . (fol. 2 oben: Liber sancti 95

col. de bobio.) . . . Fol. 100: 8i qnis antem misterinm per hoc per illos

pntat impletnm qni in actibns apostolorum, damit schliefst dieser Teil.

100'’ oben: Liber sei col. de bobio (ohne Zahl). Incipit über sei Jo-

hannis grisostoni de reparatione lapsi. Quis dabit capiti meo aquam
et oculis fontem . . . Fol. 126*’: . . alia ultra medicamenta non queras.

Amen. Explicit über de reparatione lapsi. Gegen Ende sind mehrere

Blätter dnreh andere neuere ersetzt mit Schriftzügen des XIII. u. XIV.
Jahrh. Zwei weitere Blätter am Ende enthalten Bruchstücke eines

.Missale des XII. Jahrh.

7. C92 inf. Handschrift des X. Jahrh., 133 Bl. (0,32—0,21m)'),

vom und hinten ein Schntzblatt. Das vordere stammt aus einem Anti-

phonar des 13. Jahrh. (mit Noten), auf der Rückseite; In hoc vol. . .

vid.: Gregorii papae moralinm in Job libri VI vid. a libro X. nsqne

ad XVI. Fol. 1 oben: Iste über est ... sub numero 26. Unmittelbar

darunter: Liber sancti columbani de bobio (ohne Nummer).*) In expo-

sitione beati Job moraüa sei Gregorii papae per contemplationem

sumpta. libri pars tertia (alles in roten Kapitalen); neben „tertia* von

der Hand des XV. Jts. „vid. a libro IX. usque ad XVII. (Juamuis in

proüxo opere esse cupabiüs stiü mutaliiütas non debet etc. (cf. Migne
LXXV, 953). Das erste Buch, welches der Codex enthält, ist das 9.,

es reicht bis fol. 20*’; das letzte, siebzehnte, schliefst fol. 133: opitu-

lante deo latius disser.mtiir (Migne LXXV, 1162) explicit über XVI.

deo gratias.

Fol. 133*’: De efteminatis. llieronimns ex libro primo in Osee

propheta: et cum efleminatis sacrificabant et populus non intclügens

uapnlabit. Uerbum cadesoth quod Aquila in en J/. IIAAA'rMKt\UN.
Simachus et ETAH'lALl. LXX TETEAECMEXLlS. Thedotio KEXO-
PlCMEXSi. Intcrpretati sunt nos ineffeminatos uertimus nt sensum

nerbi nostrorum anribns panderemus. Hi sunt quos hodie . . . qui sibi

uidebantur a nulgo aliqnid plus habere. Hier bricht der Text ab am
Ende von 133*’. Das hinten eingeheftete Schutzblatt hat auf der

Vorderseite eine Aufzeichnung des XVI. (?) Jts.; Si vis utiüter aüqt scire

et disccre ama nesire (sic) et pro nichilo reputari
|

Ilec est altissima

et utiüssima letio: sui ipsius cognitio et despectio.

8. C 04 inf. Codex des 14. Jahrh., 123 Bl. (0,32— 0,2lm).

Fol. 1 *’: In hoc Holumine continetur Euangclistarium incipiens a dominica

prima de adnentu domini. Fol. 2 oben: Liber sancti 27 columbani de

bobio. Incipit über euangcüorum de toto circulo anni (in merkwürdig

in einander geflochtenen Kapitalen), de dominica I de adnentu domini

O Format nach dem ambr. Katalog.

2) Die Handschrift entspricht der Nr. G'J des Inventars, die (Peyron

S. 21) beschrieben wird: Gregorii pape moralinm libri nlioVI. vid. a X">“

usque ad XVII. med. vol. asser.
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secnndnm Lvchan. Fol. 122: Iste über enangelionmi est monachomm . .

scriptns Bub nnmero (Zahl ansradiert). — Die Hs. entspricht der Nr. 27

der 2. Abtcilnng des Inventars von 1461.

12. ClSSinf. lls. des XI. Jahrh., 74 Bl. (0,34—0,22 m). Ein

vorderes Schutzblatt enthält auf der ersten Seite ein Bmchsttlck aus

einem Antiphonar mit Noten (saec. XIII), die Rückseite trägt die Worte
Liber regule pastoralis. Fol. 2: Liber sancti SO coinmbani de bobio.

1 Ne uenire imperiti ad magisterinm audeant. II (die Zahlen links

am Rande) Ne locnm regiminis subeant . . FoL 4: (oben: Iste über est .

.

numero 80) . . ne hnnc uel uita uel praedicatio extollat Fininnt capi-

tnla. Incipit homelia sancti Gregorii de natale domini. Qnia largiente

domino missarnm sollemnia . . Fol. 5
:
(oben ; Liber sancti SO coinmbani

de bobio) . . qnia propter te factns est dens homo. ln nomine domini

Jesn Christi über regulae pastoralis Gregorii papae nrbis romae ad
Johannem archiepiscopnm ciuitatis rauennae (alles in Kapital, rot).

Pastoralis curae me pondera fngere (Migne LXXVIl, 13) . . . 72'*; (Kap.

LXII) Sed qnia plernmqne dum duonim . . . iara iamque pene supe-

ratis luxnrie (M. LXXVIl, 123); das übrige fehlt. Zwei leere Blätter.

16. C292 inf. Diese IIs. (14./ 15. Jahrh., 310 Bl., 0,39—0,28 m)
enthält kein Zeichen der Registrierung im Inventar von 1461, der

Eintrag dos Olgiatns beweist jedoch ihre Provenienz aus Bobbio. Sie

enthält (nach Angabe des ambros. Katalogs): „Libri canonnm medi-

ciuae 5 ,
editi a rege Aboaüs hassan, translati a Gucrando cremonensi.

In fine adjectiones iucerti authoris.“

19. D 84 inf. Von Reifferscheid a. a. 0. S. 472f. bereits kurz

beschrieben'); es sind jedoch mit dem Codex, seit jener ihn sah, Ver-

änderungen vorgenommen. R. spricht von 2 vorn eingehefteten Blättern

einer Ambrosiushandschrift des VI.— Vll. Jahrh., mit welchen er 2

andere derselben Hs. ans Codex A. 138 sup. zusammenstellt. Die

letzterwähnten beiden Blätter finden sich jetzt auch in U 84 inf. und
zwar vorn zwischen die beiden gelegt, welche schon R. hier ange-

troffen hat. Aufserdem habe ich am Ende von Cod. D 84 inf. zwei

von R. nicht erwähnte Blätter aus dem VII. Jahrh. gefunden
,
welche

zwei Fragmente des Vulgatatextes von II. Chron. 5—8 enthalten. 1. Bl.:

qnia panlulum longiores erant capita parebant ante oracnliim.
|
Si nero

qnis paululnm fuisset extrinsecus eos uidere non poterat
|
fnit itaque

arca ibi nsque in praesentem diem
|
nihilque aliud erat in arca . nisi

duae tabnlae
|

qnas posnerat Moses in horeb qiiando legem
|

dedit

dominus fiüis Israel egredientibns ex aegypto [11. Chron. 5, 9. 10] ...

Rückseite: . . . quia haec fuit uoluntatis tnae ut aedifi [U. Chr. 6, 8].

2. Bl.: et egerit poenitentiam a uiis suis pessimis
|

et ego exandiam de
caelo et propitius ero iniquitati eorum [6, 14].. Rückseite : . . omnia
qnae uolnit Salomon adq[ne di]spos[nit] aedilicauit in hierusalem et in

üban [8, 6],

1) S. ii. d. Cod. auch DelLsle in Memoires de l'Institut de Franco,
Acad. des inscr. et b. lettres 32 p. 272.
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Die Hs. enthält anfser den bisher erwähnten 6 Blättern deren

noch 426. Fol. 1 oben: Liber sancti Colnmbani de bobio. Pone

domine galcam salntis in capite meo ad ... ad tonicam indnendnm.

Die Schrift von einer Hand des X. Jahrh., unten Einträge von mehreren

Händen verschiedener Zeit, darunter einer älteren: „ingelfredo.“ l**

sind eine Menge von Namen von verschiedenen Händen, teilweis sehr

grub, eingetragen, scheint eine Art Obituarium vorzustellen. Fol. 2*,

2*’, 3* enthalten Mondcyklen. S*” in kleinster Schrift des X. Jahrh.:

Sanctus Hieronimns in martirologio solaris anni primo dno alphabetica

ponere destinanit . deinde nomina diernm per duodecim . . . luna febm-

arii . et ceteras Innas sic cöpntabis nsque ad alteras Kalendas ianuarias.

Nun in stärkerer Schrift: Anno ab incamaeione domini nostri Jesu

Christi DCCCCLXXHI
.
per indictioü primü . VI id . iul . data est abacia

bobiensis cenobii Petro nenerabili uiro ab Otone piissimo imperatore.

Ab anentn autem sancti Colnmbani eodem ccnobio erant anni CC.XCXVI.

I

Anno ab incarnacione domini nostri Jesu Christi CIOCXLU.
Fol. 4: anni dül nfi J. Ch. mCLXXIH ego. m. ahba reuocani

sentenciam quam ilit rut GnUelmns de brugnedello . böui dntola scele-

ratissimi homines de martis qnod est . id . ianuarii. Hierneben und
hierunter kalendarische Notizen. 4'’ leer.

Fol. 5: Missa sancti Galli confessoris. Deus qni presentem diem

honorabilem nobis in beati Galli confessoris tni sollempnitate (m
ansradiert) fecisti . da populis tuis. . .

Fol. 6: Martirologium Aaa Kl. lan. Cirenmeisio diii nrl J. Ch. Et

sancta martina. Unter d. 5. Juni (7'‘) nebenan bemerkt: Hie aues desi-

nunt cantare. — 11“: XVI Kal. decemb. Otmari abbatis. XV Aniani

epl et conf. XIII In ebb. möü. ded . bjis . sei petri. Et translatio corpoT.

colübani atali atq. bertulfi. et romani maf. X Cecilie virg. . . . Dies

hör VIH Noi hör XVI. VIIII Colübani. Cleiutis. Et felicitatis. —
Schlufs fol. 10'': Et colubae nirg. Dies ANN 8 CCCLXV.

Fol. 12: Incipinnt laetaniae. Fol. 29 oben die Zahl (^|.

Fol. 425* u. 426 sind in ähnlicher AVeise, wie oben bei fol. 1

bemerkt, Namen nnd kurze Bemerkungen eingetragen, darunter (425'’):

Symeon indignns abbas, wozu eine neuere Hand notiert, dafs nach

Rossetti (Bobbio illnst. 111, 68) Simeon Malaicinns ans Piacenza im Jahre

1134 Abt von Bobbio gewesen sei.

Der Codex entspricht der Nr. 38 des II. Teils des Inventars.

22. D630 inf. Hs. des 11. Jahrh., 274 Bl. (0,42—0,30 m). Fol. 1.

Oben rot (Hand d. XI. Jts.): ln hoc libro continentur aurelii angustini

de cinitate dei contra paganos libri viginti II (II schwarz). Unten : Iste

über est ... nnmero 38. Diese Zahl ist sehr auffallend, denn was im

Inventar unter (der zweiten) Nr. 15 gesagt ist, pafst genau auf diesen

Codex. Fol. 273'’: non mihi sed deo mecurn gratias congratnlantes

agant. Amen. Unten: Frater Antonius de Mantua prior sancti Martini

dioec. bobiensis 1449 die. 26. mensis marcii fecit exportare de papia

istnm librnm qnia erat in pign iam annis 31 pro libr. 24 (29?) et 18.
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24. E 20 inf. Pergamentbandschr. vom X. Jahrh., vielleicht Ende
IX. 402 Bl. (0,35—0,31m). Vorn befinden sich zwei nicht nnmerierte

Pergamentblätter, von welchen das erstere, kleinere eine Aufzeichnung

des 16. Jahrh., das 2. auf der Rfickseite eine Menge von Namen von
verschiedenen älteren Händen enthält. Fol. 1 ; LecHo sancti euangelii

secnndum Mathenm. Darunter eine Aufzeichnung des 14./15. Jahrh.,

die mit dem Inhalt des (^dex in keiner Beziehung steht. Fol. l** in

grofsem gemalten Rahmen; Omeliarinm Aymonis dominicale per cir-

cnlum anni omeliarium de commiini sanctorum in fine XV —
,
ganz

unten im Rahmen; omelia Aimonis. Fol. 2 ist mit Purpur gefärbt und
enthält schwarz geschriebene, schwierig zu entziffernde Zeilen. Ein

Versuch der Lesung ist auf einem nebeneingehefteten Blatte gemacht.

Ein anderes vom eingeheftetes Papierblatt giebt Uber den Inhalt des

Homeliars folgendes an; Ilomelie nonaginta et octo, quamm 1“, 90, 91

et 98* nomine Aimonis, 79", 80*, 88 et 95* nomine Bede, 81*, 83—86*

et 89, 93, 96, 97* nomine Hrabani reliqnae absque nomine. In fine

frgm. vite .sei Nicolai Myrensis. — Fol. 3 oben: Liber sei US colum-

bani de bobio, unten: Iste über omeliarum est . . . nüo 113. Non soliim

Opera et uirtutes quas dominus fecit (M. 118, 11). Die 98. Homilic

(domni Aimonis), fol. 401; Virtus et sapientia dei dominus Jesus

Christus . . . 401'> ... et suauior omnibus delectationibus. Negotiatores

autem
||
Fol. 402 enthält ein Stück der Vita Nicolai Myrensis von etwas

späterer Hand. Anfang: sanctissimum nicholaum a progenitoribns habere

gandebat.

26. E78 inf. Hs. des XIV. (?XV.) Jts., 91 Bl. (0,41—0,25 m).

„Comment. Gallieni super Aphorismis Hippocratis. — Hippocratis libri

regiminis acutorum. — Glossae et notae“ (Katalog). Auf der Rückseite

des Deckels oben: S. Columbani de bobio. — Iste über est magistri

Francisci de leg'nno filüi domini Johanis de legiano (Hand des XV.
Jahrh., die Worte sind dnrchgestrichen).

29. Cod. AlSSsup.
,
von Reiff. 8.473 erwähnt, aus dem 11.

Jahrh., 133 Bl. (0,29— 0,21), enthält am Anfang 2 Blätter mit einer

Schrift des V.— VI. Jahrh., die den Vnlgatatext von Ezech. 26,17— 27,9;
27,33—28,11 darbieten, wie eine von jüngerer Hand gemachte Notiz

im Codex zu bemerken giebt. Eben dieselbe bestimmt auch die auf

dem fol. 4 (fol. 3 von Papier mit dem üblichen Eintrag Olgiat’s) zu

lesende Schrift des VHI. Jahrh. als Prisciani fragmentum, üb. V. Vgl.

Zimmer, Glossae Hiberaicae, Supplementnm N. XXI 8. 3. Fol. 5 oben:

Iste über est ... snb nnmero 63.

Liber sancti t>3 columbani de bobio. Die erste Zeile der nun
folgenden Schrift ist rot geschrieben in kleinen Kapitalbnchstaben.

Eine andere Hand hat dann in gewöhnlicher Schrift den Wortlaut
darüber gesetzt, da die rote Schrift wohl schon bald verblafst war:

A chorinto ciuitate metropoü aehaie regionis gi'ecornm scripsit apostolus

Paulus romanis hanc epistolam, qnos non ipsc non Petrus non qniübet

XII apostolornm instruxit sed qnidam indeorum credentinm etc. — Auf
fol. 2'' ist der Inhalt der Hs. verzeichnet; daraus stammt die Be-
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Schreibung derselben im Inventar (S. 19), jedoch ist hier der Znsatz

gemacht; (expositio) cniiis auctorero scire non potnimn.s. Wir haben

hier, wie sclion Reiffcrsch. bemerkt hat, einen Teil der expositio Hay-
monis in epistolas Pauli vor uns, die zuerst in Strafsburg 1519 gedruckt

ist. Die oben ans unserer Handschrift angeführten Worte finden sich

M. 117, 561.

31. B48 sup. Der Codex enthält anfser den je .3 am Anfang
und am Schlnfs eingehefleten noch 14<» Blätter (0,21— 0,15m); er ist

im 10. Jahrh. (vielleicht 911, s. u. fol. 22’’) und von einem gewissen

Amandus (s. fol. 140) geschrieben.

Die beiden ersten Blätter stammen ans einem Missale des lO./ll.

.lahrh.; Kollekten; das .3. Blatt aus einem Antiphonar. Nun kommt
eine Lücke, die 2 Blätter umfafst. Fol. 1 oben; Liber sancti z colnm-

bani de bobi(v
|

opponere. Nam iudaei nos sumns, aiebant, populns

dei, qnos ab initio dilexit et fonit . . .
|

fol. 2
|

... ad pacem et con-

cordiam cohortatur. Explicit argumentum. Incipiunt canones episto-

lamm beati Pauli apostoli. De unitate eeclesiae. Ad corinthios III.

Ad philippenses V, VI et VII . . . Fol. d**: Ad corinthios C. XXV’II. Ad
Titnm. II . . . Fol. 5: Incipiunt capitula in epistola ad romanos. I De
natinitate domini secundnm carnem. II De fide romanorum et Panlo

pro eis dominum depraecante ... 6’’; LI De my.strio (sic) domini ante

passionem in silentio habito post passionem uero ipsius renelatio (sic).

Expliciunt tituli in epistnla ad romanos. 7»; Incipit praefatio Isidori

episcopi. Panlns apostolns Xllll epistolis praedicationis . . .
7’’; incipinnt

nersi papae Damasi in landae Pauli apostoli. Jam dndnm Sanluin

procernm praecepta . . . Fol. 8 oben; Liber sancti columbani de bobio. .

.

Nun der Text des Römerbriefes: Paulus apostolns J. Ch. nocatus apo-

stolns segregatns in euangelinm dei quod ante promi
|

fol. 8'’
|
serat

per prophetas snos . . . Fol. 21*’ das Zeichen für Kap. LII am Rande. .

.

22'’: . . explicit epistola ad romanos. H 0 N DCCCCXI Incipinnt tituli

in epistola ad corinthios prima — 70 Kapp. — Argumentum. — Text
24'’ bis 42* . . . Anathema interpretatur perditis. Amaranatha magis

sirum est quam hebrenm tarn-
1

et si ex confinio ntrarumque . . .
42'’

folgen 28 Kapp. d. 2. Epistel a. d. Kor. Fol. 57*’: ad galathä . . . 64'’:

ad ephesios . . .
70'’: ad philippenses . . . 75’’: ad thessalonicenscs I...80“:

ad thess. II . . . 82'’: ad colossenses . . . 87“: Incipit epistola Pauli apostoli

ad laodicenses.
|

87'’; Paulus apostolns non ab hominibus neque per homi-

nem sed per Jesnm Christum frs qui sunt laodiciae. Gratia uobis et pax
a deo patre nostro et domino Jesu Christo. Gr.atias ago Christo per

omnen orationem meam quod manentes estis meo ... 88: gratis domini

n. J. Ch. cum spiritu nostro et facite legi colosensium uobis. ')
88'’: ad

Timothenm . . OS**: ad Timot. II . . .
97*’: ad Titum ... 100; Philemon . .

.

101; ad ebeos (sic) ... 117: epistola Jacobi . . . 12.3; epistola s. Petri . . .

1) In dem Cod. apociypli. n. Testain., ed. .1. A. Fabriciiis, llaiuburg 1719,

findet sich S. 873—879 der nämliche Text des Briefes a. d. Laod., jedoch mit
ziemlich zahlreichen Varianteu.
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128: secnnda . . . ISP: Job. I . . 137: II . . I37'>: III ... 138»: Judae. 140:

explicinnt septem epistolac canonicae. Amandas scripsit i'. Von den
hinten noch befindlichen Blättern gehört das erste mit dem eingangs er-

wähnten Antiphonar, die beiden letzten mit demselben Missale zusammen,

aus welchem die beiden ersten Folia dieses Codex genommen waren.

32. B102sup. 71 Bl. in Grofsoktav, wohl noch ans dem 10.

Jahrh. Fol. 1: Liber sancti US columbani de bobio. Dungali responsa

adnersus pemersas Clandii tanrinensis sententias.
|

ratiunem litterarnm.

significationes proprietatesque ignorans uerbomm genera etc. . . Fol. 60:

Incipinnt pauca excerpta nnde supra. In primis de pictnra ex libro

ecclesiasticae historiae VII. capt. XV. Vernmqnia urbis huins . . Fol. 70:.

.

qno modo enim pacem sascepernnt qni unitatem dinisernnt. Dies die

letzten Worte des Codex. Von fol. 70 ist nur der obere Teil mit 6

Zeilen erhalten, das übrige ausgeschnitten. Fol. 71» trägt ein grofses

Kreuz, in dessen Mitte der Bnchstabe C gestellt ist; von hier aus läuft

die Schrift in die 4 Arme, rechts: Crux terror iniqnis, links: Crux
magna dei pietas, oben: crux gloria celi, unten: cmx etema salns

hominum. — Im übrigen habe ich hier zu wiederholen, was ich bereits

im Neuen Archiv XVII, 256 gegen Peyron (8. 167) bemerkt hatte: Der
Codex B 102 snp. fallt nicht mit Nr. 48, sondern mit Nr. 146 des In-

ventars (8. 17; eine zweite Nr. 146 auf 8. 39 haben wir bereits als

Cod. C98inf. wiedergefunden) zusammen, s. darüber meine Ausführung

im N. Archiv.

37. C83sup. IIs. des 9./ 10. Jahrh., 123 Bl. (0,29— 0,21 m).

Fol. 1 : In hoc volnmine continetur Bedae tractatus super genesim et

de creatione mundi in libris IIII"'^ distinctus, qui cöpletus non videtur

(8. XV). Iste über est monasterii sancti Colnmbani de bobio. Der
übrige Teil der Seite ist leer, eine ältere Schrift ist hier getilgt.

Fol. 1» oben: Iste über est ... nnmero 37. Dilectissimo ac reneren-

tissimo antistiti Acca humillimus famulorum Christi Beda salutem. De
principio libro genesis .. Fol. 2: (oben: Lib. 5. col. de bobio) .. apertiora

studiosis deo fauente reddidero. Incipit tractatus uenerabilis Bede pres-

biteri super genesim (dieser Satz von m. s. X\'}. In principio creauit

deus caelnm et terram (cf. Migne XCI, 13) ... Fol. 123: Omnis enim

qui facit peccatnm seruns est peccati. Seruus antem non manet in domo
in eternum, dlius autem manet.

||

123» leer, nur oben: Semius llonoratus

Aquilino.

38. DIO sup. Papierhandschrift vom Ende des 15. Jahrh., 134 Bl.

(0,21—0,16 m). Fol. 1'): In nomine domini nostri Jesu Christi Incipit

opnsculum de vsuris editnm ab eximio doctore fratre Johanne de

capistrano ordinis fratrnm minornm de obseruantia sancti Francisci.

Nolite thesaurizare vobis thesanros^) . . . Fol. 41»: . . . Incipit aliud opus

1) Unten: Iste Uber est monachorum cougregationis sancte Justine de
obseruantia ordinis S. Benedicti habitantium in sanctu Columbano de bobio
scriptus numero 3U7.

2) Nach L. Waddingus (Scriptor. ord. minor.
,
Rom 1806, 8. i:'4) ist

diese Schrift 1583 zu Venedig gedruckt. Waddingus besafs ein Manuskript
derselben.
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de restitntionibns editum per venerabilem fratrem Angeliim de cLinasio

(chiu. schwarz darchstrichen, darüber claznBio)famosnmpredicaturem ordiuis

fratrnm minornm sancti Francisci de obseruantia
|
F. 42; Incipit prologtis

in tractatum resHtntionnm. Etsi nescins non sim'). . . F. 73: Incipit

tractatus valde compendiosus de conscientia. Circa conscientiam videnda

sunt tria . . . Fol. 7(i: Infrascripta sunt XXti dubia valde vtilia decisa

per R™ patrem et dominum archiepLscopum Aozene (?)2) frm antj

Quedam alia parni momenti ... 87 : Incipit prologus super tractatum

de institntione sen directione simplicium confessonim. Defecerunt scru-

tätinio scrutätes, ait psalmista^) ... F. 134: . . . solus papa dispensat.

Im Codex befinden sich noch vorn 2 Pergamentblätter, von denen
das erste mit der Vorderseite auf den Holzdeckel geklebt ist. Die

drei Seiten enthalten eine irische Uncialschrift des 6./7. Jahrh. Da ich

nicht habe erfahren können, ob diese Bruchstücke schon anderweitig

erwähnt sind, so gebe ich hier eine Probe: Fol. l*": faciamus
|
hiC tria tabe,

|

„acula
I tibi unnm

|

Moysi unum
|

,t Eliae unnm
|

. . . est filins me
{
„>

dilectns in
|

^no mihi bene
|

(Matth. 17, 4. 5). Fol. 2* col. 1 ; non legistis
|

quia

qui fecit
I

ab initio mas
{

culum et femi
|

nam ... et ernnt duo
|

in

came nna
|
Itaqne (Matth. 19, 4—6). Col. 2: homo non s„p,ret

|

diennt illi

qnid ergo May
|

ses mand.uit
|

dari librUm
|

repudii et dimittere
|

Ait illis

qnoniam . . . fol. 2’’ col. 2 ... propter regnnm
|

(Matth. 19, ti— 12).

Am Ende des Codex sind 2 Pergamentblättcr eines mit Noten

versehenen Antiphonars des XI. Jahrh. eingeheftet.

42. E129 Bup. Papierhs. des 14./ 15. Jahrh., 46 Bl. (0,30—0,20 m),

enthält die Poötica oder Poötria, Nova poctria des Galfridns Anglicus, eines

Zeitgenossen von Papst Innocenz III., dem das Gedicht auch gewidmet ist.'*)

Fol. 1: Papa stupor mondi [mundi], si disero [dixero] papa nocenti

Accephalnm nomen tribnam tibi, si caput addam,
Hostis erit nomen metus, tibi vult sociari ....
[Hostis erit metri . Nomen tibi vult similari] ....

1) Angelus de Clavasio (Chivasso), f 1495 zu Cnneo, verfafete aufser

der Summa casuum conscientiae (mehrfach ediert) und Area fidei (Compluti
1562) noch einen Tractatus de restitutionibus, der, wie es nach L. Wadding
a. a. 0. S. 15 scheint, noch nicht herausgegeben ist.

2) Antoninus de Florentia. Der Tractatus de institudone seu dir. siinpl.

conf. ist bekannter unter dem Titel : Summula confessionis, die als erster Teil

des Confessionale Stralsburg 1406 im Druck erschienen ist. S. 2; Incipit

snmmnla confessionis vtilissima . . . edidit Revereudiss. vir ac in Christo pater

dominus frater Antoninus archiep. Florentinus ordiuis fratrum predicatorum.
„Defecerunt scrutantes semtinio etc.“

3) Unten: Iste Uber est congregationis sancte Justine de padua ordiuis

sancti Benedict! scriptus per d. Dionysium monachum depntatus conuentus
sancti Columbani de bobio ad libitum regiminis prefate congregationis. De
numero 307. Vgl. Ottino, 1 codici Bobbiesi S. 57 unten.

4) Es ist melufach herausgegeben, u. a. von Mabiiion in den Analecta

T. IV S. 555 ff. u. von dem Helmstedter Professor Polyc. Leyser in Historia

poetanim et poe'matiim medii aevi, Halae 1721, S. S62ft. Ich gebe oben den
Anfang n. Schlnls ausführlicher, nach freundlicher Mitteilung von Hrn. Biblio-

thekar Dr. Ratti in Mailand, von dem ich auch höre, dafs die ambros. Biblio-

thek in den Codd. N 1 70 sup. u. P 9 snp. noch 2 weitere Mannskripte_ dieses

Gedichtes besitzt. Lej'sers Hauptvariauten liabe icli in Klammern oeigefligt.

XIll. 2. y. 0
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Eipl.: Snplico . sum minimus, es maximus, attamen esto

Flexilis et sit ei melius ratione potentum . Amen
[mellns stet ei ratione potentis].

Cernenti cuncta sit gloria laus ethonor . Deo + gratias + Amen.
(Statt letzterer Zeile ein anderer längerer Zusatz bei Leyser). —

Auf den letzten beiden Blättern des Codex sind eine Menge von

Namen eingetragen mit vielen Kritzeleien. Dort liest man auch: Iste

über est mei Christofori de cachastino. Am Anfang 2 Bll. ans einem

Antiphonar mit Noten (13. Jahrh.).

46. 0 33 sup. l’apierhs. des XV. Jahrh., 37 111.(0,20—0,15 m).

Fol. 1 unten: hic über est monasterii sancti Colnmbani de bobio. A. l.

227, oben: Vita sancti Columbani abbatis et p" de natiuitate einsdem.

c"' p. (capitnl. prim.) Beatissimi patris nostri Colnmbani miracula breni

et aperto sermone :idsistente mihi gratia superna scribente disponens

:

creto (sic) non es.se snperfluum dicere in qua patria . . . Fol. 22 : nbi

indnita miraculornm signa per enndem quottidie demonstrantur a domino

qni est benedictus in secula.

Proheminm si') miraculis quae post mortem beatus uir demun-
strauit Quoniam gesta et miracula que dominus noster Jesus Christus . .

.

Fol. 35: Cum autem scribendi finem iam facere decrenissem, quidam uir

egregius superneniens aliud mirabile nobis narranit. . . Narrant namque
quod dum beatus dei senius Columbanus adhuc niuerct, romam bcato

Gregorio pontiheatum tenente pervexerit . . . Fol. 36*': Explicit vita

gloriosa sancti Colnmbani abbatis. Die Seite ist mit Anrufungen Jesu

und der Heiligen angcfUllt. Fol. 37 : In festo sancti Colnmbani abbatis

ad laudes et per horas ** (Hand. d. 16. Jahrh.). In quameumque
domnm beatus Columbanus intrabat non ten'cna cogitabat sed omnibns

celestia predicabat . . . qni curauit gentem suam et liberauit eam a

perditione . in primas vesperas ad mag[nihcat]. Ant*. Beatus Colum-

banns urauit dicens domine eterne . . oratio Exandi domine preces . . . Ad
Benedictus Ant*. 0 mira eterni iudicis . . Ad sextam cap. Quasi stella .

.

Ad nonam Quasi arcus refnlgens . . In 2’ vesp. Ad mag. Ant* ... Himnns

Actori rairabilinm
|
cantemns nouiim canticum

|

sublata enins gratia. (?)

50. 1 2 sup. Codex des 10. Jahrh., 138 Bl. (0,18— 0,15 m).

Fol. 1: Liber sancti Columbani de bobio.
|

quatenus utrarumque eccle-

siamm sacerdos recte Christo adiutore possis existere’) ... Fol. 137

uel Omnibus clericis ecclesiae romanae einsqne actoribns imperatori

imperatrici. Nun in sehr abgeblafster Schrift von kleinen Buchstaben

aus dem 10. Jahrh. (oder Ende d. 9.): Ordo ad monachnm ordinandum

ex laico ad clericum fäc. Oremus dilectissimi fratres dominum nostrnm

Jesum Christum pro hoc famulo sno it qui ad deponendam comam

t ) So der Codex
;
? super.

2) Am Kande: .29. In hoc volumine coutineiitnr nuedam exemplaria

litterarum auostolicarum et priuilegiorum sine gratiarum. Es kann, trotz der
Zahl 29, nicht zweifelhaft sein, dais wir in diesem Codex die Nummer fil des
Inventars (Peyron S. 16: 61 Conia quedam litterarum apostol. et i)rivil. sive

gratiarum .parvi vol.) vor uns naben: der Hauptinhalt desselben ist im ver-

gangenen Jahre von Herrn Dr. Ratti herausgegeben (Liber diurnus).
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capitis sni pro eins amore festinat, nt donet ei spiritum sanctum qni

habitom rcligionis in co porpetnum consemet . . . Dum tondis dicis.

AN Tu es domine qui restitnes mihi heredidatem . . .
138'’: . . . digneris

ut hic famnlos tnns qni hoc . . . (ciuctns?) crit nestimento, te induere

mereat(?), qui ninis.

55. ZilAsup. 206 Bl. (0,20—0,14 m). Fol. 1: Liber sancti 13

colnmbani de bobio. >) ln Christi nomine incipit über expositionis beati

Gregorii papae in tractatn super Ezechiel prophetam. Dei omnipotentis

adspiratione (adspuritione Cod.) de Ezechiel propheta locutnrns prius

debeo tempora et modus aperire prophetae (Migne LXX\1, 786) ....

Fol. 109: potest etiam super spiritus qui sunt sine carne roborare Jesus

dominus Christus, qui uiuit et regnat cum patre in unitate spiritus sancti

dens per omnia saecula saeculorum . amen. Explicit ho[milia] XU.
in Ezechiel prophetam . . . Fol. 206: sit itaque gloria omnipotent!

domino nostro Jesu Christo qui uiuit et regnat etc. wie fol. 109: Ex-

plicit tractatns expositionis beati Gregorii papae in Ezechiel prophetam

Pars seennda. Iste über est monasterii sei Columbani bobiensis (s. XV).

Die Handschrift scheint dem 11.— 12. Jahrh. anzugehören. Die

Homilieen des ersten und zweiten Buches sind fortlaufend gezählt bis

zu 22; vgl. Peyron S. 22. Aufserdem läuft die Kapitelzahl fort bis 173.

56. Ii 22 8up. 145 Bl. (0,19—0,12 m), saec. X. Auf der Rück-

seite des Deckels (man. s. XV); In hoc volumine continetur Edicio se-

ennda de partibns orationis De ügura De pronomine De nerbo de

aduerbio De praepositione. Darunter standen (ausradiert und jetzt fast

völlig verschwunden) die drei Zeilen ans dem 11. Jh.:

Obtnlit hnnc librnm Boniprandus mente libenti

Colnmbe eximio patri. qni legeris ergo

Die: neniam largire deus meritumque repende.

(Vgl. Neues Archiv XVII, 252 Anm. 1.) Fol. 1: Liber sancti 168 colnm-

bani de bobio (168 ist ans 138 gebessert). Incipit aeditio seennda

(schwarz) de partibns orationis (rot). In nomine df stissimi (schwarz;

alles in kleiner Kapitalschrift). Ilanc praefatiuncnlam alii adfirmant a

Donato esse conscriptam, ne eins post mortem inuentores ignorarent de

artis anctore. Alii uero peritos quoque latinorum uel eins discipulos

tradnnt . . . Fol. 39: Incipit de figura. Figure nominibus accidnnt duae.

Donatus in ceteris accidentibns diuisionem tantum ostendit,
|

39'’
|

in

ßgnris uero non solum diuisionem.. Fol. 145'’; . . interiectio confusa est sono;

finit de interiectione . deo gratias . Amen. Am Ende 2 Blätter, welche

Tabellen mit Zahlen von einer Hand des 8. Jh., wie es scheint, enthalten.

Nachdem nunmehr auch für die in Rom und Mailand aufbewahrten

Handschriften aus Bobbio eine systematische Übersicht gewonnen ist,

wird es gestattet sein, unter Zuhülfenahme von Ottino, „I codici Bobbiesi

nella biblioteca nazionale di Torino“ eine Zu.sammenstellnng aller der-

jenigen im Inventar von 1461 anfgezählten und beschriebenen Codices

zu versuchen, die heute noch vorhanden sind.

I) Unten am Rande : Iste über est mouacbor. . . . scriptns sub nnmero 73.

e*
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Inveatar-

Nummer jetzt Codex
Inventar-

Nummer jetzt Gode.x

4 Amb. E 26 inf. 57 V. 5751
6 A. 161 snp. 58 A. 0 212 8 .

7 A. B 48 8 . 59 A. M 77 8.

8 Taur. F VI 1 (?) 62 T. FIV 1, VIII (22 Bl.)

9 A. D 547 i. und 63 A. A 138 8 .

T.F1V1,I1(2 Ul.) 66 A. C 74 8 .

10 Vat. 5757 67 signat. I** VI 26 im
13 A. 8 55 8. Hofarcliiv zu Turin

14 V. 5755 68 T. Fl 6

15'>(S.43) A. ü 5.30 i. 69 A. C 92 i.

16 V. 5758 71 V. 5752
17 V. 5756 72 V. 5754
18 A. M 1 8 . 73 A. L 14 8 .

19 T. a II 2* 74 A. 8 36 8 . und

20 A. 0 210 8. T.FIV 1,X(4 BI.)

21 T. ÜV4 76 A. C 238 i.

23 A. C 73 i. 77 A. B 159 8 .

26 T. GV26 78 V. 5753
29 A. I 2 8 . 80 A. C 138 i.

32 A. G 127 i. 81 T. FIV 8

33 V. 5760 82 A. G 58 8 .

34 V. 5759 83 A. C 243 i.

34 ‘>(8 . 15) V. 5774 86 V. 5761

36 A. D 268 i. 87 A. 8 45 8 .

37 A. C 83 8 . 88 T. GV3
39 A. H 78 8 . und 89 A. C 301 i.

T.GV 15 90 A. 16 s.

40 A. C 26 8. 92 T. FIV 1, VII (2 Bl.)?

41 A. N 60 8 . 94 V. 5762
42 A. 8 33 8 . 95 A. C91 i.

43 V. 5748 96 A. I 101 8 .

44 V. 5766 und 97 A. R 42 8 .

T.all 2 98 A. 1 1 8.

45 T. GV 7 99 T. GIV28
46 T. FIV 1, IV (6 Bl.) 100 A. B 31 8.

47 T. FIV 27 (24 Bl.) 101 V. 5764
A. Ü519 i. (4B1.) ( 102)

(teilweise Abschrift in

47 h V. 5775 Neapel'), Mus. naz.

49 A. B 22 i. IVA 11)

50 A. B 23 i. 103 A. L 99 8 .

51 A. D519 i. 104 V. 5763
52 A. D 23 8 . 106 V. 5765
53 A. II 150 i. 110 A. P 40 8 .

55 A. D 30 i. 111 T. FlI 17

1) Nach 0. V. Gebhardt
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von Dr. 0. Seebafs.

Inventar-

Nummer Jetzt Codex

112 A. A 135 i.

113 A. E 20 i.

114 T. FU 16

115 T. FIS
116 T. F I 2

117 T. FI3
118 T. FIS
119 T. F II 19

120 T. FII20
121 T. F III 16

122 V. 5771
123 V. 5772
125 A. M 32 8.

126 V. 5767
128 A. D 36 8.

129 T. GV 13
130 T. GV.38
131 T. GVII 18

132 T. GVII 16

133 V. 5776
135 A. Fi 147 8. und

V. 5750
136 A. M 67 8.

1.37 V. 5749
138 V. 5769
139 T. EIV42(u.EIV43?)
142 A. R 57 8.

144 T. FIV 1, VI (6 Bl.)?

145 T. FIV 1,1 (8 Bl.)

146 (S. 17) A. B 102 8.

146 •• A. C 98 i.

147 A. I 89 8.

148 T. F IV 25
149 A. F 84 8.

Inventar-

Nummer Jetzt Codex

150 T. FIV 12

151 T. FIV 26
153 T. FIV 24
156 A. F 60 8.

[159] T. OIV 17

160'>(S. 44) Der „mediceische

Virgil“ in der Lau-
rent. Biblioth. zu

Florenz

(164) (-\bschr. im Mus. naz.

zu Neapel, sign.

IV E 48)

165 Neapolit. Borb.IV A8
168 A. L22s.
169 T. OVII 4

170 T. OVI 21

[1 78] (S. 18) T. FIV 15

Inventar
pars II -Nr.

Jetzt Codex

1 T. FI 4

7 T. F. II 10

25 A. C 228 8.

26 T. FII 21

27 A. C 94 i.

30 V. 5768
38 A. D84i.
45 T. FII 13

56 T. GV 16
.57'» T. F II 22
Oflic. Col.

59 T. F III 8

60 T. GV 2

Als nicht im Inventar von 14(il verzeichnet (oder doch zur

Kekognition nicht geeignet) führe ich noch auf

:

V'atic. 5770 u. 5773, Ambr. C 105 i., C 5 i., H 68 sup. und (jünger):

E 78 i., 0 292 i., E 84 s., E 129 s., G 33 s. (No. 227), D 10 s. (307).

Taur. (von ans wenigen Blättern bestehenden Fragmenten abgesehen):

F 111 9 (Durandi Rationale, 8. XV), F 111 17 (Antiph., s. XIII). FIV 2

(Missale, s. XII), F IV 3 (Breviar, g. XIV), FIV 4 (Antiph., s. XIll), FIV 17

(Virg. Aen., 8. XIV), FIV 10 (Varia, s. XV), F IV 13 (Senecae Tragediae,

8. XV), F IV 14 (Bernard. serm. s. X\0, FIV 18 (Antiph. s. XII), F IV 29,

1
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(Inventarium, anno 1461 scr.), G V 17 (Greg, dial., s. XIV), G V 37 (Cvpr.

De opere et el., s. VI), G V 43 (Varia, s. XV), G VII 10 (S. Bern. liier.,

8. XIII), G VII 12 (Bern. Senens. de restitntt., s. XV), G VII 15 (Evang.,

8. VI), 0 IV 20 (Cavalca, esp. s. il Credo, 8. XV), 0 VI 15 (Cavalca della

pazienza, s. XV), O VI 20 (V'ite d. 8. padri, s. XV), 0 VII 2 (G. S. Climan

Scala del paradi8o, s. XV). Vgl. auch Gottlieb a. a. 0. S. 456ff.

Das Inventarium von 1461, jetzt auf der Nationalbibliothek zu

Turin in der mit F IV 29 bezeichneten Kapsel al8 erstes Stück auf-

bewalirt, ist ein höchst merkwürdiges Instrument, das ähnlich wie ein

Martyrolog oder Nekrolog als Produkt gleichsam einer Reihe litterar-

historischer Niederschläge betrachtet werden kann. Es will, wie die

Aufschrift angiebt, als die im J. 1461 auf Befehl des damaligen Abtes
von Bobbio Antonius von Piacenza durch Christoforus de Valisasano(?)

ausgeführte Umarbeitung oder Erneuerung eines älteren Katalogs an-

gesehen sein. Eine genaue und übersichtliche Registrierung der vor-

handenen Bücher wurde auch damit nicht geschaffen. Denn unser

Katalog läfst in der Serie von 173 Büchern, die er im ersten Teil

aufstellt, zwei Nummern ganz fort (56, 127); eine dritte (172) wird

zwar erwähnt (S. 47), das mit dieser Nummer bezeichnete Werk selb.st

aber ist nicht eingetragen. Dazu kommt, dafs nicht wenige Nummern
zweimal verwandt werden; Nr. 4 (S. 2 u. 8), 15 (8. 2 u. 4), 16 (S. 4 u. 8),

34 (8. 9 u. 15), 22 (8. 6 u. 11), 47 (8. 13). 57 (S. 15 u. 17), 146 (S. 17

u. 39). ') In Wirklichkeit ergeben sich also hiernach schon nicht

173 Nummern, wie die Gesamtzahl am Ende des Inventars der fort-

laufenden Zählung gemäfs angegeben wird, sondern 173—3-f-8= 178,

zu welchen dann noch 4 Codices, die ganz ohne Nummern geblieben

sind, hinzugerechnet werden müssen: 8. 19 Ezpositionis pars quedam
super epist. Pauli ... S. 45 Tractatus quidam de centimetro ... S. 46

Tractatus quidam de subitilitatibus gramat. . . . Sallustii über etc. —
182 darf man demnach als die Zahl ansehen, die der Renovatur bei

konsequent durchgefUhrlcr Numerierung der Bücher hätte hcraiisbe-

kommcn müssen.

Wenn nun aus den Anomalitäten der Zählungsweisc des Inven-

tars offenbar noch etwas von der Anordnung des älteren Katalogs

durchschimmert, so weist dasselbe wiederum auch nicht wenige Zusätze

späterer Hände auf. In der Abhandlung über die Bibliothek von

Bobbio (p. XXXIII) macht Peyron die Bemerkung, dafs eine Hand des

ausgehenden 15. Jahrh. der Urschrift des Inventars allerlei Notizen

beigefügt habe; in den Anmerkungen zum Inventar selbst spricht er

auch öfters von Zu.sätzen einer Hand des 16. Jahrh. Zu diesen Zu-

sätzen gehören a) die zweite Nummer 8 (8. 40), die zweite und dritte

Nummer 9 (8. 40 u. 44), die Nummern 159, 160 auf 8. 43, die Nr. 172

(8. 38) und 173 (8. 18), sodann b) Nummern, die über die Zahl, mit

welcher der Renovator abschlofs, hinausliegen, nämlich 174 (8. 38),

1) Mit Nr. 53 (8. 13 oben) wird wohl das uämlichc Werk bezeichnet

sein sollen, das anf 8. 14 die Xr. 53 trägt.
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178, 179, 180 (8. 18) und 201 (8. 44). Zählen wir diese nachträglich

bcigcfOgten Nnmmem der oben gefundenen Zahl hinzu, so gelangen

wir zu einem Bestand von 194 Büchern für den ersten Teil des Kata-

logs. Schon die letzterwähnte Nummer 201 leg^ es jedoch nahe an-

zunehmen, dafs am Anfang des 16. Jahrh. bereits ein neuer Katalog

angelegt worden war, nachdem gerade um die Wende des 15. u. 16.

Jahrh. der Bücherbestand sich nicht unbeträchtlich vermehrt hatte,

wie die zahlreichen nicht im Inventar verzeichneten, aus dem 15. Jahrh.

stammenden bobbienser Handschriften beweisen. Unter denselben

sind mehrere mit den Nnmmem des neuen Katalogs bezeichnet; 173

Tanr. O VI 20 (175 Vat. 5773), 227 Amb. G 33 sup., 263 Taur. G V 17,

307 A. D 10 sup., 308 T. ü VII 12. In T. G V 43 findet sich fol. 68'*

ein Eintrag „di scrittnra posteriore“ (Ottino 8. 52): Iste est über

monasterii s. Colnmbani de bobio signatiis nnmeras 548.

Die letzten beiden in Bobbio angefertigten Bücherverzeichnisse

(Taur. G IV 29, Nr. 3 n. 4, saec. XVIII) sind noch nicht veröffentlicht.

Leipzig. Dr. 0. Seebafs.

Beiträge znr Geschichte des Wiener Bücherwesens.

(1326— 1445.)

Eines der wesentlichsten Mittel zur Erforschung menschlichen

Geisteslebens in Vergangenheit und Gegenwart wird immer die Kenntnis

der Bücher sein
,
welche in einer gewissen Zeit verbreitet waren und

uns die Gedanken und litterarischen Interessen
,
von welchen Le.ser

und Schriftsteller erfüllt und geleitet werden, aufweisen. Die vor-

nehmste Quelle, aus der wir unsere Kenntnis dieser Verhältnisse für

die Zeit vor der Erfindung der Buchdruckerkunst zu schöpfen haben,

wird selbstverständlich stets in - deu Handschriften selbst zu suchen

sein, aber auch die archivalischo I’orschung vermag aus Kechnungen,

GabebOchern und Schatzverzeichnissen, Testamenten und Abhandlungs-

akten so manche Nachricht beizubringen, welche für den zeitlichen

Ansatz, die Preisbewertung und die Geschichte einer Handschrift von
Belang ist und es daher wohl verdient, der Vergessenheit entrissen

und gelehrter Benutzung dargeboten zu werden, ln dieser Erwägung
dürfte es nicht als überflüssige Mühe erscheinen, wenn ich zahlreiche

Erwähnungen von Büchern, die mir im Verlaufe einer für andere

Zwecke vorgenommenen Durchsicht der Amtsbücher und Urkunden des

Wiener Stadtarchivs') unterkamen, hier zusammenstclie und mit einer

kurzen Erläuterung einbegleite.

1) Vgl. Urkunden und Regesten zur Gesch. der Kunst und des Knnst-
gewerbes im Jahrbuch derKunstsamnil. des ah. Kai.scrh.aiisc.s 16. Bd. l.Teil,

12SU— 14.39, 17. Bd. 2. Teil, 1440— 1519. Ich verweise namentlich auf die in

der Vorbemerkung gebotene Beschreibung der ziuu Teil auch für unsem Zweck
wichtigen Handschriften.
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Die zeitliche Abgrenzung, die ich diesen Mitteilnngen gegeben

habe, ist nur in der Art und dem Umfange des archivalischen Stoffes

begründet, da die Quellen, welche für unseren Gegenstand anfangs

spärlich, dann von 1396 an reichlicher fliefsen, mit dem Jahre 1445

versiegen. Zuerst gewähren uns die Urkunden nur geringen Aufschlnfs,

da in ihnen die Einzelanführung fahrender Habe nicht üblich ist, man
sich mit der Zusammenfassung von „silberassech und hansgerüst“ be-

gnügt. Dieser Umstand verschuldet es auch, dafs wir über die Bücher,

welche in bürgerlichen Laienkreisen gangbar waren, nicht genauer

unterrichtet werden. Doch finden wir in unseren Nachrichten un-

zweifelhafte Spuren eines auch in der Bürgerschaft verbreiteten litte-

rarischen Interesses. Deutsche und lateinische Bücher begegnen uns

im Besitz und Nachlafs der Bürger, namentlich die Frauen hatten unter

ihrem Hausrat gerne Erbanungs- und Volksbücher, und selbst weniger

angesehene Leute behielten ihre Schulbücher, um sie bei ihrem Lebens-

ende jüngeren Verwandten zu überlassen. Aber immer noch ist das

Lesen in der Vorstellung jener Zeit ein Vorrecht und eine Pflicht

geistlichen Standes und es kommt vor, dafs die Ausfolgnng eines aus

Büchern bestehenden Legates geradezu an die Bedingung geknüpft

wird, der damit Bedachte müsse Priester werden. Da nun Geistliche

und Juristen am meisten Verständnis für den Wert der Bücher hatten,

weshalb sie auch als Schätzleute bestellt wurden, und da sie auch

mehr Bücher besafsen und deshalb auf deren Verzeichnung bedacht

sein mufsten, so erklärt es sich, dafs auch in den archivalischen Auf-

zeichnungen geistliche Stiftungen
,

Kleriker und Rechtsbeflissene den

Von'ang einnehmen.

Am häufigsten begegnen wir liturgischen Büchern, die nach ur-

altem Brauch in den Testamenten als Gaben frommer Männer und

Frauen erwähnt, in Verbindung mit Ornaten und Kirchengefäfsen am
öftesten verzeichnet wurden. Es finden sich fast alle, .so zahlreichen

Arten dieser Bücher, wie man ihrer damals beim Gottesdienste be-

durfte'): Mefsbuch (Missale), Speciale, Epistolar, Evangeliar, Graduale,

Antiphonar, Sequentiarius, Cancionale, Pastorale Gregorii, Agenda, Offi-

ciarium. Ordinale, Rucionale, Plenariiim, Mettenbuch, Tagzeitbuch

(Diumale), Liber horarum, Matutinale, Preimer, Vigilie, Vesperal, Noc-

turnale, Passionale, Qnadrugesimale [öfter mit Bezeichnung des Ver-

fassers Jordani (1420), Laccarii (1420), Militii (1429), Monachi (1429)],

Collectarius, Psalter, Brevier, Lectionar, Orationale, Doctrinale, IjCgenda

fanctorum. Commune de fanctis. Commune de apostolis. Diese Bücher
trugen ihrem Zwecke entsprechend zum Teil kostbare Ausstattung und
wurden daher auch ziemlich hoch bewertet. Der niedrigste Preis für

ein Mefsbuch betrug 10//. dn. (1404, 141.3), doch konnte immerhin

eines auch für 11 oder 12 guidein verpfändet werden (1424), andere

reicher verzierte kamen auf 20 //.dn., 20, ja selbst .30 guidein (1403,

1413, 1417, 1429), ein Wohlthäter widmete im Jahre 1419 ein ganzes

I) Vgl. Brauiliacb, l’salterium, iu Dziatzku's Sammlung 1. Heft.
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Fuder Wein für ein Mefsbuch. Das Quadragesimale Jordani wurde
im Jahre 1430 mit dn.

,
ein Mettenbuch im Jahre 1429 mit 4

gnldein bewertet. Diesen liturgischen Büchern steht nach Wert und
Verbreitung am nächsten die Bibel, welche sehr oft und auch im

Privatbesitze vorkommt.
')

Geistliche und Juristen kauften die meisten ihrer Bücher nicht

zur Unterhaltung, sondern zur Belehrung und als Hülfsmittel ihrer

Studien, eie liefsen sich dabei von denselben Anschauungen leiten,

welche die Dominikaner bei der Anlage ihrer Bibliotheken aufgebracht

hatten, und nur ganz vereinzelt begegnen wir den Spuren einer über

den praktischen Zweck hinansgchenden, auch gröfsere Geldopfer nicht

scheuenden Bflcherliebhaberei. Doch macht sich in der Behandlung
der Bücher ein gewisser gelehrter Gemeinsinn geltend. Da erhält

wohl der eine zur Instandhaltung und Vermehi*nng seines Bflcher-

schatzes von seinen Verwandten Geld, andere vermachen ihre Bücher
armen Schülern oder einem Fachgenossen, einem Kolleg der hohen
Schule, oder einer Klosterbibliothek 2), nur in einzelnen Fällen sollen

die Bücher verkauft und der Erlös zur An.schaffung kirchlicher Ge-

wänder und Geräte verwendet werden. Ein gar rührendes Bildchen

gewährt uns die letzte Willensäufserung des Kaplans Jakob von

Guntramsdorf. Dem waren in den langen Winterstürmen, welche den

einsamen Ort oft von jedem Verkehr abschnitten, die Bücher zu rechten

Freunden geworden, und so sorgt er dankbaren Sinnes dafür, dafs sie

in guten Händen bleiben und noch weiterhin Nutzen stiften; von
seinen litterarischen Genossen, die er bedenkt, trug der eine in der

Weinlese die Trauben mit der Bütte ans dem Garten zur Kelter und
Jakob vergifst nicht, dem andern, seinem Gesellen, neben einem

Buche auch seine Filzschuhe zu vermachen, fürwahr ein seltsamer,

aber gewifs eifriger Lesezirkel.

Wenn auch in dieser Zeit die Bildung nicht mehr allein hinter

Klostermauem gepflegt wurde, sondern durch städtische Schulen und
Weltgeistliche viel weitere Verbreitung gewonnen hatte, so war doch

infolge der noch nicht überwundenen Beschränkung gelehrter Arbeit

auf Geistliche und Juristen der litterarische Bedarf .sehr eingeengt und
es wurden keineswegs alle Gebiete menschlichen Wissens gleichmäfsig

bebaut. Dies kommt auch in der folgenden Übersicht der in den Aus-

zügen erwähnten Buchtitel zum Ausdnick;

1) Eine kleine Bibel wurde um 5/^.dn. gekauft, im Jahre 1420 aber
auf 6fi{. dn. geschätzt.

2) Es werden folgende Bibliotlieken erwähnt, die entweder mit Büchern
bedacht wurden, oder aus denen Bücher entlehnt waren: Bibliotheken der
l’niversitätskullegien (1398, 1399, 1419), die Bibliothek des .Schottcnklosters
io Wien (1399), die Salzburger Bibliothek (1404), die Bücher.sammlung der
acht Cnrherren (Ächter) bei S. Stephan (1404, 1419, 1420, 1429), die Biblio-

theken der Stifte Heiligenkreuz (1416), Melk (1424), Klo8temeuburg_(l424),
Uerzogenburg (1429), die des Bürgerspitals in Wien (142ü), der Minoriten

(142Ö), der Karmeliter (142.5), die der Kartause zu Gamiug (1427) und die

Liberei bei St. Stephan (1429).
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I. Theologische Schriften.')

Abbas, Postilla (1432).

Actus apostolorum (1445).

Alauns (1419), Alain von Yssel.

Albertus, De tempore (1416), Albertus Magnus.
Angnstini Auctoritates (1425).

„ Tractatus (1429).

Bemhardi Sermones (1420).

„ Flores (1420).

Bonaventurae Breviloqninm (1420).

Puch über die Cantica (1422).

ChrysostomuB, über Matthäum (1420).

Clemens, Sermones (1425).

Comment über prima pars Alexandri (1424), Alexander de Haies,

Summa universae theologiae.

Contractus de sanctis (1 429, bewertet mit 1 ff. dn.).

„ de tempore (1429, bewertet mit 2 guidein).

De corpore Christi (1416, 1419), vgl. Hain, Bepert. n“ 5754—5759.
Dinkelsptthel (1429).

Rngelbertus Admontensis, Tractat (1420).

Expositio hymnomm et sequentiamm (1445).

„ mifsäe (1445).

Glossa ordinaria super Mathaeum et Marcum (1420, 1429).

Glossa sequentiamm et hymnomm (1432).

Gorra s. Nicolaus.

Guido, doctor Parifiensis, Super epistolis dominicalibiis (1429).

Haimo, der lerer, Epistel (1420).

Hcinricus de Ilassia, Sermones compilati (1429), vgl. Asehbach,

Gesell, der Wieiier Universität 1, 3(>6 Anm. 3.

llistoria de vidtatione Marie, nutata (1445).

llolkot Robertus, Super libros sapientiae (1420, bewertet mit 4ff.dn.,

1425), 1445 bezeiehnet als über Höllgott.

Holkot Robertus, Moralitates (1420).

Homilien (1417).

Honorius, Quinquagen über den Salter (1420).

Hugo, De facramento (1399, 1432).

Jacobellns, Versus super Salve Regina (1426).

Jacobiis de Voragine (1422).

y, „ „ per Quadragesimam (1422).

„ „ „ Sermones (1432, 1445).

Konrad Walthauser, PoftiUa (1422, 1429, 1432).

1) Zn vergleichen sind Fabricios, Bibliotheca mediae et infimae latini-

tatis (cd. 1754); Hain, Repertorium bibliographicum
;
Savigny, Geseh. des röm.

Rechtes; Stintzing, Gesch. der populären Litteratur des röm.- kanonischen
Rechts. Mit verbindlichstem Danke habe ich der bereitwilligen Unterstützung
zu gedenken, deren icli mich von Seite des Herrn Dr. Artlmr Goldmann zu
erfreuen hatte.
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liaudes Mariae (1428, 1429).

Lectura super epistolas, genannt Maus Pragensis (1120).

„ „ Matthaenm (1429).

Liber de nativitate Mariae (1445).

„ virtntnm (1445).

Lignitz s. Matthias.

Lncas (Patavinns), Sennones, alias Narraverunt (1429).

Matthias de Lignitz, Super epistülis dominicalibus (1429).

Militius, Predigpuch (1432).

„ De fanctis (1420, 1422).

„ De tempore (1422).

Narraverunt s. Lucas.

Nicolaus Gorranus, Super Johannem (1429).

„ „ Super Lucam (1429).

„ „ Super Matthaeum (1429).

Nicolaus de Lyra, Glossa magiftra (1419).

„ „ „ Uber actus Apoftolorum (1420).

Paulus, Epistolac (1399).

Petrus Blesensis (1403).

„ , Epistel (1420).

Poftilla aurea (1429).

„ super evangeliis (1429, 1432).

„ Monachi (1429).

Decem Praecepta (1419).

PredigtbUcher.

Robertus, De victoria verbi dei (1420, (jeknuft nm 2€(.dn^.

Seruiones in Adventu (1445).

„ de confessione (1445).

„ super epilitolis dominicalibus (1420).

„ de incarnationc (1420).

„ de leccionibus de ieiunio (1420).

„ de fanctis (1432).

„ de tempore (1420, 1429, 1432).

Simon de Grana (1429).

Soccus (1429).

„ De tempore ct de fanctis (1429).

„ De fanctis (1432).

„ De tempore (1432).

Speculnm aecclesiae (1445).

Summae (1420).

Summa confessorum abbreviata (1420).

„ contra gentiles (1399).

„ super officium mifsae (1420 gehäuft um 5 guldcln, teurer

zu verkaufen).

, theoloicae veritatis (1417, 1429).

„ virtntum et vitiorum, abbreviata (1404).

Thomas de Aquino, Prima pars (1420, gekauft um 5 //.<(«.).
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Thomas de Aquino, Seennda pars seenndae partis Snmmae theologicac

(1420, gelauft um IS guidein, 1425).

„ „ „ Lectura super Johannem (1420).

„ „ „ von Gotzleichnam (1420).

Willielmus, cancellarius Parifiensis, PofHlla (1420).

„ I) n Super epistolisdominicalibu8( 1420).

„ B » Summa de virtntibus (1420).

II. Juridische Schriften.

Antonius de Biitrio, Lectura super Decretales (1425).

Aurora (13SM)).

Calderino s. Caspar, Johannes.

Caspar de Calendrinis, Consilia (1425).

„ „ „ Lectura fuper Decretales (1425).

„ „ „ Quaeftiones (1425).

Casus breves (1425).

„ Codicis (1425).

Clementiiiae (1309, 141(5, 1424, 142.5).

Codex (1425).

Conclnsiones Rote (142.5).

Decifiones Kote (1425).

Decretales (1399, 1404, 141(5 (antiquae), 1424, 1425 (magnae,

parvae), 1429).

Decretum (1422).

„ rosarium Arcliidiaconi (1425).

Digeftum (1419, vetus für i) guidein verpfämlet)-, 1425 (vetus,

novum).

Digitus Decretalium (1360).

Esculanus (1422, 1432).

Fr.anciscus de Scaborellis, Lectura super Clementinas (1425).

, B n B B Decretales (1425).

Fridcricus de Senis, Confilia (142.5).

Innocentius (1399, 1416, Fajyst Innocenz IV., vgl. Stintzing p. 2S7).

Inftituta (1425).

Johannc.s Calendrinus, Consilia (1425).

„ „ Diftinctiones (1425).

„ , Queftiones (1425).

Johannes de Deo, Excerpta (1432).

Johannes Monaldus (1399), Summa Momddina, vgl. Stintzing p.-WJ.
Lectura fuper Decretales (1416).

Lectura Hoftiensis (142.5).

Monaldus s. Johanne.s.

Nicolaus de Gmunden (1429).

Novella super Sexto cum Mercurialibiis (1425).

Paulus Kollner (1429).

Paulus de Lisariis, Qiiestiones (1425).

Petrus Kavennensis (1420).
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Reg:nlae cancellariae (1425).

Sextns (1399, 1404, 1424, 1425).

Speculum (1425).

Additiones Speculi (1425).

Regiflrnm super Specnlnm (1425).

Summa Uoftiensis (1423).

Summa in legibus (1404).

Summa Pifani (1411, 1429).

Textns Summarum (1420, hctvertet mH 3/S.dn.).

Tractatus de acquirenda et amittenda possessione inrinm incorpo-

ralium et beneficiornm ecelesiasticorum (1425).

m. Schriften über verschiedene Gegenstände.

Neben allgemeinen Erwähnungen von Schul- und Gebet-

biichern, Excerptcn und Kollektaneen, y ocahularien, liiiehern über
die alichamei finden sich noch folgende besondere Titel:

Aegidius, De regiraine principum (1404), Aegidius Volunina de Jloma.
Albertus (Magnus), Natnralia (1420).

Arnoldus, De moralibns (1420), wohl Arnold von Rotterdam, rgl.

Eabricius-Marm,Bihliotheca mediae etinfimae lafinitatis 1, 141.

Cistolanns (1445) = Cisiojanus.

Comment über Tractatus p. h. (d. h. über des Petrus llispaniis, des

späteren Papstes Johann XXL, logische Traetaie; vgl. Aseh-
bach a. a. O. S. 00).

Das puch Ethicornm (1396), Ariftotelcs Etkicorum libri X.
Excerpta Mammotrecti (1429).

Favus mellis (1429).

Hiftoria Kunegnndis (1432).

Hiftoria scolastica (1422, 1429, 1445), Petrus Comeftor.
Ein puch da innen stet von sand Kathrein (1419).

Liber figurarum (1360).

Lncianns (v. Samofata) (1420).

Malogranatns (1422, 1429), de^s Matthäus von Künigssaal, vgl.

Heinemann, Katalog der Wolfenbüttehr Hss. 1, 1, 217 291.

Petrus de Crescenciis (1403), Opus ruraliuni commodoruni.
Kappulaverunt (1429).

Salomon (1404), Dialogus inter Salonioneni et Mareolphum, auch
in deutscher Sprache.

Tractat wider die Hussen (1420).

Tractatus de ftomacho et urinis (1404).

Auszüge aus Valerius Ma.rimus und der Chronik des Orosius

(1420).
Ich lasse nunmehr die Ürkiinden-Regesten und Auszüge aus den

AmtsbOchern in chronologischer Reihe folgen'):

1) Ich verweise bei einzelnen Stücken mit der Angabe Keg. — auf die

entsprechenden Nummern im 16, und 17. Bande des Jahrbuchs der Kuustsamm-
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1326 Jänner 6.

Gedräut, herrn Fridreich witebe des Saitchanffer, bestimmt in

ihrem Geschäftsbriefe (Testametite), dafs der Ertrag eines Wein-
gartens prüder Otten dem Caflner, meiner swester sun, mit ze (taten

chomen seinem gewande und seinen puchern ze pesserunge.

1337 an sand Alex! tag, Juni 17.

Fridreich der Gnaemhertel ftiftet als Selgerftte zwei Meffen bei

der Himmelpforte und dazu gibt er: ,ain Messepuch und ain Metten-

pneh di mir her Reicher erzeugt hat mit meinen pheningen, und ain

Passional, Bibel und ander puch ewichleichen dap.ei ze beleihen, da

inne si paid ir tagzeit sprechen schullen und studiern'.

1360 Oktober 9.

Im Gesehäfisbricfede.s Kaplans der Marienkapelle im Bathause,

Jakobs des Poll, werden angeführt ein Metten- und ein Fassions-

buch, die er zu der Kapelle stiftet, ferner vermacht er herrn Jansen,

Niclas des Pollen kaplan, ain pnech, haisset Liber fignrarum, herrn

Fridreichen, Stefans des Leitner kaplan, ain pnech, das haisset Digitus

decretalinm, zu seiner pivilde bei St. Stephan sein Mettenbueh mit

der roten haut und seine Bibel, seinetn Oheim, Herrn Jansen dem
Perger, seine Bücher, die er aufser den angeführten kinterläfst.

1367 September 27.

Jakob der Poll verzeichnet die Einkünfte, Ornate etc. der

Marienkapelle im Bathause (vgl. Bcg. 12746). Schon bei den

Ornaten werden zwei geschenkte Missale ericähnt, dann in be-

.sondercr Bubrik folgende Bücher: Octavo rccitabo libros ad capellam

praelibatam spectantes per me sepe dictum Jacobnm Pollonem com-

paratos : Primo est ibi über unns missalis integer, albo coreo suporduetns,

talenta conltans XII; Item eft alins über mifsalis integer et novns in

kalendario ceü signa anrea et in principio hanc devotam sancti patris

noflri Ambrosii oracionem, scilicet Summe sacerdos, cum ceteris conti-

nentem; item adeft alter über mifsalis integer et antiqnns rnbeo coreo

superductus; item eft ibi alins über mifsalis integer praeter officia

qnadragesimalia grosse scriptnre, albo coreo bene teetns; item eft ibi

quidam über coutinens ofiieia qnadragesimalia tantnm, circumdatus

rnfia pelle
;
item eft ibi integer über mifsalis alias praeter epistolas et

ewangeüa circumamictus nigra peUe; item eft ibi quidam über continens

dumtaxat epistolas et ewangeüa per totnm annnm; item habetur ibi

parvus iuteger über mifsalis, ruflfa pelle superductus; item eft ibi über

parvus specialis continens tantum miffas, nigro coreo saperdnetus; item

assunt optimi duo libri magni volnminis, videlicet Graduale et Anti-

phonarie; item adeft ibi über graduaüs musice notatus parvi volnminis;

item Antiphonarie aliud integrum musice notatus; item eft alias über

musice notatus, continens collectas et capitula et responsoria et anti-

lungen des ah. Kaiserhauses. Wo nicht eine bestimmte handschrifUiche

Quelle angegeben ist, sind die Auszüge den Originalurkunden des Stadt-

archivs entnommen.
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phonas ad vesperas per totnm annnm; item e(t ibi über matutinalis

com nigra peUe, hiemalem continens tantnm partem; item qnidam
Collectarins et dno Psalteria et dno Breviaria, tree Agende; item qnidam
Lectionarius parve qnantitatie pro diebns festivis; item eft ibi über
paasionalis magni volnminis; item eft ibi qnidam Lectionarins de beata

rirgine per integmm annnm nove col](a)cionis, circumdatns alba pelle.

1369 November 19.

Stephan, Herrn Jakobs des Chctner Schreiber, schafft Herrn
Jansen, des von Tyrna Kaplan, seine Bibel und Herrn Jansen
pei der Himelporten ain pncch, das die ewangelii der vier ewan-
gelisten sagt.

1395

an sambztag nach sand Thomans tag (Dezember 25).

Jacob, Hannsen von Esclarn schaffer, vermacht alle seinen schnl-

pfleher seinem vettern Jacob.

Stadtbueh 1 f.
2’.

1396

des nachften fambztags nach sand Margi'eten tag der h. jnnkfranen

(Juli 15).

Lienhart der Urbetsch, weilent statrichter, hat seiner Frau die

Bibeln geschafft.

Stadtbueb If. 12'.

1396 an sand Michels abend (September 28).

Hanns der Gradnitzer hat dem Meister Niclus das pnch Ethi-

comm geschafft.
Stadtbueh If. 14'.

1397

des nachflen eritags nach sand Gilgen tag (September 4).

Stephan von Krems hat angeordnet, dafs man seine Bibel

verkaufen und von dem Erlöse ein Mefsgewand zu den Schotten

Kulmen solle.

Stadtbueh If. 29'.

1398

Dezember 13.

Meister Cholman der Cholb, Ffarrer zu Prostorf, schafft auf den
Todfall .sein Haus in der Schulstrafse mit allem, tcas darin ist,

es sei Wein, Bücher, Bettgewand, dem Forstmeister in Österreich

Hanns von Dietreichstock, da/js er davon das letztirillig angeordnete
Collegi errichte.

1399 Oktobers.
Aus dem Testamente des Fassauer Officiales Dr. Leonardas

Schaur (vgl. Beg. 12893): Item qnatuor libros Nicolai de Lyra super

veteri et novo teftamento, excepto penthatenco, et super apoftolico lego (?)

pro collegio illnftris principis domini dneis sitnato Wienne circa mona-
Iterium fratnim Praedicatornm, ibidem perpetno permansnros; collegio

antem desinente devolvantur ad monafterium Manrbacense.

1399

des nachflen eritags vor sand Kathrein tag (November 18).

Meister Chunrat von den Schotten hat seinem Vetter Hein-
rich vermacht Sextnm und Clementinas, novellam Sexti, leetnram Cle-
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mcntinarum et quatuor libros papireos, seinem Vetter Andre all seine

pücher in artibus und Decretales, dem Schottenlonvent Monaldnm und
Innocentium, in das Colhyinm Hugonem De sacramonto

,
cpistolas

Pauli et Summam contra gentiles et Auroram.
Stjjdtbneh If. 75.

1400 des nachflen sambztags vor Unser Frauen tag zu der Liclitmefs

(Jänner 31).

Chunradus der Weispaclier, schnimeifler
, hat geschafft Ilain-

reichen, dem organiften daz Sand Stephan, ain graben seidcl und ain

portatif, item Hennslein, des Weispacher dienet, ainen prann seidl,

item Erhard, des Rokken Bchulmaifter, ainen langen plaben Seidel, ain

lautten und ain michels rates puch, item Jacobo Piflori, diacono, ain

prannen kappen, ain praiin hauben und seiner pePten pucher dreu, . . .

item gen Sand Jerunimo ain chlainein orgel
,
item ainen Antifonarium

und ain Gradual gen Sand Ulreichen, item fiift allen chlainen pucher

armen Schülern.

1400 an sand Scolaflica tag (Febmar 10).

Criftan, des von Tierna kaplan, hmterläßt unter anderer
fahrender Habe ein Mettenbuch, einen Salter und andere Bücher.

Stadtbuch If. 91.

1400 des nagflen erigtags nach sand Margreten tag (Juli 13).

Erhärt der Hofkircher hat seinem Vetter Konrad sein predig-

puch vermacht. (Vgl. Beg. 12038.)
Stadtbuch If 90.

1401 des nachPten sambztags nach sand Merten tag (Norember 12).

Paul, Kaplan auf St. Merten Altar bei St. Maria Magdalena
vor dem Schottenthor, hat zu seiner Messe geu idmet ein Mettenpuch

des zwai pari sint, ein summerteil und ein winterteil, ein Uinmal und
ein Salter, und der Kirche im Bürgerspital sein Wibel, des vir

pari sind.

Stadtbuch If 123.

1402

des naePten Pambztags nach sand Ulreichs tag (Juli 8).

Margret die Kesplin hat einem Schüler, genannt Stephan, ge-

schafft einen fuchsein pelcz und allen iren pucher. (lül. lieg. 12080.)
Stadtbuch If 133'.

1403.

Testament des Friedrich von Gars, Kanzlers des Herzogs
Alhrecht, eingetragen in das Stadtbuch nach dem 10. Oktober 1400.
Ich schaff den kirchen ze Gors und zu Egenbnrgk alle meine pucher

in geiPtleichen rechten mit iren apparaten
,

daPs man die verchaufeu

sol und das gelt den paiden kirchen ze Gors und zu Egenburg nuz-

leichen anlegen an puecher, an mePsgewant, an kelichen und was in

da allergenötigst wirdet sein; darnach schaff ich zu derselben meiner

kirchen ze Gors den neuen Antiphoner, den ich von neuen dingen han
ausgericlitet

,
fei-ner dem Pfarrer zu Medling Petnim Blezenscm,
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herm Gnndacker Petrum de Crescenciis, dem Vetter Meister Hanns
die zwei kleinen Tagzeitbücher. (Vgl. Heg. 12999.)

Stadtbuch 2 f. 38'.

1403 November 10.

.4ms dem Geschäftsbriefe der Margrete, Witwe Simons seligen

des Abels von Nosen in Siebenbürgen (vgl. Heg. 13026): Ich schaff

in Band Jeronimi kapellen zu Wienn daselbs auf Gotsleichnam altar . . .

auch das Mcsspuch, das choftet dreissig guidein.

1404 des nacliften famhftags nach sand Pauls tag zu der bccherung

(Jänner 26).

Agnes die Helmlin schafft ihre grossen dren puch zu dem haus

(8. Hieronymi) und alle andern Bücher, was der ist, der mich ange-

hörent, schaff ich meiner endlin, der Werblin, und meiner Elsen (ihrer

Dienerin), dafs sie die mit einander tailen füllen.

Stadtbuch If. 150.

1404 des nachflen montags nach sand Margreten tag (Juli 14).

Jungfrau Kafhrei, weiland des Rorcholben dieneriu, hat geschaht,

dafs man ain Messpnek soll kaufen umb 10 //.dn. oder teurer, wie man
sein mitterlcich bechamen mag, und das sol man geben zu ainer armen
kirchen. der fein notdnrft sei. (Vgl. Reg. 13055.)

Stadtbuch If. 169'.

1404 des nachften freitags nach sand Michelstag (Oktober 3).

Hanns der Stainpeck, bürger, hat geschafft seinem Vetter Jorgen
dem Brenner alle .seine pücher, Decretales, Sextum, Egidium De re-

gimine principura, Tractatum de ftomacho et nrinis, ad liberariam Salz-

pnrgensem ain Summa in legibus, ain puch haisset Summa virtutum

et vitiorum abbreviata, ain puch in mediana, den acht enrherren daz

sand Stephan ze Wienn in ir liberei ain puch haisset Salomon, dass

das ewichleich bei derselben liberei beleihen soll. (Vgl. Reg. 13063.)
Stadtbuch If. 174'.

1406 des nachrten eritags nach sand Gallen tag (Oktober 19).

Beter, Pfarrer zu Bockfliefs, vermacht seinem Vetter Thomas
Pinter zu Klofterneuburg sein Mettenbuch.

Stadtbuch 2f. 38.

1408 an sand Philipps und sand Jacobs abent der h. zwelfpoten

(April 30).

Niclas von Friesa, kaplan in s. Erasems kapellen bei S. Stephan,

hat geschafft die pücher in dem fack zu sand Erasm mefs, die dritten

pücher in der chiften bei dem fak, die sol man under die capplan

teiln als die zedel an jedem puch laut, ein Mcsspuch und einen kelch

zu s. Stephan in den sagrer. Auch seine Schwester hatte Bücher,

die zu einem Jahrtag verkauft wurden.
Stadtbueb 2 f. 67.

1410 des nachften eritags vor sand Ambrosii tag (April 1).

Vlreich der Freindorfer vermacht seine Bücher seinem Sohne

Hennslein.
Stadtbucli 2 f. 87.

XIII. 2 . 3 . 7
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1411 an montag nach sant Erharts tag (Jänner 12).

Der J'riester Jorig der Marktaler schafft herm Jacoben dem
Granen alle seine pücher, ansgenomen eines Pafsionals, aines Tagzeit-

pnchs, ainer Bibel und Snmmam Pisani, und dasselb und Summam
l’ifani fol man geben zwain frumen erbern prieftern, jeglichem priester

ain puch, aber die Bibel sol beleihen der egenanten ewigen mefs, item

das Mettenpuch foll maiftcr Andre, der maler, in feiner gewalt be-

halten. (Igl. lieg. i:t2i:t.)

Stadtbiich ‘2 f. 128.

1411 des nachften pfinztags vor Unfer Lieben Frauen tag zu der

Liechtmefs (Jänner 29).

Hainreich von Heidelberg hat geschafft .seinem Beichtvater

Eherhard dem Ferlein zwei Bücher und seinem (lesellen Achacius
die andern Bücher und edle (lläscr und was zu der alichamei ge-

hört. Die.sc Verfügung wurde vor dem Bäte von .seiner Frau
Anna bewiesen. (Vgl. Beg. 13221)

Stadtbuch 2 f. llö.

1413 Augwst 28.

Zu einer hei St. Stephan gestifteten Me.s.se werden gewidmet
zwei Mefshücher, der ains kostet 20 //. dn. und das ander 10 //. dn.

(Vgl. Beg. 13276.)

1414 des nächsten eritags nach dem Ostertag (April 10).

Im Nachlasse der Margret, des Sattlers Tochter von Frie-

sach, wird angeführt das püchel, genannt Agenda. (Vgl. Beg. 13296.)
Stadtblich 2 f. 165.

1414 Juli 21.

Zu einer hei St. Stephan gestifteten Me.sse wurde unter

anderem gewidmet ain Mefspuech in ainer grünen haut, in dem erften

hauptpuechstab ift ain sitznnder Jesus gemalet in ainem mandel und
das puech hat ratseidein snur obn mit ainer perlein chlaidung geziert.

( Vgl. Beg. 13299.)

141.5 des nachften eritags nach sand Erhardi (Jänner 15).

l'lreich Wachsgiefser schafft seinem Sohne Heinrich alle .seine

deutschen und lateinischen Bücher.
Stadtbuch 2f. 17».

1416 Oktober 31.

Frati Klara, Pertlmes, des Wagmachers, Witwe, schafft nach

St. Stephan ihr halbes Haus umb ain antifnerpuech, der Über-

schufs soll zum Kirchenbau renvendet werden. (Vgl. Beg. 13364.)

1416 dos nachften eritags vor sand Kathrein tag (November 24).

Aus dem Geschäfte des Hanns des Veliber, kaplau auf dem
Karner: her Niclas, der von sand Dorotheen ift körnen, beleibt ihm

schuldig ain phund pheninge, dammb Het im sein Tagzeitpuch, und

hem Hannsen seligen vetter hat von im inn ain puch in jure . . . und

die herren von Heiligenchreutz habent im gelihen sechs pucher, das

erft Albertum De tempore, das ander Innocentium, das dritt De corpore
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Christi, das vierd Decretales antiqnos, das fünft ain Lectur super De-

cretales und das sechst Clementinum; ferner hat er gesehaffi Ulrico

sein petpuch.

Stadtbuch 2f. 219.

1417 März J.

Zu einer hei St. Stephan (festlfteien Me.sse wird gewidmet
ain pnecli, das gcchanfl ifl iimb 20 //. dn. (Vgl. Heg. 13382.)

1417 des orichtafi;8 nach Letare in der Vaften (März 23).

Mert, Kaplan im Neunbur(?erhof, ,'<ehafft Micheln von Neiinbnrg,

einem ftndenten, dren pOcher, ain fumcrtail und ain wintertail, darinn

man tagzeit liest, und ainen Saltur.

Stadtbnch 2f 23(i'.

1417 des phinztags nach invcncionis sancte Crucis (Mai 6).

Niclas, kaplan bei Gottesleichnams altar zu St Michael, sehafft

dem Pfarrer Thomas von Kotanns ain pnch Snmmam theoloice

veritatis und Omelein, ferner seinem Bruder die anderen Bücher.
(Vgl. Beg. 1.33S7.)

Stadtbnch 2 f. 240.

1417 des phinztags vor sand Margreten tag (Juli S).

Der Priester Simon von llulerspurg empfiehlt seinem Ge-

schäftsherrn Jakob von Ofen am Liechtensteg, dafs er die püher

nach hem Wenzlawes rat ( Wenzlah von Germer, Kaplan im Bürger-
fpital) vercauf, der chennet seu meistentails.

Stadtbuch 2 f. 243.

1419 des negsten erichtag vor Martini (November 7).

Stephan der Lang schafft den echtem hei St. Stephan sein ge-

maltes evangelipuch, seinem Beichtvater Heinrich Textus qnatuor

evangeliflarnm cum glossa magistra Nicolai de Lyra; her Chunrat

(sein Kaplan) und der Andree sollen innhaben all meine pnecher;

meinem sun Benedicto, ob er ze priesfer wird oder siinst gute begir

zu lesen hat, des snllen fen denn fein, ging er aber mit dem tod ab

knabenweis, so snllen seu die pucher mit einander freuntleich tailen,

darnach und jedem fiigleich ift, ansgenomen die Wibel, schaff ich den

fürften collegiaten. (Vgl. Beg. 13460.)
.Stadtbuch 3 f. 16.

1419 des sambftaga vor sand Eisbeten tag (November IS).

Im Nachlasse des Hanns Haunstil, Kaplans Paul des

Würfel, werden angeführt: Winter- und fumertcil, ein predigpuchel

(das dünner mit der roten haut), ein pnch Alanum, Decem praecepta

und das pnch, da die magiftrales predig inne stent, ain pnch, da

innen Ilct von sand Kathrein und de corpore Chrifti, und andere püher.

(\'gl. Beg. 13471.)
Stadtbnch 3 f. 22.

1419 des famftags vor sand Eisbeten tag (November 18).

Ulreich Fleisclihacker schafft sein bestes Puder Wein zu einem

Mefshuch nach St. Wolfgang bei Salzburg.
Stadtbuch 3f. 23’.
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1419 des phinztags nach sand Lucein tag (Dezember 14).

Aus dem Testamente des Licentiatm des kanonischen Rechtes

Mathias Renelshorer

:

Hanns der Seid beleibt mir 6 guidein für ein

puch in kaiserlichen rechten, genannt Digestnm vetus. Seine Rächer,

die wohl 150 guldchi wert sind, schafft er seinem Kinde. Item

die brief der prelaten und ander lent, die man vindet, die sol man
widergeben und ain ledel mit briefen, das gehört in den Tumbrobsthof

hie zu Wienn gen sand Jorigen.

>Stadtbuch 3 f. 32’.

1420 des erichtags vor sand Pauls tag (Jänner 23).

Der Vikar bei St. Stejdian Hanns Chölbl, anders genannt von

8. Peter, schafft Martino, korschtiler, sein Mettenbüchel, summer und
winterteil, und aine Sum mit ainem w'eifsen Überzug, die andern bücher

Johanni, der ihm lang gedient hat. (Vgl. Reg. 13401.)
Stadtbuch 3 f. 4 1

.

1420 des phinztags nach sand Dorotheen tag der h. junkfraun (FebmarÜ)
irird vor dem Rate der Geschäftsbrief Christian Reuters ddo. Wien
14/0 des uegsten mitichens nach sant Kolmans tag (Oktober IS) vor-

gewiesen. Dieser schafft seine Bücher llennsl dem Reutter, seinem

noch unmündigen Knaben, ob das wer, dass derselb Hennsl Reutter

zu priester werden wolt.

.Stadtbiich 3 f. 44'.

1420 des phinztags nach sand Veitz tag (Juni 20)
wird vor dem Rate der Geschäftsbrief des verstorbenen Chonneisters

bei St. Stephan, Jacob Scherhauf, ddo. 1410 in die sancti Martini epis-

copi et confessoiTS (November 11), vorgewiesen. Der Erblasser ver-

fügt darin: Item meinen pücher sol man ettleiche verchaufen. Item

Seciindam seennde sancti Thome de Aquino, die ich chaufl hab umb
achtzehen gnldein, die sol man darnmb wider verchaufen, wie und man
denn das verchaufen mag. Item Textus summamm, die gibt man wol

umb dreu phnnt. Item Lecturam sancti Thome super Johannem. Item

Snmmam de virtntibns domini Wilhelmi Parisiensis. Item Summam
bonam super officio misse, die ich chauft umb fumf gnldein, die gibt

man wol teurer. Item quacstiones qnarti Snmmarum als man hie in

der schul hat, die ist auch wol fumf gnldein wert. Item dominum
Robertum De victoria verbi dei, das ist ein w aidenlich puch, das chauft

ich umb zw'ai phnnt, aber es ist wol teurer und ist mir gerecht einem

grossen maister der heiligen schrift. Item das Quadragesimal Jordani

das ist wol sechs phunt phening wert, ich chauft es um sibenthalb

phunt, es ist auch gerecht. Item ein gut puch auf pergamen ganz,

das ist ein auszng aus menigern puchern sand Augustins, sand Gre-

gorieu, sand Jorgen, sand Ambrosii und aus vil puchern der andern

lerer, das chauft ich umb vir phunt, zwar es ist ein gut puch, man
collegirt daraus was man wil. Item ein puch mit rotem loschers über-

zogen, in dem sind vU originalia und gemaine ding und ich hab cs

selber den maisten tail geschriben, das sol man auch verchaufen, doch
nicht ze teur, lass man ettwenn nach durch meiner sei hail willen.
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Item ein pnch mit einer swarzen hant ein dichkes, in dem sind vil der

pucher Johannis Crisostomi und schone pucher sand Augnstins, das

chanft ich umb vier guidein. Item Crisostomum über Mathenm den
evangelisten. Item primam partem sancti Thome de Aquino in perga-

meno de bona littera et correcfa, das chaiift umb fumf phunt phening.

Item ein pnch, da stend inne die vem'te ') sancti Thome von *) gocz-

leichnam. Item Nicolaum de Lira über apostoinm. Item Petrum Ra-

vennensem in sermonibus und darnach sein predig de passione, de cena

domini und ander predig ad cleriim. Item ein Iccturam über die

epistel, haisst maus^) Pragensi.s, var ist Haimo, der lerer, über die

epistel an snntag. Item den Ilolkgat super librum sapientie, den sol

man verchaufen umb vir phunt phening. Item ein postillen domini

Wilhelmi cancellarii Parisiensis über die ewangelia de.s suntags. Item

sennones de tempore und vil gueter exempel der alten veter in einem

pergamenenem puch. Item Milicium de sanctis. Item mein Wiblia die

chlain chanft ich umb fumf phunt, aber der inqnisitor herr Steffan

Ijamb, mein brueder, hiet mir gern darumb geben sechs phunt phening.

Die obgenanten pucher alle schaff ich zc verkaufen und dafs man mir

es alles anleg zu hail meiner seel, so wie es allerpest flieg mir mit

meinen lieben gescheftheren, dafs man mir ze ftiind und imerdar mefs

les, dafs ich nur ans dem laiden kome des vechfenrs. Und gib auch

vollen gewalt meinen gescheftherren , dafs sie cs umbtailen auf den

chorner hinz sand Steffan, gen sand Jeronimus, in die clofTter, in das

Spital, gen sand Michel und wie es in am peften zimpt. Und ich

habe geleget, dafs die obgenanten pucher brachten wol sibenzig phunt,

ob man sie dann aber nebender gibt, wie und man am pesten mag,

das gevellet mir wol Item Sermones de incarnatione, ingepunten

in ein gopert, schaff ich maifter Petern Pirchenwarter. Item die

epistel Petri Blesensis in einem copert, item Distinctiones über die

psalmen maifter Petren Dekchinger. Item Pastorale Gregorii, item

sermones Bernhardi schaff ich maifter Niclasen Dinkchelspüchel. Item

Quadragesimale Laccarii schaff ich hern Hunreichen, dem achter. Item

glosam ordinariam Aber Matheum et Marcnm ewangeliften in die liberei

der achter. Item zwo quinquagen Honorii über den Salter dem Caspar,

dem achter. Item ein cept<) novi testamenti herrn Fridreichen, dem achter.

Item Breviloqiiium Bonaventnrae, item Flores beati Bernhardi lierm

Hannsen Olmutzer, item Sermones de leccionibus de ieiunio et Sermones

de epistolis dominicalibus et de ewangeliis, de tempore et alia in per-

gameno libro parvo, item albreviatam (!) Summam confefforum herrn

Jacoben von Krems. Item Maratalitats Ilolkgot, item Sermones super

epistolas et ewangelia an snntag in einem klainen pergamenerm puch-

lein herrn Franzen dem achter. Item einen tractat domini Engelberti

1) So in der Handschrift; gemeint ist die Schrift des Thomas von Aquino
De coiqjore Christi.

2) über der Zeile iiachgetrageu.

:t) Statt Matthaeus? oder Emaus?
4) Statt Incipit?
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Admnntcnsis abbatis et Vocabnlarium der sich anvenget; „Hoc opiis

intendens“ in pergamen schaff ich herrn Sigmunden n. des brobst

capplan. Item Lneianum, ein Vocabnlarinm in papier und dreu phunt

phening schaff ich meinem knecht Nicolao und einen alten fnchseinn rok

hab ich im jetz geben. Item die andern puchel geb man gueten ge-

sellen. Item Wilhelmum super epistolas dominicis diebns sol man geben

herrn Petem von Horner, vadert er es, ift sein, dann nicht, so geb

man es durch got Item meine Tagzeitpüchel, das Dinrnal in

der swarczen heut und das Nocturnal sol man geben meinem peichtinger,

dem Fuchsperger Item meinem lieben vettern maifter Hannsen
Aigel, auch meinem gescheftherrn schaff ich mein seidens gulter, das

pesser seidein chnss und den schonen fnrhank den guidein und ein

puech in einen plaben copert, darinn ift aus Valerio und Cronica Orosii

ad Augnftinum und ein tractat wider die Hussen, item Naturalia Al-

berti, item ein chlains pucbl, haift Arnoldus de moralibu.s. Item

herrn Jacoben, dem f'horherrn, meinem gescheftherren und meinem
sunderm freund, schaff ich das gut Diurnal in einer grüen haut und ein

gemaits cheftel mit mefsern. Item herrn Thoman von Weitra, der da

haisset der Velber, meinem lieben sunderen freunt und gunner, auch

meinem gescheftherrn, schaff ich ein leffelfueter mit vier oder fnmf

gueter loffl und den grossen nmbhank, dann die almar zue den

pnechern Und snnder mein collectur in den schestern sol man
niemant geben, nur sie wer corrigirt von der maifterschaft, so mocht

man sie austailen. (Vgl. lirg. 13401.)
Stadtbuch 3 f. 65'.

1421 September 15.

ylWvV dem Schatzverzeichnisse der Weifsen Brüder rom Berge
Carmel, vgl. Bcg. 13558:

f. 3. Libri corales et mifsales:

Item Graduate magnum et bonum.

Item unum Antiphonarinm de tempore et de fanctis.

Item Sequencionarius.

Item Cancionale.

Item Commune fanctorum.

Item quinque libri mifsale boni et integri secundum ordinale noftrum.

Item unum magnum Mifsale prcciusum ex partc Latislai Hering.

Item unum Mifale ordinis Praedicatorum.

Item tria Special ia.

Item aliud parvum Speciale.

Item unum Diurnale.

Item unum Breviarium in duobus voluminibns.

Item aliud Breviarium novum cum notula scriptum.

Item unum Ordinale.

Item nna Legenda Sanctornm antiqua.

Item duü Psalteria choralia magna.

Item unum antiquum Psaltcrium antiiiue scripture.

Item dno Plenaria.

Item dno Vigilie nova et antiqua.
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1422 des nagsten eritags vor saut Philips und sant Jacobs tag

der zwelifpoten (April 2S)
tcird vor dem Kate das Geschäft des Priesters Niclas Knmerstorfer
heteiesen Item er hat geschafft herrn Jacoben, gesellen zu Kirch-
perg, Malegranatnm. den hat der phairer zu Pirchech, und demselben
pharrer sol man geben ein puch mit ainer lidreinn haut und ist oben
die haut gestempht. Item er hat geschafft herrn Eberharten, schnl-

mailter, Scolafticam historiam, daran hat er geben ain pfnnd phening.

Item seinem vettern, herrn Linharten, diezeit vicarii zn Meigen, ein puch,

genannt Narraverunt, nnd das puch, das er im gelihen hat, das da
haifst Summa Holtiensis. Item er hat geschafft dals man sol widergeben
seinem vettern herrn Linharten ain puch, genant Jacobum de Fragine,

das er im gelihen hat. Item herrn Merten, in der von Tirna kapellen

kaplan ze Wienn, Milicium de sanctis nnd zwai kflfs. Item dem Mi-

cheln von Neidegk ein Mettenpuch, zwai paria nnd einen plaben
mantel, item er hat geschafft dem sehaffer im pfarrhof (su Ernst-
hrunn) ein puch Aber Cantica. Item die piieher die er nicht verschafft

hat, von erlt Milicium de tempore, Jacobum de Fragine per qu.idrage-

simam, item Officiarium und Esciilanum und Iloltilam Kunradi de Walt-

hausen und sextern die nicht gepünden sein und andren kleine pilclier

und grasse, wie die genant sind und ander sein guet empfehlt er seinen

Geschäftsherm

.

Stadtbueh 3 f. 103'.

J424 des sambstags nach sand Agnesen tag (Jänner 22).

Paid, Pfarrer sh St. Bartholomäus in Ifcrnals, schafft, dafs
Wolfram ein Meßbuch, das er für ihn um aindlef oder zwelf

guidein rer.setst lutbe, auslösen solle. (Val. lleq. 13013.)
.Stadtbuch 3 f. 1 32.

1424 des eritags vor des heiliges krentz tag, als es erhocht

ist worden (September 12),

wird vor dem Pate der Geschäftsbrief des Peter Dekchinfjer, Lehrers

in yeistlichen Hechten, Dechants und Chorherrn hei St. Stephan,

voryetviesen, ddo. Wien 1424 am nagften mittichen vor sand Veits tag

des heiligen martrer (Juni 14), mit einem Zusatz an mitichen nach

sand Ulreichs tag des heiligen pcichtiger und bischof (Juli 5). Er schafft

detn Sohne seiner verstorbenen Schwester Dorothea, seinem Vetter

Hcnslein, sein Decret, Uecretal, Sext nnd Olementin und etleiche

andre ptiher, die ich in ainer zedel vermerkt hab, doch in der be-

schaidenhait, wan er solch jar gewinnet, dals er zu lernung in geist-

leichen rechten lieb hiet und darzu geschikt wurd, und dafs man im

dieselben puher nach guter versargnilfs leihen sol zu der lernung nnd

die er innehaben sol und nuzen unverkümert als lang unzt er bacca-

larins wirdet in geistleichen rechten, dann so siilln die puher ledikleich

sein aigen sein. Stnrb er aber oder ob er nicht gen schul gieng und

studieret und nicht baccalarius wurd in denselben rechten, so sol man
dasselb Decret geben in das Kloster gen Melk und das Decretal in das

kloster zu Nennbnrgk dem brobst und dem convent, und die andern

Digiiized by Google



96 Beiträge zur Geschichte des Wiener Blicherwesens (1326— 1445)

obgcschriben und vermerkten puher in der zedel eol man verkaufen

und das gelt wenden und verkem in almnsen durch gots willen.

In dem Zusätze lieifst es: Von erft alle püher, die ich ge-

zaihent hab mit meiner aufgeschrift oder mit meinen zedln, die ich

darin gelegt hab, die sol man geben und antworten den und an die

stet, den und da ich dieselben gezaihenten puher hin gemaint hab
Auch schaff ich dem abt und dem convent von Melk mein grosse

Bibel, die der abt jetz von mir hat, bei demfelben kloster zu beleihen.

(Vgl. Reg. 13624.)
Stadtbuch 3 f. 148, 149.

1425 des fambftags nach dem Auffarttag (Mai 19).

.4ms dem Testamente Stephans, des Gesellen in dem Biirger-

spital: Item die brief zu Sand Johanns kapellen hinz Sand Marchs
ligent in ainer fcatel. Er schafft in die librei sein Bibel und sein

Passional, sein Mettenpuch soll man einem Priester geben, Nicolao

dem Ladendorfer schafft er ain Comment über tractatus p. h. und ain

Comment über primam partcm Alexandri und ainen lateiner.

Stadtbuch 3 f. 166.

1425 des sambflags vor Martini des heiligen bischofs

(November 10)
wird vor dem Rate das Geschäft des 3Ieisters Hanns Sindram,
Lehrers in geistlichen Rechten und Officials des Passauer Bistums,
bewiesen. Darnach hat er geschafil alle sein pttcher und die hernach

benant sind als die zedel lautt, die er mit sein selbs hand geschriben

hat, auch zu dem pau hinz Unsrer Frann auf der Stetten und lautt

dieselb zedel als hernach geschriben ftet: Item Decretum rosarinm

Arcidiaconii, Decretales magnas. Item Decretales parvas. Item Sextnm.

Item Clementinus. Item Codicem. Item Casus codicis ligatns in

asseribus. Item Digcftum vetus. Item Digeftum novum. Item Insti-

tuta. Item Novella in papiro super primo, 2®, 3®, 5‘°, sed super qnarto

in pergameno et circa illam Lecturam Hoftiensem super 4‘°. Item

Summam Hoftiensem in pergameno. Item Specnlum. Item Addiciones

Speculi. Item Regiflrum super Speculum. Item Novellam super Sexto

cum Mercorialibos. Item Lecturam Francisci de Scaborellis super

Clementinas. Item Lecturam einsdem Francisci super 1®, 2®, 3®, 4“, 5®

Decretalium, quelibet pars in coopertorio. Item Lecturam Anthonii de
Buttrio super 4‘® in coopertorio. Item Lecturam Casparis de Calendrinis

super 4^® usque ad rubricam. Item Qneftiones einsdem. Item QneSiones
Pauli de Lisariis. Item Queftiones Johannis Calendrini. Item Confilia

Friderici de Senis. Item Consilia Johannis Calendrini et Casparis de

Calendrinis in uno coopertorio. Item alia Consilia eomndem in alio

coopertorio. Item Distincciones Johannis Calendrini. Item Decifiones

rote. Item Casus breves quarnndam extrafagancium. Item Tractatus

de acqnlrenda et amittenda possessione inrium incorporalium et bene-

ficiorum ecclcsiasticorum et in fine tria Consilia doctorum in uno
coopertorio. Item antique Conclusiones rote et Kegnle cancellarie in
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alio coopertorio Item er hat geschafR gen Sant Ulreich fein

nens Mefspnch zn der kapelln dafelbs mitfambt dem mefsgewant und
omat mit aller Zngehornng nnd auch den kelich. Item er hat ge-

meldet wie im die Minores hie ze Wienn ain grofs rots pnch gelihen

haben, das sol man in wider geben und habcnt darum von im seinen

brief. Item er hat geschafft Auctoritates beati Auguftini in pergameno
fecnndum alfabetum zn der liberei den echtherren ad saiictum Stephanum.

Item er hat gemeldet, dafs im die Carmeliten hie ze Wienn gelihen

habent ain pnch genannt Secundam fecunde sancti Thome, das sol man
in widergeben Item er hat ge.schafft seinem notari Wolfgangen
Specnlnm judiciale. (Vgl. Heg. 13677.)

Stadtbuch 3f. 190'.

1426

Segtemher 5.

Im Scliatzverzeichnisse der Tirnakapellc bei St. Stephan (vgl.

Heg. 13723) tcerden angeführt:
Item ain Mettenpnech in zwain panten.

Item ain Gradnal.

Item zwen Antiphner in pergamen.

Item ainer in papier, auch ein Antiphner.

Item ain swarz püchel in pergamen, vers im Salve und Pafsiones.

Item ain Vesperal in pergameno.

Item ain Cancional in pergameno.

Item lacobellns, versus super Salve Regina, in pergameno.

Item Breviarin.s in pergameno.

1426 des phinztags nach Sand Barbaren lag (Dezember 5).

In dem Geschäfte Erhärt des Sorger icird bemerJet: als man
dann all sein gelter vindet in seinem grossen gewelbpnch mit ainer

grofsen roten haut. (Vgl. Heg. 13733.)
Stadtbuch 3 f. 227'.

1427

des phinztags vor sand Ulrichs tag (Juli 3).

Eriedreich der Eäbenberger schafft alle seine Bücher gen

Oemnik (Gaming) in das kloster.

Stadtbnch 3 f. 250'.

1427 des eritags nach Allerheiligen tag (November 4).

Ott der Weifs schafft seinem Vetter Meister Faul 50 dn., die

seine Geschäftherren innehaben und ihm jerleichen zn hilf und für-

drnng umb ptther und ander zimleich expens davon geben füllen, als

lang die wem. (Vgl. lieg. 13793.)
Stadtbuch 3f. 25S'.

1428

des phinztags nach sand Matthias tag (Februar 26).

Wolfhart von Kumerstorf, Kaplan bei St, Nickis vor dem
Stubenthor, schafft seinem Sohne oder dem Sohne seines Oheims
Valtein, den er gen schul 16t, alle .seine pücher, ansgenomen ain puch,

genant Landes Marie. (Vgl. Beg. 13811.)
Stadtbueb 3 f. 2ti9.
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1428 des eritags vor dem Anffart tag (Mai 11).

Dorothe, Olten des Weiffen Witue
, schafft, dafs herr Hanns

von Pnsenl (ein Friestcr) alle ire ptlcher geben soll in die klöfter, als

cs denn auf den püchern gcsebriben stet und im das empholhen ift.

Stadtbuch 3 f. 2SI als Zusatz zu Keg. 13828 vom tl. Mai.

1428 des eritags vor Gotslcichnams tag (Juni 1).

Der Priester Hanns der Zi.sierstorfer schafft seitie Bücher
seinem Sohne Sigmund.

Stadtbuch 3 f. 282'.

1428 des mantags vor sand Michels tag (September 27).

Michael, Kaplan bei St. Kiclas cor dem Stubenthor, schafft

ain Tagzeitpuch das von recht zugehört feiner pharrkirchen zu Frein-

dorf, dafs es hin wider kom.
Stadtbuch 3 f. 293.

1428 des fambftags nach sand Merten tag (Koremher 13).

Herr Hanns Klaus schafft auf sand Stephans Freithof in der

burger schul 9 f/. dn., item die pücher schafü: er Niclasen, dem apateker,

item herr Gabriel von Stiiphenreich peleibt im schuldig 16 guidein

umb pücher.

Stadtbnch 3 f. 29h.

1429 des eritags nach sand Krharts tag (Jänner 11).

l'or dem Pate wird bewiesen das Geschäft Jacobs, des Kaplans

zu Gundramstorf. Er schafft seine fahrende Habe .seiner Mutter
und nach deren Tod zur Kirche gen Pratis, item das Mettenpnch

umb 4 guld. man sol cs aber geben nmb fünf, item Contractos de

tempore 2 guld.
,

item Contractos de sanctis 1 Ä dn.
,

item das

puch mit ainer clansur wie mans geit . . . item das Doctrinal dem
Martine, jetz der Ausgeberin, item das Sclterl in papiro mit dem
Commun de sanctis und das Mettenpnch, das nicht in ist pnnten,

das sei man geben dem der da gern klimbt gen Gunderstorf zu

dem maister in die schul und hat den herren ains die putten in

dem lesen getragen, item die andern schulpuchcr sullen mcins bruder

sun, ob er gen schul wnrd gen, wolt er aber nicht, so sol man die

pücher ainem frumen schulmaistcr geben, wa das sei, dass er si armen

schulem geb durch gots willen, er wolt dann selb ettleiche behalden,

so geb ain gelt dafür und gebs auch durch gots willen, item den

Vocabuler und die andern vier sextern sol man rubriziem und inpinten

von meinem gut und sol das lassen zu Gundersdorf, das .sol man leihen

welhem herren sein not sei, item das 1er papir dem nachmaifler im

Spital, item zwai schersach und ainen riem, das pest mit dem riem

sol meinem herrn, das ander meinem bruder sein, item das pühel

mit der swarzen alten haut, das ich kauft hab von herrn Niclasen

diezeit zu Gumpoltskirchen, und i.st De tempore und auch die vilzschuch

sol man geben herrn Absolon, Gesellen zu Gunderstorf.

Stadtbuch 3f. 306'.
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1429 des critags nach sand Anthonicn tag (Jänner JS).

Vor dem Rate wird bewiesen das Geschäft des Jörg Irrenfrid,

weiland Herrn Ruprechts, echter zu 8. Stephan, bruder: item alle pücher

so im sein bruder geschafft hat, der hat er geschafft herrn Stephan

vicari sechs, ain Bibel, Scolastica historia, Summa Pifana, ein Metten-

puch, Glosa ordinaria, Simonem de Grana, item herrn Mertten, gracianer,

vier pücher sennones Clementis, Gorra super Johannem, sermones

Tinkelsptthel und all sextem die fnnden sind worden für ain pueb,

item herrn Uannsen, echter, dreu pücher, das erst Nicolaus de Gmunden,
zwai pücher Holgot super libros sapientie, item Erhärten dem Schatauer

dreu püher, das erft Gorra super Matheum, Gorra super Lucam, item

ain Qnadrigesimal, item in die librei zu sand Stephan zwai pücher

Sokeh, item Vettlein, der Schatauerin knecht, zwei pücher, ains Sokeh,

das ander in Italia, item den leviten zu sand Stephan dreu pücher,

Textns ewangeliorum, ain halbs Passional, Sermones de tempore, item

ain puch in geistleichen rechten des Gwerleich notarii

Stadtbuch 3 f. 308.

1429 des phinztags vor Judica in der Vasten (März IO).

Der Priester Peter von Judenhurtj schafft sein Tagzeitpuch

mit dem Salter zu s. Jeronimus, dem kapinn dasclbs sein predigpuch.
Stadtbuch 3 f. 313.

1429 des eritags vor Tiburcii und Valeriani (April 12)
wird vor dem Rate der Geschäftsbrief des Jor</ Slaher, Chor-
meisters bei St. Stephan, roryewicsen, ddo. 1429 Wien, an moutag

vor Unser Frann tag zu der Lichtmess (Jänner Hl) Auch schalT

ich ain alts Messpuch, das ich Jetz in meiner gwalt hab, zu Hannsen
des Muflrer mefs und darzu mein Mettenpneh, dafs darinn ain jeder

kaplan nach mir tagzeit les, hiet aber ain kaplan ain aigen Tagzeit-

puch, so sol man das benant mein puch an ain keten in den sagrer

legen, dafs arm brielter darinn tagzeit lefen, als lang dafs ain kaplan

körn, der selb ain aign Tagzeitpuch nicht hab, dem sol man es dann

wider ab der keten losen und also sol es hinfur gehalden werden.

Ich sebaflf auch ain neus mefspuch zu der vorgenannten Annen der

Mecznerin mefs, das 20 gülden wert sei.

In einem Zusätze, ddo. 1429 an mitichen nach Judica in der

vasten (MärzV), rerfiigt Jorg Slaher unter anderm: Von erft

so schaff' ich die püher Vetus et novum teftamenta in duobus volumi-

nibus herrn Stephan von Asparn, genannt der Vidier, dem vicarii.

Item Holdgot fuper libro fapientie schaff ich herrn Erhärten, dem echter.

Item Paulus Kollner, et Poftilla super ewangeliis de sanctis in uno

volumine fchaff ich herrn Thoman, dem pharrer zu Lewnting. Item

fermones Luce alias Narravernnt schaff ich herrn Niclasen, dem grossen

echter. Item über qni dicitur Malogranatum schaff ich den korherrn

zu Herzogenburg in ir librei, ob sie des vor darinn nicht bieten, hieten

si es aber vor, so sol man es geben in der echter librei. Item Soccus

de tempore et de sanctis in tribus voluminibus, die dreu puher schaff
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ich herrn Petem, dem echter. Item Poftilla anrea [cum] qnodam trac-

tatn*) super Cantica in uno volumine schaff ich Niclasen, des Pirich-

veider schulmaister. Item Pafsionale, das puch schaff ich herrn Sig-

munden, korherr und guster zu Sand Stephan. Item dno Rapplavemnt,

die zwai piiher, schaff ich auch herrn Stephan, vicarii. Item Paulus

Koliner de fanctis et quucdam Poffilia super epistolis de sanctis in

uno volumine, das puch schaff ich herrn Thoman, pharrer zu Lewnting.

Auch schaff ich zu des Muflrer mefs ein Mefspuch und ain Tagzeit-

pnch in der weis als hernach geschriben stent. Auch so hab ich in

meiner gewalt die hernach benannten püher; Item Gorra super Jo-

hannem cum aliis ccrtis libeliis in uno volumine; item Lignicz super

epistolis dominicalibus per annnm; item quidam alias libellus super

epistolis dominicalibus per annnm; item quadragesimale Milicii; item

quadragesimale monachi per tres sermones; item Summa theoloice ve-

ritatis; item Excerpta mammatrecti; item Decretales; item quedam Lec-

tura super Matheum et Marcnm; item Laudes Marie virginis; item

quidam tractatus sancti Auguftini in magno volumine; item quatuor

libelli in quibus continentnr diverse materie et diversi tractatus; item

quidam über in quo continentnr certi sermones compilati per magi-

rirum Hainricum de Ilassia et alios doctores et Contractus de sanctis

in uno volnmine; item quedam Poftilla monachi de tempore et de
sanctis pars hiemalis; item Gwido, doctor Parisiensis, super epistolis

dominicalibus per circulum anni. Die jetzgenannten pneher die unver-

schafft beleibent, schaff ich, dafs die mein gescheftherren snllen ver-

kaufen und mit dem erftatten das ander mein gescheft, ob ichts daran
abgieng. Item meine scolafticalia schaff ich dafs Nicolans, etwenn mein
diener, jetznnd des Caspar Pirchvelder schul mailiter, dafs er im daraus

erwel dren oder viere, die im am ntteziften sein, darnach sol haben

die wal des herrn Stephans, vicarii, diener Fridericus, dem sol man
auch geben zwai oder dreii, die übrigen sol man geben armen schulem,

die da geen schul geent und lernen. (Val. lieg. I3S77.)
Stadtbueb 3 f. 316.

1429 des eritags vor des h. Kreutzs tag exaltacionis (Scptewhcr 13).

Wolfgang Lamhachcr schafft sein Tagzcithuch ainem armen
briefter su geben. (Vgl. Heg. 13000.)

Stadtbuch 3f. 331''.

1429 des eritags sand Matheus abend des h. zweifboten und
ewangeliften (Septemher 30).

Der Priester Erhard der Paungartner schafft herrn Niclas

dem Metzleinstorfer das gross rot puch, genannt Favus mellis, item

herrn Kristan dem Withaker das puch genant Conti'actus de sanctis, item

herrn Niclasen, vicarii zu Sand Stephan, ain rots puch, genant Knn-
radns Walthauser, und ain anders in pergameno, item seinem gesellen,

dem Walthasarn, sein weiss puch De sanctis und De tempore und ain

1) aurea quudam tractatus A.
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klains gnlns pnch, item fein Mettenpucfa, Salter nnd Dinrnal schafil er

Philippo, dem gchnlmeifter, die andern bllchcr Bchaifl er Niclas dem
Metzleinstorfer.

Stadtbnch 3f. 333.

1431 November 27.

Im Schatzverzeichnisse der Marienkapclle im Rathause (vgl.

lieg. I,W,’}2) werden eneühnt: Von erflen dreu mefspfleber nnd zwai

Gradaale. Item zwen Psalter. Item ain Collettner. Item ain ver-

praonts Cancional. Item ain Briviarium in pergamen. Item ain pnch
mit Omelicn. Item ain pnch mit epifteln nnd cwangclien. Item die

Pafsion genotiert. Item ain pnch mit gesank nnd collctten. Item die

Ageud. Item ain alts Cancional in papier. Item ain schöner canon,

der Icit bei den andern pnehern in der kiften.

1432.

Unter den Kleinoden der Kirche des lliirgcrspiials (vgl.

Reg. 1,3957) werden angeführt:
Vermerkt die mespneher nnd sankpfleher:

Item ain nenr Antifther.

Item sechs*) ganze Mespneher in pergamen.
Item dren Special in pergamen.

Item zwen Epiftler nnd Ewangelier **) in pergamen.
Item zwen Collectner in pergamen.
Item zwai grosse Matntinal.

Item zwai klaine Matntinal.

Item ain gross*) Tagzeitpnch in pergamen.
Item zwen Antiphoner in pergamen.
Item vier Salter nnd zwen Preimer in pergamen.
Item dren Gradnal in pergamen.
Item zwai predigpficher

,
ains genant Milicius in papiro, 2. in

pergameno.

Item ViertaiH) der Wibel in papir, ain klaine IVibel in pergamen.
Item zwen geweicht viaticos.

Item ain nens Passional nnd zwai alte in, pergamen.
Item Soccns De sanctis in papir nnd ain klains pnch in pergamen.
Item ain sankpnch cnm historia Knnignndis.

Item zwen alt Antiphoner, ain alts Gradnal, zwo alt Agend
Hie sind vermerkt etleiche pücher, die von dem Scheibelwiser,

ainem spitalmaifter
,
ingeantwnrt fint worden und ligent anch in der

kirchen;

Item Poftilla Chnnradi Walthanser, Sothens de tempore cnm aliis

sermonibns.

Item ain Wibel in pergamen.

1) Durchgestrichen, übergeschriehen V’II, so 14.38.

2) ewangeliger 1438.

3) Durchgestrichen, übergeschrieben ganz, so 1438.

4) ain viertail 14S8.
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Item ain Vocabularins cum sermonibus de fanctis.

Item ain PaiTional pro parte.

Item duplex Pollilla super ewangelia dominicalia.

Item ain klains puchl in pergamen, Sermones de sanctis.

Item ain Kacional in papier.

Item Escolanns>) in papir.

Item ain Quadragesimal et alia ibi contenta.

Item Pollilla Abatis in papir.

Item Sermones in papir qui iucipiunt; Ore eil iam nos de somno
siirgere, in coopertorio.

Item Sermones excerpti de Jacobo de Voragine cum ceteris sermonibns.

Item ain Salter, ain Diurnal, in pergamen.

Item ain Quadragesimal, Sermones de tempore, in coopertorio.

Item Commune de apostolis et aliis de sanctis.

Item Glosa^) sequentiarum *) et impnornm.

Item antiqus Liber orarum in parte in pergameno sine coopertorio.

Item parvus libellus Sermones in pergameno.

Das folgende von verschiedenen Schreibern nachgeiragen:*)
Item excerpta sermones Johannis de Deo et fermones de sanctis.

Item Glösa nna super ympnos et super sequentias (durchgestrichen).

Item Hugo de facramentis secunda pars^) qnam dominus Udalricns,

aliquando plebanus ad sanctum Nicolaum, legavit ad ecclesiam

ümninm Sanctorum in Ilospitali.

llandhucli des Bilrgerspitalamtes f. 32' (alt f. 121'), wiederholt f. Ifi

zum .1. 1438.

1445.

Im inrentare der Kirche des liürgcrspitals (vgl. lieg. I52I4)
werden nach den Kirchenfahnen angeführt:

Vermerkt die mespneher nnd die fankpuecher und die predig-

piicher:

Item von erden 8 ganze Mespucher, 3 special nnd nenn Antiphoner

und fünf alt Antiphoner in pergameno und zwai nene Gradual

und zwai alten in pergameno und zwai grosseu Matutinal in

pergameno und zwai chlaineu Matutinal in pergameno nnd zwai

Vesperal in pergameno nnd fünf Peselter, ain neun und ain alten,

in pergameno und zwo Agend in pergameno und zwen Brieiler

in pergameno, zwen Epistier nnd ain Ewangeliger in pergameno
und zwen Collectner in pergameno cum Cantica et Sequenciis.

Item ain historii de sancta Kunigundis und ain Oracional in papiru

nnd ain Diurnal in pergameno.

Item quatuor partes Biblie in papiro.

1) Uscolanus 1438.

2) Ursprünglich Grossa.

3) sapienciarnm 1438.

4) Im 1438 bereits aufyennmme.n.

5) pars etc. 1438.
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Item nnd ain chlains Bibel in pergameno und aber ain chlaineu

Bibel in pergameno.

Item und Speculnm ecclesie in pergameno.

Item Eiposicio yrapnorum et sequenciarnm in papiro.

Item Expositio mifse in papiro und ain gros Pafsional, auch in per-

gameno nnd ain chlains Pafsional, auch in pergameno, das ift

neu. Item ain Passional pro parte in papiro.

Item Soccns de tempore et poRilla Kunradi Walthanser, in papiro.

Item Hugo de sacramentis secunda pars.

Item mangnus quatemns in pergameno cum collectis et capitnlis per

circnlnm anni.

Item Ciflolanns in papiro.

Item Liberum orarum in pergameno.

Item antiqnnm Liberum orarnm sine coopertorio de Nativitate Marie.

Item Milicinm in papiro.

Item parvns über sermones de Jacobo Foragine in papiro.

Item poflilla Abbatis in papiro.

Item ain Rational in papiro.

Item ain Quadragesimale in papiro.

Item Vocabularius et Sermones de fanctis in papiro.

Item parvus libellns qui continet in see Sermones de sanctis et sic

incipitur: In sole posnit.

Item Sermones super quasdam cpistolas et ewangelia in papiro cum
coopertorio.

Item Quadragesimale et sermones de fanctis, in papiro cum coopertorio.

Item parvus libellus qui continet in see Sermones de tempore et in-

cipinnt se sic: Venite post me, in pergameno.

Item poftilla Walthanser per menses, in papiro.

Item excerptas Johannes de deo et Sermones de sanctis angelici,

in papiro.

Item parvus über in papiro in coopertorio, qui continet in see Com-
mune de apostolis et de aliis sanctis.

Item Sermones in adventu in pergameno qui incipinnt se sic: Emitte

angnnm, et eft parvus über in coopertorio.

Item Sermones de confessiöne in parvo libro in pergameno qui in-

cipinnt se sic: Eflote pmdentes, und ain plasscr alterftain nnd

zwen geweicht viaticos ingevaft.

Item Historia notata de visitatione Marie.

Item ain puech, genannt Scolaftica hiftoria, nnd Actus apostolorum

in papiro.

Item Liber virtutum in papiro.

Item über Höllgott in papiro.

Item Vocabularius in pergameno.
Handbuch des ßUrgerspitalauitcs f. .*>3 (alt f. 112).

Wien. Karl ülilirz.
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Zur Geschichte des Bficherraubes der Schweden
in WOrzburg.')

Als Begründer der Bibliothek der Würzburger Hochschule wird

der Fürstbischof Johann Gottfried von Aschhansen genannt, der seit

1609 Fürstbischof von Bamberg, von 1617— 1622 zugleich auch den

Krnmmstab von Würzbnrg führte.*) So seltsam auch die Thatsache

erscheinen mag, dafs der Nenbegründer der Universität, Fürstbischof

Julius, dieselbe ohne geistige Rüstkammer gelassen hat, so gcwifs er-

scheint es, dafs erst Johann Gottfried mit grofsem Kostenaufwande eine

Büchersammlung zum Zwecke der Benutzung durch die „Akademiker“
erwarb und in einem Gemache der Universität aufstellen liefs.*)

Dagegen hatte der Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn

nicht nur die Bibliotheken stndiosorum paupernm (gymnasü), hospitalis

Jnlianci, seminarii Kiliani und societatis Jesu mit ganzer Sorgfalt ge-

pflegt, sondern auch in seinem Schlosse auf dem Marienberg bei Würz-
burg einen kostbaren Büchervorrat angesammelt.

P. Louys Jacob konnte deshalb in seinem Traicfe des plus belles

Bibliotheques, publiques et particuliers, qui ont este, et qui sont ä present

dans le monde. MDCXLIV. S. 202— 203 mit Recht schreiben: Wirtz-

bonrg ou Herbipolis est la ville principale de la Franconie, et le

siege Episcopal de la Province. Entre les Evesques catholiques qui y
ont siegez, Jules est tres recommandablc pour avoir drefse trois Biblio-

theques'') an tesmoignage d'Antoine Sander en sa Dissertation Parene-

tiqne pour l’establifsement de la Bibliotheque de Gand. „Magnus ille

Julius (dit - il) llerbipolensium Praesul
,

copia et delectn tres insignes

Bibliothecas sibi siiisque adornavit,“ II est aussi ä remarquer que ce

Prelat acheta plusieurs Maniiscrits en langnes Orientales, qui sont en

grande consideration.

Die Gründung der Bibliothek auf dem Marienberge fällt in das

Jahr 1580. Fürstbischof Julius liefs auf jedes der dieser Sammlung
zugewiesenen Bücher sein Wappen und seinen Namen drucken und
gab den „köstlichen Werken“, die er sammelte, damit auch änfserlich

ein würdiges Gewand. Einen schweren Verlust erlitt die Schlofsbiblio-

thek im Jahre 1600, als ein Brand den gröfseren Teil der Schlofs-

gebäude zerstörte; weit schlimmer aber erging es ihr 1631, als die

1) Nachdem in den Nm. 231 und 234 des Jahrganges 1895 der „Neuen
Würzburger Zeitung“ die alte Kontroverse zwischen dem Reichsarchivrat Dr.

Wittmann und dem Oberbibliothekar Dr. Kerler inbetreff der Würzburger
Bücher in Ujisala wieder aufgclcbt ist, hat Herr Dr. I.eitschuh als ehemaliger
Beamter der Würzburger Universitäts-Bibliothek es auf sich genommen, diese

Frage einer erneuten Prüfung zu nnterzieheu. Die Red.

2) F. X. V. Wegele, Geschichte der Universität Wirzburg S. 316.

3) Oberbibliothekar Dr. Kerler schrieb gclegeiitlieh: „Dafs Fürstbischof

Julius die von ihm gegründete Hochschule auch mit einer eigenen Bilcher-

sammlung ansgestattet habe, ist eine häutig wiederholte Behauptung, der leider

das Wichtigste, die Bestätigung durch vollgültige Zeugnisse, fehlt.“

4) Damit ist ohne Zweiftd gemeint: Bibliotheca .Seminarii Kiliani (Kleri-

kalseminar), studiosorum paupernm und seine Hofbibliothek.
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Sehveden den Marienberg stürmten und Gemälde und Bücher als

Kriegsbeute behandelten.

Die in Würzburg geraubte Bibliothek schenkte Gustav Adolf der

Universität Upsala mit folgendem Schenkungsbriefe: „Wir Gustav Adolph
von Gottes Gnaden der Schweden, Gothen und Wenden König, etc.

tllun hiemit kund, dafs wir aus sonderlicher gnädigster Neigung unserer

Akademie zu Upsala die allhier auf dem Schlosse vorhandene Biblio-

thek mit aller Zubehör, wie Das Namen haben mag, gnädigst ge-

schenket und zu deren Behuf unserem Hofprediger Magister Johan,

solche zu registriren und darauf obacht zu haben, gnädigst anbefohlen.

Gebieten derentwegen hiemit unserm oberregten Schlosses Statthalter,

dafs er aufser gedachten Magistro nicht das geringste daran abfolgen

oder ausschleppen lassen soll. Da auch eines oder ander dazu ge-

höriges davon entwandt
,

soviel man davon Nachricht haben oder

einziehen kau, diejenigen, so sich solches unterstanden, alsbald bey

unserer höhesten Ungnade dahin wieder verschaffen. Darin geschieht

unser ernstlicher wille und mcinung. Gegeben zu Würzburg den

6. November 1631.

Gustav Adolphus“.')

Dürfte schon aus diesem Sehenkungsbriefe klar hervorgehen, dafs

lediglich die Würzburger Schlofsbibliothek, nicht aber die Universitäts-

bibliothek nach Upsala gekommen ist, so wird diese Annahme noch

weiter bestätigt durch Johann Baaz, und zwar kaum 10 Jahre später,

als der Raub geschah, nämlich in seinem W'erke: „Inventarinm Sueo-

Gothorum Continens integram Historiam Eccles. Snec. libris VIII de-

scriptam, incipiendo a vetnstate et religione hujus gentis in Scandia

primo residentis . . . usque ad praesentem annnm Christi M. DC. XLII.

opuB elaboratum Mandato et Spec. Privileg! o S. R. M. SVEC. Studio

Joannis Baaz I Senioris Anno M DC XLII. Lincopiae Excudebat Christoph.

Gflntherns.“ Baaz spricht 8. 684 von der Restauration der Universität

Upsala durch Gustav Adolf und macht dabei folgende Mitteilung:

,lIoc perfecit piiis nominatus Rex, tum convocando partim ex Suecia,

partim ex Germania qnosdam doctores
, omniumque facultatum con-

stituendo Profefsores, . . . tum comportando instructiisimam Bibliothecam,

usni Academico destinatam. Primo dedit Rex Patriae Academiae omnem
avitam suam Bibliothecam, a piis doctisque Regibus Suec. suis ante-

cefsoribns proximo secnlo collectam, ex haereditate sibi relictam, jamqiie

numero non exiguo auctam
,
quam totam in Archivum Acad. trans-

portari curavit. Postea auxit Rex hoc honorarium ex praeda hostinm

1) Aus; Anonymi (Andrcae Norelii) in Bibliotliecae Upsalicusis Histo-

riam, regiae Academiae Upsal. impensis MDCCXLV editam Stricturae. Up.sal.

Pg. (i— 7. — Nach Mitteilungen A. Riilands in Pctzboldts .Adret'sbuch der

Bibliotheken Deutschlands“ 1S75 S. 451 sind IB.'l.i, nach dem Abzüge, der
Schweden aus Franken und bei der Rückkehr des Fürstbischofs Franz von
Hatzfeld in seine Hauptstadt, 6000 Bände, die dem Feinde von den kaiser-

lichen Truppen wieder abgenommen worden waren, wieder znrückgekommen.
Diese Bücher wurden den Jesuiten übergeben, woraus auch ein Schlufs auf

die Provenienz derselben gezogen werden kann.

XIll. 2. 3- 8
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abrepta, partim ex Bonifsia partim ex Franconia in Patriam aliata.

In Bornfsia et Ecclesia Varmiensi fnit numerosissima Bibliotheca, anti-

qnis Scriptoribns exornatissima; hanc integram Kegi Suec. loco praedae

rclictam, transmisit Rex Academiae Ubsaliensi. ... ln Franconia ex
Arce Ilerbipolensi fuit Bibliotheca Episcopi et Dneis ibidem neqne

nnmero librornm, neque aestimatione pretii priori inferior. Hane rex

sibi reservavit capta arce, licet reliqnam praedam splendida Gaza
moltisque honis refertissimam militibus distribuisset in praestitae forti-

tndinis, in arce cxpugnanda declaratae, compensationem. Totam hanc
Bibliothecam Rex noster Ubsaliam ablegavit, nbi hodie
invenitnr ea Bibliotheca tripliciter aucta, qnalem Academia
vix alia monstrare poterit. Ilaec mnniiicentia pii regi.« . . niillo unqnam
tempore memoria hominum excidat.“

Geht nun aus diesen .Mitteilungen, deren Glaubhaftigkeit schwer-

lich angegriffen werden kann, einerseits zur Evidenz hervor, dafs ledig-

lich die Würzburger Schlofsbibliothek nach Upsala verl)racht wurde,

so erscheint andererseits Gustav Adolf als der thatsächliche Begründer
der Bibliothek zu Upsala: er schenkte nicht nur seine eigene Bücher-

sammlung dahin, sondern verfügte auch, dafs ein grofser Teil der

Bttcherschätze ans den aufgehobenen schwedischen Klöstern nach Upsala

verbracht wurde. ')

Was nun die Würzburger Bücher anlangt, so geschahen bereits

1823— 47 erfolglose Schritte, um dieselben wiederzugewinnen. Es ist

das Verdienst P. Witfmanns*) unter den Bestünden der Carolina redi-

viva zu Upsala 508 Nummern ehemaliger Würzburger Bände vorge-

funden und dieselben genau verzeichnet zu haben. Es handelt sich

dabei vorzüglich um theologische und juristische, dann auch um histo-

rische, medizinische und andere Abhandlungen, überwiegend aus der

zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts.

Wittmann sagt nun in seiner Einleitung: ,,Noch bemerke ich,

dafs auch nach Strengnäs Würzburger Bücher gekommen sind“ und
giebt dann am Schlüsse seines .\ufsafzcs ein Verzeichnis von sechs

Werken, die aus der „Bibliotheca acad. Herbipolensis“ stammen sollen.

t'ber diese schwedische Dombihliothek nun, die 1864 durch eine

Feuersbrunst zum Teil vernichtet wurde, unterrichtet uns vortretflich

Heinrich Aminson in seinem 1863 erschienenen Werke: „Bibliotheca

Templi Cathedralis Strengnensis quae maximam partem ex Germania
capta est circa finem belli triginta annorum“. Wir erfahren aus diesem

Werke, dafs die Bereicherung der Dombibliothek durch einen Teil der

schwedischen Kriegsbeute 1643 stattfand, in welchem Jahre Dr. Johannes

Matthiae, der ehemalige Lehrer der Königin Christina, Bischof ward.

Auf seine Bitten hin Uberliefs diese eine Anzahl der geraubten Werke
der Dombibliothek, und Matthiae schenkte ihr dazu 200 Bücher aus

1) Dudik, Forschungen in Schweden für Mährens Geschichte S. 314.

2) Würzburger Bücher in der k. schwedischen Universitätsbibliothek

zu Upsala (Archiv d. histor. Vereins von Unterfranken u. Aschaffenburg.
34. Bd. 1891. S. 111 ff.)
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seiner eigenen Sammlung, die ihm, wie es scheint, die Königin als

Geschenk überwiesen hatte. Aminson giebt uns auch über die Ver-

teilung der Beute die Nachricht: Praeda illa, ex Germania capta, quum
Stockholmiam anno 1649 venisset, in sex partes divisa esse videtur, ex

qnibus una in bibl. regia remansit, altera bibliotheca templi principalis

Stockholmensis (anno 1543 cum regia conjuncta), tertia vero Aboam,
quarta Arosiam, quinta Strengncsiam et sexta Upsaliam missa est“.

1864 liefs Aminson noch ein Supplement erscheinen unter dem Titel:

„Bibliotheca Templi Catliedralis Strengnensis. Supplementum continens

Codices mann scriptos et libros, qnos Johannes Matthiae episcop.

Strengn. Templo Dono dedit.“ Von besonderer Wichtigkeit ist nun

für uns die Bibliotheca Johannis Matthiae, die offenbar ans schwedischer

Beute zusammengesetzt ist. Hier finden sich auch bei verschiedenen

Büchern die Vermerke: „In fronte scriptum est: Julius Episcop. Wirceb.

Franciae Dux“, ferner: „ln margine exteriore impressnm est: Julius

Dei Gra Eps Wirceb.“ und endlich: „In fronte manu scriptum est:

Bibliothecae Academicae Ilerbipolensis.“

Dieser letztere Eintrag könnte wohl zu der Annahme verführen,

es stammten einzelne der Bücher aus der UniversitÄtsbibliothek; doch

könnte hier nur von der Jesuitenbibliothek die Rede sein, da an diese

etwa 6000 Bände der fortgeführten Beute wieder znrückgegeben wurden.

Anton Ruland sagt aber in seinem Referate über die Publikationen

Aminsons im „Serapeum“ 1865 8. 301: „Die als Eigentum der Würz-
burger Universitätsbibliothek bezeichneten Bücher sind wohl nur solche

Exemplare, die in die Bibliothek des Bi.schofs Julius, also in die ehe-

malige Schlofsbibliothek gekommen waren.“

Während Wittmann') nur die Titel von sechs Werken aus dem
Besitze des Fürstbischofs mitteilen kann, welche sich heute noch in

der Dombibliothek zu Strengnäs befinden, führt Aminson in seinem

Supplement acht Werke auf, die aus Würzburg stammen. Neben den

von Wittmann verzeichneten nämlich: Bcned. Ariae Montani in qnatnor

Evangelia. Antverp. Excud. Christ. Plantin. 1575. 4<>.

Joannis Cuspiniani De Caesaribus atque Imperatoribus Romanis
Opus insigne. Basileae. Per Joann. Operinum etc. 8. A. fol.

Ruland’) nimmt ferner für Franken (Bamberg?) in Anspruch,

weil es dem bekannten Mäcenas der Gelehrten Erasmus Neustetter

genannt Stürmer gehörte:

Adolph! Occonis Imperatornm Romanomm Numismata . . Antverp.

Ex Offic. Christoph. Plantini M. D.LXXIX. Fol. Folio primo vacuo

anctor sua mann scripsit: Erasmo Nenstettero Cognomento Stnrmero —
Autor — Idroxf.

1) Bibliothekar Dr. Isak Fehr liefs Herrn Reichsarchivrat Dr. Wittmann
die Notizen darüber zukoramen.

2) Serapeum 1865 8. 300. liier findet sich bereits ein vollständiges

Verzeichnis der Würzburger Bücher in der Domkirchen-Bibliothek zu Strengnä.s,

ausgezogen aus dem Werke Aminsons, von dem mau eigentlich in Strengnäs
Kenntnis haben sollte.

8*
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8. CLIV des Supplements finden sich endlich die Rosweyd’schen

„Vitae patrum“, die nach der Bemerkung: „In tegumento estant insignia

Friderici a Sickingen“ auch aus Franken stammen dürften.

Es ist nicht ausgeschlossen, dafs die hier aufgefflhrten Drnck-
werke beim Brande der Dombibliothek 1804 ein Raub der Flammen
geworden sind, oder aber es sind die beiden ersten bei Wittmann deshalb

nicht verzeichnet, weil sie den Vermerk der Herkunft aus ftlrstbisch.

Besitze tragen.

Seit Gustav Adolf durch diese von Würzbnrg nach Schweden
gesendete Bibliothek den Beweis erbracht hatte, dafs man den deutschen

Krieg auch zur Förderung der intellektuellen Bedürfnisse der Schweden*)

benutzen könne, betrachtete man die Bibliotheken und Archive der

eroberten Städte als wohl zn beachtende Siegestrophäen
,
mit denen

sich sowohl die Gunst der ebenso gelehrten als kunstliebenden Königin

Christina, Gustav Adolfs Tochter, als die des gewaltigen Reichskanzlers

Axel Oxenstjerna erwerben liefe.

Es ist wohl anzunehmen, dafs neben den von Aminson und
Wittmann anfgeführten Druckwerken noch andere Bücher aus Würz-
burg nach Schweden wanderten

,
wo sie vielleicht heute nicht mehr

gefunden werden können. So befand sich in der Königin - Christina-

Bibliothek nach dem Originalkatalog von 1049:

„Der Bischöfe zu Würzbnrg Beschreibung von dem ersten

St. Kilian an, auf Laurenz den 61*'^"“ fol.*)

Eine Schilderung der bibliographischen Neigungen Christinas wäre

überhaupt eine ungemein dankbare Aufgabe; denn die „Pallas snecica“,

die „Sibylle des Nordens“ ist m. W. nach dieser Richtung hin bisher

noch nicht gebührend gewürdigt worden. Es kommen für diese Be-

urteilung Christinas die beiden Reden in Betracht, die Antonius de

Malagonnellis über sie hielt, dann findet sich manch wertvoller Auf-

schlnfs über die Königin in dem Bnche Jos. Silos, Clerici reg., Analecta

prosae orat. et carminum Panormi 1666 (über Christina handelt: Epistola

ad Mariam Scalam von 1655 8. 174). über die von der Königin ge-

wünschte Bibliotheca Memmiana zn Mang unterrichtet uns des Näheren
Ep. XLVUI. Cland. Sarravius ad Nicol. Heinsium d. 1651. Celebr. viror.

Epistol. Ed. Bernh. Hummel. Norimb. 1777.

Was die Bibliothek der Königin anlangt, so fehlt es nicht an
zuverlässigen Quellen, welche uns ein Bild ihres Bestandes bieten.

Treffliche Aufschlüsse geben vor allem Isaaci Vossi et Nicol. Heinsii

Epistolae mufnae, wie sie P. Burmann im 3. Bande seiner „Sylloge

Epistolarum“ 8. 556— 692 herausgegeben hat. Dann kommen hier in

Betracht: Nicol. Heinsii datae literae sive Epistolae ad Christinam

Augnstam Sueciae Reginam (5. Band der Sylloge S. 734—806).

1) Dudik a. a. 0. S. 24. Stricturac in bibl. Upsal. Hist. 8. 7.

2) Dafs die ältesten Handschriften, weil sie gut verwahrt waren, in

WUrzburg zurUckblieben
,

zeigt das Göttinger Litteraturblatt 1747 8. S75.
Vgl. auch Dudik 8. 87 (Dentale Werke).
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Die Bibliotheca Alexandrina Christina kam im Jahre 1690 unter

Alexander VIII. in die Vaticana, nachdem die Köni^n am 19. April

lt)89 in Rom gestorben war. Von dieser Bibliothek der Königin wird

non an.sdrücklich bezeugt, dafs sie durch die Siegesbeuten bereichert

war, welche Gustav Adolf aus Würzburg, Prag, Böhmen und Deutsch-

land mit nach Schweden gebracht hatte. ')

Wir dürfen dabei freilich nicht vergessen, dafs das „Hörensagen“
bei Beschreibung des schwedischen Raubes eine wichtige Rolle spielt.

Ich erinnere ferner an die schwedischen Sagen über versunkene Kisten,

an die Sage vom Mainzer Archiv und den versunkenen Mainzer Büchern.

Es kann aber auch nicht bezweifelt werden, dafs von dem Raube,

den die Schweden in den von ihnen durchzogenen Ländern an litte-

rarischen Schätzen machten, vieles in Deutschland zurückblieb. So

!telangte eine ans vier Foliobänden bestehende und an 400 Briefe

zählende Sammlung, welche an den Kardinal und Bischof von Ermland
Stanislaus Hosins gerichtet sind und nur aus Ermland geraubt sein

können, erst im Jahre 1722 an die Herzogi. Bibliothek in Gotha*),

wie die Vormerkung im Cod. Ch. A 884 ausdrücklich meldet: „Has
epistolas antographas ad D. Stanislaum Hosinm ecclesiae Ro. cardinalem

scriptas, juxta cum tribns aliis voluminibus“ — es sind dies die Codices

cliartacei A. 381. 382. 383 — „literamm ad eundem scriptarum, sere-

niss. Princeps mens D. Fridericiis II. Dux Saxoniae, emendandas enravit

Stetini a Ü. Quade, rectore collegii gymnastici. Anno 1722“. Ein
vorgebnndener Brief dieses Mich. Frid. Quade d. d. Stettin 30. Jul. 1722
meldet: „Wie ich denn nicht ermangeln werde, die affaire, betreffend

die Original Akta Formulae Concordiae aufs fleifsigste zu besorgen,

auch desfalls medio Angnsti eine eigene Reise hinüber nach Vor-

Pommern zu thnn. Indessen kan ich soviel in antecessum davon zur

Nachricht erteilen, dafs nicht allein der Original Entwnrflf der Formulae
Concordiae nebst denen dabey gemachten lituren, annotationibns u.

emendationibus der Theologorum, sondern auch die zwischen denen

interessirten Chur und Fürsten des Reichs, ingleichen denen Theologis

gewechselten Original Brieffen dabey befindlich seyn, und aus Drey
mäfsigen Voluminibus in Folio bestehen, und eine veritable reli-

quie aus der nach Rom entführten vortrefflichen Biblio-
theque sey, die mit allem rechte einen Platz in der nicht minder

unvergleichlichen Bibliotheque Ihrer Hochfüi-stl. Durchlaucht meritiret;

wannenhero ich desfalls mit den chisten von deroselben“ — nemlich

..Momsieiir BoIIhagen Consciller de la Cour de sa Majeste Royale de

Pmsse“ — „wie weit ich bey Anschaffung dieses raren MSSti gehen
solle, gemessene schriftliche Ordre erwarte.*) Wa.s das Original

1) Vgl. C. Greith, .Spicilcgium Vaticaiinm. I'raueufeld 1S3S. S. 13.

2) Dudik a. a. 0. S. .56, 57, 5S, 355.

3) Dank der Güte der llerzogl. Direktion konnte ich den Codex hier

benutzen.

1) Cyprian bemerkt auf Blatt 13 der Handschrift: Diese 3 Volumina
formulae concordiae acta contiuentia, habe auf gn. Befehl an des Fürsten
Job. Angnstus zu Zerbst Durchlaucht rcmittircu müssen.
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ßildnufs des Kardinals Ilosii betrifft, so wird solches alsofort auf Ver-

langen estradiret werden; Da es aber als ein Original in Lebens-

gröfse wegen seiner Antiqiiitet etwas mürbe, wird es nötig seyn, dafs

es sorgfältig emballiret werde, damit es bey Uebersendung keinen

Schaden nehme. Was die Bezahlnng der stipnlirten 100 Species

Dncaten für die übersandten Original Brieffe des Ilosii') betrifll, so

überlasse zwar auch dieses der gnädigsten Disposition Ihrer Ilochf.

Durchlaucht.“

Ein anderes Beispiel! Ein Band ans der von Gustav Adolf in Würz-
bürg geraubten bischöflichen Schlofsbibliothek befindet sich heute in der

Kgl. Bibliothek zu Bamberg. Er stammt ans dem Nachlasse Josepli

Hellers. Wie er in den Besitz Hellers gekommen, wird sich schwer-

lich jemals nachweisen lassen. Interessant ist aber nicht nur die

Thatsache, dafs den schwedischen Raub auch deutsche Bücherliebhaber

mit Erfolg schmälerten, sondern auch das mir vorliegende Objekt

selbst, weil es sowohl durch seine Einträge über die Geschichte der

Schlofsbibliothek die oben gegebenen Mitteilungen bestätigt, als auch

über die änfsere Beschaffenheit der Bücher dieser Sammlung uns unter-

richtet, was Dr. Wittmann in seinem Berichte im „Archiv des Hist.

Vereins von Unterfr. u. Asehaffenburg“ 1891 leider unterlassen hat.

Das ans dem Besitze des Fürstbischofs Julius Echter von Mespelbrunn

stammende Werk „Alberti Brnni Consiliorum feudalium tomi II“ (Francof.

1578) ist ein weifser geprefster Lederband (Holzdeckel) mit verschie-

denen allegorischen und biblischen Darstellungen.*) Auf der Vorder-

seite finden sich in der äufsersten schmalen Umrahmung Köpfe in

Medaillons zwischen stilisiertem Kankenwerk, im zweiten Rahmen dagegen
die mit Unterschriften versehenen weiblichen Gestalten IVSTICIA —
CIIARITA(S) — 8PE8 — FIDES, die ringshenim wiederholt verwendet

sind, über und unter dem Wappen zeigt sich liegend die Darstellung

der Verkündigung mit der Unterschrift: CONCH’I IN V, der Taufe.

Christi: HIC EST FILl, der Kreuzigping Christi: SATISFACl'IO und
der obere Teil der Taufe. Im Mittelfelde ist in Silber- und Schwarz-

pressung das Wappen des Fürstbischofs Julius, umgeben von den weib-

lichen allegorischen Gestalten der Fides und Justitia und seiner Ahnen
Wappen. Die Rückseite ist in gleicher Weise wie die Vorderseite

geschmückt, nur erscheint hier in der Mitte in l’ressung die Gestalt

des hl. Kilianus. Die Gestalt der SPES und die Darstellung der

SATISFAC'riO tragen das Monogramm I P. Auf dem grünen Schnitte

der Stirnseite erscheinen in Goldschrift die Worte: CON8 : FEVDALIA.

1) E. S. Cyprian gab 2f)0 derselben in dem Werke heraus: Tabnlariuin
Ecelesiae Komanae seculi Deciiui sexti, in quo monuuienta restituti callcis

eueharistici totiiisque Couciiii Tridentini historiam mirifice illustrantia con-
tinentur: Omnia ad tidem autographorum Bibliuthecac Gothanae diligenter

exacta nunc primum cum annotationibus suis publicavit Ern. Sal. Cyprianus.
Francf. et Lips. 1743. 590 S.

2) Vgl. meinen Führer durch die Königl. Bibliothek zu Bamberg.
2. Aufl. 1SS9. S. 117.
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BRVNl. IVLIV8 DEI GRA EPS WIRCEBV:ET FRAN : ORIENTA

:

DVX 1580. •)

Auf dem Vorsatzblatte ifst von einer Hand des 17. Jahrhunderts

folgendes eingetragen: Anno 1580 in der Liberey auf unser frawcn-

bcrg hat Bischoff Julius eine Bibliothek von vielen köstlichen Bllchem

angericht in groser Anzahl
,

dergleichen dieser Zeit bei vielen geist-

lichen Fürsten in Tentschland gewifslich nit würde zufinden seyen,

und auf jeden Buch seyn Wappen und Namen setzen lassen. Anno
UiOO in der Charwochen brannt in der Nacht die ganz vorder Seyten

aufm Schlofs unser Frawcnberg ab, mit vilen köstlichen llausgcrftthe,

(iemälen, Büchern und andern, Anno 1631 stürmten die Schweden
iinsern frawcnberg, und ging die ganze Liberay theils zugriind theil

nach Schweden verfllhret. Von dieser Liberay hat sich difs Buch genannt

Aibr. Brunii Consilia fendalia mit seinem Wappen und Namen erhalten“.

Ans diesem Einträge und aus der Beschreibung der Bücher in

Strengnäs darf wohl der Schlufs gezogen werden, dafs auch die übrigen

Bücher der Würzburger Schlofsbibliothek
,

die Gustav Adolf raubte,

in gleicher Weise gebunden und mit gleichen Figuren- und Ornament-

stempeln geprefst waren.

Darf man also behaupten, dafs ein Teil des schwedischen Raubes

in Deutschland verblieb, so Iftfst sich auch nachweisen, dafs ein andrer

Teil — abgesehen von den Werken, die durch Verfügung der Königin

Christina in die Vaticana gelangten — gelegentlich wieder aus Schweden
entführt wurde. Bekanntlich besitzt die Dorpater Universitätsbibliothek

eine Sammlung Briefe, ans der die Ausgabe: Virornm doctornm Epistolae

selectae, ad Bilib. Pirchheymerum, Joacli. Camerarium, Car. Clusium

et Julium Episcop. Herbip. datae. Ex autographis nunc primum edidit

et illnstravit Theod. Frid. Freytagins. 1831“ stammt. V'’on dieser Brief-

sammlnng sagt der Herausgeber S. V und VI: „Codex ille maximae
formac, qua epistolae superioribns scculis scribi solebant, vestitus est

membrana rubra, quod tegumenti genus maxime in libris mannscriptis,

qui seculo XVI compacti sunt, nsitatum fuisse videtnr, et in Charta

libro praefixa inscripta sunt haec; Sammlung einiger der Antiquität

und ihrer Verfasser wegen merkwürdiger Original-Briefe, worunter ein

vom Seel. D. Mart. Lnthero a# 1519 eigenhändig geschriebener Brief

befindlich, n. mit einem Register versehen von Johann Grave
,
Pastore

zu Nietau ((piod est praedinin rusticum in Livonia) A° 1756. Index

epistolarum nescio qnomodo periit. Pust Gr.avium alii deiuceps illum

libmm possidebant, (|uornm nomina hic enumerare longnm est, donec

Sonntagins eiim accepit. Quis autem 1ms epistolas collegerit, abiiic

quomodo et quo tempore in has terras pervenerint
,
qiinm nulla hujus

rei in libro ipso reperiantur indicia, pro certo definiri non potest; sin

conjeetnra uti liceat, eqnidcm ipsum Inlium episcopum, ad quem
magna carnm pars data est, etiam reliquas cougessisse et in

scriniis habuisse crediderim, iinde quum Herbipolis a Gustavo

I) Vgl. die Aufsclirift der Büclier in .StrenguU-s.
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Adolpho rege capta esset anno 1631, et ex bibliotbecis Iler-

bipolensibus
')

magnus libronim numerus Upsaliam trans-
latns, iieri sane potuit, ut illud quoque voIumen in Sneciam, atque

inde in Livoniam, qnae paulo post finitum triginta annorum bellum

Sueciae ditionis facta erat, transferretnr.“

L. Prowe bat angesichts dieser Verschleppungen des schwedischen

Raubes nicht so ganz unrecht, wenn er in seinen „Mitteilungen aus

schwedischen Archiven und Bibliotheken“ (Berlin 1853) S. 3 sagt, dafs,

wenn auch die schwedischen Bibliotheken sehr viele Bücher enthielten,

die aus Deutschland und Prenfsen als Kriegsbeute mitgeftthrt worden
sind, der Reichtum Schwedens an Büchern und Handschriften aus

diesen Ländern gegenwärtig keineswegs noch so grofs sei, als man
gewöhnlich zu glauben pflege.

Es sind ja allerdings ganze Bibliotheken — namentlich Bücber-

sammlungen der Jesuiten-Kollegien — nach Schweden geführt worden,

aber, wie wir sahen, haben verschiedene Umstände znsammengewirkt,

um diesen lifterarischen Reichtum wesentlich zu schmälern.

Schon auf dem Transporte entschwand ja vieles ans den Händen
der Schweden, wie z. B. die Kurfüretlich Mainzische Bibliothek, welche

Oustav Adolf für das Gymnasium zu Westeriis bestimmt hatte: sie soll

in den Fluten der Ostsee ihren Untergang gefunden haben.

Wenn sich aber auch von lifterarischen Schätzen, welche Schweden
glücklich erreichten, nur ein Teil in Schweden erhalten hat, so ist

dies dem Umstande mit znznschreiben
,

dafs vieles gar nicht in den

Besitz des Staates gelangte, sondern, gleich der übrigen Kriegsbeute,

den Generalen verblieb.*) Es ist nämlich für mehrere der damaligen

schwedischen Befehlshaber charakteristisch, dafs entweder ein wirk-

liches litterarisches Interesse sie antiieb, Bücher und Manuskripte in

Deutschland zu sammeln und als Beute von ihren Feldzügen heim-

zuschieken
,
oder dafs sie wenigstens einen besonderen Ehrgeiz darein

setzten, mit solchen gelehrten Dingen — neben den übrigen Kriegs-

tro])häen — ihre Schlösser zu schmücken. Die Tochter Gustav Adolfs

war ja mit der von ihr ernstlichst und eifrigst betriebenen Erwerbung
lifterarischer Kostbarkeiten deutschen Ursprungs allen vorangegangen;

ihre Liebhaberei kam, wie wir gesehen haben, aber nicht einer Biblio-

thek ihres Vaterlande.s, sondern der Vaticana zu gute.

Aus dem verhältnismäfsig geringen heutigen Bestände littera-

risclien Gutes deutscher Herkunft in Schweden läfst sich also kaum
ein gültiger Schlufs auf den ursprünglichen Umfang des schwedischen

Raubes ziehen. Ja, die Verluste, die Wiirzburg durch den Raub der

Schweden an Kunstschätzen erlitten hat, sind vielleicht gröfser, als

1) Darunter können nur verstanden werden die bibliuthecs suciotatis

Jesu und die llofbibliotliek auf dem .Schlosse Marienberg.

2) A. Rnland bemerkt deshalb im Adrel'sbuch der Bibliotheken Deutsch-
lands sehr treffend: „Die (in Wiirzburg) erbeuteten litter. Schätze wurden
von den verbündeten schwedischen und sächsischen Heerführern unter sich

geteilt und zur grülsercu Hälfte dem König Gustav Adolph zugewieseu“.
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man gewöhnlich annimmt. So erzählt der frnnzüsischo Gesandtschafts-

Sekretär Carl Oger, der wenige Jahre nach dem Raube Schweden be-

suchte: „Transivit deinde Legatus per Vanderlini Dornum, tota urbe

splendidisäimam
,

nbi plurimas praeclarasque vidimns tabulas atque

signa, quorum habeo Catalogum propter insignium artificum atque pic-

tonim nomina. Sunt illa Herbipolis, Monachii, aliammque eaptarum ä

Onstavo Vrbium spolia, neque enim veteres Sueci istis comparandis

peenniam suam impendernnt“,
')

und später: »Cum Stenone Botto et

Gnstavo Homo . . . Snecicam Gazam, sive Thesaurum, vbi pretiosa

Kegni supellex recondita est ... perlustravi . . . Keliqua omnia quae

sigiUatim vidi, opima snnt Herbipolis’), ac Monachii, spolia ä Gnstavo

nuper asportata, tabnlac praesertim insignes :'i praestantissimis pictoribus

factae.“ Oger erwähnt Bilder von Albrecht Dürer, Lukas Kranach,

Hans Schöpfer, Bnrgkmaier, Melchior Feselen u. a. „Visnntur et hic

non sine acerbo Catholicarum mentium sensu, Crnces et ex auro solido,

consecratiqne calices, litui(|ne episcopales, aliaqne vasa Ecclesiastica,

e Germaniae templis direpta, quorum pleraque gemmis et lapillis pre-

tiosissimis sparsa et dccorata sunt. Eminebat inter alias Crux qnaedam
alta duornm, aut amplins pedum, pretiosissimi, subtilissimiquc pariter

operis, in qua inserta erat non exigna Dorainicae crucis particnla.“

Es würde über den Rahmen unserer Untersnehnng weit hinaus-

gehen, wollten wir „den schwedischen Raub“ auch auf anderem als

auf 1 itterarischem Gebiete verfolgen. Die Thatsache, dafs Werke
deutscher Kunst und deutschen Kunstgewerbes heute noch in Schweden
nachznweisen sind, ändert nichts daran, dafs der heutige Besitzstand

an Büchern deutscher Provenienz in Schweden ein so minimaler ist,

dafs es sich kaum verlohnen würde, auf dem Wege diplomatischer

Unterhandlungen die Wiedergewinnung dieser „verlorenen Schätze“

anzustreben, wie dies von Seiten Würzburgs einstmals geschehen ist.

Denn das beste, was Würzburg 1031 vielleicht verloren bat, ist offenbar

nicht mehr in Schweden zu suchen.

Übrigens kann darüber volle Gewifsheit berrsclien, dafs die kost-

barsten Handschriften, welche Würzbnrg damals beherbergte, nicht in

die Hände der Schweden gefallen sind; denn die alte aus dem Jlittel-

alter stammende und 1522 durch die Bücher des Arztes Dr. Burkard
von Homeck vermehrte Bibliothek am Salvatordome hatte noch recht-

zeitig Gelegenheit gehabt, vor den Feinden zu llUchten und sich unter

dem Dachboden des Domes zu verbergen. Hier geriet sie völlig in

Vergessenheit und schlief einen Dornröschenschlaf bis 1717, in welchem
Jahre sie erst wieder anfgefnnden und zu neuem Leben erweckt wurde.’)

1) Caroli Ogcrii Ephemerides, sive iter Danicnm, Svecienm, Poloiiicimi

cum el'set in comitatu Ulustrils. Claudii Memmii C'ouiitis Anauxii ad Sep-
tentrionis Reges Extraordinarii Legati. Lutetiae l’arisiorum. MDCLVI. S. 249.

2) Oger a. a. 0. 8. 252 u. 25:i.

S) A gl. Scharold.s Notiz Uber Würzburger Bibliotheken iiu Archiv d.

hist. Vereins für Unterfr. n. Asehaffeuburg Bd. VI .8. Iti5.

Bamberg. Friedricli Leitscliuh.
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Über Tornameuerinittelang.

In allen zweifelhaften Füllen pflegt der Bibliothekar noch immer
von dem Kcalkatalog auf den Zettel- oder alphabetischen, von dem
geistigen auf das mechanische l’rincip zurückzagreifen

;
Vorhandensein

oder Fehlen eines bestellten oder angebotenen Werkes kann erst hier

mit Sicherheit festgestellt werden. Da auch dem Publikum diese

letzteren Kataloge in verschiedenen Bibliotheken zugänglich sind
,
so

hat es sich über die Führung derselben seine einseitige Meinung ge-

bildet, und man hört öfter die geringschätzige Aussemng, als ob diese

Thätigkeit mehr Sehreiberarbeit und wissenschaftlich so gründlich vor-

gebildeter Beamter, wie sie das neue Reglement verlangt, unwürdig

sei. Dass solche absprechende Ansicht völlig unzutreffend ist, soll die

folgende Ausführung an einem scheinbar geringfügigen Punkte erweisen.

Vor allen Dingen ist es in den genannten Katalogen nötig, jedem
Autor seine wirklichen Werke zuzuweisen und gleichnamige Schrift-

steller möglichst zu trennen. Wie wir für ältere Zeiten aus der

Litteraturgeschichte dafür Nutzen ziehen, nehmen wir künftigen Littcrar-

historikern durch unsere geräuschlose Thätigkeit manche Arbeit ab.

Schon für das tägliche Nachschlagen ist es unbedingt nötig, dass

Autoren, welche denselben Namen führen, am besten nach dem Alter

ihrer schriftstellerischen Thätigkeit durch unterscheidende Zusätze (etwa

römische Zahlen oder Angabe ihres Standes und Geburtsortes) ans-

einandergehalten werden. Und solcher litterarischer Doppelgänger

giebt es mehr, als man glaubt. Man braucht dazu noch nicht Müller

oder Schulze zu heissen, auch der Verfasser dieses Aufsatzes, der leider

nur über einen Vornamen verfügt, hat zur Zelt noch drei ganz gleich-

namige Konkurrenten, einen evangelischen Geistlichen, den Vorsteher

einer Erziehungsanstalt in Dresden und einen Feuilletonisten der Natio-

nalzeitung, welche ebenfalls schrifLstellerisch thätig sind. Er möchte
behaupten, dass die Schriften der vier Namensvettern wohl überall in

den Katalogen der Bibliotheken schon zu ihren Lebzeiten znsammen-
geworfen sind. Wie viel leichter ist die Möglichkeit zu solchen Ver-
wechslungen, sobald der Verfasser sich nur mit dem Anfangsbuch-
staben seines Vornamens oder, was viel vornehmer ist, ganz ohne einen

solchen nennt. Leider hat dieser Gebrauch in amtlichen Verzeichnissen

sich eingenistet und in Preiissen besondere die Rang- und Quartierliste

der Armee dafür Schule gemacht. Es ist eine Seltenheit, wenn ein
Militär seinen Vornamen mit auf das Titelblatt setzt, und der Jurist

und der Gymnasiallehrer, sobald er Re.servelieutenant ist, thnt es ihm
darin nach.

Es fr.agt sich nun, ob bei der Wichtigkeit der Vornamenermitto-
lung es nicht Mittel und Wege giebt, doch mehr aus dem Titelblatt

herauszulesen
,

als es dem Uneingeweihten erzählt. Und dafür sollen
im folgenden einige Winke gegeben werden. Nicht die viel.schreibenden

Autoren machen dabei die meisten Schwierigkeiten, sondern der durch
seine Lebensstellnng sonst niclit an den Schreibtisch gebannte Gclegcn-
heitsschriftsteller, der aus einem besonderen Anlass zur Feder greift.
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Aber wie man der Jungfernrede des Parlamentariers mit besonderem
Anteil lauscht, so geben auch solche Schriften Anlass, einmal durch

geschicktes V^erwenden einschlägiger Litteratur interessante Resultate

zu gewinnen. Und zwar soll das an miticbenden Schriftstellern ge-

zeigt werden, weil die fllr frühere Jahrhunderte und Veratorbene gel-

tenden bekannten IlUlfsmittel von Jöcher bis zur Allgemeinen Deut-

schen Biographie jedem Bibliothekar gelänög sind.

Bei modernen Verfassern ist die Sache ebenfalls sehr einfach,

sobald der Schreiber der eigentlichen Zunft der Schriftsteller an-

gehört. Hier greift wohl jeder zuerst zu Kürschners vortreflTlichem

Litteratur-Kalender, um den deutschen Verfasser näher kennen zu lernen,

für schon bekanntere wird hin und wieder auch noch llinrichsens
litterarisches Deutschland (1887) zu Kate gezogen werden können.

Neben Wurzbachs bändereichem biographischen Lexikon des Kaiser-

tums Österreich hat wenigstens die Wiener Autoren, auch Mediziner

und Fachschriftsteller, handlicher und ganz gut das von Ei.«enberg und
fironer herausgegebene „geistige Wien“ gesammelt, für die Schweiz

bildet der „Schweizerische Litteratur-Kalender“ (hrsg. v. llardung) den

Anfang eines ähnlichen Ilülfsmittels. Die üblichen Nachschlagewerke
fllr französische Schriftsteller sind Lorenz, (,'atalogne general de la

librairie franvaise (XII. 1892), ergänzt durch Jordell, Catalogue annuel

de la librairie fran^aise (II. 1894); für englische Verfasser Kirks Sup-

plement zu Allibone’s crit. dictionary of English literature (2 Bde.

1891). Die Niederländer sind zusammenge.stellt in Frederiks en van

den Branden, Biographisch Woordenboek der noord- en znid-neder-

landsche Letterknnde. 2 dr. 1888, schwedische Verfasser findet man in

.Meijer, Svenskt literatnr-lexikon 1886, auch in dem älteren Hofberg,
Svenskt biografiskt hand-lexikon (2 Bde. 1876), und Verfasser aus den

Jahren 1830—65 in Linnstroeros Svenskt Boklexikon 1883 f. Ebenso

sind die Norweger in Halvorsens’ Norsk Forfatter - Ijcxikon (3 Bde.

1885— 92), das aber zur Zeit nur bis Q geht, die Dünen in Hricka,
Dansk biografisk lexikon (1537— 1814), dessen 9. Band (1895) mit

V. Kötschau schliesst, und in Erslew, Forfatter- Lexicon for Danmark
(2 Bde., 3 Suppl. 1843— 68) gesammelt. Alle Skandinavier berück-

sichtigt Salmonsens störe illu.strerede Konversations Leksikon (bisher

4 Bde). Für Belgien sei noch auf den Dictionnaire des ecrivains

beiges (1830—80 umfassend) hingewiesen, dessen neuester Band (1892)
jetzt bis zum Buchstaben M vorgerückt ist (die 2. Lieferung von

Tome HI schliesst mit Priercs). Wo dann specielle IlUlfsmittel ver-

sagen, wie bei Spaniern und fast ganz bei Russen, bietet A. de

Onbernatis, Dictionnaire international des ecrivains du jour (2 Bde.

1888— 91), daneben Vapereau, Dictionnaire des contemporains

(5. cd. 2 Bde. 1880 mit dem Suppl. v. 1886) immer noch eine

Auswahl der bekanntesten Tagessehriftsteller. Endlich liegt manch-

mal ein schon älteres Werk in neuer Auflage vor. Hilt es hier-

bei dem vielleicht indessen verstorbenen Verfasser seinen Vornamen
zuzuweisen, so hat sich noch oft Oettinger, Moniteur des dates (1—6,

Digilized by G<



llfi t'ber Vornaiiienermittelung

Suppl. 1—3, 1866—82) als praktisches, znsanimcnfasscndes Ilülfsmittel

erwiesen.

Neben Kürschner hätte noch Keiters katholischer Litteratur-

kalendcr angeführt werden können, denn auch die Religion des Ver-

fassere i.st für die Wahl unserer Hülfsmittel von Einfluss. Keiter ist

allerdings eine Ergänzung zu Kürschner, bietet aber nicht viel mehr,

wenn auch mit Jahrgang 4 vermieden ist, dass mehrere Jahrgänge

nachgeschen werden müssen, da die späteren ursprflnglieh als Er-

gänzung zu lld. 2 gedacht waren. In diesem Zusammenhänge sei als

ein durch die Religion der anfgenommenen Schriftsteller bestimmtes

Nachschlagebuch Lippe’s bibliographisches Lexikon der jüdischen

Litteratur der Gegenwart (1881) genannt, welches uns die Mühe etwas

erleichtert, uns unter den schriftstellernden Rabbinern zurechtzufinden.

Denn die Juden bereiten auch im 19. Jahrhundert, wo wir ihre Werke
wenigstens unter Familiennamen einordnen können, doch noch manche
Unannehmlichkeit. Die Sitte, sich mit einem alttestamentlichen Namen
in der Synagoge in die Rolle eintragen zu lassen und im bürgerlichen

Leben einen entsprechenden, ähnlich klingenden modernen Namen zu

führen, veranlasst manche Verwechslungen. So steckt hinter dem be-

liebten Vornamen Moritz fast immer der alttestamentliche Moses, und
was sich hinter der Abkürzung S. altes verbirgt, bereitet manche heiter-

stimmende Überraschung. Ein ähnliches Beispiel: Der Mitarbeiter am
Handbuch der Hygiene, der Geh. Sanitätsrat und Anstaltsarzt am Straf-

gefängnis in Plötzensee nennt sich auf dem Titel A. Baer. Schlage

ich in der „Berliner Gesellschaft“, wo sich genauere persönliche Notizen

und sein Schriftenverzeichnis befinden, nach, so finde ich ihn sich

„Adolf“ nennen
,
im amtlichen Preussischen Medizinalkalender heisst

er dagegen „Abraham“. Welchen Vornamen wähle ich nun?
Wie durch die Religion, so unterscheiden sich die Schriftsteller

ferner auch durch ihr Vaterland. Schon ein Blick auf den Titel ge-

nügt oft, die Form des Namens und der Druckort kennzeichnen meist

die Nationalität, ln diesem Falle ergiebt sich auch für Leute, die

noch gar nichts geschrieben haben
,

sofort ein weiteres Hülfsmittel

:

die Staatshandbücher. Sowie der Betreffende in irgend welchem
Beamtenverhältnis steht, bekommen wir hier sicher seine Personalien,

geben doch kleine deutsche Staaten selbst Hoflieferanten, Hofschorn-

steinfeger, Stallbediente und Schlossmädehen mit Vornamen an. Als

ein Muster eines gründlichen und für unsere Zwecke nie versagenden

Nachschlagewerkes kann das Hof- und Staats - Handbuch der österr.-

ungar. Monarchie und der Caleudario generale del regno d'Italia dienen.

In den neuesten Jahrgängen ist die offizielle Publikation durch Hinzu-

fügung zahlreicher Geschäftsadressen zu einem Annuario d'Italia er-

weitert worden. Leider ist gleichzeitig das Personenregister weggefallcn

und, wenn auch mehrere Sachregister dafür eintreten, die Benutzung
nun sehr erschwert, .\hnlich gute Dienste leisten der Kongelig Dansk
Hof- og Statskalender, das Schwedische und das Norwegische Staats-

handbuch. Für päpstliche Beamte und Schriftsteller, welche mit dem
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Titel Monsignore geschmückt sind, bietet die Gerarchia cattolica e

famiglia pontificia einigen Anhalt, nur ist es mühsam darin zu suchen,

da ein zusammcnfassendes Namensregister fehlt, auch erhält man dort

die Vornamen aller Nationalitäten in der italienischen Form. Auch
für Amerika findet man die Reamten in den Registern der einzelnen

Ministerien, beispielsweise im Register of the Department of the Interior,

mit Vornamen. Dagegen lässt uns der ,Almanach national. Annnaire

officiel de la Republique fran<;aise’ leider im Stich, höchstens finden

wir über französische Diplomaten ganz gute persönliche Notizen im

5. Kapitel des Annnaire diplomatique et consulaire de la Repnbli(iue

fran^aise. Sehr gute Dienste leisten für deutsche Staaten die Stiiats-

liandbOcher von Bayern, Sachsen, Baden, Hessen, Mecklenburg-Schwerin,

Sachsen-Weimar, Mecklenbnrg-Strelitz, Oldenburg, Sachsen- Meiningen,

Sachsen -Altenburg
,

Sachsen - Koburg- Gotha
,
Schwarzburg Rudolstadt.

Dagegen haben das Preussische Staatshandbnch, alle Provinzialhand-

bflcher und auch Württemberg keine Vornamen, von den Hansestädten

Lübeck kein Namenregister. Für Hamburg und Bremen kann man
dagegen im Staats -Kalender die Beamten jeder Art bis zu den ver-

eidigten Sachverständigen in Gewerbe-Sachen und Armenpflegern alpha-

betisch im Schlussregister znsammengefasst finden.

Die Staatshandbücher bieten aber noch eine Handhabe zur Vor-

namenermittelnng selbst für .Angehörige anderer Länder. Ich kann
nämlich' von manchen Schriftstellern wissen oder vermuten , dass sie

im Besitz eines Ordens, z. B. des Zähringcr Löwen oder des Wcissen

Falken sind; in diesem Falle liefert mir das Staatshandbuch von

Baden oder Sachsen -Weimar sofort ihre Personalien.

Wo es aber uns gar nicht fordert, die Staatsangehörigkeit eines

Autors zu kennen, ist es oft genug, aus dem Titel oder Vorwort den
Stand des Verfassers zu erfahren. Diese Kenntnis eröffnet sofort

den Ausblick auf eine ganze Anzahl weiterer Nachschlagebücher. Der
erste Blick lehrt, ob der Verfasser adelig oder bürgerlich ist. Für

den ersten Fall ist auf das Gothaische Taschenbuch der Gräflichen

und Freiherrlichen Häuser, auf das in Brünn erscheinende Genealo-

gische Taschenbuch der adeligen Häuser und das von demselben
Herausgeber redigierte Taschenbuch des Uradels zu verweisen. Nur
muss man für den Adel stets wenigstens die letzten 10 Jahrgänge zur

Hand haben, da natürlich nicht jeder Jahrgang alle adeligen Familien

bringen kann, aber im Register die Verweisungen auf frühere Bände
enthält. Für das Ausland sind ähnliche sehr brauchbare Httlfsinittel:

Annnario della nobilitä italiana (XVI. 1894) und Danmarks Adels

Aarbog (XI. 1894), auch vom Annnaire de la noblesse de Fi'ance bot

Jahrg. 1890 ein Register über die in den 45 vorhergehenden Bänden
(1843—89) erwähnten Familien, der neueste sehr viel stärkere Band
vou 1894 bringt eine Table der einzelnen Jahrgänge seit 1889 und
meldet, dass ein Generalregi.ster der 49 ersten Bände in Vorbereitung

sei. Für England muss man mit verschiedenen Hülfsmitteln operieren,

am besten ist noch The county families of the United Kingdom by
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E. Walford. Auf diese Weise kann man leicht den V’ornamen eines

Adeligen linden, zumal wenn man seinen im Taschenbuch angegebenen
Wohnsitz mit dem Orte unter der Vorrede vergleicht. Ein höchst

merkwllrdiges Werk ist auch das Adressbuch des gesamten deutschen

Adels hrsg. v. August Hrode, von dem 1894 ein erster Jahrgang, der

Ost- und Westpreussen betrifit, erschienen ist. Um darin etwas zn

finden, muss mau nämlich wissen, in welchem Ort der Gesuchte wohnt;

erfährt man das aber aus der Vorrede, so bietet das genannte Hülfs-

mittel sicher den Vornamen. Selb.st einige bevorzugte bürgerliche

Familien finden sich mit Stammbaum und allen Daten in den bisher

erschienenen 3 Händen des „Genealogischen Handbuchs bürgerlicher

Familien“.

Der Zunft der Schriftsteller von Beruf stehen am nächsten die

Gelehrten, Professoren und Doeenten. Über sie Näheres zu finden,

bereitet daher auch entsprechend geringe Schwierigkeit. Über die

Deiner an deutschen Hochschulen bietet alles Nötige Kuknla’s Biblio-

graphisches Jahrbuch (2. Aufl. 1892 m. d. Ergänznngsheft v. 1893), über

Ausländer die nun im 5. Jahrgang bedeutend vejTnehrt vorliegende

Minerva, Jahrbuch der gelehrten Welt. Sollte jemand so kOralich

habilitiert sein
,

dass er hier noch nicht zn finden ist
,

so kann man
doch jederzeit annehmen, dass er bereits den Doktorgrad errungen hat,

und in diesem Falle wären die Jahres-Verzeichnisse der an den deut-

schen Universitäten erschienenen Schriften nachznsehen, von denen

Band 10, der neueste, bis August 1895 geht. Auch kann man meist

von einem Studierten (oft aus der Widmung) vermuten, welche Hoch-
schulen er besucht hat, und da geben wieder die Studentenverzeich-

nisse die gewünschten Aufschlüsse. Endlich hat sich die besonders

in England gepflegte Sitte auch bei uns eingebürgert, meist bei den

Jubiläen höherer Schulen ein Verzeichnis der alten Schüler, in dem
ihre spätere Lebensstellung vermerkt ist, zu geben; Hofimann's Album
von Schulpforta (1894) ist dafür ein Beispiel.

Doch soweit zurückzngehen
,

ist meist gar nicht nötig. Ange-
nommen ein Buch ist von einem Prediger geschrieben. Freilich das

neue Verzeichnis der evangelischen Geistlichen Deutschlands für das

Jahr 1893 ist unpraktischer Weise „nach Staaten, Provinzen und Ort-

schaften alphabetisch geordnet“ und enthält weder Vornamen, noch

ein Namensregister, welches es ermöglichte, eine bestimmte Peraon auf-

znsuchen. Aber es ist immer noch nützlich, auf das schon 1880 von

Ilottingcr heransgegebene Büchelchen „Die evangelischen Geistlichen

des deutschen Reichs“ zurUckzugreifen. Sonst ist man für jüngere

Zeit auf provinzielle Unternehmungen angewiesen
;
zn brauchen sind die

periodischen Pfarr-Almanache für die Prov. Pommern, Reg.-Bez. Potsdam
und Berlin, sehr gut für die Prov. Sachsen. Aus dem neuesten Schle-

sischen Pfarralmanach jedoch liess sich nicht einmal der Vorname des

Verfassers in seinem eigenen Werke finden. Für das Königreich

Sachsen ist Kreyssig’s Album d. ev.-luth. Geistlichen (1883) ein

gutes Nachschlagewerk auch für frühere Zeit. Die katholischen Pfarrer

Digiiized by Google



von Max Laue. 119

findet man sehr gut und ttbersiehtlicli znsammengestclit im General-

Schematismus der kathnl. Gcistliclikeit, soweit derselbe bisher erschienen

ist. Sonst ergänzen ihn die Handbücher der einzelnen Bistümer z. B.

von Trier, von Breslau n. s. w.

An die Geistlichen reihen sich ungezwungen die Lehrer. Frei-

lich weder Mushackes statistisches Jahrbuch der höheren Schulen,

noch Jnlings 1891 in einem Jahrgang erschienenes Taschenbuch bieten

mehr als den Vatersnamen, nur die Vornamen der Direktoren nennt

wenigstens Mu.'^hacke.') "Dafür ist aber Klussmann's systemat. Ver-

zeichnis der Schnlschriflen (I. 1889. 1876— 85. II. 1893. 1886— 90)
ein vorzügliches Ilülfsmittel und wird in glücklichster Weise ergänzt

durch das von der Königlichen Bibliothek herausgegebene Jahresver-

zeichnis der an den Deutschen Schulanstalten erschienenen Abhand-
lungen, deren erster Band mit 1889 beginnt. Ist der gesuchte Autor
Doktor, so gelten wieder die oben namhaft gemachten Ilülfsmittel, und
endlich haben in neuerer Zeit die Gymnasialprogramme die Gepflogen-

heit, einen kurzen Lebenslauf der angestellteu Oberlehrer zu geben. —
Für die Elementarlehrer ist wenigstens ein bescheidener Anfang ge-

macht in Ebers Lehrer -Almanach des Begierungsbezirks Magdeburg
(Osterburg 1892), der sehr gut zu benutzen ist. Daneben sei hervor-

gehoben: Statistisches Jahrbuch der humanistischen und technischen

Mittelschulen des Königreichs Bayern. Bamberg, Büchner 1891.

Die Vornamen deutscher Ärzte, soweit sie nicht schon in das

,Biographische Lexikon hervorragender Arzte“ anfgenommen sind, finden

sich sowohl im Preussischen wie in Boerners Reichs - Medizinal

-

Kalender, doch scheint letzterer nicht den Rufnamen, sondern den
ersten von mehreren Vornamen in das Register anfgenommen zu haben.

Eine Möglichkeit, ausländische durch ihr Verhältnis zur Armee fest-

zustellen, soll gleich berührt werden, für amerikanische Mediziner ist

ein recht umfassendes Nachschlagewerk Biography of eminent American
physicians and surgeons by R. French Stone. Indianopolis 1894.

Ist der Verfasser Abgeordneter im deutschen Reichstag oder im

preussischen Landtag, so finden sich seine Personalien natürlich im

Amtl. Reichstags - Handbuch oder im Handbuch für das preuss. Haus
der Abgeordneten, auch in Kürschners Der neue Reichstag u. s. w.

Cher Mnsiker belehrt Riemanns Musik -Lexikon, für Btthnenangc-

hörige, Schauspieler, Sänger und gelegentlich auch Komponisten giebt

der deutsche Bühnen -Almanach Aufschluss. Die Beigabe zum deut-

schen Baukalender (XXVT. 1894) enthält wenigstens einige Vornamen
der Arch itekten und Baumeister. Auch der V"orname eines Ober-
försters lässt sich leicht finden, wenn derselbe, wie häufig, dem Feld-

jäger-Corps angehört hat. In Heyms Geschichte des Reitenden Feld-

jiger-Corps 1740— 1890 befindet sich ein Verzeichnis der Corpsmit-

glieder mit Angabe der Personalien. Für die schriftstellernden Laml-

1) Schon besser für unseren Zweck ist der Kalender für das höhere
Schidwesen Preussens hrsg. v. K. Kunze (Jg. II. 1894. 95.)
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wirte sei dann auf die zahlreichen Adressbücher des Grundbesitzes

einzelner Provinzen verwiesen, die ganz gute Aufschlüsse über die Be-

sitzer gewahren. So sei beispielsweise für Thüringen Jahnke, für

Saelisen Hege, für Westpreussen v. Ziölkowski, für Posen und
Brandenburg Hoffmann und das vortreffliche Schlesische Güter-Adress-

biich genannt. Endlich findet man Industrielle im Adressbuch des

deutschen Reichs und seiner Industrie und jede Art Gewerbtreibender
in Regenhardts Fachadressbüchem.

Nur an zwei Ständen, die doch recht oft zur Feder greifen,

scheint unsere Kunst zu scheitern, an Offizieren und Juristen.

Doch auch da kommen
_
wir zum Ziel, allerdings auf Umwegen. Zwar

bietet die Rang- und Quartierliste der Königl. Prenssischen Armee
keine Vornamen wie der dai-in ganz vorzügliche Schematismus für das

K. und K. Heer und das Anuuaire de l’arm^e fran^aise, ergänzt durch

Annuaire de la marine, das amerikanische Register of the war depart-

ment und Register of the officers of the navy of the U. S. Aber
erstens giebt es ein Offizier-Adressbuch von Berlin und Umgegend.
Berlin, Eisenschmidt 1891. Ferner kann ein schriftstellernder General

in V. Kleist’s Generäle der Königl. Preuss. Armee nachgeschlagen

werden. Endlich ist der Vorname eines Offiziers immer zu ermitteln,

wenn er, wie viele der höheren, das eiserne Kreuz besitzt. Darüber

muss man sich zunäch.st informieren, und das kann man leicht in der

Rang- und Quartierli.ste, wo das bei Jedem Namen vermerkt ist. Nun
wird neuerdings auch in der Ordensliste kein Vorname mit anfgeführt,

aber im Jahre 1877 ist das noch geschehen, und man braucht nun nur

im 3. Teile derselben, welcher die alphabetisch geordneten Ritter des

eisernen Kreuzes enthält, nachznschlagen, um ihn dort mit allen Vor-

namen zu finden.

Für die Juristen aber bleibt noch ein anderes, indirektes Hülfs-

mittel, das man aber nicht zu gering achten soll, die Adressbücher.
Sie helfen bei praktischer Benutzung manchen Zweifel zerstreuen, der
sonst ungelöst bliebe. Meist ist der Wohnsitz eines Verfassers schon

unter dem Vorwort angegeben, sonst ist er durch geeignete Nach-
schlagebücher leicht bestimmt. Der Taschenkalender für Verwaltungs-

beamte hrsg. V. Frh. v. Fircks und Prof. Petersilie (XI. 1894) und der

Preussische Termin -Kalender zum Gebrauch für Justizbeamte (XLIII.

1895) sind die am häufigsten zu Rate gezogenen Handbücher für diesen

Fall. Und auch sonst gelingt es so oft, wo alle anderen Vereuche
fchlschlagen, mit Hülfe der Adressbücher den Vornamen zu finden.

Es ist darum zu bedauern, dass Adressbücher eigentlich nur als Pflicht-

exemplare in eine Bibliothek gelangen, und doch wird sich ihr Wert,

den sie schon jetzt für solche gelegentliche Untersuchungen haben,

im Lauf der Jahre noch steigern, wenn es etwa gilt, über Geburtshaus

und Eltern einer bekannten Persönlichkeit etwas zu erfahren. Denn
wie die meisten periodischen Erecheinungen werden sie an Ort und
Stelle am wenigsten gesammelt und

,
sobald der neue Jahrgang er-

scheint, bei Seite gestellt und makuliert.
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So kann bei richtiger Anwendung der genannten Httlfsmittel dem
bei weitem grössten Teil aller eingehenden Werke der volle Vorname
ihrer Verfa.sser gegeben und mancher Verwechslung und Unrichtigkeit

vorgebeiigt werden. Selbstverständlich ist der Zettelkatalog selb.st, in

dem die Arbeit und Erfahrung so vieler Jahre und mancher Vorgänger
niedergelegt ist, in vielen Fällen schon die beste Instanz bei solchen

Fragen, und auch das Register des seit drei Jahren gedruckten Ver-

zeichnisses der von der Königlichen Bibliothek erworbenen Drucksachen
giebt ans demselben Grunde meist den gewünschten Aufschluss.

Noch interessanter gestaltet sich aber die Untersuchung, wenn
es gelingt, durch einfache Benutzung der angeführten Nachschlage-

werke einem Autor nicht nur den Vornamen, sondern einem anonymen
Werke seinen Verfasser zu ermitteln. Dafür seien zum Schluss einige

Beispiele aus den letzten Monaten angeführt.

Zunächst war es ein Werkchen „Jugenderinnerungen eines deut-

schen Theologen“. Der Verfasser war also Prediger, lebte noch im

Norden Deutschlands und vermutlich in Bremen, wo das Buch auch

verlegt war. Einen weiteren Anhaltspunkt bot sein Alter, er war im

Anfang der dreissiger Jahre geboren und zwar in Bannen, denn er

beschreibt seine Jugend in Wupperfeld. Auch redet ihn ein Lehrer

mit „T.“ an, dem Anfangsbuchstaben seines Namens. Das war schon

deutlich genug, aber den eigentlichen Angelpunkt bot die Notiz, dass

er kurz vor seinem Abiturientenexamen nach Duisburg übersiedelte

und dort das Examen bestand. Da nun die Gymnasialprogramme

stets ein kurtzes Nationale ihrer Abiturienten geben, so war hier schnell

nachzukommen. Im Jahresbericht über das Kcinigl. Gymnasium zu

Duisburg 1851 findet sich S. 37 verzeichnet; „Julius Thikötter aus

Barmen, 19 Jahr alt, evangel. Konfession, 2 Jahre im Gymnasium und
in der Prima desselben“. Dereelbe Abiturient ist heute Pastor in

Bremen und eine nicht nur als theologischer Schriftsteller bekannte

Persönlichkeit.

Etwas schwieriger lag die Sache schon in einem zweiten Falle.

Das Schriftchen heisst: „Erinnerungen aus den Knaben- und Jttnglings-

jahreu eines alten Thüringers“. Der ungenannte Verfasser erzählt,

dass er 1793 geboren sei — der erste Anhalt! —
,

aber in einem

thüringischen Dorfe dicht bei Saalfeld, da konnte man freilich kaum
einsetzen. Doch berichtet der Erzähler weiter, dass er 1815 Lehrer

der alten Sprachen in Gotha, 1819 Professor in Danzig und 1833

Gymnasialdirektor im Grossherzogtum Posen „in einem halb slavischen

Lande“ wurde. In der Provinz Posen gab es damals so viel Gym-
nasien noch nicht, also war anzunehmen, dass sich die Notiz im Gym-
nasialprogramm zu Lissa auf ihn bezog, wo im Jahre 1833 ein Direktor

Schöler eingeftthrt wurde. Leider fand sich in diesem und den fol-

genden Programmen kein Lebenslauf, der die aus der Autobiographie

bekannten Daten bestätigt hätte, dagegen beim beharrlichen Durch-

blättem der folgenden Jahrgänge jener Schulprogramme die Notiz,

dass er im Jahre 1844 als Gymnasialdirektor nach Erfurt ging. Im

XIII. 2. 3. 9
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Erfurter OymnaBialprogramm v. J. 1844 S. 11 Anni. aber steht die

BestUtigiing der vermuteten Identität: „Georg Schüler, geb. 1793 zu

Döschnitz im Fürstentum Schwarzburg-Hudolstadt“.

Nun ist in jüngster Zeit ein Schriftchen herausgekommen „Kapitel

ans einem bewegten Leben von . . . dw . . Der Verfasser ist prenssischer

Diplomat und hat Bismarck nalie gestanden, aus dessen Privatleben

er manches berichtet. Man rät zuerst etwa auf „Landwehr“, was
auch den drei Punkten vor und hinter der Chiffre genau entsprechen

würde. Doch findet sich nirgends in den in dem vorliegenden Buche

erzählten Situationen eine geschichtliche Persönlichkeit dieses Namens.
Es muss also auf den Inhalt Jener Lebenserinnernngen selbst einge-

gangen werden. Gleich zu Anfang beschreibt der Anonymus, dass er

nach dem Ilerbstmanöver 1854 seinen Braunen nach Hau.se leukte

und sich zu Bismarck nach Frankfurt a. M. begab, um in den diplo-

matischen Dienst einzntreten. Also wohl ein früherer prenssischer

Reiferoffizier. Das bestätigt eine spätere Notiz, wo er beim Tedenm
für Prinz Lulns Geburt neben Bismarck steht und hinzufügt (8. 17),

es waren „zwei preussische Lieutenants einer und derselben Kavallerie-

brigade, ein Premierlieutenant und ein Sekondelientenanf, ein schwerer

Reiter und ein Ilusiir“. Schlagen wir die gleichzeitige Rangliste nach,

so ergiebt sich, dass nur die 10. Husaren damals zur gleichen Brigade

mit Bismarcks Landwehrreiterregiment gehörten. In diesem Regiment

befindet sich aber damals kein Sekondelieutenant
,

in dessen Namen
ein . . . dw . . . vorkäme. Dagegen trägt der Name des Sekondelieute-

nants v. Oertzen im Jahre 1856 den Zusatz „c. b. d. Gesandtschaft

am Bundestage“. Daraus ergiebt sich, dass . . . dw . . . nur die Chiffre

sein wird, mit welcher statt mit 0 der Verfasser zu zeichnen pflegte.

Freilich die Familie v. Oertzen ist sehr gross, und nun wäre immer
noch zu ermitteln, welcher von den vielen Trägem dieses Namens
unser Verfasser ist. Da erzählt er auf der vorletzten Seite: „Mich

selbst fand ich im Spätjahr 1864, jetzt fünfunddreissig Jahre alt, in

einer süddeutschen Universitätsstadt wieder“. Welcher v. Oertzen ist

also 1829 geboren? Das Ta.schenbuch der adeligen Häuser (14. Jg.

S. 265) giebt den gewünschten Aufschluss und den bestätigenden Zusatz,

dass dieser Georg v. Oertzen, geb. den 2. Febr. 1829, sich 1868 in

Heidelberg vermählte. Der frühere Konsul des deutschen Reichs in

Marseille, der heutige mecklenburg-schwerinische Kammerherr Georg
V. Oertzen ist folglich unzweifelhaft der Verfasser der Schrift.

Ein förmliches Rätsel giebt aber der Titel einer zweibändigen,

1894 und 1895 herausgekommenen Familiengeschichte dem Leser auf:

„Tante U. Von A. v. S.“ Doch erfahren wir bald ,
dass die Heldin

ihren Namen Ulrike so hässlich fand, dass sie in der Familie kurz

„Tante U.“ genannt wurde, und da bald nach den Freiheitskriegen

ihre Verlobung mit Major v. T. (im neuformierten Alesanderregiment)

berichtet wird, so gewinnen wir ans dieser und einigen anderen er-

gänzenden Notizen schnell die Gewissheit, dass die Lebensschicksale

einer Ulrike v. Trützschler, geb. v. Beerfelde erzählt werden. Die
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Verfasserin der Biographie verrät sich dann in folgender Weise. Als

im Jahre 1861 ihre Eltern einen Ball veranstalten, fürchtet die Schrci-

beriu
,
dass ihr .späterer Bräutigam, v. 8., nicht eingeladen werde, da

er von dem nahen Liibben auf ein Jahr nach Neuruppin abkommandiert
war. Die Hang- und Qnartierliste des angegebenen Jahres belehrt nun

sofort, dass damals vom Brandenburg. Jäger-Bataillon Nr. .3, welches

in Lübbeu garnisoniert, ein l’reraierlieutenant v. Schaeffer „zum 4.

Brandenburg. Inf-Reg. Nr. 24 abkommandiert“ war, und davon standen

damals zwei Bataillone in Neuruppin. Die Verfa.ssenn ist al.so Frau Anna
V. Schaeffer, die heute als Ilauptmannswittwe in Frankfurt a. 0. lebt.

Endlich ist kürzlich ein interessantes Werkchen erschienen „Werden
lind Wachsen. Erinnerungen eines Arztes“, ebenfalls anonym. Die

Angabe, dass des Verfassers Eltern, welche sich noch für „Titan“ und

„Hesperns“ begeisterten, ihren Sohn deshalb Jean Paul Friedrich

nannten, und die Schlussnotiz, dass der Verfasser zum Direktor der

Kranken- und Irrenanstalt einer gi'ossen norddeutschen Stadt berufen

wurde, reichen freilich nicht aus, unter der grossen Zahl norddeutscher

Ärzte unseren Verfasser zu bestimmen. Da hilft eine zufällige Be-

merkung. 8. 6 bei der Schilderung des Vaters findet sich der charak-

terisierende Zusatz, dass derselbe eine „Weltgeschichte in Beckers

.Manier in 5 Bänden“ geschrieben habe. Nun ist es, da das Erscheinungs-

jahr sich ungefähr berechnen lässt, mit bibliothekarischen Hülfsmittelu

eine einfache Sache, festzustellen, dass 1845 — 51 eine fUnfliändige

allgemeine Weltgeschichte von Christian Gottl. Scholz in Langensalza

erschien. Schlägt man nun den Namen Scholz im preussischen Medi-

zinalkalender nach, so ergiebt sich sofort die Bestätigung und des

Kät.sel.s Lösung: Johann Paul Friedrich Scholz, dirigierender Arzt an

dem Krankenhaus in Bremen, ist der gesuchte Verfasser.

Das in vorliegender Zusammenstellung gegebene Verzeichnis der

llUlfsmiltel zur Vervollständigung der Autornamen ist durchaus nicht

erschöpfend, es konnte und sollte das auch nicht sein. Man wird aber

leicht für ähnliche Fälle analoge Nachschlagewerke finden. Vielleicht

zeigt es aber doch auch dem solchen Untersuchungen Fernerstehenden,

welche Summe von Arbeit oft in unseren eckigen Klammern steckt,

und auch der spöttelnde Kollege wird berechnen können, welcher Zeit-

verln.st ihm selbst durch diese Vorarbeiten erspart blieb.

Gr.- Lichterfelde b. Berlin. Max Laue.

Recensionen und Anzeigen.
Catalogns bibliothccae musci out. huugurici. 1. Incunabula. A

magyar ucuizeti unizeum Kouyvtäränak czimjegyzi'ke. I. Ösnyomtat-
väuyok. Leirta Borvath Ignacz. Budapest. Ausgabe der MÜseums-
bibliothek 1S95. S“. Vlll •+• •2S5pag.

Die Veröffentlichung der in den ggötseren Bibliotheken befindlichen

4Vieeendrucke bezweckt in letzter Instanz das Material für eine umfassende,
möglichst vollständige Zusammenstellung sämtlicher erhaltenen Drucke des
15. Jahrh. zu liefern, mit Angabe aller jener Bibliotheken, in welchen die-

9*
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selben zu finden sind, um somit gleiehsam eine Btntistik der ersten Druck-
werke zu geben. Das vorliegende Verzeichnis der Inkunabeln des ungarischen
Nationalmuseums bildet den ersten Teil des geplanten allgemeinen Katalogs
der Bibliothek, welcher in seinen ferneren Teilen die bis 1711 gerechnete
ältere ungarische Litteratnr, die mittelalterlichen Handschriften, sowie die

einzelnen Sammlungen des Archivs mit seinen reichen Schätzen, der für ewige
Zeiten dem Mnsciim zur Bewahrung anvertrauten Kaniilienarehive zalilreicher

hervorragender, alter ungarischer Familien enthalten soll, um nach Veröflent-

liehung dieser kleineren Sammlungen zur Hauptaufgabe zu leiten: zur Druck-
legung des Stammkatalogcs der Bibliothek, wodurch der Inhalt dieser reichen

Sammlung weiteren Kreisen zugänglich gemacht werden soll.

Das vor uns liegende V erzeichnis ist der Wiederabdruck des durch
den HUlfscustos der Bibliothek, Herrn Ignatz Horvath, zusammengestellten,
in den zwei letzten .Tahrgäugen der „Magyar Künj'vszemle“ (Ungarische
Bilcherschaii) veröffentlichten Inkunabebikataloges, der nunmehr in Buchform
erscheint.

Die Antänge der gegenwärtig auf 896 Werke zu veranschlagenden
Sammlung sind in der grolsen Bilcherschenkiing des die Bibliothek be-
gründenden Grafen Franz .Sz6chcnyi zu suchen. Die damals allerdings noch
recht bescheidene Sammlung vermehrte sich langsam, doch stetig durch Kauf
und Schenkungen

,
unter welch letzteren besonders die des Palatins von

Ungarn, des Erzherzogs .losef, zu erwähnen sind. Eine bedeutende Ver-
mcnriing fand im Jahre 1832 statt, als die reiche und wertvolle Bibliothek
Nicolaus von Jankovich's und damit einige hundert Inkunabeln der Musenm.s-
bibliothek einverleibt wurde. Aus der Jankovich'schen Sammlung stammt
beispielsweise ein auf Pergament gedrucktes schönes Exemplar der 14SS in

Augsburg bei Erhard Katdolt hcrgestellten Chronik des Johann Thiiniczy,

Beisitzers des von Matthias Corvinus aufgerichteten Oktav-Gerichtshofes, der
die Ereignisse von der Zeit König Sigmunds bis nahezu an das Regierungs-
ende des Königs Matthias (1382— 148.5) aiifzeichnete. Ein zweites, ähnlich

ansgestattetes Exemplar dieses Werkes wurde im Jahre 1845 um 400 Gulden
für die Bibliothek von dessen Gönner Palatin Josef erworben. Ein ferneres

wertvolles Stück der Bibliothek ist die .Ofner Chronik“ Chronica Hiingarorum,

welche als erster ungarischer Druck im Jahre 1473 aus der Ofner Otnzin des
Andreas Hefs mit der Dedikation au den I^opst von Ofen; Ladislaus Gereb
hervorging. Von diesem Incunabniiim sind blols 8 Exemplare bekannt, von
denen anfser jenem der Museumsbibliothek, welche aus dem Besitze des
Fürsten Sigmund Bäthory stammt, und dem der Budapester Universitäts-

bibliothek 6 Exemplare in auswärtigen Bibliotheken Vorkommen. Die beiden

letzten grölseren Erwerbungen bilden die Inkunabebi der Bibliothek des im
Jahre 1846 verstorbenen Geschichts- und Sprachforschers Stephan Horvät und
jene der Witwe Farkas, die im Jahre 1873 erworben wurden.

Der älteste Druck stammt aus dem Jahre 1 465 : Cicero „De oratore ad
Quintum fratrem“, das erste Produkt der Druckerprease von Subiaco, welches
nur zehn Jahre nach der 42zeiligen Bibel Gutenbergs erschien. Aus 1469

stammt Thomas de Aquino „Commentarius super qnarto libro Senteiitianim“,

aus 1471 die „Constitntiones Clementis V.“, beide aus der berühmten Peter
Schöffer’scheu Offizin in Mainz. Auf Ungarn bezüglich ist ferner von Be-
deutung: „Constitutiones incliti Regni Hungariae“, wahrscheinlich aus dem
Jahre 1486 mit einem Holzschnitte, der den König Matthias vorstellt; fenier

die Predigten des Michael de Hungaria (.Semiones tredeeim universales),

Strafsburg 1 487 ;
„Capitnla concordiae mter Fridericum imperatorem et Mathiam

Hungariae regem . . . super siiccessione in eodem regno conclusa“ in latei-

nischer und deutscher Ausgabe, welches Werk nach dem Tode des Königs
Matthias, wahrscheinlich zur Zeit der Könirawahl, gedruckt wurde. An-
ziifUhren wären noch : Philippus Bergomensis „De Claris selectisque mulieribus“

(Ferrara 1497), „Legendae sanctnmm regni Hungariae“ (Venedig 1498). Michael

de Hungaria: „Biga salutis“ (Hagenau 1499). Endlich die Grauer Breviarien

(Venedig 1481) und 1484) und Missalien (Venedig 1484, 1495, 1406 und Brünn
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1491), das Agramcr Breviarium (Venedig 1494), das Missale ultramontanorum
(Verona 14Sü), das FUnfkirchener Missale (Venedig 1499) n. s. f.

_
Die Anlage des Kataioges ist die in neuerer Zeit gewUhnlich befolgte,

wobei nur jene lukunabein ausführlich beschrieben werden, welche m Hain's
„Repertorium biblioi^phicuui“ nicht Vorkommen. Die bei Hain enthaltenen
sind nur kurz mit Venncrkung des Ilain'schen Repertoriums angeführt. Die
ausführlich beschriebenen Inkunabeln werden io buchstabengetreuer AVeise
reproduziert. Durch diese Anlage ist der Umfang des Verzeichnisses ein
mäfsiger und vermeidet alles, was in der bibliographischen Litteratur leicht

zugänglich. Blofs bei den auf Ungarn bezüglichen Werken werden neben
der Anführung des Ilain'sclien Repertoriums noch die uogiirischen biblio-
mpbischen Werke erwähnt, welche sich mit jenen Werken beschäftigen.
Der Verfasser legt ferner aut die Feststellung und Anführung der Provenienz
der E.xemplare grofses Gewicht, weshalb er alle jene gleichzeitigen oder
späteren Notizen anführt, aus denen auf die Schicksale des Buches oder auf
seinen Besitzer geschlossen werden kann, oder welche von historischem oder
geschichtlichem Interesse sind.

BezUglicli der Reihenfidge, in welcher der Bestand der Inkunabeln-
sammlung des Museums angeführt wird, ist zu bemerken, dal's die Drucke
nach den .lahren ihrer Herstellung angeorduet sind nnd dafs innerhalb dieser
Einteilung die alphabetische Reihenfolge der Druckorte mafsgebend ist nnd
innerhalb jener die Werke nach den in alphabetischer Reihenfolge geordneten
Autorennamen aufeinander folgen.

Hierauf fidgeii nach Autoren, resp. .Sehlagwortcn geordnet diejenigen
Inkunabeln, bei denen die .Jahreszahl oder .lahreszahl und Druckort fehlen.

Die Zahl der mit .Jahreszahl versehenen Inkunabeln beträgt .'190
,
jene der

ohne Jahreszahl 9u6. Den .Schilds bildet d.as alphabetische Verzeichnis der
Autoren, hierauf der Druckorte, daun der Werke mit .Jahreszahl, aber ohne
Druckort und Drucker, dann jener ohne .Jahreszidil nud ohne Druckort und
Drucker, scidiefslich das alphalietisehe Verzeiclinis der Drucker und jenes der
einstigen Besitzer der Bücher.

Die ganze .Sammlung wurde erst anfangs der siebziger Jahre aus dem
modernen Bestand der Bibliothek ansgeschiedcii

,
die Ordnung derselben

wurde im Jahre 1989 beendigt.
AVir kiinnen das Unternehmen der Bibliothek des Nationalmuseums,

uns in nicht allzuferncr Zeit ein vollständiges A^erzoiebnis ihres gesamten Be-
standes zu bieten, nur mit Beifall begrüfsen. Für die allgemeine Bibliographie
werden allerdings die zuerst in Aussicht genommenen Sammlungen von Hand-
schriften, Urkunden, Hungarica u. s. f die grölsere Bedeutung haben, während
das A^erzeichnis der neneren Litteratur in erster Linie dem praktischen Be-
dürfnisse der Bibliotheksbenutzer Rechnung trägt.

Budapest. Prof. August Heller,
Oberbibliothekar der ungarischen Akademie

der Wissenschaften.

Paul Meyer, Notice de deux manuscrits de la vie de Saint Remi en vors

fraui^ais avant apparteuu ä Charles V. Paris, 1895. 4“. 18.S.

Paul Meyer, Notice sur Ic manuscrit fr. '248ti2 de la Bibliotbeque nationale

contenant divers ouvrages composcs ou 6crits en Angleterre. Paris,

1895. 4“. 42 S.

S. A. aus : Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothe(|UC natio-

nale et autres bibliotheques. Tome XXXV, lo» partio.

ln der znerst genannten Abhandlung macht P. Meyer nähere Mitteilungen

über zwei von ihm schon vor mehreren Jahren entdeckte Handschriften eines

alt^nzösischen Lebens des hl. Remigius, die, wie an der Hand alter Kataloge

festgestellt wird, ursprünglich der Bibliothek Karls A\ von Frankreich an-

gehürt haben, aber noch vor dem Jahr 1497 in die der Herzoge von Bu^und
gelangt sind und gegenwärtig unter den Nummern 5.A65 und ti409 auf der

Digiiized by Google



126 Recensioncn und Anzeigen.

Künigl. Bibliuthek zu Brüssel aufbewahrt werden. Im Anfang bezw. iini die

Mitte des 14. Jabrh. geschrieben, enthalten sie einen Te.xt, dessen Abfassung
P. Meyer aus spraehlichen und metrischen Gründen an das Ende des 13. Jahrh.

setzt. Der Verfasser des aus etwa b'JbO paarweis reimenden Aehtsilbnern

bestehenden Lebens des hl Remigius, des einzigen altfranzüsischen , das auf
uns gekommen zn sein scheint, nennt sich V. 13 nnd gegen Ende des Ge-
dichtes; Richier. Als seine Quelle bezeichnet er V. 194 und 245 die von
dem Erzbischof von Reims Hincmar verfal'ste Lebensbeschreibung des Heiligen.

P. Meyer druckt aus der älteren Hs. 64o9 40i! Verse vom Anfang und 90
Verse vom Schlnfs ab und führt die Varianten der jüngeren Hs. unter dem
Text an. Eine photographische Wiedergabe der ersten Seite der Hs. 53ti5

ist dem Aufsatz beigegeben. Folgende kleine Besserungen milchte ich an
dem Text vornehmen: V. 92 lies Fa statt la; ebenso V. 94. V. 139 läfst sich

die Lesart von A mit Berufung auf den leoninischen Reim verteidigen. V. 175

setze Punkt hinter fait. V. 17(1 lies mit B; IJne ehos' i a qui me . . . V. 200
tilge das Komma. V. 202 tilge den Punkt, setze Komma hinter V. 204 und
Punkt hinter V. 205.

Die zweite Abhandlung ist der Hs. 24 b(>2 des fonds francais der Pariser

Nationalbibliuthek gewidmet ,
die gegen die Mitte des 13. Jahrh. in England

von 4 oder 5 verschiedenen Händen geschrieben ist. Sie enthält die folgenden
Stücke; 1. Kommentar zu den Sprüchen Salomonis in französischer Prosa;
2. lateinisches Spottgedicht auf die englischen Bischöfe, die bei den Wirren
aus Anlafs der Wahl Stephan Iningtons zum Erzbischof von Canterbury zu
Johann ohne Land hielten; 3. Übersetzung der Verba seniornm ins Iran-
zösische; 4. Gedicht Uber den Antichrist; 5. Gedicht über Pauli Höllenfahrt,

die drei letzten das Werk eines bisher unbekannten anglonormannischeii
Autors Henri d'Arci und alle drei in paarweis reimenden Alexandrinern ab-
gefafst; 6. kurze I’redigt in französischer Prosa, von P. Meyer ganz abgedmekt;
7. Leben der hl. Galla in lateinischer l'rosa; b. l'redigten des Pariser Bischofs
Maurice de Suliy; 9. eine lateinische Predigt. Bis auf diese letzte, die g.anz

mit Stillschweigen übergangen wird
,

giebt P. Meyer über die einzeltien

Nummern eine sich nicht auf den vorliegenden Text beschränkende, sondern
auch zugleich andere Fassungen desselben Gegenstandes, ihre Verwandtschaft
und Quelle mit in Rücksicht ziehende .Auskunft, wie deren die Geschichte
der altfranzüsischen Litteratur ihm bereits so viele verdankt. Den gröfsten

Raum nehmen in der Beschreibung die 3 Gedichte des Henri d’Arci ein.

Als Anhang folgen umfangreiche Proben aus der Hs. Harley 2253 des Britischen

Mti.soum.s, in deren erstem Teil sich gleichfalls eins seiner Gedichte findet.

Halle a. S. G. Naetebus.

National Art liibrary South Kensington. Classcd catalogne o
priuted books: Ceramics. (By W. H. James Weale.) London
printed by Eyre and Spottiswoode, IM)5, b". XI, 3.'>3 S.

Die Verwaltung der N.ational .Art I.ibrary im .South Kensington Mitseiim,

zu London, die seit den siebziger .lahren flir die einzelnen Zweige der Kün.stc

und des Kunstgewerbes bereits eine ganze Zahl von kleineren Biicherv'er-

zeichnissen („Li.sts of books“') verölVentlicht hat, beabsichtigt eine neue .Serie

von Fachkatalogen herauszugeben
,
welche die ganze eiuschiägige Litteratur

mit Einschlufs der Werke .allgemeineren Inhails nnd der .Aufsätze in Zeit-

schriften umfassen sidlen und daher eine eingehende Durchsicht nnd Neu-
bcarbeitnng des gesamten Bücherbestandes notwendig gemacht haben.

In wünschenswerter Weise sind diese neuen, umtangreicheren Kiit.aloge

nicht mehr, wie früher die „Lists“, mich Haupt.schiagwörtern in alphabetisehor
Reihenfolge gruppiert, sondern systematisch und innerhalb der einzelnen Ab-
teilungen chronologisch geordnet. Dadurch wird nicht nur der wissenschaft-
liche Wert solcher bibliographischen Arbeiten erhöht, sondern sie werden
auch llir die Praxis klarer und übersichtlicher. Denn sobald .Arbeiten der
Art niie.h .Schlagwürtern angeordnet sind, weifs der Benutzer vielfach nicht
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von vornherein, unter welchem Wort das Gesuchte zn finden ist, und zu-
sammengehörige Begriffe werden durch das Alphabet dabei oft weit aus-
einandergerissen.

Der vor kurzem ausgegebene erste Katalog der neuen Folge behandelt
die keramischen Künste. Für diese war alierdings durch die Bibiiographieen
von Champfleury (Paris l*)*?!) und Jaenuicke (Stuttgart 18S2) schon Wsser
gesorgt als für andere Zweige des Kunstgewerbes. Aber da dieser neue
Katalog mit 3584 Titeln fast doiipclt stt viel Litteratur-Nachweise enthält als

eipes der genannten Werke und, wie schon gesagt wurde, für denselben das
wichtige Material an Zeitschriften -Aufsätzen verwertet worden ist, mn& der
Keramiker der Verwaltuug für diese äufserst mühsame und in jeder Beziehung
gewissenhafte Arbeit dankbar sein.

Die Benutzung des Kataloges wird leider durch den recht starken
Nachtrag von 68 Seiten orscliwert; denn man muls nun für jede Unterabteilung
an zwei Stellen uachschlagen. Kin so grofser Nachtrag war nötig, weil ein

betriichtlicher Teil der vorhandenen Werke für diese gröfseren Kataloge erst

von neuem katalo^siert und aiisgezogeu werden konnte , als der Hauptteil
schon im Satz stand, und aucli die inzwischen erworbenen Bücher aufgenommen
werden sollten. Diesem l'belstandc ist allerdings nach Möglichkeit dadurch
abgeholfen worden, dafs die Inhaltsübersicht und das Register beide Teile
berüek.sichtigeu. Für die folgenden Kataloge wird gewifs, da bis dahin der
ganze BUclierbestand neu aufgenommeu sein wird, eine sidehe liLstige Zwei-
teihmg fortfallen.

Der Katalog geht nach den allgemeinen Abschnitten über die Technik,
•Stil und Ornament, Handbücher und Sammelwerke zu den Zeitejiochen über;
daran schliefsen sicli die Abteilungen über besondere Gegenstände der Keramik,
öffentliche nnd private Sammlungen, Ausstellungen, Bibliographie und Zeit-

schriften. Die umfangreichsten Kapitel über das Mittelalter, die Renaissance
und die neuere Zeit sind nach Uindern und innerhalb derselben nach den
Zweigen der keramischen Künste eingeteilt; bei diesen sind wieder die
F'abrikeu getrennt. Die Werke über öffentliche Sammlungen und Ausstellungen
sind sachgemüfs nach den Orten aufgeführt worden; die Werke über Privat-

.sainmhingen wären zweckmäfsiger alphabetisch nach dem Namen der Besitzer
als chronidogi.sch geordnet worden. Im alphabetischen Gesamtregister wäre
bei den Verfassern zahlreicher Werke, z. B. .lacqucmart und Jewitt, um das
Aufsuchen bestimmter Werke zu erleichtern, noch eine ganz kurze Angabe
der 'l'itel erwünscht. Auch beschränkt sich das Register leider auf Namen,
so dafs man anonym erschienene Werke nicht fintlcn kann.

Die Titclkopieen sind, soweit es möglich war sie zu prüfen, mit biblio-

graphischer Genauigkeit angefertigt. Man findet alle irgend wünschenswerten
,\n^bcn : bei Werken mit allgemeinerem Inhalt ist z. B. auf die hier in Frage
kommenden Seiten und Tafeln verwiesen worden. Das Format der Bücher
ist, was ich bisher noch nicht gefunden habe, nach der Höhe und Breite in

^englischen) Zoll geme.ssen. Die Titel sind in den einzelnen Hauptabteilungen,
jedesmal von 1 beginnend, durchgezählt; im Anhang sind sie durch Bueh-
staben-Flxponenten in die Zählung des Hauptteils eingereiht. Am Finde der
Abteilungen wird auf venvaudte Werke in anderen Abteilungen verwiesen.

Die typographische Anordnung ist durchweg klar und übersichtlich.

Berlin-F'riedenau. Dr. Jean Loubier.

Poole. William Frederick. The Universitv Library and the University
Curriculum. Phi Beta Kappa Address. Northwestern University June 13

18Ü3. Chiwigo New York Toronto, F’lcming 11. Revcll Company I8'.M.

8". 55 S.

Die Beziehungen der Universitäts-Bibliothek zum Universitäts-Unterricht

bilden den leitenden Gedanken dieser letzten .Schrift des inzwischen ver-

storbenen hervorragenden amerikanischen Bibliothekars. Das Studium der
Bibliographie und der Methode, wLssen.schaftlich Bücher zu benutzen, sollten
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nach Poole’s i‘bprzengnng an den Universitäten die ihnen bisher vorenthaltene
selbständige Steile finden. Einem Bibliomphen von Profession mtlfste die

Aufgabe znfallen, die Studierenden in die BUcherkundc einzufilhren und darin
zu unterweisen. Das Vorlesun^zimmer befinde sich anf der Bibliothek, diese

selbst liefere das nUtige Anscnauun^uiatcrial. Namen wie Watt, Earousse,
Graesse, Qnerard, Hoefer, Kayser, Ilinrichs, Meyer, Hain und Vapereau dllrfen

fortan nicht mehr wie bisher "dem Studenten unbekannte Wiirter sein. Letz-
terer mnls vielmehr Gelegenheit finden^ sich frühzeitig an der Hand knndiecr
Führer mit dem für jeden Gelehrten, in mancher Beziehung selbst für Jeden
Gebildeten unentbehrlichen litterarischen Rüstzeug bekannt zu machen, ln
der That bildet der Mangel fast jeglichen bibliomphischen Wissens, wie
er an den studentischen Benutzern der Universitäts-Bibliotheken immer wieder
zu Tage tritt, den wunden Punkt nicht nur der amerikanischen Hnchsehulen.
Man wird daher wünschen müssen, dals Poole’s Schwanengesang auch ander-
wärts gehört werde. A. Graes el.

Chronik der Buchbinder- Innung zu Leipzig 1544— 18!>4. Zum 35ujährigen
Jubiläum zusammengestellt von Heinrich Kofel, Bachbindermeister
und Archivar. Leipzig, Verlag der Buchbinder-Innung 1894. 8". Vlll
und 03 S.

Geschichte der Berliner Buchbinder- Innung. Festschrift zur Jubelfeier des
SUOJährigen Bestehens der Innung. Im Aufträge des Innungs-Vorstandes
vertal'st von Paul Richter, Buehbindermeister. Berlin 1895. 8°. 4 Bl.

und 385 .S. M. 3..5I). [Zu beziehen durch die Buchbinder-Innung.]

Das Buchbindergewerbe hat sich erst ziemlich spät zunftmäfsig organi-

siert. Unter den deutschen Städten sind, wie es scheint, Wittenberg und
Augsburg (I53U—83) voraugegangen. In nicht zu grofsem Abstande ist ihnen
Leipzig gefolgt fl 544), wä&end die Buchbinder von Berlin-Köln erst 1505 zn
einer Innung zusaminentraten. So kommt es. dafs diese beiden bedeutendsten
Korporationen des Handwerks kurz nach einander das 350- und das 300jährige
Bestehen gefeiert haben, und die Festschriften, die sie aus diesem Anlafs ver-

öffentlicht haben, dürfen an einer Stelle, welche dem Buchwesen so nahe
steht wie das C.-B. f. B.-W., nicht unerwähnt bleiben.

Die Bedeutung, die Leipzig bereits zur Zeit der Gründung der Innung
für das Buchgewerbe hatte, zeigt sich schon in dem Umstande, dafs diese im
ersten Jahre nicht weniger als 13 Meister zählte, die freilich, wie das Jahr-

hunderte lang üblich war und zum Teil noch ist, zugleich Buchhandel be-

trieben. Die Festschrift will nun
,
wie .schon der Titel andeutet

,
keine voll-

ständige Geschichte der Innung sein, sondern giebt neben dem Abdruck der
Ordnungen von 1544 und 1679 in chronikartiger Aufzählung nur eine Reihe
von Einzeldaten, von denen manche natürlich zunächst für die Innungs-

genossen, viele aber auch für die Geschichte des Buchgewerbes überhaupt
Interesse haben. Namentlich ist auch anf die Technik des Bucheinbandes
Gewicht gelegt, ftlr die Uiterc Zeit unter Reproduktion der Abbildungen von
Buchbiuderwerkstätten nach Jost Amman u. a., für die neuere unter Her-

vorhebung der erstmaligen Einführung maschineller Einrichtungen, welche zu

dem jetzigen Leipziger Grofsbetriebe geführt haben. Dieser ist übrif^ens nur

teilweis in der Innung vertreten, so dal's deren Umfang — 118 Mitglieder,

welche über 2000 Personen beschäftigen — ziemlich weit hinter dem der

Leipziger Buchbinderei überhaupt znrückbleibt. Den .Schlufs der Festschrift

biluet ein nach den Anfangsbuchstaben und innerhalb derselben chronologisch

geordnetes Namenverzeichnis sämtlicher Innungsmeister von 1544— 1894, das

zur Auflösung ,von Monogrammen auf älteren Leipziger Bänden nützlich

sein wird.

Sehr viel bescheidener als in Leipzig waren die Anfänge der Buchbinder-

Innung in Berlin. Es waren nur vier Mei.ster, die 1595 zusammentraten und
sich eine Ordnung vom Rate bestätigen lielsen, und kleinlich ist anf lange

Zeit hinaus der Eindruck der >'crhiiltuissc
,
welche die ausführliche und auf
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gründlichen arehivaiischen Studien beruhende Geschichte der Innnng schiidert.

ln den ersten zwei Jahrhunderten wird sie fast voliständig ansgctüllt durch
Streitigkeiten mit den Buchhändlern um die Bereelitigung zum verkauf ge-
bundener und ungebundener Werke und der Schulbücher, mit den Krämern
wegen des Papierv erkaufs. Der erstere Streit wurde 179t endgültig dahin ent-

schieden, dals den Buchbindern nur der Handel mit gebundenen Büchern zu-
stehe. Sehr glaublieh ist, namentlich im 17. Jahrhundert, ihre Behauptung,
dafs ihr Verdienst so gering sei, dafs sie ohne deu Bücherhandel, den sie

allerdings im weitesten Umfang in Anspruch nahmen, nicht leben konnten.
Die BibliutheksgrUndung des Grofseu Kurfürsten brachte zwar mehr Arbeit,
aber nicht immer regelrnäfsigc Bezahlung. AulTalleud ist, dafs erst 1734 im
Meisterstück ein Uückentitel verlangt wird, von dem die Ordnungen von 169ti

und 1715 noch nichts wissen, während er in Leipzig schon 1K79 ausdrücklich
erwähnt wird. Am Ende ihres zweiten Jahrhunderts war die Innung auf etwa
40 Meister angewachsen. Im letzten Jahrhundert sind ilire Schicksale sehr
wechselnd je nach den Schwankungen der Handwerkspulitik. Die wichtigste

Einrichtung, welche die Innung in diesem Zeitraum hervorgertifen liat, ist ohne
Zweifel die mit Unterstützung der Stadtverwaltung niiternaltene Pachschule.
Merkwürdigerweise vermüst man in, dem Buclie eine Angabe über den gegen-
wärtigen Stand der Innung. Aus dem Statistischen Jahrbuch der Stadt Berlin

ergiebt sich, dals sie 1992 .357 Mitglieder zählte und dafs in der Krankenkasse
des gesamten Buehbindergewerks 4203 Personen versichert waren. — Auhaugs-
weise ist dem Werke eine Geschielite der Berliner Pergamentmacher bei-

gefiigt, welche sieh bis in die Mitte dieses Jahrlmndorts zur Biichbiuder-

mnung hielten.

Der Verfasser bedauert im Vorwort, dals die Fülle des Stoffes für die

Innungsgeschichtc nicht erlaubt habe zugleich eine Geschichte der Berliner

Buchbinderei zu geben. Wir können uns diesem Bedauern nur anschliefseu,

allerdings nicht ohne die Bemerkung, dafs es w<dd möglich gewesen sein

würde, durch Kürzung der archivalischeii Mitteilungen einigen Kaum dafür
zu schaffen. Immerhin begrllfsen wir wenigstens das Anerkenntnis, dafs eine

solche Darstellung wünschenswert und notwendig ist, mit lebhafter Freude.
Für die Ge.schichte des Bucheinbandes in Deutschland ist bis jetzt aufser-

ordentlich wenig geschehen. Au&er einer Anzald Abbildungswerke, die sich

aber hauptsächlich auf Prunkstücke beschränken, besitzen wir nur einige all-

gemein orientierende Darstellungen über diesen auch kunstgewerblich so in-

teressanten Gegenstand. Weiter zu kommen wird nur möglich sein auf dem
Wege der Ixikalforschung, die auch für die Bibliotheksge.schichte von gröl'stcr

Wichtigkeit werden könnte. Wie wenig aber die l'berzeugung davon ver-

breitet ist, konnte man aus der historischen Ausstellung ersehen, welche 1994
zu dem erwähnten Jubelfest der Leipziger Innung veranstaltet war. In dieser

überaus reichhaltigen und vorzüglich geordneten, im allgemeinen Ausstellungs-
katalog leider nur ganz summarisch verzeichneten Ausstellung war auch nicht

der leiseste Versuch gemacht, die Geschichte des Leipziger Bucheinbandes
oder auch nnr seinen Stand um das Gründungsjahr 1544 darzustclien. Allcr-

dinep ist dazu die Mitwirkung der Bibliotheken nötig. Aber es ist doch zu
hofien, dafs sich überall der eine oder der andere Beamte findet, der dieser

Seite des Buchwesens Aufmerksamkeit zuwendet und geneigt ist, wenigstens
gelegentlich Material dafür zu sammeln. Vielleicht ist es möglich später ans-

filhrlicher auf die .Methode der Forschung zuriickziikommen.
Königsberg i. P. P. Schwenke.

Bibliographie des travaux seientifiques (seiences mathcmatii|ues,

pnysiques et naturelles) publies par les socii)t6s savantes de la France
dressÄ sons les auspices du ministere de l'instruetion publique par
J. Deniker. Tome I. Livrais. 1. Paris 1995, Imi)rimerie n.ationale.

4“. III. 200 SS.

Die betriichtlicheZahl der periodischen Zeitschrifteu der wi.ssenscliaftlichen

Gesellschaften und das stetige Anwachsen dieser Vcröffcutlichuugen erheischen
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gcbietcri.scli die Zusammenfassung ihres Inhaltes. Ist in dem Catalogue of

Seientific i^apers auch immerhin eine dankensrrerte Unterstützung gegeben, su
reicht dieses IVerk doch bei zahlreichen Lücken für die französischen Periodica

keineswegs ans. Wie nun Robert de I.asteyrie und Kngene Lcßvre- Pontalis

eine ähnliciie übersieht über die historisclien und archüologi.schen Wissen-
schaften erscheinen lassen, soll diese Bibliographie, welche auf Anregung von
Milno- Edwards ins Leben gerufen wurde, die exakten und experimentellen
Wissenschaften aufweisen.

Die vorliegende erste Lieferung erstreckt sich auf den Zeitraum von
l'ni) bis IShS einschliefslich. Aufgenommen sind die rein mathematischen,
physikalischen und natnrwissenschafllichen Disciplinen. Die sogenannten an-

gewandten Katurwissenschafteu u. s. w, wie Ackerbau, Gartenbau, Technologie,
Ingenieurwissenschaft, Medizin und Pharmacie haben mit wenigen seltenen

Au.snahmen übergangen werden müssen. Die Archäologie und Ethnographie
sind soweit berücksichtigt worden, als sie keine Aufnahme in der bereits er-

wähnten Bibliographie von Lasteyrie gefunden haben.
Dits Werk zerfällt in drei Teile. Im ersten Abschnitt finden wir eine

Aufzählung der wi.ssenseliaftlichen Artikel der einzelnen Veröffentlichungen,
angeordnet in al|)habctischer Reihenfolge der Departements und in diesen
abermals ebenso in der der einzelnen Orte

;
eine zweite Liste zeigt die alpha-

betisch geordnete Zusammenstellung der Autoren mit Hinweis auf die Zahlen
der ersten Reihe; drittens linden wir ein alphabetisches und analytisches

Verzeichnis des Inhaltes.

Die Titel der Artikel sollen jedesmal in ihrer tollständigen Gestalt

unverkürzt aulgezählt werden (vorsichtigerweise wird in I’arenthese binzii-

gefÜgt; mit wenigen .Ausnahmen) mit Angabe der Seiten, der Figuren, Zahl
wie Art der Karten, Tafeln. Pläne n. s. w. Ist keine ('berschrift vorhanden,
wie es so häutig in Sitzungsberichten n. s. w. der Fall ist, will Deniker diesem
l bclstande abhelfen und dem Artikel einen möglichst instruktiven Titel geben,
ebenso wie er gewillt ist, zu kurze oder zu allgemein gefafste Angaben zu
vervollständigen. lattzteres Unterfangen kann nur in hohem Grade^gebilligt

werden, denn was sagt z. B.; „Über eine nene Insektensiiecies*’ „Über eine

seltene l’llanze“, wenn man niclits Näheres erfährt?

Die erste Lieferting zählt im ganzen 5132 Titel auf; vertreten sind
folgende Departements und Städte mit der Angabe der citierten Gesellschaften.

Ain: Bonrg-en-Bre.sse 2. Nantua 1, 'l’revoux I.

Ainse; Ghäteau-Thierry 1, (.'hatiuay 2, Iaoh 2, Saiut-tiuentin I, Soissons 2,

Verviers 1.

Allier: Moulins 1.

Alpes (Basses): Dignc I, Forcahiuier 1.

Alpes (Hautes): Gap 2.

Alpes (Maritimes): Cannes I, Nice 2.

Ardeche: Privas 2, Foix 2.

Aube: Troyes 1, (ärca.ssonne 2.

A veyron: Rodez I.

Bonches-du-Rhöne: Ai.x I, Marseille 0.

Calvados: Bayeux I, Caen 7, Falaise I, I,i.senx 2, Vire I.

Cantal: Aurilläc 1.

Charente-Inferieurc: I.a Kochelle 1, Kochefort 2, .Saint .Jean d’Angely 2,

.Saintes 1.

Cher: Bourges 1.

Correze: Brive 1, Tülle 1.

Corse: Bastia 1.

Cöte-d'or: Dijon 2. Semur I.

Cötes du nord: Dinan 1, Saint Bricuc I.

Crense: Giieret 1.

Dordogne: Perigueux 2.

Donbs: Bcsan(;ori 3, Montbeliard 1.

Dröme: Valence 2.
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Eure: Evreux 2.

P>nre et Io>ire: Chartres 2, Chäteaiulun I.

Finistere: Brest 2, Morlai.x 1, Quiiuper I.

Ciard: Alais I, Nimes 3.

Selbstverständlieh ist der Umfang der einzelnen Abschnitte sehr un-

gleich. Den meisten Kaum nehmen wohl die .Memoires de la societö linnÄenne

de Normandie mit dem Bulletin ein, nämlich 22' , .Seiten oder 4.5 Spalten.

Das ganze Unternehmen ist ein Soitenstiiek zu Joh. Müllers Werk und
mit Freuden zu begrUfseu. Mit dem Fortgange soll weiter berichtet werden,

zumal bis jetzt nur die Aufzählung nach den eiuzeineu Döpartemeuts vorliegt.

llalle a. S. E. Roth.

Mitteilungen aus und über Hibliotheken.

llcrr Dr. G. Kainpffmeyer wurde IStll vom Geistlichen Stadtmiuisterium

zu Celle beauftragt die die.sem jetzt gehilrende sog Kirchen-Ministerial-Biblio-

thek zu ordnen und neu zu katalogisieren. Kr hat dieses auch ausgeführt

und es soll ein gedruckter Katalog erscheinen. Während seiner Arbeit Ist

dem Herrn Dr. K. es gewifs geworden, dafs diesg liibliotliek, die jetzt die vier

Herren .Stadtgeistlicheh als nur ihren Zwecken dienend auzusehen scheinen
— es sind z. B. vier E.xemplare niaiiclier Bücher ange.schafft —

,
ursprünglich

die Herzogliche Bibliothek in Celle war, daun in den Besitz der .Stadt Celle

kam. deren Magistrat das P.atronaf über die Kirche ausübt, und schliel'slich

von die.sem deren Geistlichen, aber als öffentliche Bibliothek . die nach dem
Kezes.se von 1S44 zweimal dem Publikum geöffnet sein soll, als Kirchen-

bitdiothek überlassen worden ist. In einer kürzlich in Berlin bei 'l'h. Kampff-
nieyer erschienenen .Schrift: Zur Geschichte der Bibliothek in Celle
hat’ Herr Dr. O. Kampffmeyer das zu erweisen gesucht und gegen die gegen-
wärtige Verwaltung der Bibliothek Beschwerden erhoben, deren Begründet-
heit wir nicht kontrollieren können. Die Bibliothek enthält u. a. eine Anzahl
wertvoller deutscher I.ittcraturdcnkmäler des Iti. .lahrliiindcrts. x, x.

Die Universitäts - Bibliothek in Göttin gen hat im .Tahre lSi)4 5 einen
Zuwachs von 13-tSO Bänden gehabt, wovon 732» kleine Seliriften unter

III» Seiten fDissertatioiien, Programme etc.) waren. Die (Je.sauitzjihl. der
Buchbinderbäude in der Bibliothek betrug am I. April Ib'Jö 47ljl0s. t'ber

die Benutzung ist zu bemerken, dafs diejenige am Orte sieh als in der
Steigerung begriffen zeigte (42l'>!) Bände gegen 3(i4»l) im .1. 1S93/4), während
dieselbe seitens Auswärtiger hinter dem Vorjahre zurückblieb. Der I.esesaal

wurde von 15945, das Zeit.schrifteuzimmcr von 5601 Personen besucht, llt.

Für die Geschichte des neueren Buchlutndels von Wichtigkeit ist eine

vor nicht langer Zeit angelegte Kollektion buchhäudlerischer Geschäfts-Rund-
schreiben. sogen. FitablLssements-Cirkulare, welche die Bibliothek des Börseu-
vereins der deutschen Buchhändler in Leipzig besitzt. Aus gelegentlichen

.Schenkungen privater .Sammlungen hervorgegangeu, wird sie jetzt vom Biblio-

thekar des Börseuvereius, Herrn Burger, systematisch vermehrt. Bereits sind,

von den Dubletten abge.sehen, etwa 1.300» solcher Cirkiilare vorh.anden, von
denen im letzten .lahre ein alphabetischer Katalog angefertigt w'urde. Aus-
führlicher berichtet über die.se Samndung Herr Burger in Nr. 252 des vorigen

Jahrganges der Nachrichten au.s dem Buchhandel. Ht.

Für „Mehrung der Realexigenz“ der Universitätsbibliotheken in Er-

hängen und München fordert die bayerische Regiemng je 3»»t) M., (Ür Biblio-

thcKssekretärc (neu) je 246» M. und zur „Adaptierung“ ein»\s Teiles des alten

Uuiversität.sgebäudcs für Zwecke der Universitätsbibliothek in Wür/.burg 72»» M.

(Akadem. Revue Jg. 2. 1595/96. 8.25, 32, 33.) W.
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Die K. K. Uni versitäts-Bibliothek in Graz hat mit Beginn des
Wintersemesters 1S95 96 ihre Thätigkeit im neuen Gebäude aufgenommen.
Nachdem die beiden grofsen Büchermagazine zu Anfang des Monats September
fertig gestellt worden waren, konnte in der Zeit vom 9. bis 23. September die

i’bertragung der Biicherschiitze stattfinden. Am 15. Oktober wurden zwei
eigentlich zu Kanzleizwecken bestimmte Zimmer provisorisch ab Leseräume
eröffnet. Vom 20. November au konnte der grol'se, durcli Oberlicht erleuchtete

Lesesnal, der gegenwärtig 12h Arbeitsplätze, anlserdem acht Plätze bei den
Katalogtischen, je einen Sitz fiir einen Beamten und einen Diener enthält,

benützt werden. Aus Anlals der Eröftnnng sämtlicher Bäume hat der der-

zeitige Leiter der Bibliothek Ciistos Dr. Wilhelm Haas einen BegrUfsungs-
artikel in der Grazer Morgcu|)ost vom 30. November veröffentlicht. F. E.

Der Jahresbericht des Ossuiiriskischen Institutes in Lemberg
nir 1&Ü5 (Sprawozdauic z czynuosci zak/adu narodowego imienia Ossoliriskicn

za rok 1H95. we Lwowio nak^adem zak^adu narodowego im. OssoliiSskich lh95.

t)»®- 7-1 S.) ergiebt einen Bestand von 96050 Druckwerken (lh94: 93550),

19US Karton (lh92), 3690 Hand.schriften (3601), 2913 Autographen (2851) und
1241 Urkunden (1174). Der Lesesaal wurde von Oktober 1894 bis September
1895 von 12223 Personen (9921) an 217 Tagen (133) benutzt, zu wi.s.senschaft-

lichen Zwecken wurden au 4144 Leser (3876) IMIl llaud.sehriftcn (S91) und
3163 Druckwerke (15 025) in 15 267 (28 226) Bänden vcrabfolrt, ausgeliehen
au 141 (196) Personen 2486 Werke (2884) und 27 (4.5) Handschriften. Ge-
schenke erhielt die Bibliothek von .391 (333) Köriterschaften und Personen.
Beigegeben sind S. 45— 59 eine Abliandlting des Scriptors am Museum Dr
Bronbiaw Gubrynowicz über die Maler am Hofe Johann Sobieskis und S. 60—70
ein Verzeichni.s" der auf polnische (teschiclde bezüglichen Handschriften der
Bibliotheken Danzigs von dem Direktor Dr. v. Ketrzyiiski. P.

In einem Aufsatze: Iteun im vierzehnten Jahrhundert (Mitteilungen

des histor. Vereines für Steiermark Heft 43. 1395. S. 3 ff.) gedenkt der Ver-
fas.ser Ambros (Jasparitz auch der Bibliothek dieses Stiftes (S. 77), deren
Handschriften A. Weis in den Beiträgen zur Kunde steienn. Geschichtsquellen

Jg. 12 und in dem Haudschr. -Verzeichn, der Cistercien.serstiftc Bd. 1 (Wien
1891) verzeichnet hat. Aus dem 14. .lahrh. ist nur ein einziger Codezschreiber
des Klosters, Wulfingus, bekannt, von dem die zweispaltig gesehriebepe

Pergamenthandschrift Nr. 92 (Ordenskalender u. W. Dnrants Rationale divln.

off.) stammt. Gasparitz erwähnt eine Urknnde von 1319, in welcher der
Pfarrer von Gradwein und der von Vogen bekennen, dafs ihnen zwei dem
Kloster früher zur Verwahrung gegebene Bücher von Abt Albero richtig

wieder au.sgefolgt sind. W.

Die Direktion der K. K. Hofbibliothek in Wien veröffentlicht

jetzt ihre Instruktionen für die Katalogislerungsarbeiten an der
Bibliothek. Das erste Heft davon ist schon 1395 erschienen und enthält

u. a. eine sehr eingeliende Geschichte tler Katalogisierungsarbeiten an der

berühmten Büclicrsammlung.

Auch für das Jalir 1894—95 hat die Ottendorfersche freie Volks-
bibliothek in Zwittau einen Jaliresbericht herausgegeben.

_

Aus ihm ist

zu ersehen, dafs in dem dritten Verwaltungsjahre sowohl in_ Bezug auf

Biieherbenutzung als auch bezüglich des Besuches der sonntäglichen volks-

tümlichen Vorträge sehr befriedigende Ergebnisse erzielt worden sind. Das
Lesezimmer hatte 18 625 Besucher, gegen 16432 ini Vorjahre, nnd entliehen sind,

gegen 53 431 Bände im Vorjahre, 55 021, grofse Zahlen für eine Stadt von

ca. 8000 Einwohnern. Die kinnahmen der Bibliothek betrugen 14 637 Gulden

47 Kr., die Kassabaarsebaft am Schlüsse des Jahres 7232 G. 51 Kr.
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Der Bücherbestand der öffentlichen Bibliothek der Universität Basel
erfuhr im Jahre 1894, vorwief^end durch Geschenke, eine Vermehrung um
i(i62 Bände, 4283 Broschüren und .38.3 Karten, eine Vermehrung, die in den
letzten drei Jahrzehnten nicht iliresgleicheu gehabt hatte. Mit dem Neubau
der Bibliothek wurde begonnen und derselbe rüstig gefördert. Die schon
längere Zeit im Werk befindliche Xeukatalogisierni^ wurde fortgesetzt. Die
Jahresrechnung der Bibliothek schlielst mit einem Fehlbetrag: den 29853 Fr.

Einnahme stehen 30932 Fr. Ausgabe gegenüber, wovon für Bileheranschaffungeii
ItiS46 Fr. verwendet wurden. Ilt

Dem philologisch
•
pädagonschen Seminar in Zürich sind ans dem

h'achlafs des Prof. Amola Hug die Zinsen eines I.egatcs von 5Uü Fr. für die
Bibliothek des .Seminars zugewendet worden. (Ak.adem. Kevue Jg. 2. 189.5/96.

8. .37.) W.

Zu dem von Herrn Labande herausgegebenen Kataloge der Hand-
schriften in Avignon (Catalogue general des mannscrits des biblio-

thi-ques publiques de France) beginnt Herr B. Hauräau eine instruktive

Artikelserie im Dezemberhefte des Journal des savants von 1895.

ln der Revue des bibliotheques 1895 beginnt als besonderes Supple-
ment mit eigener Seitenzählnng ein Catalogue de dessins relatifs ä l'histoire

ilu th^ätre conserv6s an departement des estampes de la Bibliotheque
uationale. W.

Die beiden Dekrete betr. das Personal der Nationalblbliotliek in

Paris vom Jahre 1888 sind durch Dekret des Präsidenten der Republik vom
20. Juli 1895 in einigen Artikeln, Titulaturen, Gehälter und Anzahl der Beamten,
sowie deren Ernennung betreffend, abgeändert worden. (Revue des biblio-

theques Ann. 5. 189.5. S. 298—99.) W.

Die Universitätsbibliothek in Toronto enthielt I894i95: 540IMI Bände.
(Akadem. Revue Jg. 2. 1895/96. S. 45.) W.

Vermischte Notizen.

Im .Staatshaushaltsctattllrl 896, 97 für das Königreich Preulsen treten

folgende Veränderungen ein: 1. Ordinarium. Mehr für a^ Universitäts-
Bibliotheken: Köniraberg, Berlin und Breslau je 1 Bibliothekar (Anfangs-

gehalt 2100 M. nebst W.-G.-Z.), aufserdem feste Zulage für 1 Bibliothekar

900 M.; Berlin, Kiel, Bonn jo 1 Expedient (Anfangsgehalt 1500 M. nebst

\\'.-(j.-Z.); b) die Königl. Bibliothek Berlin; 2 Bibliothekare (Anfangs-

gebalt je 2100 M. nebst W.-(J.-Z.), aufserdem feste Zulage tür 1 Bibliothekar

900 M., dagegen kommt die Remuneration tür 1 Hülfsbibliothekar in Wegfall;

zur Remuneration von aiifserordentlichen Hülfsarbeitem 2000 M.

II. Ex traordinarium. Zur Herstellung eines Gcsamtkatalogs der in der

Königl. Bibliothek zu Berlin, den Universitäts-Bibliotheken und einigen anderen

wissenschaftlichen Bibliotheken vorhandenen Bücherbestände 2. Rate 15000 M.

Das Verordnungsblatt für den Dienstbereich des österreichischen Mi-

nisteriums fllr Kultus und Unterricht verlaufbart in Stück XXIV des Jahr-

gangs 1895 S. 397 unter Nr. 48 den Ministerial-Erlafs vom 28. November 1895,

Z. 27106, an die Vorstehungen sämtlicher Universitäts- und Studien -Biblio-

theken, bezüglich der Aufnahme der Praktikanten. (Derselbe gelangt weiter

unten zum Abdruck. D. R.) Dem bezeichneten Stücke des Verordnungsblattes
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ist ferner als Beilage beigegeben da.s „Verzeichnis der in den Programmen der
österreichiselien Gymnasien, Realgymnasien und Realschulen über das Schul-
jahr l'siH 95 veröffentlichten Abhandlungen“. Ans diesem Verzeichnisse sind

zwei Arbeiten als bibliographisch belangvoll hervorzulieben, nämlich jene von
Stephan Petris über d:is „Archiv der Gemeinde von Ossero“ in dem
(italienischen) Programm des Staats- Gvmna.siums von ('apodistria und jene
von Ferdinand Ruff über „Die Bibliothek der nied.-iist. laindes-Unterreal-

schule in Waidhofen a. d. Ybbs“ in dem (deutschen) Programm der genannten
Anstalt. Beide Arbeiten sind Fortsetzungen. K. II.

Krlafs des österreichischen Ministers für Kultus und
Unterricht vom 25. November 1595, Z. 271 (Mi, au die Vorstellungen
sämtlicher Universitäts- und Studien- Bibliotheken, bezüglich der Auf-
nahme von Praktikanten.') lu AusOihrung des 5j (1 des Gesetzes vom
30. April 1559,") Nr. (il R. G.-Bl., betreffend den Rang und die Bezüge der
Bibliotheksbeamten, linde ich auf Grund der mir mit Allerhöchster Ent-
schliefsung vom 12. November a. y. erteilten Ermächtigung rücksichtlich der
Aufnahme von Praktikanten an die Universitäts- und Studien -Bibliotheken
Nachstehendes anzuordnen

:

Aufnahmswerber, welche nebst der österreichischen Staatsbürgerschaft
die Erlangung des Doktorgrade.s an einer inländischen Universität oder die

Approbation tür das Lehramt an Gymna.sien oder Realschulen nachzuweisen
vermögen und die erforderlichen Sprachkenntnisse, sowie die sonstige Eignung
für den Bibliotheksdienst besitzen, werden nach Mafsgabe des Bedarfes und
ohne Beschränkung auf eine bestimmte Anzahl als nicht adjutierte Prakti-
kanten bestellt, doch sind dieselben im Sinne des § 13 des Gesetzes vom
15. April 1573,’) Nr. 47 R.-G.-Bl., erst nach einer einjährigen, vollständig be-
friedigenden ProbepraxLs zu beeidigen.

Wegen Ernennung der Aufnalimswerbcr zu Praktikanten, sowie wegen
Verleihung der an den einzelnen Bibliotheken jeweils svstemisierten Adjuten
an die Praktikanten sind seitens der Bibliotheksvorstehungen im Wege der
I,audesstelle die entsprechenden Vorschläge zn erstatten.

Die Aufnahme von Volontären hat nur dann stattzulindcn, wenn die
betreffenden Aufnahmswerber eine dauernde Austeilung im Bibliotheksdienste,

sowie eine Honorierung ihrer Arbeitsleistung überhaupt nicht anstreben oder
wenn dieselben den vorge.schriebencn (jualiükutionsbedinguugeu nicht oder
nicht völlig entsprechen, endlich wenn ihrer Verwendung an der Bibliothek
dienstliche Rücksichten nicht entgegenstehen; flir die Aufnahme solcher
Volontäre ist die hierortige (jenehmigiing eiuzuholen.

Gleichzeitig mit dem 10. .1 ahres- V erzeich nisse der an den
deutschen Universitäten erschienenen Schriften, das allen Biblio-

theken stets erwünscht kommt, hat die Königliche Bibliothek zu Berlin das
umfangreiche Verzeichnis der im grofsen Lescsaale aufgestellten
Handbibliothek, welches das zuerst ausgegebeue von 1559 ersetzen soll,

im Anfänge dieses .Jahres versendet.

Es wird uns zum lahresverzeichui.sse noch mitgetcilt: Vielleicht dürfte
cs sich für die Zukunft empfehlen, die Vornamen im Persouen-Register etwas
ausführlicher zu drucken und nicht zu sehr .abzukiirzen, um ein etwaiges
Nachschlagen im Text überflüssig zu machen. Ad. kann Adolf, Adalbert,
Adolar u. s. w. bedeuten

;
Ed. ist nicht genügend für Eduard, da Edmund, Edgar

ebenso beginnt; Em. kann Emil, Emamiel ausgeschrieben werden u. s w.
Mathieu, Cf»tl] K25, Schlesinger, M[oritz] E 35, Theu, ,I[ohann] B. E 45,

Levy, S[timuel] W87.

1) S. oben S. 133.

2) Minlsterial -Verordnungsblatt vom J.alire 1S59, Nr. 30, S. 149.

3) Minis'erial -Verordnungsblatt vom Jahre 1573, Nr. 52, S. 197.
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WeDii jede Univ.- Bibliothek ooeewiesen würde, keinen Vornamen un-

vullstindig zn senden — und durch das Universitätssekretariat niiirste sieh

jeder Voniaine ermitteln lassen —
,
könnte atieli diese IJlcke stets ausgefilllt

werden.

.Schon lange wird es in Bibliothekskreiscu als ein grolser Übclstand
empfunden, dafs die Verfasser der den Scluil]>rugramnien beigegebenen wissen-
sehaftlichen Abhandlungen cs häufig unterlassen, ihrem Familiennamen auch
den vollen Kufnamen hinziizurügen. Wie grofse Mühe die unbedingt er-

forderliche Ergänzung solcher Lücken dem Bibliothekar oder Bibliographen
verursacht, zeigt ein Blick in das von der Kgl. Bibliothek zu Berlin heraus-
gegebenc Jahre.svcrzeichnis der an den Deutstdien .Sehulanstalten erschienenen
Abhandlungen oder in den zweiten Baud meines systematischen Verzeichnisses,
in denen die aus den l’rogrammen selbst nicht ersichtlichen, durch besondere
h'achforschuu^cn ermittelten Vornamen durch Kursivschrift kenntlieli gemacht
lind. Erfreulicher Weise sind jetzt in Hamburg ilurch die dortige .Schulver-

waltung in einer Verfügung vom 25. November 1M15 die Herren Uirektoren
der höheren Staatsschulen ersucht worden

:

„für die Folge die Verfasser der Abhandlungen zur Beifügung ihres aus-

geschriebenen Vornamens (Kufnamens) auf dem Titelblatte des Programms
nnd in der Überschrift der Abhandlung veranlassen zu wollen. Solchen
Familiennamen, welche häufiger vorzukommen pHegen, werden die sämt-
lichen Voniamen beizufügen sein.“

.Möge das Vorgehen der Hamburger Behörde, das wir mit dem lebhaftesten

Banke begriilsen, in anderen Staaten baldige Nachahmung finden.

Gera. Budolf Klussmanu.

Die Universität Upsala beginnt jetzt ebenfalls damit, ihrem Taiischvcr-
kehr gedruckte Verzeichnisse beizulcgen und zwar in einseitig wie doppel-
seitig bedruckten Exemplaren. .So löblich diese Neuerung an sich ist, dürfte
doch von vornherein geltend gemacht werden, dal's die Liste nur zum Teil
ilirer Aufgabe vollständig gerecht wird. Erstens sind selbst die auf den
Bissertationen ausgedruckten Vornamen auf die Anfangsbuchstaben abgekürzt
worden

,
anstatt dafs die nicht vollständigen ergänzt wurden

;
zweitens fehlt

die Angabe der Seitenzahlen und Tafeln, und zuletzt vennifst man ilie

Fakultätswiedergabe
;

bekanntlich geht aber keineswegs stets aus dem Titel

mit Leichtigkeit hervor, welcher Fakultät die betreffende Arbeit vorgelogen
bat, so dafs der Abdruck dieser Angabe, wenn auch abgekürzt mit th., j., m.
und ph., zu einer Notwendigkeit wird und gefordert werden mnts.

Weiterhin möchte man zn bedenken geben, ob es nicht nützlich w'äre,

die nordischen Dissertationen in ähnlicher Weise, wie es bei den deutschen
geschieht, zusammenzu fassen und in einem Fascikel zu veröffentlichen, wie
ja auch ein gemeinsames Acccssions -Verzeichnis der .schwcdi.schcn Biblio-

theken erscheint. Ferner kann der W'Husch nicht unterdrückt werden, dafs

sich die geehrten Verwaltungen entschlössen, dieses Verzeichnis rückwärts
bis anf IhbG zu vervollständigen, um auf diese WVise allmählich planmäfsig
eine Übersicht der Doktordissertationen .aller Länder zu schaffen.

E. Roth.

Den „neu -aramäischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu
Berlin“ ist eine Veröffentlichung Mark Lidzbarski’s gewidmet, der die-

selben in den ..Semitischen Studien. Ergänzungshefteu zur Zeitschrift für

Assyriologie“ in Auswahl herausgiebt, übersetzt und erläutert. Vor kurzem
gelangte der 3. Teil dieser Arbeit als 8.;9. Heft jener Studien zur Ausgabe.

Die Korporation der Berliner Buchhändler hat die schon seit

einiger Zeit geplante (s. U. f. B. XII, 413) Gründung einer eigenen Bibliothek
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nanmelir beschlossen nnd io Herrn Bnmo Jacobi einen Bibliothekar gewonnen.
Beiträge, die sich direkt oder indirekt ,suf die Geschichte des Berliner Buch-
wesens beziehen, sind willkommen und es wird gebeten, dieselben an die
„Korporationsbibliothek im Buchbändlcrhause“ nach Berlin zu senden. 0. II.

Die Bibliothek Krnest Renau's, von der vor kurzem ein gut ans-

gestatteter Katalog veröffentlicht wurde, ist in Krflillung eines AVunsches
ihres früheren Besitzers, der ein Zusammcnbleiben derselben gewünscht hatte,

von der Witwe des verstorbenen Pariser Verlegers Calman Levy angekauft
worden und soll dem französischen Staate zum Geschenk gemacht werden. —
Die Bibliothek eines anderen Gelehrten, des 1894 verstorbenen Professors August
Dill mann, ist für den Preis von 20UU0 M. von der Bibliothek der ,Ii)ho

Hopkins University in Baltimore erworben. Dilimanns Bibliothek ist nament-
lich reich an orienUlischer nnd alttcstamentlicher Litteratur. — In den letzten

Tagen ist auch die Bibliothek R. von G nei s t's von Gustav Fock io Leipzig,

der sie zuerst gekauft, an eine ausländische Universitäts-Bibliothek weiter
veriiufsert worden. Ht.

Im neuesten Heft der Mitteilungen des historischen Vereines der Pfalz

(19. 1895) schliefst F. AV. E. Roth seine Geschichte und Bibliographie
der Buchdrnc k ercien zu Speier im 15. und 16. Jahrhundert. Er
verzeichnet die sicheren Dmcke der Drach’schen Druckerei von 1499—1528.
die wahrscheinlich Drach'sehen Drucke von 1485—1510, die zweifelhaften und
unechten Speierer Drucke von 1472—1501 und giebt in Anlagen Briefe, A'or-

worte, Privilegien, die sich auf die Drach'sche Druckerei beziehen, auch mit
der richtigen .Tahreszahl 1479 den Entleihschein Peter Drachs des Mittleren

über eine von den Kartäusern zu Erfurt geliehene Handschrift. In gleicher

AA’eise wie die der Draclis werden dann weiter mit bio^phischen Einleitungen
die Drucke Johann und Konrad Hist's, Hartmaun Biber's, Jakob Schmidt's,

Hans Eckhardt's, Jakob Fabcr's, Aniistasius Noltiiis’, Johann Dreizehendfs,
Aegidius A'ivet’s. Bernard Albinos' und seiner Erben, Smcsmann's, Johann
I-ancillotus‘ und Druckwerke ohne Angabe von Jahr, Ort nnd Firma behandelt.
Mit kurzen Bemerkungen über die Bnchbandlungen von Hans Gartmann
1568—69 und Heinrich und Hubert Caimox 1569 schliefst die sehr üeifsige

und tüchtige Arbeit. W.

Das Oktoberheft des Anzeigers der Ungarischen Akademie (Akademiai
Ertesitö) enthält eine eingehende Studie von Aron Szilady über das „Königs-
1) erg er Bruchstück'. Unter diesem Namen ging seit 1863 ein altunga-

risches Fragment von 9 Zeilen, das Jul. Zacher auf dem Vorsatzblatt einer
Handschrift der Königlichen nnd Universitätsbibliothek in Könipberg ge-
funden hatte. Diese wenigen Zeilen aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts,
enthaltend den Schlufs eines Gedichts auf die Jungfrau Maria, bildeten das
älteste poetische Stück in magyarischer Sprache und ihr zweitältestes Denkmal
überhaupt. Um so erfreulicher war, dal's bei einer erneuten Untersuchung
der Handsclirift im Jahre 1894 noch weitere fünf Pergamcntstreifchen mit
ungarischer Schrift zum A'orschein kamen, welche der Buchbinder anscheinend
aus derselben makulierten Handschrift

,
der er das Vorsatzblatt entnahm, ge-

schnitten hatte. Leider waren sic aber nach der schmalen Seite beschrieben,

enthielten also nur ganz kleine Zeilenfragmente und pafsteu nicht unmittelbar

aneinander. Den Bemühungen der Budapestcr Akademiker ist es jetzt ge-
lungen nicht nur die teilweis sehr verblafste Schrift von vier Streifen zu ent-

ziffern, sondern auch ihre Zugehörigkeit zu einem Blatte zu ermitteln, von
dem nun auf Jeder Seite 11 ganze Zeilen, nur mit Ausfali weniger Bnch-
staben, und 15 weitere Halbzeilen vorliegen. Der Umfang des „Königsberger
Bruchstücks“ i.st damit um das vierfache seines früheren Umfanges gewachsen.
Die A'eröffentlichung der neuen Teile ist von einem sehr guten Facsimile in
Lichtdruck begleitet, in dem freilich die Undeutlichkeit der .Schrift vielfach

ciu Nuehzieheu der Buchstaben nötig gemacht hat. P. S.
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Kürzlich ist, wie der Herr Hofrat Dr. V. Jajrid mir mitteilt, ein

Bruchstück einer bis dahin f^z unbekannten, wahrscheinlich gegen I5S5 in

Wittenberg gedruckten Bibelübersetzung in kroatischer Sprache aufgefundeu
worden. 0. H.

In einer ü5 S. starken Broschüre handelt der bekannte hochbetagte
Bibliograph Gustave Brune t „du prix des livres rares vers hi fin du
XIX« siede“. Der höchste Preis, der in den letzten Jahren für ein liiidi

gezahlt wurde, sind 41(50 £ (ca. 100000 M.), die der Psalter von 1459 auf
einer Londoner Auktion erzielte. Ht.

Henry H. Howorth beschäftigt sich in einem zweiten Artikel der
Academy (Nr. 1235, 4. Jan. 1*596, S. I2f.) mit Gntenberjf und zwar mit
dessen Beziehungen zu Strafsburg. Kr sucht durch eine Kritik einiger schon
seit langem bekannter Urkunden den Beweis zu führen, dafs solche Be-
ziehungen vor dem Jahre 1442 nicht feststUnden, wie er es auch für nicht

erwiesen erklärt, dafs Gntenberg schon vor dem Jahre 1450 mit dem Drucken
zu thnn gehabt habe. Ht

Zu „K. Rözycki: Über den Krakauer Druck von Tnrrecre-
mata, Explanatio in Psalteriiim“. ln Verfolg des überschriftlichen

Aufsatzes in Heft 11 des vorigen Jahrganges dieser Zeitschrift sei mir ge-
stattet, nachfolgendes anzuführen. Auch die K. K. Studieubibliothek in

Olmütz in Mähren ist im Besitze des fraglichen Cracis- Druckes (Signatur;

f. 166) n. z. eines sehr schön erhaltenen und vollständigen Parallelexemplares
zu dem von Herrn Rozycki angeführten Karczyner Drucke des Henn von
KoÄcielski. „Vollständig“ nenne ich die OlmUtzer Inkunabel eigens deswegen,
weil dieselbe 150 Blätter zählt, während Herr Rozycki für den Karczyner
Wiegendruck nur 149 Blätter anführt, welche Differenz vielleicht auf einer

einfachen Nichtmitzählung des letzten, leeren Blattes nach Hains Art beruht,

welches letzte Blatt aber unzweifelhaft ein Integrum des Druckes ist, da
dasselbe in unserem Exemplare als letztes (zehntes) Blatt der letzten (fünf-

zehnten) Lage mit dem ersten Blatte dieser l.age (Bl. 141 der Gesamtblatt-
zahl) ein unverkennbares Doppelfolium ausmaebt.

Auch die Olmützer Inkunabel zeigt wie ihre Karczyner Schwester
deutlich 15 Quintemionen, doch ist die Zeilenzahl des 8. Qiiinternions bei

Rozycki mit 724 Zeilen angegeben, während ich bei dem OlmUtzer Drucke
nur 723 zähle.

Ferner differiert das OlmUtzer Exemplar auch in dem Titeltexte sowie
in der Schlnlsschrift, welche beide hier lauten;

Titel [auf Bl. la, Zeile 1 beginnend]; Slb fanctiffimum oc bcatiffimum-

biim ^ium fcb’m
|
pontificem ma;imiim ebitio in librum pfoImoU quf

j
ali) fotilo»

quiü bicunt incipit fclicit’ o be turse
|
ccenmta • ©abinenfi epo ac föcte

TOinant tecic Satbiali
|
fäcti ©i^t Uiilqariter uücupnto rbita

Schlufsschrift [auf Bl. 149 b, Zeile 31 nnd 32] : 3('^onni6 be tune cremata.

(Sarbinalie feti ©i^ti bulga
j
rit’ nilcupati explanatio C pfalteciii finit. Sraci4

imifffa |.

Es ergeben sich somit hier zwischen dem Karczyner und OlmUtzer
Drucke einmal bedeutende AbkUrzungs- und Abbreviaturennnterschiede, danu
aber ganz besonders 3 bemerkenswertere Differenzstellen;

Karczyn : drim, Olmütz ; bfim (n nicht u)

, ; sed’m, „ ; fcb'm (o nicht e)

, ; niincupati „ : nücupato (o nicht i)

sowie die ans dem oben angeführten ersichtliche unterschiedliche Inter-

punktioiisart durch das nach
; .beatifiimum* und „turte

|
cremata“ sich findende,

in die Mitte der Buchstabenhöhe gestellte Punktum.
Dagegen dürfte auch der Olmützer Wiegendruck aus Polen stammen,

wenigstens läfst die auf Bl. la eines nnserem Drucke vorgebundenen Vitae

patrum-Druckes befindliche Eintragung; ,Aiig; Jg; Ziczatkae“ dies vermuten.

XIII. 2. 3. 10
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ln die K. K. Studienbibliothek zu Olmiitz selbst ist der Wiegendnick ans
dem ehemaligen Främunstratenserstifte Bruck bei Znaim gekommen.

Behufs Vollständigkeit sei mir nur noch gestattet zu erwähnen, dafs

die Hübe der einzelnen Blätter des ülmlitzer f'raci.sdruckes 308 mm, die Breite

213 mm ist; dafs sich auf Bl. la und 2b je ein Initial-S in Rosafarbe mit
Karminscliattierimg auf blauem Grunde und mit gelber Inneufeldornamentik
befindet, von denen da.s erstere 85mm hoch und 34 mm breit, das letztere

30 mm hoch und 29 mm breit ist, sowie auch jenes eine IsSmm lange linke

Seitenrandguirlande in Blau, Rosa, Karmin und Grün, dieses nur eine solche
von Illl mm und einfacher in Grün und Karmin gehalten zeigt. Die übrigen
Initialen sind mit Mennige oder Mennige und Blau einfach in die bezüglichen

12 mm hohen und breiten Spatien eingesetzt. Bl. la und 2b weisen überdies
noch eine Austupfnng der grofseu Anfangsbuchstaben mit Ockergelb auf,

während alle übrigen Seiten diese Buchstaben nur mit Mennige angetupft
enthalten.

Leider zeigen die zahlreichen, in entschiedenst dem Ende des 15. Jahrh.

angehöriger Schrift geschriebenen iateinischen Randglossen unseres Druckes
weder in Worten noch in Zilfem irgendwelche Zahl- oder Datumsangabe.

Auch der schon oben erwähnte vorgebiindene Vitae patriim -Druck ')

ist ohne Angabe von Drucker, Ort und Jahr.

Olmiitz. Dr. Anton Schubert.

Das im September vorigen Jahres auf der internationalen biblio-

mphischen Konferenz zu Brüssel beschlossene .Office Internationaie
de Bibliographie' hat sich daseibst nunmehr im Einverständnis mit der
Regierung konstituiert. Zu Leitern des Unternehmens wurden ernannt die

Umversitätsprofessoren Descamps und De Wulf, die Akademiker Mourlon und
Vander Ilaeghen und der Advokat Otlet, der den Anstofs zu der Gründung
des neuen Instituts gegeben und ihm seine Sammlungen verehrt hat. Wie es

heilst, sollen noch ausländische Gelehrte in den leitenden Ausschul's ein-

bernfen werden.

Ein leider früh verstorbener trefflicher Gelehrter, Licent. Dr. Karl
Hamann, hatte während eines Aufenthaites in Trier den Codex S. Simoonis
des dortigen Domschatzes näher untersnclit und sich Notizen über denseiben
gemacht. Diese hat in einer in der Lintzschen Buchhandlung zu Trier er-

schienenen Broschüre ein Freund des Verstorbenen, Herr Dr. G. Flügel, mit
vier Lichtdrucktafein und Ergänzungen versehen herausgegeben : Licent. Dr.

Karl Hamanns Bemerkungen zum Cod. S. Simeonis u. s. w.
_
Es

ergiebt sich aus ihnen, dafs diese griechische Handschrift von München eines

griechischen Kiosters vor dem Ausgang des 9. Jahrhunderts geschrieben

und vom h. Simeon von dessen Fahrt ins h. I^nd nach Trier gebracht worden
ist. Der Erzbischof Poppo teilte die Handschrift nach dem Tode des Heiligen

(1035) und gab die eine Hälfte an die Abtei Thole}', die andere an aa.s

Simeonastift zu Trier. Jene Hälfte ist am Ende des 18. Jahrhunderts ver-

schwunden, diese kam vor 18U3 nach Auflösung des Nicolausstiftes in den
Trierer Domschatz. 0. H.

Ein jedenfalls sehr seltenes Volksbuch, vielleicht dicsasiual ein Unicuiu,
das Magister Hannsen hinder sant Mertein in Bamberg 1493 hat drucken
lassen: Lucifers mit seiner geseUschafft vai. Und wie derselben geist einer
sich zu einem Riter verdingt, und ym wol dienete. 8 8. kl. 4‘« hat Herr
Joseph Baer, ehe er sein Exemplar au das Germanische Nationaimuscum in

Nlirnnerg abgab, in lOü Exemplaren phototypisch treu vervielftiltigen lassen

und in den Handel gebracht. (Über den Drucker s. Reichhart, Beiträge u. s. w.
S. 172—73.) Hätte Herr Baer den Neudruck in mehr als 100 Exemplaren
veranstaltet, so hätte der Preis auch wohl billiger als 3 M. gestellt werden

1) Bei Hain nicht angeführt.
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können. — Mit ähnlichen Volkssagen als die in der voriiegenden Publikation
niedergelegten befalst sich zum Teii auch die hoc^elehrte Pubiikation W.
Meyers aus Spever: Nürnberger Faustge.schichten. E.s werden hier aus einer
Karlsruher Handsciirift neue Beitrüge zum .Sagenschatze Uber Dr. Faust mit-

geteilt. Da die Arbeit, die die neiicu Funde Meyers im CTofsen Zusammen-
hänge dieser Litteratur mitteilt, in den Abhandlungen der K. Bayer. Akademie
der Wissenschaften 1. Kl. Bd. XX Abt. 11 erschienen ist, genügt es auf sie

nur binznweisen. Vgl. zur .Sache F. Kluge in der Beilage Nr. 9 zur Allge-

meinen Zeitung vom 13. .lau. 189l>. \. x.

ln den liomanischen Forschungen Bd. X .S. 171) beschreibt K. V'ollmüller

die älteste bekannte Ainsgabe des Amadis von Gallien, erschienen 150S
zu Saragossa, nach dem Exemplar, das sich seit kurzem im Besitz des Briti.schen

Museums befindet. G. N.

In England sind im Jahre 1895 nach der Angabe des Publishers’ Cir-

cular im ganzen 6510 neue Bücher und neue Ausgaben älterer erschienen.

Die Zuuahme der englischen Bücherproduktion, die 1892 begann, dauert fort,

sich fast auf alle Zweige der Litteratur erstreckend, mit einziger Ausnahme
der theologi.scheii, die einen ständigen Kiickgang aufweist. (Academy
Nr. 1236, 11. .Lau. 1896, ,S. 34.) Ht.

Nach der Bibliothe(|ue de l'Ecole des clmrtcs T, .56 (1895) 8. 599 stdlen

Weingartener Handschriften, die der französLsclie General Thi^baut 1807
nach Paris au die National-Bibliothek gescliickt haben wollte, sich, wie der
Darmstädter Bibliothekar Adolf .Schmidt erklärt, in Darmstadt finden. Die
Handschriften tragen auf dem ersten Blatte den Vermerk : Imperiali biblio-

thecac, LutetiLs, Thiebaut, Fnldensis regionis gnbernator, 16o7. (Es sind aber
auch einzelne nach Paris, bezw. Holkham-Hall (Norfolk) gekommen. S. Revue
des bibliotheqiies 1895 .8. 359. Die Red.) W.

Von dem ersten bekannten Buchdrucker in .Salzburg, Johann Bau mann,
waren bisher nur zwei von .Süfs (Bcitr. z. Gesoh. etc. Salzb. 1845) erwähnte
Drucke bekannt, in den Mitteilnngen der Gesellschaft Für Salzb. Landeskunde
Vereinsjahr 35 (1895) S. 144 wird Jetzt ein dritter Druck kurz beschrieben:
Hirfspeckh Paulus :Drey Predig etc. 1554. 4".

' W.

Berichtigung.
Auf S. 13 ist leider ein Versehen stehen geblieben. Z. 9 v. o. u. Z. 10

V. u. ist statt der Comucopiae zu lesen: des Comucopiae.

Neue Erscheinungen auf dem Gebiete

des Bibliothekswesens.*)
Mitgeteilt von 0. Koller in Leipzig.

The Librarv. No. 84, December 1895; W'elsh Publishing and bookselling,

by W. if. Evans. — Reports of the library of the British Museum, of
the Bodician, and of Cambridge University Library. — The Bataillard

Gipsy Collection.

No. 85, January 1896: W^orkmen's libraries in Glamorganshire and Mon-
monthsbire, by E. Owen. — Repsters of colonial publications, by J. R.

Boos6. — Fiction Classification, oy J. D. Brown.
The Library Journal. Vol.2ü, No. 12, Denver Conference, Dcc. 1895:

Libraries in secondary schools, by K. L. Sharp. — Use of pcriodicals,

*) Die mit * bezeichneten Bücher sind der Redaktion zugegangen.
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140 Neue ErschciuungeD auf dem Gebiete des Bibliuthekswesens.

bv W. H. Brett — How should a librarian read, by G. E. Wire. —
ifelping inqnircrs, by G. T. Little. — Catalunng in the futnre, by E. L.

Wade and G. W. Cuie. — Intemational bibliogtaphy uf scientifio litera-

ture, by C. W. Andrews. — A snbject index to Science, by J. C. Rowell.
— The bibliographia zoulogica, by H. H. Field. — A general catalog of
American literai^ periudicals, by C. AI. Nelson. — In^roper bouks,
methods employed to discover and exclude them, by T. H. West, G. T.
Clark, J. N. Lamed and W. H. Brett. — Medical books for small pnblic

libraries, ^ G. E. Wire. — Value of local history in a public Hbrary,

by M. A. Sanders. — A handbook of library econoiny, by A. H. Hop-
kins. — Need of additional Copyright depositories

,
by S. II. Ranck. —

Best mcthod of changing a subscription libraiy to a free public library,

by C. W. Mc Clintock.

Ashbec, H. S. The iconography of Don Quixote. Printed for the antbor at

fhc Univcrsity Press, Aberdeen, and issued by the Bibliographical Society.

IS95. XI. 202 p. 4“. With 24 platcs.

Bibliographie de la France. Journal general de l'imprimerie et de la

librairie, publik sur les documents foumis par le Ministere de rintiirieiir.

Ann6eS5: 1090. Bibliographie, Chroniqiie, Feuilleton. Paris, au Cercle
de la Librairie. gr. 8”. Par an Fr. 24.—

Bibliotheca philologica od. vierteljährliche systematische Bibliographie
aller auf dem Gebiete der classischen Philologie u. Altertumswissen-
schaft, sowie der Xeuphilologie. in Deutschland und dem Auslände neu
erschienenen Schriften und Zeit.schriften-Aufsiitze. Unter Mitwirkung von
F. Kuhn herausgegeben von A. Blau. J.alirgang 48 (neue Folge 10), Heft J;

Juli— September 1895. Gött., Vandeuhoeek & Ruprecht. S. 137— 214. 8".

M. 1.20

Bibliotheca theolo^ica oder vierteljährliche systematische Bibliographie
aller auf dem Gebiete der (wissenschaftlichen) evan^li.schen Theologie
in Deutschland und dem Auslände neu erscbieiienen Schriften und wich-
tigeren Zeitschriften -Aufsätze. Herausgegebeii von G. Ruprecht. Jahrgang
48 (neue Folge 10), lieft 2 u. 3; April — September 1895. Göttingen,

Vandenhocck & Ruprecht. S. 31—70. 8". M. 1.20

Boghandlertidende, Nordisk. Aargang 30: 1896. Udgivet af Boghandler-
foreningen i Kjöbenhavn. KJübenhavn, Thiele. 4“.

Bube, W. Die ländliche Volks- Bibliothek. Ein kritischer Wegweiser und
Muster- Katalog, nebst Grundstöcken und Winken zur Einrichtung und
Leitung. Berlin, Trowitzsch & Sohu. 92 S. 8®. M. 1

.

—

Büchermarkt, Der. Monatliches Verzeichnis ausgcwählter Neuigkeiten der
in- und ausländischen Litteratur. Jahrgang 2: 1896. [12 Nrn.) Leipzig,

.1. A. Barth, gr. 8®. Vierteljährlich 60 Pfg.

Buclihäiidlerzeituiig, Allgemeine. Wochenschrift mit der Beilage : Inter-

nationale Littcraturberichte. Red.: E. Thomas. Jahrgang 3: 1896. [52 Nrn.]

Leipzig, C. F. Müller, gr. 4®. Vierteljährlich M. 1.2o

Castellani, C. Catalogns codienm graecorum, qui in bibliothecam D. Marci
Venetiariim inde ab a. MDCCXL ad haec usque tempora inlati sunt. Vcnctiis,

Ferd. Ongauia. VIII. 166 p. 4®. Fr. 15.

—

Catalogne de l'histoiro de France. Table des autenrs. (Bibliothäque natio-

nale. Departement des imprimes.) Paris, Didot & Cie. X. 799 p. ä 2 col. 4".

Cataloguc des maniiscrits fran^ais. Tome 4; Anden fonds, No. 4587—5525.
(Bibliotheque nationale. Departement des maniiscrits.) Paris, Didot & Cie.

804 p. a 2 col. 4“.

Catalogus van zeekaarten eu g^dsen van bet Koninkrijk der Nederlanden
en de kolonien. (Uitgegeven van wege bet Ministerie van marine, af-

deeiing hydro^aphic.) 's-Gravenha^e, l.jmdsdnikkerij. 31 p. 4". Fl. —.50

Copinger, W. Ä. Supplement tu Hmn’s Repertorium bibliographicum or
colicctions towards a new editiuu of that work. ln two parts, the first
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Nene Erscheinungen auf dem Gebiete des Bibliotliekswescns. 111

containing nearlv 7000 conections of and additions to the coilections of

Werks described er mentiened by Hain ; the sccond a list with numerous
eellatiens and bibliographical particulars ef nearly tHHie voiiimes printed

in the fifteenth Century, not referred to by Hain. Part 1. London, H.

Sotheran & Co. 1S95. XV. 511 p. S“. Pro coinplet 94*/, sh.

Duff. E. G. Hand lists of english nrinters, 15iH— 155K. Part 1: Wynkyn de
VVorde, .liilian Notary, K. & \V. Faques, John Skot. London, Biblio-

graphical .Society. 1895. 100 p. 4“.

Fi not, .1. Inventaire soumiaire des arehives d^partementales anterieures a

1790. „Nord“. Arehives civiles. Serie B. Chambre des comptes de Lilie,

No. S390 ä 3605. Tome 8. Lille, impr. Danel. XLIll. 4.5S p. a 2 col. 4".

Fr. 12.—

Fletcher, W. Y. English bookbiudings in the British Museum. London,
Paul, Treneh, Trübner & Co. 4“. Sh. 6,3.

—

Fr II in, Th. Z. Inventaris van het archief der beeren van Montfoort, be-

rustende in het rijks-archief in Utrecht. ’sHage, Landsdrukkerij. 84 p. 8".

Gareis, C. Die Litteratur des Privat- und Handelsrechts, 1884— 1894.

Leipzig, J. C. Hinrichseche Buchh. 44 S. gr. 8". M. 1 20
Giornale della libreria, della tipogralia e delle arti e Industrie aftini. Siipple-

niento alla Bibliogralia Italiana piihblicato dall' Associazione Tipografico-

l.ibraria Italiana. Anno IX: 1896. Milano, üfficio dell' Associazione Tipo-
grafico-Libraria Italiana. gr. 8“. L'anno L. 7.50

’Grisebach, Eduard. Katalog der Bllcher eines deutschen Bibliophilen:

•Supplement und Namen -Hegister. Leipzig, \V. Driiguliu. 1895. 60 S. 8".

II ach m eist e r’ 8 Littcrarischer Monatsbericht für Bau- und Ingenieiirwisscn-

schaften, Elektrotechnik und verwandte Gebiete. .lahrgang 2: 1 896. (12 Nrii.]

Leipzig, llaclimeister & Thal. gr. 8". M. 2.

—

H ermaus, V. Inventaire des arehives de la ville de Malines. VIII : Registres

et rouleaiix. Malines, imp. A. Olbrechts-De Mayer. XVI. 417 p. 8“. Fr. 3.50

Ilyett, Fr. Ad., and W. Bazeley. The bibliographer's mauiial of Glou-
cestershire literatiire, being a classihed catalogiie of books, pamphlets,

broadsides, and otlicr printed matter relatiug to tlie county of Gloucester

or to the City of Bristol, with descriptive and e.’cplanatory iiotes. Vol. I.

(.41oucester, printed for tlie subscribers by J. Bellows. 1895. XVI. 331 p. 8“.

jjO Copies printed, of which 100 arc on large paper.

Jahresbericht Uber die Leistungen und Fortschritte im Gebiete der

Ophthalmologie. Begrllndet von A. Nagel. Rcdigirt von .1. v. Michel.

.Jahrgang 25: Bericht filr das .fahr 1894. Tübingen, Lauppsche Buchh.
VII. 636 .S. und Bibliographie loo S. gr. S®. M. 17.

—

Jahres-Verzeichniss der an den deutschen Universitäten erschienenen

Schriften. X: 15. Ang. 1894— 14. Aiig. 1895. Berlin, A. Asher & Co. III.

310 S. gr. 8®. M. 8.— ;
einseitig bedruckt M. 8.—

*Jaiues, Montague Khod. A descriptive catalogiie of the maniiscriitfa

in the library of Eton College. Cambridge, University Press. 1895. XvT.
1 25 p. 4“. cloth. Sh. 5.

—

*James, Montague Rhu d. A descriptive catalogiie of the maniiscripts

in the library of Jesus College, Cambridge. London, Clay & .Sons. 1895.

VHl. 122 p. 4". cloth. Sh. 5.

—

•James, Montague Rhod. A descriptive catalogue of the maniiscripts

other than oriental in the library of King’s College, Cambridge. Cam-
bridge, University Press. 1895. X. 87 p. 4“. cloth. Sh. 5.

—

•Kampffmeyer, G. Zur Geschichte der Bibliothek in Celle. Berlin, Kampff-

meyer. 32 8. 8". M. 1.

—

Katalog der Bibliothek des gemeinschaftlichen thüringischen Oberlandes-

gerients zu Jena. Nachtrag. Jena. XIV u. S. 431—673. 8". M. 2.

—

•i.egrand, E. Dossier Rbudocauakis. Etüde critique de bibliographie et

d’histoiro iittiraire. Paris, A. Picard & Fils. 1895. XI. 205 p. gr. 8”. Avec

1 planche et 1 facsimile. Fr. lu,—
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142 Neue Erscheinungeu auf dem Gebiete des Bibliothekswesens.

L’Estourbeillou, Marquis de. Inventaire des archives des ehäteaux
bretons. IV; Archives du chAteau de la Maiiiardiere en Vertou (l.^lSa
1718). Vaunes, Lafolve. 115 p. S®.

List, Alphabetical, of ab'brcviations of tities of medieal periodicais employed
in the Index-Catalogue of thc library of the Surgeuu Generai's Office,

United .States, War departnient, froin vol. I to vol. VII inclusive.

Washington, Government Printing Office. 2S2 p. 4“.

Litteraturbericht, Jnristi.scher, 1884—18114. ErgUnziinpband zum Central-
blatt für Rechtswissenschaft. Unter Mitwirkung von li. Ermau, A. Frantz,

C. Garcis etc. herausgegeben von A. von Kirchenheim. Heft 4 : Privat-

und Handelsrecht, von C. Gareis. Leipzig, J. C. Hinrich.s’sche Buchh.
S. 135—178. gr. 8«. M. 1.20

Litteraturberichte, Internationale. Organ des Deutschen .Schriftsteller-

Verbandes. Neue Folge der Ueutsehen Presse. Red. ; F. Thomas. Jahr-
gang 3: 16116. [26 Nni.] Leipzig, C. F. Müller, gr. 4". Vierteljährl. M. 1.

—

Lorenz. Catalogue general de la librairie frangaise. TonieXIli: Tables par
ordre des matieres du Tome Xll (1886— 181)0), redige nar D. Jordell.

Fascicnle 1 : A—L. Paris, libr. Nilsson. gr. 8“. Pro compfet Fr. 30.

—

Mehler, F. Z. Bibliotheck der universiteit van Amsterdam. Tooneel-cata-
logus (Nederland). Amsterdam, Delsmann & Noltheuius. VI. 216 col. 8".

‘Minerva. Jahrbuch der gelehrten Welt. Herausgegebeu von R. Kukula und
K. Trübner. Jahrgangs: 1895—1896. Strassburg, Karl J. Trübner. XIX.
989 S. mit 1 Portr. 8“. M. 7.— ;

geb. in Halbfrz. M. 8.

—

Mitteilungen aus dem .8t!tdtarchiv von Köln, begründet von K. Hühlbamn,
fortgesetzt von J. Han.sen. Heft 26. Köln, Du Mont-Sehauberg. 158 S.

gr. 8". M. 4.40

Nachrichten aus dem Buchhandel und den verwandten Geschäftszweigen
für Buchhändler mid Biiclierfreunde. Jahrgang 1896. Leipzig, Geschäfts-
stelle des Börseuvereins der Deutschen Bucldiändler. 4“. M. 6.

—

Die.ses Blatt erscheint täglich mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage als

Eigentum des Börsenvereins der deutschen Buchhändler und verzeichnet

die erschienenen Neuigkeiten des deutschen Buchhandels, mitgeteilt von
der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Nieuwsblail voor den Koekhandel. Uitgegeveu door de Vereenigiug ter

bevordering van de belangen des Boekhandels. Redact. - Administr.

A. ,S. de Rochemout Jaargang 63; 1896. Amsterdam, Bestelhuis van d.

Nederlandschen Boekhandel. 4". Fl. lo.

—

Erscheint zweimal wöchentlich und bringt regelmüfsig die neuen Er-
scheinungen des niederländischen Buchhandels.

Novitäten, Medicinische. Internationale Revue über alle Erscheinungen der
medicinischen Wissenschaften, nebst Referaten über wichtige und in-

teressante Abhaitdliiugen der Fach -Presse. Red.; Th. Lissner. Jahr-
gang 5: 1896. M2 Nrn.] Leipzig, J. A. Barth, gr. 8”. Vierteljährl. 60 Pf.

Olivieri, A. Indice dei codici greci bolognesi. Firenze, G. C. Sansoni.

1895. 112 p. 8“.

Estr. dagli Studi italiani di lilologia classica.

*Omont, H. Catalogtie general des mannscrits fraui^ais de la Bibliothiuiuc

nationale. Ancien Supplement frant^ais. I. No. 6171 — 9560 du fonds
fran^ais. Paris, Leroux. 1895. XII. 412 p. 8".

Poelchatt, A. Die livliindische Geschichtsliteratur iin Jahre 1894. Riga,
N. KymmeLs Verl. 90 .S. 8“. M. 1.

—

Potthast, A. Bibliotheca historiea medii aevi. Wegweiser durch die

Geschichtswerke des europäischen Jlittelaltcrs bis 1500. Vollständiges

Inhaltsver/.eiehni.ss zu ,.\cta Sanctomm“ Boll. — Bouquet — Migne —
Monum. Germ. hist. — Muratori — Rorum britannicar. scriptores etc.

Anhang: Quellenkunde für die Ge.sehichte der europäischen Staaten
während des Mittelalters. 2. Aull. 2. Halbband. Berlin, W. Weber.
S. 321—800. 8". M. 12.— ;

Band 1 compiet M. 24.

—
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Preisliste der durch das Kaiserliche Post -Zeitungsamt in Berlin und die

Kaiserlichen Postanstalten des Reichs -Postgehicts im Jahre 18'J6 zu be-

ziehenden Zeitungen, Zeitschriften u. s. w. Mit Nachträgen. Peipzig,

G. Wittriu. VII. 3‘JO. 15. 11, 8 .S. fol. Kart. M. 4.70

Preis- Verzeich n iss der in der österreichisch - ungarischen Monarchie und
im Anslande erscheinenden Zeitungen und periodischen Dnickschriften

für das Jahr 1806. Nebst Anhang enthaltend jene inländischen Druck-
schriften und Sammelwerke, welche nebst den in diesem Zeitungs-Ver-
zeichnisse enthaltenen inländischen Zeitungen und periodischen Druck- it.

Schriften von den Buchhandlungen und mit Zeitungsfrancomarkeu ver-

sendet werden können. Bearbeitet von dem K. K. Post -Zeitungsamte 1

in Wien. Wien, R. v. Waldheim. VII. 252 S. Imp. 4". M. 2.

—

The Publishers' Circular and Booksellers’ Record of british and toreign

literature. Volume PXIV: January to June IS06. London, Sampson Low,
Maistun & Comp. 4®. Postfrec, one year Sh. 11.

—

The Publishers’ Wecklj-. American book-trade Journal. With which is

incorporated the American Literary Gazette and Publishers’ Circular.

Vol. XLIX: January-Jiinc 1896. New York, Office of the Publishers'

Weekly. gr. s®. One year D. 3.

—

Ristelhii Der, P. Histoire de la formation de ln bibliutheipie mnnicipale

erii^e ä .Strasbourg en 1872. Paris, Champion. 36 p. 8®.

Schmidt, Ch. Repertoire bibliugraphiquc Strasbourgeois iu.sque vers 1530.

VII: Jean Knobluch 1500— 1528. Strassbiirg, J. 11. Ed. lleitz. IX. 102 S.

mit 4 Tafeln. 4®. M. 18.

—

Statistica delle biblioteche. Biblioteche dello statu, delle provincie, dei

comuiii ed altri enti morali, aggiuntevl alcuni biblioteche private aeces-

sibili agli studiosi, fra le pii'i impurtanti per numero di volumi o per
raritä di colleziuni. II : Toscana, Marclic, Umbria, Roma, Abruzzi e Molise,

(.'ampania, Pnglie, B-asilicata
, Calabrie, .Sicilia e .S.ardcgna. Roma,

G. Bertero. IV. 295 p. 8«. L. 2.50

Steffe n h agen, E. Zur Geschichte der Kieler Universitäts-Bibliothek. Mit-

theilungen und Aktenstücke. II: Das Re.skript des Herzogs Karl Eriedrieh

zur Verordnung „Ratione Bibliothec.ae“. [Ans: „Zeitschrift der GeselLschaft

für Schleswig -holstein-lauenbnrg. Geschichte“.] Kiel, Universitäts-Buch-

handlung. S. 17—29. gr, 8“. M. I,

—

Theologiae Novitates. Bibliographie und Rundschau auf dem Gebiete der
evangelischen Theologie und verwandter Wissensgebiete. Jahrgang I:

1896. [12 Nm.] Leipzig, Bernhard Richters Buchh. gr. 8®. M. 1.60

üebcrsicht. Monatliche, der bedeutenderen Erscheinungen des deutschen
Buebhandeb. Jahrgang 1896. [13 Nm.j Leipzig, llinnchs. 8°. M. 1.50

Antiquarische Kataioge.
.Vckcrniann, Th., München. No. 401: Griech. Klassiker. 2372 N»»— No. 402:

Latein. Klassiker. 1609 N°«— No. 403 : Inschriften. Palacographie. 2s9 N"«-
— No. 404: Mythologie, Geschichte, Archaeologie. 1641 N“*-

Baer & Co. Frankfurt. No. 362: Litteratur üb. Niedersaclisen. (3. Teil d.

Bibi. Grote.) 783 N»*-

Bielefeld ’s Hofbh. Karlsruhe. No. 179: Revolutionen aller Zeiten u. IJinder.

1253 N“*- — No. 180: Napoleon I. 802 N®*- — No. 181: Auswahl be-

deutender Werke. 1410 N®*-

Georg & Co. Basel. No. 81 : Livres tran^ais, livres illustres. 940 N“*- —
No. 83 : Orientalia. Hebraica. 869 N®*-

Gi Ihofer & Ranschburg Wien. Anz. No. 32: Vermischtes. No. 1742—2016.

Ilarrass o w i tz Leidig. No. 213: Theologie (z. T. aus der Bibi. d. Schul-

rat Dr. G. Stier, Dessau). 2686 N®*-

llarrwitz Berlin. Litteratur. 1152 N®»-

Uierseuiann Leipzig. No. 162: Omamentstiche d. 16.— 18. Jahrh. 529 N®*-

— No. 163: China. Japan. 660 N®»- — No. 164: Ostindien. 542 N®*-
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Hilfiker-Julliard Genf. Xo. 7: Üiivr. sur la Siiisse et la Savoie etc.

1547 N»'-

Jacobsohn & Go. Breslau. Nu. 134: Vermischtes. 42 S.

Kerler Ulm. No. 220: Psychiatrie. 1264 N®*-

Kirchhoff & Wigand Leipzig. No.-!t68: Allgem. Natnrwiss. Botanik.

1541 N®*’ — No. yeU: Geologie, Paiaeont., Bergban. 1664 N™- — No. 970:
Zoologie. 1909 N“’-

Koebn er Breslau. No. 230: Vermischtes. 3655 N®»-

List & Francke Leipzig. No. 275: Exakte Wissenschaften. 2160 N®*-

Lurentz Leipzig. No. 84: Theologie. 2904 N®*-

Lübcke & Ilartmann I^Ubeck. No. 16: Geschichten. Hlilfswissenschaften.

1900 N®'-

Naumann, Heinr. J., I.cipzig. No. 24; Varia. 2219 N®*-

Uusenthal’s Ant München. No. 93: Alte Medicin bis 1799. 1381 N®*- —
No. 94: Medicin seit 1800. 456 N®>- — No. 95: Bibi, cathol.-theol. XX.
1941 N®*.

Scheible Stuttgart. Anz. No. 96: Littcr. Seltenheiten. 108 N®*-

Schnurpfeil l.eob8chlltz. No. 84: Vermischtes. 325 N®>-

Schulz Leipzig. Kunst- u. Kün.stler-Autographcn Kat. No. 6: 560 N®»-

Schweitzer Aachen. No. 13: Theologie und Vermischtes. 1550 N®*- —
No. 14: Deutsche Litteratur. Musikal. 555 N"*-

Sossnitzky Riga. Dibliotheca baltica. 1544 N"*-

Stoll Fre.iburg. No. 78; Allgem. Geschichte. 76S N®»- — No. 79: Deutsch-
land, Österreich-Ungarn, Schweiz. 1907 N®>-

VüigtlUnder Freiberg. No. 2: IngenieurwLssenschaftcii. 360 N®*-

Volckmann & Jerosch Rostock. No. 35: Deutsche u. ausländ. Litteratur.

1603 N®«-

Personalnachrichten.
Der wissenschaftliche lliilfsarbeiter bei der Kais. Univcrsitäts- iiud

Landesbibliothek in Strafsburg Dr. phil. Emst Marckwald ist znm Biblio-

thekar daselbst ernannt worden.
Dem Oberbibliothekar der K. Bibliothek in Dresden Prof Dr. Schnorr

V. Caro Isfeld Ist die Dienstbezeichnung als Direktor, den Bibliothekaren
an derselben Bibliothek Dr. Stiibel und Richter die als Oberbibliothekar
u. den Custoden ebenda Dr. II üb 1er, Dr. Lier, Rudert u. Dr. Schmidt
die als Bibliothekar verliehen.

Dem Direktor der Universitäts-Bibi, in Bonn Geh. Regiemngsrat Dr.
Schaarschmidt ist der K. prenfs. Kronenorden 2. Klasse verliehen worden.

Dem Oberbibliothekar Dr. Bo de mann in Hannover ist der Rote Adler-
orden 4. Klasse verliehen worden.

Der Direktor der K. K. Ilofbibliuthek in Wien Hofrat Prof Dr. Ritter
von Härtel ist znm Sektionschef im K. K. Ministerum für Kultus und Unter-
richt ernannt wurden.

Der Amanucnsis an der K. K. Universitäts- Bibliothek in Lemberg Dr.
Boleslaus Maiikowski ist zum .Scriptor ernannt worden.

An der K. K. Universitäts-Bibliothek io Wien sind die Amantieusen
Dr. August Weifs und Dr. Theodor Ritter von Grienberger zu Scriptoren,

die Praktikanten Dr. Michael Maria Burger und Dr. Hans Bohatta zu
Amanuenseu ernannt worden.

Der Direktor der Bibliothc(iue nationale zu Paris Leopold D c I i s I e
wurde gelegentlich der Centenarfeier des Institut de France zum Grofs-Oflizier

der Ehrenlegion ernannt.

Der Bibliothekar der Free Public Librarj’ zu Jersey City in New Jersey
George Watson Cole ist aus Gesundheitsrücksichten von dieser Stelle zurilck-

getreteu.

VarUg Ton Otto Ifarrauowiis, Leipzig. — Druck von Kbrliardt KarrM. Hall«.
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Centralblatt

far

Bibliothek swesen.
Xni. Jahrgang. 4. Heft April 1896.

Cbersiedelunp; der Kniserliclien UniversitSts- X ^
lind IjindesbiblioDiek in Stralabnrg i. Eis. in den Neubau.

Vor 25 Jahren ist in Strafsbnrg i. Eis. ein Werk in Angriff ge-

nommen worden, das nocli heute die ganze gelehrte Welt in gerechtes

Erstaunen setzt und das stets bewundert werden wird. Kaum waren
die kostbaren Schätze der alten Strafsburger liibliothek in der Nacht

vom 24. auf den 25. Augnst 1870 in Flammen aufgegangen, als wenige

Wochen darauf durch den Hofbibliothekar in Uonauescliingen
,

Dr.

Barack, der patriotische (ledanke zum Ausdruck gebracht wurde, an

Stelle der niedergebrannteu Büchersehätze eine neue Bibliothek zu

gründen, um der Wissenschaft den erlittenen schweren Verlust wieder

zu ersetzen. Diese Idee fand gleich damals und auch in den nächsten

Zeiten einen solch’ ungeahnten Widerhall, dafs der Plan nicht nur

zur .Ausführung kam, sondern unter der geschickten Leitung Dr.

Baracks auch eine neue Bibliothek erstand
,

die nach kaum einem

V’ierteljahrhundert zu den hervorragendsten BUcherschätzen Europas

gezählt werden kann. Auch heute noch steht üeheimrat Professor

Dr. Barack dieser Anstalt als Direktor vor.

Gleich in ihren Anfängen war dieser Kaiserlichen üniversitäts-

nnd Landesbibliothek ein würdiges Gebäude, das Schlofs, angewiesen

worden, dessen herrliche, weite Räume sich jedoch schon nach kaum
20 Jahren in verschiedener Hinsicht nicht mehr geeignet zeigten,

auch fernerhin besagtem Zwecke zu dienen. Diesem Umstande ver-

dankt die jetzige Heimstätte der Universitäts- und Landesbibliothek

am Kaiserplatze, der .schönste Prachtban Strafsburgs, ihre Entstehung.

Ende Juli 1805 begann die ('berführnng der grofsen Bücher-

sammlung in das neue Heim, und nach mehrmaliger Unterbrechung

derselben ist die Bibliothek den 1. Oktober zur allgemeinen Benutzung
wieder eröffnet worden. Die Art und Weise, wie die Übersiedelung

geplant und ansgeführt wurde, dürfte weitere Fachkreise interessieren.

Mehrere Monate vor dem Umzüge begannen die vorbereitenden

Arbeiten.

Nach früher vorgenommener Messung hatte der ganze Biblio-

theksbestand in laufenden Metern folgende Zahlen ergeben: fllr Folianten

2149 m, für die Quart- und Oktavbände 15 715m, also eine Gesamt-

xni. 4. j. 11
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reihe von 17864 m. Auf Grund dieser Mafse konnte eine Verteilung

des Bestandes von nahezu 700000 Bänden in die Magazine der neuen

Bibliothek erfolgen, und zwar geschah dieselbe in der Weise, dafs

bei der Neuaufstellung der Bücher durchgängig '/s eines jeden Bücher-

brettes (in der Länge von 1,17, 1,5, 1, und 0,95 m) für den nächsten

Zuwachs der Bibliothek unbestellt bleiben konnte. Aufserdem ver-

blieben als freier Raum, für später benutzbar, das ganze oberste

Geschofs des Magazinraumes, in der Höhe von 2,15 m, ferner im

Vorderban, in dem sich die Verwaltungsräume befinden, 7 Säle, sowie

andere gröfsere Räumlichkeiten. Die neue Bibliothek vermag nach

einer Messung seitens des Banamtes mindestens 1 Million Bände auf-

zunehmen.

Die Hauptaufgabe, welche vor dem Umzüge an die Bibliotlieks-

vcrwaltnng herantrat, bestand darin, ein möglichst vorteilhaftes System

zu ersinnen, nach welchem die Überführung der Bücher sich auf rasche

und doch ordnungsgemäfse Weise am besten vollziehen liefse. Die

bei der Übersiedelung anderer gröfserer Bibliotheken getroffenen Mafs-

nahmen wurden sorgfältig geprüft, doch konnte man sich zu keiner

derselben durchaus entschliefsen. Nachdem alsdann verschiedene selb-

ständige Pläne entworfen und beraten worden waren, entschied sich

Prof. Barack dahin, bei der Verpackung der Bücher die von unserem

Bibliotheksdiener M. Funk konstruierten Tragekörbe zu verwenden und

diese durch Möbelwagen überführen zu lassen. (S. Fig. 1.)

Diese Tragekörbe sind ans Eisenblechstreifen angefertigt mit einer

Höhe (f—g) von 54 cm, einer Länge (h—i) von 78 cm und einer Tiefe

(k— 1) von 65 cm. Im ganzen wurden 168 Stück beschafft; je 28
Korbe bildeten eine Serie, welche mit fortlaufenden Nummern (1—28)

versehen waren und von den zu benutzenden Möbelwagen anfgenommen
werden sollten. In diese Körbe konnten je nach der Gröfse der

Bücher 2— 4 gefüllte Büchertragebretter gestellt werden, von denen

die zwei oberen auf beweglichen eisernen Stangen (c— d) nihten.

Oben wurde der Korb durch 2 bewegliche Stäbe (a— b) geschlossen.

Die Zahl der Bücherbretter betrug 960'), ihre Länge mifst 71cm,
und je 4 Bretter waren mit der Zahl 1—4 veraehen. Zwischen der

Länge der Tragekörbe und der der Tragebretter mufste natürlich ein

Unterschied bestehen, damit die Bretter aus den Körben herausgehoben

werden konnten. (S. Fig. 2.)

Um die Bücher rasch und doch sicher aus den oberen Stock-

werken der alten Bibliothek nach unten zu befördern, war ein Doppel-

aufzug angebracht worden. Zwei Rollen waren an der Decke des

Treppenhauses eingeschraubt, über dieselben liefen zwei gleich lange

Seile; an den einen Enden derselben war je ein nach der einen Seite

offener, aber verschliefsbar gemachter Fahrkasten befestigt, in den ein

vorhin beschriebener Tragekorb bequem pafste. Die anderen Enden

1) Die Ausgaben für die Tragekürbe und Tragebretter verminderten
sicli dailureh beträchtlich, dafs eine gröbere Anzahl derselben an das hiesige

Bezirksarchiv, welches demnächst umzieht, abgesetzt werden konnte.
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der Seile waren an einer am Fnfse de.s Treppenhau-ses stehenden,

durch eine Kurbel drehbaren Welle derart befestigt, dafs, wenn ein

gefflllter Kasten herabgelassen wurde, sich das an diesem festgemachte

Seil von der Welle abwickelte, wahrend das andere Seil sich auf der

Welle aufrollte und den Kasten ohne Bücher in die Höhe zog. Wenn
anf diese Weise sich der eine zum Füllen bestimmte Fahrkasten in

der Höhe befand, so war der andere hingegen gefüllt gleichzeitig in

der Tiefe.

Zum Fortschaffen der Büchertragebretter und Tragekörbe vom
Orte der Füllung bis zum Herablassen ans den oberen Stockwerken

nach unten und bis zur Einladestelle in den Möbelwagen wurden 19

kleine Rollwagen zum Schieben benutzt. (Auf der Unterseite eines

rechteckigen Brettes (73 cm lang, 58 cm breit) waren drei kleine mit

' Oummireif versehene Rollen eingeschraubt, und an dem einen Ende
des Brettes war eine zum Schieben des Wagens bestimmte 70 cm hohe

Handhabe befestigt.) Auch fernerhin können dieselben mit Vorteil

in der neuen Bibliothek verwendet werden.

Schon im Laufe des Juni wurden die Benutzer der Bibliothek,

die auswärtigen Bibliotheken und die reichsländischen Behörden davon

benachrichtigt, dafs die Anstalt während der Dauer des Umzuges ge-

schlossen werden würde. Ferner wurde die Bekanntmachung erlassen,

dafs vom 15. Jnli ab bis auf weiteres keine Abgabe von Büchern

stattiinde, und dafs sämtliche ansgeliehenon Bücher bis zum 20. Juli

znrflckgegeben sein müfsten.

Diese Mafsregel war insbesondere wegen der Raumbemessung
durchaus erforderlich. An auswärtige Bibliotheksverwaltungen erging

gleichzeitig die Bitte
,

die aus Elsafs - Lothringen einlaufenden Bitt-

gesuche um Bücher während der Schliefsung thunlichst zu berück-

sichtigen.

Den Buchhändlern wurde mitgeteilt, dafs während der Über-

siedelung keine Bücher angekanft würden; nur die bestellten Werke
und Fortsetzungen durften geliefert werden. Die letzten Wochen vor

dem Beginn des Umzuges wurden dazu benutzt, die in grofsen Massen

zurückgekommenen Bücher einzustellen.

In diese Zeit fiel auch die Zusammenstellung der Handbibliothek

des neuen Lesesaales, die nun bedeutend umfangreicber sein konnte,

als es der Raum in der alten Bibliothek gestattet hatte. Dieselbe fand

noch im alten Gebäude statt, nachdem die von den Abteilungsvor-

ständen dem Direktor gemachten Vorschläge über die noch weiter

anfzunehmenden Werke gntgeheifsen waren. 8o ist der frühere Be-

stand dieser Handbibliothek von 1500 jetzt anf 3000 Bände gestiegen.

Die Arbeitsstunden für die Zeit der Übersiedelung wurden von

früh 7— 12 und nachmittags von 2—6 Uhr festgesetzt. Der im Sommer
übliche Erholungsurlaub durfte in diesem Jahre nicht in den Umzug
fallen.

Nach diesen Vorarbeiten konnte die Überführung der Bücher

stattfinden.

11 *
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Am Murgen des 22. Jnli begann der Umzug.

Beim Ansheben der Bflcher und Einstellen in die Bretter war

jedesmal ein mit der betreffenden Abteilung vertrauter Beamter die

leitende Person, welche unter strenger Beobachtung der richtigen

Reihenfolge der Bücher durch einen Vorarbeiter Gruppe für Gruppe
in die Tragebretter, mit Nr. 1 beginnend, und von links nach rechts,

setzen liefs, und zwar wurden zuerst die grofsen Formate und dann
die kleineren .ibgenommen. Nach vorgenommener Reinigung wurden
die eingepackten Bücher nun durch andere Arbeiter in die Tragekörbe

gebracht, die je nach der Gröfse der Bücher 2— 4 Bretter aufnahmen.

Hierbei wurde darauf gehalten, dafs die mit 3 und 4 versehenen Bretter

nach unten, die Zahlen 1 und 2 nach oben zu stehen kamen, damit

die Bretter beim Leeren der Körbe gleich in der richtigen Aufeinander-

folge wieder ausgehoben werden konnten. Gefüllt und oben durch

bewegliche eiserne Stangen geschlossen (s. Fig. 2) wurden die Trage-

körbe mit fortlaufender Zahl, zum Verladen bereit, durch weitere Ar-

beiter mittelst der Rollwagen entweder direkt in die Vorhalle der

alten Bibliothek, welche zugleich die Einladcstelle in die Möbelwagen
war, verbracht, oder sie wurden, wenn die Bücher oberen Stockwerken

entnommen waren, an den Aufzug gefahren, um von da herabgelassen

und dann in der Vorhalle niedergesetzl zu werden. Daselbst hatte

ein Beamter darauf zu achten, dafs die Körbe in der richtigen Reihen-

folge anfgestellt wurden. Auch hatte dieser Aufsichtsbeamte die nötigen

Anordnungen beim Einladen der Körbe in den Möbelwagen zu treffen.

Namentlich hatte er darauf zu sehen, dafs das Einsetzen der Körbe,

deren 28 für den Wagen bestimmt waren, in der Weise geschah, dafs

beim Ausladen mit der Leerung des 'l'ragekorbes Nr. l begonnen
werden konnte. Die Möbelwagen hätten mehr als 28 Körbe zu fassen

vermocht, doch wurde wegen des sonst allzugrofsen Gewichtes Abstand
davon genommen. Gut verschlossen fuhr hierauf der gefüllte Wagen
dem ungefähr 20 Minuten vom alten Gebäude entfernten neuen Heim
zu, während nun mit der Ladung eines weiteren Wagens begonnen
wurde. Dem Fuhrmann wurde ein Zettel mitgegeben, auf dem der

Inhalt (Signatur der Abteilung) des Wagens, die Anzahl der Körbe,

sowie die Abfahrtszeit angegeben waren.

Am Bestimmungsorte augekommen wurde auf den gleichen Zettel

ein Vermerk über die Zeit der Ankunft des Wagens gemacht und
alsdann mit der Ausladung begonnen. Durch zwei Arbeiter wurde,
mit Nr. 1 beginnend, Korb für Korb aus dem Wagen, alsdann der
richtigen Reihenfolge nach die Tragebretter aus den Körben gehoben,
um von hier aus ihrem neuen Aufstellungsort zugefillhrt zu werden.
Zu ebener Erde konnte dies mit Hülfe der Rollwagen leicht durch die

Arbeiter geschehen. Waren die Bücher für höher gelegene Magazine
bestimmt, so wurden die Tragebretter an den elektrischen Aufzug
gebracht, um von hier ans in die Höhe befördert zu werden. Prak-
tischer Weise waren diese ganz nahe der Ausladestelle der Wagen
angelegt und wurden möglichst immer von den gleichen Arbeitern
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bedient. Die elektrischen Anfztige leisteten aufserordentlich gute

Dienste, ohne die ein weit gröfseres Arbeitspereonal und mehr Zeit-

aufwand für die Beförderung der Bücher an ihren Bestimmungsort

nötig gewesen wäre. Waren nun die gefüllten Bretter vermittelst der

Rollwagen und der elektrischen Aufzüge an ihren neuen Aufstellungs-

platz gebracht, so wurden die Bücher von einem gewandten Arbeiter,

wenn irgend möglich durch einen Bibliotheksdiener, in der richtigen

Reihenfolge aus den Brettern herausgenommen und sofort mit der

Aufstellung an dem für sie bestimmten Platze begonnen. Die peinliche

Durchführung dieser, neben der genauen Abnahme der Bücher, wich-

tigsten Thätigkeit während des Umzuges leitete mit Recht der be-

treffende Abteilungsvorstand, was auch noch den Wert hatte, dafs

derselbe sich hierbei schon von vornherein ein ungefähres Bild von

der Aufstellung seiner Abteilung einzupriigen vermochte. Bei der

Neuaufstellung der einzelnen Abteilungen wurde danach gestrebt, die

Folianten auf dem untersten Brette und zwar möglichst immer unter-

halb der entsprechenden Quart- und Oktavbände, welche nicht von

einander getrennt sind., aufzustellen. Manche Vorteile bei der Auf-

stellnng bot das Mafs der Tragebretter, das häufig der Länge des zu

bestellenden Raumes der Bretter der neuen Büchergestelle entsprach,

so dafs, wurde ein gefülltes Bücherbrett auf ein neues Brett entleert,

nahezu ein Drittel desselben frei blieb, wie es ja auch der neue Auf-

stellnngsplan fe.stgesetzt hatte. Ungleich höher war aber der Nutzen,

den bei der Neuaufstellung die Leichtbeweglichkeit der Lipman'schen

Bücherbretter brachte, oline die wohl häufig weniger rasch hätte ge-

arbeitet werden können.

Öfter war es nicht zu vermeiden, dafs die Wiederaufstellung der

Bücher mit dem Anfahren der gefüllten Bücherbretter nicht gleichen

Schritt halten konnte, und in diesem Falle galt es vornehmlich, dafs

der Abteilungsvorstand die vorläufig nicht aufstellbarcn Bücher bretter-

weise in der richtigen Reihenfolge niedersetzen liefs und dann sofort

selbstthätig bei der Aufstellung eingriff, damit keine grofsen Stockungen

eintraten (s. Schlnfsbemerkungen). War ein Wagen entleert, so fuhr

er wieder zurück, um neue Füllung aufzunehmen. Schon vorher war

ein geladener Wagen wieder angekommen, der zur Leerung bereitstand.

So ging das Einpacken der Bücher, da.s Ein- und Ausladen und

das Aufstellen derselben während des ganzen Umzuges fort. Für
gleichrnäfsigen Fortgang der Sache trug der Direktor der Anstalt

Sorge, indem er sich bald im alten Gebäude, bald in dem Neubau

aufhielt.

Die Zahl der Bände, welche Jeder Wagen beförderte, betrug

ungefähr durchschnittlich 2500, so dafs bei der Gesamtzahl von nahezu

700000 Bänden die Überführung der Bibliothek durch 280 Fuhren

geschah. Die Anzahl der täglich fahrenden Wagen änderte sich stets,

je nachdem nur an einer Stelle ein- und ausgepackt wurde oder gleich-

zeitig die f^berführnng zweier Abteilungen von verschiedenen Einlade-

stellen aus durch 2 Eingangsthttren der neuen Bibliothek vollzogen
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wurde, und letzteres war gröfstcnteils der Fall. Unter Berücksichtigung

dieses Umstandes konnten tAglich 5— 7 Wagen ein- und ausgeladen
werden.

Entsprechend der Zahl der fahrenden Wagen wechselte auch
die Arbeiterzahl. Mit dem Ausheben der Bücher und dem Einpacken
in Körbe waren an jeder Stelle gewöhnlich 2 Arbeiter beschäftigt.

Zwei weitere schafften die Körbe fort. Zur Bedienung des Aufzuges
im alten Gebäude wurden je 2 Mann verwendet. Für das Ein- und
Ausladen der Wagen waren 7 Arbeiter erforderlich. Die technische

Oberaufsicht über das beim Umzug zur Venvendnng gelangte Arbeiter-

personal, Material, die Wagen u. s. w. führte der erete Sekretär der

Anstalt.

Der Umzug der Bücher und des noch zu verwendenden Mobiliars

fiel in die Zeit vom 22. Juli— 23. August, 17.—25. Sept., 9.— 15. Oktbr.,

so dafs also die vollständige Übersiedelung sich in 42 Arbeitstagen

vollzog. Leider mnfstc diese zweimal unterbrochen werden, da von

seiten der I^andesverwaltung die Beschaffung der nötigen Bücher-

bretter nicht für alle Bflehermagazine genehmigt worden war, mit der

Begründung, die noch fehlenden Bretter könnten aus den alten Bücher-

gestellen gewonnen werden. Das Abbreehen, das Versenden und das

Zurichten dieser, sowie das Einlegen der so gewonnenen Bücherbretter

in das neue Gestell führte diese Unterbrechung herbei.

Die Wiedereröffnung der Bibliothek fand aber schon am 1. Oktober

statt und erstreckte sich das Ausleihen auf die ganzen Bestände bis

auf die damals noch nicht übergeführten Abteilungen, die Medizin und
Naturwissenschaften; doch vom Ifi. Oktober ab konnte auch aus diesen

ausgeliehen werden.

Dank eines wohldurchdachten Übersiedelungsplanes seitens der

Direktion und der hingebenden Dienstwilligkeit sämtlicher Beamten
der Anstalt, unterstützt von günstiger Witterung, konnte die Über-

führung der grofsen Büchersammlnng von nahezu 700000 Bänden im
Hinblick auf die erwähnten Hindernisse in der verhältnismäfsig kurzen

Zeit von 42 Arbeitstagen stattfinden.

Schliefslich mögen noch einige von mir gemachte Beobachtungen

Platz finden.

Hinsichtlich der Verwendung der Arbeiter ist es von hohem
Wert, jeden einzelnen mögliclist immer bei derselben Arbeit zu be-

lassen, da hierdurch manche Unregelmäfsigkeiten vermieden werden.

Bei der Wahl der Arbeiter möchte ich raten, wenn irgend möglich

zu Soldaten zu greifen, denn ich weifs aus Erfahrung, dafs der an
Gehorsam, Ordnung und Pünktlichkeit gewöhnte Soldat gerade zu den
beschriebenen Arbeiten weit besser zu verwenden ist, als der Civil

-

arbeiter. Zudem würde nicht wenig an Arbeitslohn erspart werden.
Die geeignete Auslese dürfte nicht schwer fallen, da doch der kleinste

Verband einer Garnison fast immer mindestens ans einem Bataillon besteht.

Da es sich gezeigt hat, dafs die leeren Möbelwagen nicht immer
die ganzen Serien der Körbe zurückbrachten, sondern manchmal eine
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oder die andere Nr. zarttckliefsen, oder anch, wenn 2 Abteilungen

gleichzeitig zogen, dieser oder jener Korb an die unrichtige Einpacke-

stclle gelangte, so empfiehlt sich folgende Mafsregel: Die eisernen

Tragekörbe veraehe man nicht mit festen Nummern, sondern hänge
ihnen je nach Bedarf die betrefiTende ihnen gerade zukommendc Nr.

an; denn, wenn ununterbrochen fortgearbeitet wird, wird immer die

Thatsache unausbleiblich sein, dafs bei festgemachten Nummern nicht

gelten die eine oder andere in der Reihenfolge fehlt, und dieses Fehlen

ist dann, um beim Ein- und namentlich beim Ausladen keine Zweifel

entstehen zu lassen, auf einem Begleitzettel zu vermerken. Hierdurch

wird nicht nur dem Anfsichtsbeamten beim Einladen und Ausladen

der Körbe eine neue Arbeit, die der Listenführung der Nummern, zu-

fallen
,
sondern auch das schon vorher oft nutzlos verursachte Suchen

nach der betreffenden fehlenden Nr. wird viel kostbare Zeit in An-
spruch nehmen und den ganzen Fortgang der Sache aufhalten.

Geschieht die Überführung der Bücher in der oben ausgefnhrten

Weise, so ist energisch darauf zu halten, dafs die Bücher nicht eher

aus den Bücherbrettern genommen werden, als bis sie an ihrem neuen

Standort eingestellt werden können. Wenn es hierdurch Ja auch

manchmal an Büchertragebrettern beim Einpacken fehlen mag, so sollte

man die zur Aufstellung bereitstehenden doch nicht eher leeren, als

bis an dieselben die Reihe kommt. Wird auch das Einpacken der

Bücher dadurch für kurze Zeit gestört, so wird andererseits aber auch

ungleich mehr genützt, indem die Ordnung der Bücher erhalten und
viele zeitraubende nachträgliche Arbeit erspart bleibt. Sicher ist es,

dafs das Heransnehmen der Bücher aus den Brettern, das Ilinstellen

auf einen provisorischen Platz und das Entnehmen der Bücher von

dieser Stelle, um sie nun endlich an ihren definitiven neuen Standort

zu bringen, nicht nur Unordnung unvermeidlich macht, sondern auch

der Zeitverlust, der entsteht, wenn man die Bücher wieder in Ordnung
bringen will, ist weit gröfser, als der, der durch die zeitweilige Unter-

brechung des Einpackens venireacht wird. Ja noch mehr, die sorg-

fältige Aufstellung einer ganzen Abteilung kann auf lange Zeit hinaus

in der empfindlichsten Weise darunter leiden.

Die Bücher, deren Gröfsc es nicht zuläfst, von den Tragekörben

aufgenommen zu werden, werden am besten .so transportiert, dafs man
sie, mit fortlaufenden, festen Nummern versehen, überführt.

Zu empfehlen ist, die Handhaben der Tragekörbe anstatt an der

mittleren Schiene an der oberen Randschiene zu befestigen; stets

merkte ich, dafs die Arbeiter beim Heben der Körbe an der oberen

Schiene anfafsten.

Von Wert ist es ferner, die Gröfse der Tragekörbe so zu wählen,

dafs dieselben nebst Inhalt von dem elektrischen Aufzuge aufgenommen
und befördert werden können, wodurch das Herausnehmen der Trage-

bretter aus dem Korbe am Ausladeplatze und damit eine Verwechselung

der Nummern der Bretter vermieden wird. Auf diese Weise können

die Körbe auch mit Füllung bis an dcu neuen Aufstellungsort der
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Bücher ttbergefilhrt werden, was für die Aufrechterhaltung der Ordnung
der Bücher höchst wichtig ist

Noch praktischer wäre es, wenn der elektrische Aufzug so an-

gelegt wäre, dafs mit dem Korbe auch noch ein Mann befördert werden
könnte, wodurch zugleich ein Arbeiter bei der Bedienung des Aufzuges

erspart würde.

Haben sich die zu leerenden Tragebretter in gröfserer Zahl an-

gehäuft, so vermag man sich ans dieser Verlegenheit dadurch leicht

zu helfen, dafs man an zwei verschiedenen Stellen derselben Abteilung

gleichzeitig aufstellt, wozu, ohne Gefahr für die Aufrechterhaltung der

Ordnung der Bücher, nur ein praktischer Sinn gehört. In diesem Falle

dürfen die Entfernungen zwischen den beiden Aufstellungsorten nicht

zu grofs gewählt werden, und der Zwischenraum mufs möglichst den
aufzustellenden Bücheni angepafst sein; ein geschulter Bibliothekar

wird über diese beiden Punkte leicht hinwegkommen.
Von nicht untergeordneter Bedeutung beim Umzüge einer Biblio-

thek endlich ist die möglichste Schonung der Bücher. Schon beim

Einsetzen in die Büchertragebretter ist darauf zu achten, dafs gröfsere

Werke auf den Vorderschnift gelegt werden; sodann mufs beim Ein-

stellen der Bretter in den Korb darauf gesehen werden, dafs die oben

stehenden Bretter nicht anf den Bücheni der unten ruhenden, sondern

auf den Schienen anfliegen. Die gleiche Vorsicht mufs beim Aus-

laden der Bücher obwalten; namentlich aber sollte vermieden werden,

dafs die Tragebretter im elektrisehen Aufzuge übereinander geschichtet

befördert würden, wobei die Gefahr der Beschädigung der Bücher am
nächsten liegt. Wenn es ja auch bei einem Umzuge nicht ganz zu

verhindern ist, dafs manche Bücher Schaden erleiden, so läfst sich doch

bei Anwendung gröfster Vorsicht manche Ausgabe für Wiederherstellung

beschädigter Einbände vermeiden. ')

Strafsburg i.E. Bibliothekar Dr. W. List.

Bewegliche Repositorien.

Es sind während der letzten Jahre in Deutschland mehrere Neu-
und Erweiterungsbauten von Bibliotheken ausgefUhrt worden, ohne dafs

unseres Wissens auf die beweglichen Repositorien, wie sie in England
erfunden sind, Rücksicht genommen wäre. Im Jahre 1893 kam vom
4. Teil des Handbuchs der Architektur das 4. Heft des (5. Ilalbbandes

heraus. Dasselbe orientiert in seinem von A. Kortüm und E. Schmitt

verfafsten Abschnitt im allgemeinen vorzüglich über die den Biblio-

theksban betreffenden Dinge (vgl. C. f. B. 1893 S. 358, 417ff.), be-

rücksichtigt jedoch den genannten Gegenstand nicht. Da die Ertindung

I ) Nachdem meine Arbeit abgeschlossen dem Drucke übergeben worden
war, wurde mir von dem Herrn Koiiegen Maas in Leipzig in liebenswürdiger
Weise dessen .Schrift „Bibliothekumzüge ... Leipzig IS'Jli“ überreicht, auf die
ich später noch zurUckzukommeu gedenke.

,i

t
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indes ftlr die Ranmansnutzung bereits vorhandener Bibliotheken und
vor allem für die Raum- d. h. Gelderspamng bei Neu- und Erweite-

rungsbauten von gröfster Bedeutung sein dürfte, so möge an dieser

Stelle nachdrücklicher darauf hingewiesen werden.')

Es sind zwei Arten beweglicher Repositorien in Gebrauch, das

eine ruht auf dem Boden und bewegt sich auf Angeln und Rollen,

das andere hängt von der Decke herab und bewegt sich nur durch

Rollen. Die erste Art erfanden, wie es scheint, zwei Männer unab-

hängig von einander: Virgo, der Bibliothekar der Bradford Free Library,

und Dr. Tyler, der Gründer der Bethnal Green Library in London.

Ein Exemplar der letzteren Anstalt lernte ich auf einer Instruktions-

reise im Februar des Jahres 1889 kennen. Die Büehergerüste dieser

Art sind an der einen Seitenwand mit einer Scheidewand der festen

Repositorien durch Angel und Band verbunden, sie lehnen im ge-

wöhnlichen Zustand an die festen Gestelle an. Um Bücher ans den

letzteren entnehmen zu können
,
werden die beweglichen Repositorien

in derselben Weise gehnndhabt wie zu öffnende Thflren. Die Bewegung
wird durch die im Boden der Gestelle angebrachten Rollen erleichtert,

welche auf einem in den Fnfsboden eingelassenen eisernen Quadranten
laufen. Als Richard Garnett, der jetzige Keeper of printeil books am
Britischen Museum, im November des Jahres 188ö das bewegliche

Regal der Bethnal Green Library kennen lernte, machte er alsbald

den Assistent beim Printed Book Department, Henry Jenner, welcher

die Unterbringung der täglichen Zugänge in den Böchermagazinen des

Museums zu besorgen hatte, darauf aufmerksam. Jenner, hierdurch

angeregt, gelangte zu der Idee der hängenden beweglichen Repositorien

und konstruierte ein Modell mit Hülfe des Schlossers Sparrow. Im
Anfang des Jahres 1887 wurden die ersten Jenner’schen Repositorien

für das Museum bestellt. Der Erfinder hatte nach Garnett’s Berechnung

in den bereits vorhandenen Magazinen einen Raumgewinn für unter-

zubringeiide Bücher erzielt, der selbst nach Abzug der Kosten für die

entsprechende Anzahl sliding presses als Äquivalent eines Anbaues im

Werte von 35000 £ (exclus. Bauplatzkostcn) gelten durfte; für die

Zukunft aber hatte er vielleicht dem Britischen Volk Millionen ge-

wonnen. In Anerkennung dieses Verdienstes erhielt er eine Grati-

fikation von ganzen 100 £, der Schlosser eine solche von 20 £.

Die Büchermagazine des Britischen Museums, welche das Ob-
longnm ausfüllen, in dem sich der runde Lesesaal befindet, haben drei

(bis vier) Geschosse. Das Erdgesehofs hat einen steinernen Boden,

die übrigen Geschosse haben durchbrochene eiserne Böden. Die

I ) über die sliding oder movcablc oder hanging presses handelt Henry
Jenner in; Library Chronicle vol. 4, lbS7, S. hS—90; R. Garnett in: Library
vol. 3, 1S91, S. 414— 420, wieder abgedruckt iin Library Journal vol. 17 .S.

42 !—424; James Lymburn in; Library^ vol. 4, 1S93, 8. 241 f., wieder abgednickt
im Library Jonmaf vol. IS 8. 10; Garnett in; Library .Journal vol. ls 8. H-öf.

Aniserdcni führt Garnett einen Aufsatz von sich in Melville Dewey's Library
Notes 1SS7 aO

j
der mir nicht erreichbar w.ar. Im O. f. B. 1SS7 8. 304f. ist

eine kurze Notiz der Times Uber den Gegenstand wiedergegeben.
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letzteren sind in Zwischenräumen, welche der Breite der Fächer der

einzelnen Kepositorien entsprechen, an eiserne Träger von etwa '/j Zoll

(13 mm) Dicke und 4 Zoll (10 cm) Tiefe befestigt. Diese Träger

werden an jedem Ende durch Pfeiler aus Mauerwerk und aufser-

dera durch die schmiedeeisernen Pfosten der festen Kepositorien ge-

stützt. An den unteren Kanten der anfserordentlich starken Träger
hat man eiserne Ijcisten angebracht. Die beweglichen Kepositorien')

sind aus leichtem Eisenwerk konstruiert und haben am oberen Ende
auf jeder Seite zwei Rollen, welche auf den erwähnten Leisten hin

und her laufen. Das ganze Gewicht des beweglichen Regals ruht auf

diesen Rollen, indem es keine Stütze unter sich hat. Lst es anfscr

Gebrauch, so lehnt es an das fe.ste Regal. Wenn Bücher aus dem
letzteren benötigt werden, wird jenes mittels Handhaben unschwer
vorwärts gezogen und wieder znrückgeschoben. Es ist 8 Fufs (2,44 m)
hoch, 3 Fufs (92 cm) breit, nach Garnett’s gütiger Mitteilung 14 Zoll

(36 cm) tief, und kann durchschnittlich 400 Bände anfnehmen. Die

Kosten betragen in London rund 13 £ pro Repositorium. Die Ein-

richtung wurde im Britischen Museum dadurch ermöglicht, dafs zwischen

den festen Kepositorien sich Gänge von etwa 8 Fufs (2,44 m) Breite

belinden.

Noch einen Schritt weiter als .lenner und Garnett ging James
Lymbnrn, der Bibliothekar der Glasgow University Library. Schon
Jenner hatte gesagt, dafs an solchen Stellen im Britischen Museum,
wo die Durchgänge zu eng seien, um Regale mit rechtwinklig zum
Gang laufender Bewegung zuzulassen, die Leisten parallel mit den

Seiten des Ganges und die Regale auf seitliche Bewegung konstruiert

werden müfsten. Nun sagt Lymburn: Wenn man einmal bei Neu-
bauten bewegliche Kepositorien anwenden will, dann führe man das

Princip konsc(|uent durch und vermeide alle festen Regale. Man ordne

daher die sämtlichen Büchergerüste einer Bibliothek dicht neben-

einander, so dafs bei der Bücherentnahme jedes in einen offenen Raum
gezogen werden mufs. Alsdann würde natürlich nur eine Seitenbe-

wegung der Regale, keine Vorwärtsbewegung statthaben können. Dieses

Arrangement, meint Lymburn, würde zugleich gröfste Kapazität für

Bücher und breite bc(iueme Zugänge ermöglichen. Lymburn entwirft

folgendes Beispiel. Man denke sich ein Gebäude von 22 Fufs (6,7 1 m)
Breite, 35 Fufs (10,68 m) Höhe und beliebiger Länge, aus drei Stock-

werken bestehend, mit Oberlicht wie die Neue Bibliothek im Britischen

Museum. Die eisernen Träger müfsten alsdann in Abständen von

etwa 20 Zoll (51 cm) von Wand zu Wand laufen. Zwischen je zwei

Trägern würde ein Repositorium hängen. Diese Kepositorien würden
eine Höhe von etwa 8 Fufs (2,44 m), eine Länge von etwa 6 Fufs

4 Zoll (1,93 m) und eine Tiefe von nahezu 20 Zoll (51 cm) haben.

1) Eine Photographie vom sliding press des Britischen Museums ver-

danke ich Garnett’s Güte. Bei t'harles Praetorius im Britischen Museum sind
Photographieen käuflich zu haben. Eine Skizze der Kegalorduung bietet

Jenner's Aufsatz a. a. 0.
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Es würde an jeder Seitenwand entlanfj eine Reihe solcher dicht neben-

einander hüngender Regale sich befinden und ein mittlerer Gang
von etwa 9 Fnfs (2,75 m) Breite freibleiben, so dafs, wenn ein Bücher-

gerüst in seiner ganzen Lilnge hervorgezogen ist, noch eine Passage

von nahezu 3 Fufs (92 cm, besser: von 82 cm) Breite ül)rig sein

würde. Ein so hervorgezogenes Regal würde für den Augenblick

mindestens fünf andere Regale teilweise unzugänglich machen, zwei

auf derselben und drei auf der gegenüberliegenden Seite. Für kleinere

Bibliotheken oder für solche Anstalten, wo häufig gleichzeitiger Zutritt

zu einer Reihe nahe bei einander befindlicher Gerüste nötig ist, würde
sich daher Lymbum’s Pian in seiner vollen Ausführung nicht eignen.

Doppelseitig bestellt tvürde Jedes Repositorium nach Lymburn etwa

800 Bände fassen.

Als Voraüge der beweglichen Regale würden sich vor allem

folgende ergeben:

1. Billigkeit infolge der Raumersparnis,

2. Möglichkeit allmählicher Vermehrung der Repositorien je nach

Mafsgabe der Büchervermehrung.

Lymbum’s System würde anfserdem Überflufs an Luft und Licht

im mittleren Laufgang gervähren und die Bücher vor Staub und den
schädlichen Einwirkungen des Lichtes schützen.

Eine vergleichsweise Berechnung der Raumausnutziing im Ver-

hältnis zu dem System der festen Repositorien haben die genannten

Verfasser nicht angestellt. Wir geben im folgenden einige .Andeutungen

und haben dabei nur Neubauten des Magazinsystems im Auge.

Die Raumgewinnung mittelst der Jenner’schen Repositorien beruht

auf der Ersparnis am Zugang zu den Bücherreihen, wobei zunächst von

den durchquerenden Gängen abgesehen sei. Bei Anwendung des festen

Systems bildet der Zwischenraum zwischen je zwei Regalen den Lauf-

gang zu je zwei Büchertlächen. Ist zwischen je zwei feste Regale je

ein bewegliches mit doppelten Bücherreihen eingeschoben
,

so führt

dieselbe Laufgangweite jedesmal zu vier Büchertlächen, sind zwei

bewegliche Regale eingeschoben, so führt sie zu 6 Flächen u. s. f.

Nehmen wir als Grundlage ein raumsparendes System von fe.steu

Regalen
,

welche bei einer Höhe von 2,50 m in einer Axenweite von

2 m angeordnet sind, wobei 0,80m von den Regalen eingenommen

werden (vgl. Kortüm und Schmitt a. a. 0. 8. 79 f. 83 f.), so dafs auf den

Zwischengang 1,20 m entfallen. Bel Einschub eines beweglichen Regals

von 0,80 m Tiefe würde unter Belassnng der früheren Zwischengangs-

breite die Axenweite der beiden festen Gerüste 2,80 m betragen; bei

Einschub von zwei beweglichen Regalen von je 0,80m Tiefe, würde

die Axenweite der festen Gerüste 3,60 m betragen u. s. f. Beim festen

System würden auf je 2 m Länge des Raumes 2 Büchertlächen fallen,

bei Einschub eines beweglichen Regals auf 2,80 m 4 Büchertlächen,

bei Einschub von zwei beweglichen Regalen auf 3,60 m 6 Büeher-

flächen n. s. f. Im ersten Fall würde, abgesehen — wie bemerkt —
von den durchquerenden Gängen, auf 2 m Länge 1,20 m Zugangsweite,
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oder allgemein gesprochen auf 2 Raumteile 1,20 Ranmtcile für

Zwischengänge d. h. nicht mit Büchern bestellbaren Ranm fallen ; im

zweiten Fall auf 2,80 Ranmteile, im dritten auf 3,60 Raumteile je

1,20 Raumteile für Zugänge u. s. f. Im ersten Fall beträgt also der

Zugangsraum exclus. Quergänge etc. des Gesamtraumes exclns.

Quergänge etc., im zweiten Fall */,, im dritten ^/g, im vierten */ii S-

wobei die Nenner eine arithmetische Progression bilden. Danach
würde sich im dritten Fall der Raum für unterzubringende Bücher

um 66*/3 Prozent vermehren. Mit diesem dritten Fall dürfte aber auch

in der Praxis bereits die Grenze des Zulässigen erreicht sein. Ganz
abgesehen davon, ob die bauliche Konstruktion überall noch weitere

Einschiebsel gestattet, scheint uns der Betrieb zu sehr verlangsamt zu

werden, wenn beim Bücherholen noch mehr Verschiebungen von Re-

positorien vorgenommen werden müssen, als es bei Einschub von zwei

beweglichen Regalen der Fall ist.

Das Lymbiirn’sche System hat keine Zwischengänge, sondern nur

durchquerende Gänge
,

aber diese von grofser Breite. Auf je zwei

einander gegenüberliegende Büchergerüste kommt ein dem einzelnen

Gerüst entsprechend grofser Raum des Querganges plus Passageraum.

Dies Verhältnis bleibt dasselbe, sei es dafs man die Anordnung des

von Lymbum gegebenen Beispiels befolgt, sei es dafs man mehrere

solcher Doppelreihen von Repositorien mit dazwischen liegenden Qner-

gängen und etwa stützenden Mauern oder Pfosten nebeneinander ordnet,

je nach Mafsgabc des Terrains. Im letzteren Fall würde der Zugang zu

den Quergängen oder das Treppenhaus eine verhältnismäfsig gröfsere Aus-

dehnung annehmen als im ersteren. Je länger die Regale, desto mehr
wird im Verhältnis am Quergang gespart. Sind, um wieder von dem
von uns zu Grunde gelegten Beispiel auszugehen, Repositorien von
80 cm Tiefe mit doppelten Bücherreihen zu schwerfällig für bequemes

Hervorziehen
,

so kann man solche von 40 cm Tiefe mit einfachen

Bücherreihen wählen, was betreffs der Raumansnutzung ungefähr auf

dasselbe hinanskommt und aufserdem keine Schwierigkeiten an den

Schmalseiten des Gebäudes oder Gcbäudeabteils in sich schliefst, indem

eine Anzahl Repositorien an jedem Ende der Reihe auf alle Fälle

von der zugänglichen oder zugänglichsten Seite aus mit Büchern be-

stellt werden könnten.')

Wir haben gesehen, dafs beim gemisehten System, wenn 2

bewegliche Regale zwischen je 2 feste eingeschoben werden, auf 6

(9) Teile des verwendbaren Raumes 2 (.3) Teile für Zugänge ent-

fallen, abgesehen von den durchquerenden Gängen. Nimmt man
an

,
dafs der Ranm für die letzteren

,
abgesehen von dem durchs

1) Bei Anwendung von Repositorien mit doppelten Bücherreihen

würden allemal an der Stelle, wo die Reihe der Repositorien an die Wand
stöfst, Schwierigkeiten und Unmöglichkeiten betreffend das Einstelien und
Herausnehmen der Bücher entstehen, welche aber nach unserer Ansicht ein-

fach damit gelöst wären , dafs an diesen Stellen eine Anzahl schmälere Repo-
siturien für einfache Bücherreihen eingehängt würden.
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Treppenhaus bedingten Ranmverlnst
, ‘/b gesamten verfügbaren

Raumes beträgt, was für die bestehenden festen Systeme wohl als

Durchschnittsmafs angesehen werden darf, so würden bei dem er-

wähnten Beispiel des gemischten Systems die Zugänge zu den Bücher-

gerüsten im ganzen nahezu (genau genommen t/j) des verfügbaren

Raumes betragen, abgesehen vom Treppenranm. Bei Lymburn’s System

dagegen würden die Zugänge, wenn wir eine Breite (resp. Länge) der

Repositorien von 2 m und einen mehr als genügend breiten Qnergang

von 3 m annehmen, nur s/, des verfügbaren Raumes einnchmen, eben-

falls abgesehen vom Treppenraum. Ferner ist in Betracht zu ziehen,

dafs beim gemischten System die Zwiscliengänge, um ein bequemes

Hin- und Herschieben zu ermöglichen, sicherlich breiter werden .sein

müssen, als wir es oben, blofs um die Progression der Raumausnntznng

anschaulicher zu machen, angenommen haben.

Weiter ist zu beachten, dafs nach Garnett die Jenner’sehen Repo-

sitorien kein gröfseres Gewicht bieten dürfen, als es im Britischen

Museum der Fall ist, wo Regale von 36 cm Tiefe grofse Folianten

nur in einfacher Reihe aufnehmen können. Doppelseitig belastete

Regale von 80 cm Tiefe würden also
,
zumal wenn einige Abteilungs-

bretter Folianten tragen, zum mindesten sehr schmal sein müssen, um
bequem bewegt zu werden. Es liegt daher die Vermutung nahe, dafs

djis Lymbum’sche System
,
was praktische Verwendbarkeit verbunden

mit Raumersparnis betrifft, vor dem gemischten System den Vorzug

verdient, selbst wenn mau der leichteren Beweglichkeit halber sich

zu Repositorien von nur l m Länge und entsprechenden Quergängen

von 2 m Breite entschliefsen sollte. Der Mehraufwand von Arbeits-

zeit, welchen bei der Bücherbesorgung das Hantieren an den Repo-

sitorien durch Vorziehen und ZnrUckschieben erfordert, dürfte auf-

gewogen werden durch die Ersp.arnis von Ab- und Zugängen, welche

durchschnittlich auf nahezu die Hälfte reduziert werden, da bei Lym-
burn’s System in demselben Raum nahezu doppelt (P/7 Mal) so viel

Bücher untergebracht werden können als beim festen System.

Zweck obiger Zeilen ist lediglich
,

diejenigen Bibliotheksmänner

und Architekten, welchen der besprochene Gegenstand noch fern lag,

auf die Wichtigkeit desselben aufmerksam zu machen. Das Urteil

über die praktische Verwendbarkeit der verschiedenen Erfindungen an

den verschiedenen Orten, die genauere Berechnung der möglichen

Raum- und Geldersparnis, sei es im allgemeinen sei es in besonderen

Fällen, müssen wir füglich in erster Linie den Architekten überlassen.

Ebenso mnfs den letzteren die Entscheidung über gewisse mit Durch-
führung dieser Neuerungen notwendig verbundene Fragen anderer Art

Vorbehalten bleiben, z. B. darüber, auf welche Weise ein genügender
Luftwechsel zwischen den einander genäherten Bücherreihen am besten

ermöglicht wird.')

1) Nach Abschlnb obigen Artikels erschienen zwei Aufsätze von Mayhew
und Gamett ln: Library vol. 7, 1895, S. lo 11 . It — 17, in welchen ein von
Mayhew erfundenes raumsparendes Regal besprochen wird.

Frankfurt a/M. Christian Berghoeffer.
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Verzeichnis der in der Markgrafschaft Mähren im Jahre 1567
znm Druck und Verkauf erlaubten Bücher.

Es ist allgemein bekannt, dafs in der Keformationsperiode eine

ganze Reihe von Vorschriften gegen den Druck und Verkauf von

akatholischen Büchern in katholischen Ländern erflossen ist, die freilich

ihren Zweck zumeist nur unvollständig erfüllten. Erst die Einführung

des Jesuitenordens brachte hierin einen für die l’rotestanten höchst

unerwünschten Wandel. Dies war auch in Mähren der Fall. Der
Olmützer Bischof Marcus Khucn hatte schon 1563 eine genaue Schul-

instruktion für die von ihm reformierte Schule bei der Kathedralkirche

zu Olmtttz erlassen und im Anschlüsse daran war von seinem Nach-
folger Wilhelm Prusinovsky von Wiezkow ein Gymnasium errichtet

und den Jesuiten übergeben worden (1566). Im Jahre 1570 wurde
ihnen gestaltet, eine Universität zu errichten, was 1573 auch geschah.')

Es dürfte wohl damit in ursächlichem Zusammenhänge stehen, dafs

schon 1567 d. d. Prefsburg Donnerstag nach St. Margaret Kaiser

Maximilian 11., sonst den Protestanten sich duldsam zeigend, den

mährischen Ständen eröffnete, dafs keine wo immer gedruckten böhmischen

Bücher nach Mähren eingeführt werden dürften. Alle znm Verkaufe

ausgebotenen Bücher mOfsten vorher dem Olmützer Bischöfe zur Be-

gutachtung vorgelcgt werden und könnten erst auf dessen Zeugnis hin

in den Handel gebracht werden. Von den in Mähren zu druckenden

Büchern ist ein Exemplar des Manuskripts dem Bischöfe und eines

dem Landeshauptmann vorzulcgen, die das Imprimatur zu erteilen

haben.*) Auf Grund dieses kaiserlichen Mandates hat der Bischof d.

d. Olmützer Vorburg Samstag vor Maria Geburt (= 6. Sept.) 1567
dem dortigen Buchdrucker und Buchhändler Friedrich Milichthaler die

unter I angeführten Bücher zu drucken und zu verkaufen gestattet*)

Zwar bemerkt er in dieser Erlaubnis, dafs er es von einigen Büchern

lieber sähe, wenn sie nicht gedruckt und verkauft würden; weil sie

jedoch nicht gegen die christlichen Glaubensartikel verstiefsen
,
habe

er in Rücksicht auf den Umstand, dafs der Buchdrucker andernfalls

einen grofsen Schaden erleiden würde, den Verkauf des schon ge-

druckten Vorrates frei gegeben. Die Werke stammen zumeist aus der

berühmten Offizin des Johann Günther, der seine Kunst in Nürnberg
erlernt hatte, woselbst er 1543 noch druckte, um dann in Profsnitz,

das unter dem Schutze .seiner mächtigen Grundherren (der Pernsteine)

der Brüderunität anhing, bis 1554 seine Thätigkeit fortznsetzen. Als

er im letzteren Jahre nach Olmütz zog, ging seine Druckerei an den

1) Urkunden im fiirsterzbischöfl. Archive zu Kremsier.

2) d'Elvert, Geschichte des Bücher- und Steindruckes in Mähren und
Ost.-Schlesien, 1S54, 134.

.3) Die Verzeichnisse sind dem Kopiar P des genannten Bischofes, reichend
von 1565— 157.S, im f. e. Archive zu Kremsier entnommen; B. Dudik, Biblio-

thek und Archiv im f. e. Schlosse zu Kremsier, 1870, 74 filhrt irrtümlicher-

weise an
,

dafs sich solche auch pg. 53 und 58 finden. Die Seitenzahl des
Kopiars habe ich dem Verzeichnisse beigefUgt.
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1562 f Kaspar Aorgus über; doch hat Günther auch noch 1559 in

Profsnitz gedruckt. In Olmtttz läfst er sich bis 1570 nachweisen und
zwar als Drucker katholischer und akatholischcr Werke. Über Friedrich

Milichthalers Ankunft in Olmütz sind wir nicht näher unterrichtet,

er stammte wahrscheinlich aus Nürnberg, erlangte 1567 die vorerwähnte

Licenz und wirkte in Olmütz bis zu seinem Tode 1592. •) Vielleicht

gleichzeitig wie ihm, jedenfalls aber noch im Jahre 1567, wurden dem
Brünner Buchhändler Friedrich Schrympf, über den mir nichts

Näheres bekannt wurde, die unter 11 angeführten Bücher zu verkaufen

erlaubt. Wie aus dem Verzeichnisse ersichtlich ist, sind es vornehm-
lich theologische Werke und Klassiker in lateinischer Sprache gewesen.

Bei den unter III angeführten Werken, die den Olmützer Buchdruckern
und Buchhändlern Johann und Wenzel Pilat zu drucken und zu ver-

kaufen gestattet wurden, habe ich 64 schon in I und II enthaltene

Werke gestrichen. Auch diese Erlaubnis mufs aus dem Jahre 1567
stammen, weil im Kopiar vorher und nachher Eintragungen dieses

Jahres sieh finden. Während bei I fast immer Druckort und Drucker
sowie das Jahr des Erscheinens mitgeteilt werden, fehlen diese An-
gaben in II und III gänzlich, und da d’Elvert von den beiden Pilat

kein Druckwerk namhaft macht, dürften sie trotz ihrer Bezeichnung
als Drucker doch wohl wie Schrympf nur Buchhändler gewesen sein.

Viele dieser Werke finden sich bibliographisch genau bei d’Elvert 1. c.

36 flgde verzeichnet, alle böhmischen bei Jungmann, Hist, literat. ceskd,

2. Anfl., wohl auf Grund von Cerronis Mitteilungen, der die Verzeich-

nisse böhmischer Bücher kopierte. Dafs namentlich die Buchhändler
sich nicht stricte an diese Verzeichnisse hielten, dafür bringt ein Akt
im Kopiar 0 pg. 163 d.d. Schlofs Kremsier Montag vor hl. drei König
{= 4. Januar) 1568 einen Beweis. Danach hatte der Olmützer Bischof

Wilhelm Prusinovsky den beiden Pilat auf dem letzthin gehaltenen

Kremsierer Jahrmärkte ihre ohne Censnr-Erlanbnis zum Verkaufe aus-

gebotenen Bücher beschlagnahmt. Auf Verwendung des bischöflichen

Kanzlers Dr. j. n. Martin Geczlmann, Kanonikus von Olmütz und
Breslau, des Kremsierer Schlofshauptmanns Johann Koza von Hradisch

und des bischöflichen Lehensschreibers Georg Kamenohorsky von
Kamenahora erhielten sie Jedoch die unschädlichen Bücher zurück-

gestellt, die schädlichen übernahm der Bischof um den Ver-
kaufspreis, und eine Partie nicht näher durchgesehener wurde ihnen

überlassen gegen das durch Handschlag bekräftigte Versprechen künftiger

Beobachtung des kaiserlichen Mandats. Bemerkt mufs noch werden,

dafs damals ganz Mähren zur Olmützer Diöcese gehörte, also im ganzen

Lande andere Bücher nicht gedruckt oder verkauft werden durften,

und dafs Olmütz bis 1641 die Hauptstadt des Landes Mähren war,

weshalb dort eine gi'öfsere Zahl von Druckereien in Betrieb stand.

Kremsier. Dr. Karl Lechner.

1) d'Elvert 1. c. 22 flgde.
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pg. 81.

*
1 .

* 2 .

*3.

*4.

5.

pg. 82.

*6.

7.

8.

9.

* 10.

11 .

12 .

13.

14.

15 .

16 .

17 .

18.

19.

20 .

21 .

1 .

In folio.i)

Böhmische Postille des Priesters Thomas Bavorovsky, gedruckt

zu Olmiltz bei Johann Günther 1557.

Josephns Flavins, 7 Bücher über den jüdisclien Krieg, Profs-

nitz, Job. Günther, 53.

In quarto.

15 Predigten über die hl. Messe von Michael, Bischof von

Sidon, Olmtltz, .loh. Günther, 67.

Znaiinor Landesordnung, Olmütz, Joh. Günther, 62.

Kin schlechter Gebrauch der Arznei-Heilmittel vom Brünner

Dr. Wolfgang Mollerian, Profsnitz, Joh. Günther, .50.

Offenbarung des wahren himmlischen Einflusses von Magister

Nicolans Lencopetra, Olmütz, Joh. Günther, 59.

Johannis Dei gratia Episcopi Olomncensis in Psalmum quintnm

enarratio, Prostannac (= Profsnitz) apnd Johannem Gunterum,

Aniio sc. 49.

Oictionarium Latino-bohemicum ex Petro Üasypodio, cum Gae-

sarco priuilegio. Olomucii apud eundem, Anno 60.

Oictionarium Boliemico-Latinum ex eodem Authorc cum eodem
priuilegio, apud eundem, Anno 62.

Das Leben Adams oder anders Solferniis.

In octauo.

Elemenia Latinae Bohemicacque lingnac.

Elementa Latinae, Bohemicae ac Germanicae linguae, Olomucii

Sub Anno LI® apud Johannem Gunterum.

Donati Elementa vna cum traditione Boemica, Olomucij,

Anno LXVIl®.

Formulae puerilinm Colloquiorum, Olomucij LX®.

Erotemata octo partium orationisSigismundiLupuli, Olomucij LX®.

Ciuilitas morum Erasmi Koterodami Latinae et Boiemicae,

Prostannae apud Johannem Gunterum.

Compeiidinm Grammatices Mathei Sebizij, LXVlI®.

Formulae Colloquiorum ex Pub. Terentii Comediys in Boiemi-

cam et Germanicam linguam versae, Prostannae apud Johannem
Gunterum L®.

Sentenciae Philosophicae de regimine et iudieijs hominiim,

apud Johannem Gunterum LXIII®.

Grammatica denno recognita, Olomucij LXVTl®.

Aelii Donati de octo partibus methodus, LVIIII“.

I) Der Titel der bübuiischen Bücher wird kurz deutsch augeführt mit
eiueui ; alle übrigen genau in der Schreibweise des Kopiars.
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22. Eiugdem Aelii Donati methodus Latine ac Boiemicae, LXVII*.
23. Catonis praeccpta moralia, LV".

24. Catonis disticha moralia, Olomncij LXV“.
25. Synfaxis minor, Olom. LXIIIP.
26. Grammatices Latinae elementa. Item Syntaxis. LXVI®.
27. Donati elementa ad Collationem Henrici Glareani vna cum

traditione Germanica. LXV®.
28. Precatio pater noster. M. 8. F. Olomncij Llll«.

*29. Büchlein über die Engel, neuerdings in die böhmische Sprache
übertragen, LVI«.

*30. Seelenalmanach, ans dem alten und neuen Testamente, LV".
*31. Eine Unterredung heidnischer Götter, LXVI®.
*32. Ein Rat des hl. Geistes, LV“.

Pg. 83.

*33. Arzneibüchlein des Magisters Christian von Prachatitz, Olmütz,

Joh. Günther, LIII“.

*34. Liber de arte destillandi oder über das Brennen des Wassers,

LVIIIl“.

*35. Büchlein über das Anpflanzen von Lustgärten, LVIll“.

*36. Wie ein Weinberg gelegen sein soll.

*37. Über
,
das traurige Ende Guiskards und der Sigismunde, LXIIII“.

*38. Drei Chroniken: von Stillfried, Braunschweig und Wlasta,

Olmütz, Joh. Günther, LXV“.
*39. Banem-Praktik, LVIII“.

*40. Kurze Chronik von einem frommen Ritter, Profsnitz, Kaspar
Aorgns, LV“.

*41. Geschichte zweier Jünglinge.

*42. Planeten, unter denen ein Mensch geboren wäre. LXV®.
*43. Syllabikar, Alphabet mit Figuren und Bildern. LXVII“.
*44. Kochbuch, LXIIII".

*45. Ein sehr schönes Traumbuch, zugeschrieben dem Hofrichter

Wilhelm von Wiczkow.
*46. Lateinisch-böhmisch-deutsches Vocabnlarium, LX".
*47. Temporale über den natürlichen Einflufs der Sterne, vom

Magister Johann Kynigsperger
,
Olmütz, Joh. Günther, LVIII".

*48. Bücher des Franz Petrarca über die wahre Weisheit, L.

*49. Katechismus oder eine christliche Belehrung des Doktors

Heinrich Scribonius, Prager Propstes, LII".

*50. Rede des Weisen Isokratcs ad Daemonicum, Profsnitz, Kaspar

Aorgns, LVIII".

*51. Rofs -Arzneikunst, LXIIU".
*52. Ein Lied in Form eines Gebetes (gegen die Türken), LXVI“.
*53. Büchlein über die Bereitung der Farben, LXI".
*54. Testamente der 12 Patriarchen, Profsnitz, Joh. Günther, LI“.

*5.5. Musik des Jean Josqnin, Olmütz, LI“.

*56. Leben Aesops, LXVII“.
*57. Chronik Uber einen römischen Bürger.

XIII. 4. 12
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*58. Das alte Testament, Nürnberg, Joh, Günther, XLl,
*59. Predigten des Erasmus Roterodamus. LVIII“.

*60. Das Lesen des Nikodemus, LXIII".

pg. 84.

*61. Komödie der 7 Weisen, Profsnitz, Kaspar Aorgus, LVIII“.

*62. Traktat über einen Jüngling, der im Glücke stolz geworden,

Olmfltz, Joh. Günther, LXIIII®.

*63. Dr. Merlingers Hebammen-Unterricht, LVllI".

*()4. Predigten oder Erbauungsreden zur Erinnerung an das hl.

Abendmahl und die Fufswaschung von Dr. Heinrich Scribonius,

Lim«.
*65. Kurze Schrift über die Pestkrankheit von Joh. Orzechovsky, LIl«.

*66. Chronik vom Kaiser Jovian und eine zweite von Griseldte,

Profsnitz, Kaspar Aorgus, LX«.
*67. Sibyllinische Weissagungen.

*68. Schlechte Anwendung der Wnndarznei.
*69. Chronik von dem Kitter Alexander, LXV«.
*70. Eine Unterredung des Salomon und Markolf.')

*71. Chronik des Fortunatas, LXI«.

*72. Rittersweg des Ludwig Wartemann, LVIIII®.

*73. Wunderbare Geschichte des Till Eulenspiegel, LXVI«.
*74. Chronik von der schönen Magelone, LXV«.
*75. Von zweien Liebenden Emilia und Camillns, LXV“.
*76. Traumbuch in Versen, LXIIIl«.

*77. Von dem Martertode unseres Herrn Jesus Chri.stus, von Thomas
Bavorovsky, LH«.

*78. Gerson, Nachfolge Christi. LXI«.

*79. Historie von dem Ritter Galmy, LXI«.
*80. Leben Kaiser Karls IV., Königs von Böhmen, LV«.

*81. Brief des hl. Cyprian, Profsnitz, Ka.spar Aorgus, LVIII«.

*82. Büchlein weiser Lehren und schöner Sprichwörter, LXVII«,
*83. Calumnia Lnciani, LXII«.

*84. Losbücher, LXV«.
85. Ein ordentliche vnnd Christliche Gnind Büchlein vor die

khinder, LXVI«.
86. Ein kurz Regiment, wie sich Zu Zeitten der Pestylenz zu

halten sey, Am Jahr LXVI«.
*87. Eine böhmische Tragödie vom reichen Menschen.
*88. Eine Reise von Böhmen nach Jerusalem, 64.

pg. 86.

89. Etliche Christliche hymni. Gedruckt zu Olmucz von Jolian

Gunter, Am Jar LXVI«.
90. Eine Notwendige Lehre Laurentij Sfpan, wie man sich Zuer

Zeit der pestilenz halten sol. LXIHl« (der Genannte war seit

1566 Leibarzt des Olmützer Bischofes).

1) Im Verzeichnis steht Markult.
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91. Der klein katechirmu.s. LXVT’ (gednict zu Olraficz).

*92. Eine Schrift über die Pestkrankheiten, Profsnitz, Joh. Günther,

Lim».
*93. Probierbüchlein, Profsnitz, LU*.

In Sedecimo.

*94. Evangelien und Episteln für das ganze Jahr, Olmütz, Joh.

Günther, LXVl*.
*95. Krakauer Almanach und Prognostik des Magisters Johann

Muscenia Knelowczy für das Jahr 1568.')

96. Sentencia Sapientum Elhnicorum, Latina, Bohemica et Ger-

manica Lingua, Olomncii Anno LVlll*.

*97. Lieder des Clement Bosak, drei Liedchen über die Obrigkeit,

Ober das hinterlistige Ehrabschneiden und über die List der

Weiber, 63.

*98. Evangelien und Episteln für das ganze Jahr, mit Figuren.

11 .

In folio.

1. Opus Epistolaris Dini Ilieronymi Stridoniensis cum Scoliis

Erasmi.

2. Opus Diui llilarii Episcopi.

3. Epistolae Erasmi ad diuersos et aliquot aliorum ad illnm per

amicos eruditos ex ingentibus fasciculis Schedanim collectae.

4. Postilla fratris Johannis Roiardi, ordinis frati'um minorum.

5. Postilla Johannis Hoffmeysteri.

6. llistoriac regni Boemiae de rebus memoria dignis etc.

pg. 89.

7. Dini Gregorii Theologi, Episcopi Nazianzeni, de Theologia

libri qninque ex Graeco sermone in Latinum.

8. Erasmi Roterodami praefatio ad nuper electum Pontißcem

Romanum Adrianum
,

huius nominis sextum. Aruobii Afri

Commentaria in omnes Psalmos Danidis. Commentaria Erasmi
in Psalmiim: Quare fremueriint gentes; tria illa Volumina in

vno libro.

9. Apollogiae Erasmi, qiiibus respondct ijs, qiii ex tot ipsius

vigiliis tanqiiam Spectatae fidei moniimentis aliquid tandem,

qnod calnmniarentur, decerpere conati Sunt.

10. Sebastian! Foxii Morzilli llispalcnsis in Platonis Dimaeum
Commentarii.

11. Onus Ecclesiae.

12. Prisciani opus cum expositione Joannis de Ringre et de duo-

decim Carminibus Danielis Caietani.

I) Jiin^iiaiiu 1. c. Nr. 75T bat wobl von Cerroni den Namen in anderer
Lesart, doch halte ich den mitgeteUten für richtig.

12*
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13. Basilii magni Caesariensium in Cappadocia antistitis Sancti.ssimi

Opera.

14. Joannis Francisci l’ici, Mirandulae domini ct Concordiae

Comitis, de rerum praenotione libri nouem pro veritate reli-

gionis contra Superstitiosas vanitates.

1 5. M. Antonii Maioraxii in Aristotelis# libros de caelo parapLrasis.

16. Diui Johannis (,'hrisostomi Archiepiscopi Constantinopolitani in

totum Gcneli.

17. Johannis llegiomontani Franci, claris.simi Mathcmatici, fiinda-

menta operationnm, quae bunt per tabulam.

18. M. Tullii Ciceroni.s Orationes cum Annotacionibus.

19. Gursns optimarnm quaestionum super totam Logicam cum inter-

pretacione textus Secuudum Cursum Magistri Georgii per

Magistrum 'rhomam Brico.

20. Quaestiones Magistri Johannis Versoris Super Methaphysicam

Aristotelis. Cum textu eiusdem.

21. Pauli Veneti Ix)gica et Menglii Faüentini ^^ri clarissimi Super

ea Commentaria cum questionibus.

In Quarto.

22. Dictionarium Dasipodij Latinae et Germanicae.

23. De falsa nostri temporis et vera religione. M. Cromeriis.

24. Tractatus de institucione Sacerdotum, qui Sub Episcopis curam

gerunt animarum, Petro Deto Authore.

25. Homiliae Doctorum Ecclesiasticorum in Euangelia Dominicalia

et festa.

pg. 90.

26. Grammatica Petri Ueliae vtilissima veri Prisciani Imitatoris

cum Commentariis Magistri Johannis Sommerfeld.

27. M. Tullii Ciceronis libri tres cum Indice anthornm adagiornmque.

28. Francisci Philelphi Epistolae.

29. Epistola Beati Hieronymi ad Panlinum Presbiterum etc.

30. Pnblii Vergilii Maronis (sc. opera).

31. V^ocabnlarius Johannis Altensteige.

32. Postilla Guilhelmi Super Epistolas ct Euangelia.

In Octauo.

33. Postilla fratris Nauseae.

34. Annotaciones Erasmi in Euangelia et epistolas.

35. Lconhardus Fuchsius, Nnm Morbifica aliqua de Galeni Sententia

sit causa, continens disccptacio ad Franciscum Valleriolam,

Medicinae Clarissimum.

36. Epitomae trium terrae partium ; Asiae
,

Africae et Europe

descriptio Joachymi Vadiani.

37. Hippocratis Coi, Medicornm omninm facile principis, Uber

secundus de morbis vulgaribus Annutio Faesio medioniatrico

Medico Authore.
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38. De coDsenianda Sanitate, Johannes Curio. Et de tucnda bona
valetudine, Johannes Placatomns, in vno libro.

39. Te.stamentnm nonnm, Erasmi translatio.

40. Vergilius latinae.

41. De tuenda bona valetudine, Eobanns Hessus.

42. De re metallica, hoc est de origine, Varietate et natnra Cor-

pornm ractallicomm, lapidum, Gemmarnni atqiie alcanim. Item

Pselii, viri Doctissimi, perspicuus über de quatnor mathematicis

Scientiis : Arithmetica, Mnsica, Geometria et Astronomia.

43. Grammatica Clenardi, Graece.

44. Grammatica Meczleri, Graece.

45. Loci Commnnes Theologie! ad Consensnm Catholicae Ecclesiae,

Caspare Rntlando.

46. Aristoteles de demonstracionc Cum Commentariis Gerardi

Mathisii Gcidriensis.

47. De viris Illnstiibus, Joiiius. Demosthenes Graece et Latinae.

48. Elegantiarum ex Plauto et Tcrentio libri duo cum Erasmi et

Georgii Fabricii exposicione.

pg. 91.

49. Grammatica Crusii, Graece.

50. Valentimis Lnblinus in Anicennam.

51. Paraphrasis Erasmi in Johannem.

52. Einsdem Paraphrasis in Liicam.

53. Catalogus omninm Erasmi Koterodami lucubrationum.

54. Aristotelis libelli, qni parua naturalia vulgo appellantur, vide-

licet de sensibus et ijs, qnae Sen.sibus percipiuntur. De memoria
et recordacione. De Somno et Vigilia. De Somnis. De diiii-

nacionc per Somnum. De motu animantium. De diuturnitate

et breiiitate vitac. De adolescentia et Senectutc, Vita et morte.

De respiratione. Joachime Perioicio Intcrprete
,
Omnia in

Vno libro.

55. Commentarius Huperti Tuicen.sis in Sex Prophetas posteriores

:

Naum, ilabaciic, Sophoniam, Aggeiim, Zachariam, Malachiam.

56. Dictionarium hcbraicum Sebastian! Münsteri.

57. Institutiones Justiniani Caesaris I.atinae et Germanicc.

58. Apollogia Petri Andreae Mathioli aduersus Amathum Liisitanum

cum censnra in einsdem enarrationes.

59. Lysiae orationes duae, vna pro Er.athosthenis Caede, Altera

funebris, Jam primiira integrae aedite ac lafine factae.

60. Non esse tantiim triginta Sex bonos malos, (|uae Categorici

Syllügismi modos et Aristotelis rem (?) Johannis Hospiniani

Steinani.

61. BrcQe directorium ad confessarii et Confitentis mnnus recte obe-

nndiim. Johanne Polancko Theologe Societatis Jhezu Authore.

62. Aristotelis enunctiacionnm Siüe Categoriarum enarrationes, Vito

Amerbachio Authore.
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63. Pauli Eginete Salubria de tuenda Valetndine praecepta, Guil-

helmo Copo Bagilicn:«!, interprele; Encomion artis medicinae

Erasmi.

64. De immensa Dei misericordia, Erasmus. Virginis et martyris

Comparatio per eundem.

65. Ciiiilitas mornm Erasmi.

66. De gubernanda Sanitate Secundum Sex res naturales ex Hippo-

cratis et Galeni libris per Dominum Johannem Kaczcbium.

pg. 92.

67. Aristoteles de natura seu de rernm Principlis libri octo in

Epitomen nunc recens contracti
,

antliore GerLardo Mathisio

Geldriensi.

68. De veterum Principum Germanorum Zelo et feruore in ChrLsti-

anam religionem et Dei ministros über Luboldi Hebenburgii

Coloniae.

69. Johannis Bespnteiiggij (?) Niniiiitae Grammaticae institucioncs

libri Septem per Sebastiannm Dnisburgensem.

70. Johannis Baptistae Mantuani, Medici Veronensis, in libros

Galeni de arte curandi ad Olanconem explanationes.

71. Johannis Baptistae Medici in Qiiartam seu primi Canonis Aiii-

cennae Lectiones.

72. Johannis Baptistae Lectiones in primam et secundam partem

Aphorismorum Ilippocratis.

73. Johannis Baptistae Medici Tomus Secundus de differcntiis

medicamentorum Simplicium.

74. Arithmeticus libellus editns a Victorino Strigelio.

75. Breuiarinm ordinis Cisterciensis.

76. Brciiiarium Secundam chorum alme Ecclesiae Patauiensis.

77. Breuiarinm Komanum.

Deutsche Bücher in folio.

78. Kreutcr Huch Matioli.

79. Kreuter Buch Adam luniiczer.

80. BraunOchweigers Distellirbuch.

81. Baw Ordnung.

82. Handel Huch.

83. Kreuter Buch Ilieronymi Baks.

84. Pliitarchus Deutsch.

85. Titus Liwius (sc. deutsch).

86. Ffeldtbuch vnd Lenndt erczeney.

87. Der groOn Commun der Stadt Wenedig Versprung, elirbawung etc.

88. Die Newe Welt.

In Quarto.

89. Die Sieben Weysen Meister vnd die historia Karlohianie.

90. Fechtbuch.

91. Marstallerey, von ItoO Zeymung vnd erczeney.
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In Octauo.

92. Reinicke fore<) und Fabeln Rsopi.

93. Erzeney Bnchlin Von Ppolinari.

94. Das Buch Ester.

95. Ortograpia ader Ilandbuchlin.

96. Betbuchlin Nonser (!).

97. Onidins, Virgilius deutsch.

98. Wendemnndt (i. e. Wendnnmnth).

99. Schimpf vnd ernst,

100. Eilenspigel.

101. Marrolf (i. e. Morolf).

102. Von ehrfindnng Kalbkodt.

103. LoBbuchlin Kurczweil.

104. Catechismus Canisii.

BöhmiBChe Bücher.

In folio.

*105. Herbarium von Mathioli.

*106. Postille von Bavorovsky (cf. I, 1).

*107. Kosmographie.

*108. Flavins Josephus (cf. I, 2).

In Quarto.

*109. Leben Adams (cf. 1, 10).

*110. Dictionarium Boiemicae et Latine (cf. I, 8).

In Octauo.

*111. Gebetbuch des Cytarda.2)

*112. Die 12 Patriarchen (cf. 1, 54).

*113. Vom Kitter Galmy (cf. I, 79).

*114. Vom Brennen des Wassers (cf. I, 34).

*115. Traumbuch (cf. I, 45).

*116. .Tohann Gerson (cf. I, 78).

*117. Historie von Karl dem Grofsen.

*1. Böhmisches Titiilar.

*2. Kleinere und gröfsere Grammatik des Philippus.

*3. Donatus nach einerlei Art gedruckt.

*4. Das neue Testament aus dem Lateinischen.

*5. Das neue Testament.

6. Terentius a Philippe recognitns.

1) .Statt Reineke Fuchs.

2) Jungmann Nr. 1946 hat Litardy statt Cytardy.
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*7. Ein grörseres Traumbuch.
•8. Lehrbuch der böhmischen und deutschen Sprache.

9. Postilla deutsch, Joannis Krawendanck.
*10. Kochbücher.
*11. Arithmetik, böhmisch.

12. Introductiones in Grammaticam Theodori Gazac.

13. Graeca Grammatica Philippi.

*14. Über die Landwirtschaft.

15. Enangelia graece et Latinc.

16. Euangelia Latine.

*17. Böhmisches Lesebuch.

18. Enangelia teutsch.

*19. Kleines Gebetbuch in dreierlei Exemplaren.

20. Partes qninque voenm und ein zweites qnatuor vocum.
*21. Ein Syllabar lateinisch, böhmisch und deutsch.

pg. 107.

22. Mnsica Listenij.

23. Arithmetica Frisii.

24. Acolastus de filio prodigo.

25. üiui Vigilii martyris contra Eutychen.

26. Jesus Syrach, böhmisch.

27. Bauren kalender.

*28. Soliloquia des hl. Augustin.

29. Ephemerides caelestinm consfellafionum Johannis Muscenii.

*30. Minnci böhmisch.

31. Minuci deutsch.')

32. Syntaxis Philippi.

33. Ciceronis cpistolarum libri tres, Johanne Sturmio confecti.

*34. Eine Geschichte aller türkischen Kaiser.

*35. De cinilitate mornm, böhmisch.

36. Schrcibkalender.

*37. Über türkische Sitten.

38. Sentenciae pueriles.

39. Qnottidiani Sermonis forniulae.

40. Ethica pucrorum et praecaciunculae quotidianae.

*41. Chronik vom hl. Lande.

*42. Chronik von der Melusine.

*43. Chronik von dem König Apollonius.

*44. Chronik über den trojanischen Krieg.

*45. Märchen: Der Streit des Todes mit dem Menschen,

pg. 108.

*46. Komödie von Susanna.

*47. Ein kleineres Traumbuch.
48. Brief des hl. Cyprian an die Stadt Tiberias.

*49. Über die zweifache Natur Christi.

1) MinOci sind eine Art Kalender oder Almanach.
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*50. Über das iinchristliche Fluchen.

*51. Lieder über die Ankunft des Königs Maximilian in Böhmen.
*52. Vom Spiele und den Spielern.

*53. Über den Kometen von Thomas Petrkowsky.
*54. Büchlein vom alten Mann und der jungen Frau.

*55. Enchiridion des Franziskaners Johann C'hysky.

*56. Isokrates ad Nikoklem regem, böhmisch.

*57. BUcher über Sachen, die in der Trunkenheit Vorkommen.
58. Rechenbuchlein.

59. Schene Spruch von mancherley kriegen.

*60. Rat für einen Diener an einem Hofe.

61. Weinkhanfbnchlein.

62. Tausch Schpiel auD dem Daniel.

63. New namen bnchlein.

pg. 100.

64. Ein Schpiel non dem Ritter Clalmy.

65. Ein new wiesier bnchlein.

66. Sentenciae Sacrae pneris rudimenta.

*67. Prognostik des Franta.

*68. Die Bücher Tobias.

69. Elncidarins Infinitarum qnaestionum.

*70. Über den Wucher und den Geiz.

*71. Über die Aufschrift auf dem hl. Kreuze.

•72. Eine Unterredung der Johanna und Regina.

*73. Die Weissagung des hl. Methud.

74. Von dem Herr Dietrich von Bern.

*75. Psalter des hl. Hieronymus, kurz verfafst.

76. Tragedia Die Sechs Kempfer.
*77. Christliche Lehre des hl. Cyprian und Augustin.

*78. Enchiridion des hl. Augustin.

79. Alchemey buchlin.

80. Narrn Schneyden.
*81. Traktat des hl. Bernhard über einen Jüngling.

*82. Über den Tod des Kaisers Ferdinand.

*83. Eine Unterredung des Dieners mit seinem Herrn.

84. Ein historia von adams fall.

85. Ein kurzweilige fasnach Schpiel.

86. Tragedia von Zwen Ritter von Burgund.

87. Her Eken außfart.

*88. Böhmisches Elucidar.

89. Etliche weiße. Hinten und andere Farben zu machen.

90. Zwej Schpiel vom Vatter vnd Zwain Sohn.

91. Schrift Czypriani von der khinder tauf.

92. Des Neydharts getichtc.

93. Ein Schpiel, die unschuldige Kayserin von Rom.
94. Von der chochzeit Isaaks vnd Rebecze.

*95. Kleine geistliche Lieder.
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96. Gebet wider den Tirken.

97. Auflegung; Danielis.

*98. Bücher über die Tiere.

*99. Des Paul Wanisch Jungfrauen-Spiegel.

Die Biblioteca Provincial in Toledo.

Gelegentlich der Vorarbeiten zu dem 4. Jahrgange 1894— 95
der „Minerva, Jahrbuch der gelehrten Welt“ wendete sich der Unter-

zeichnete an die Direktion der Biblioteca Provincial in Toledo mit

der Bitte, ihm einige genau präcisierte Auskünfte über diese wenig

bekannte und von deutschen Bibliothekaren und Gelehrten wohl nur

sehr vereinzelt besuchte Bflehersammlnng zu erteilen. Der Vorstand

die.ser Bibliothek, Don Jnlio Gonzjüez llernandez, erteilte nicht nur

die erbetenen Auskünfte bereitwillig — eine nach meinen Erfahrungen bei

spanischen Anstalten leider höchst seltene Erscheinung —
,
sondern er

sandte auch an den Unterzeichneten eine ausführliche, selbstverständ-

lich in spanischer Sprache geschriebene Arbeit ein, welche die aller-

dings ziemlich ereignisarme Geschichte der Anstalt behandelt und ein

Verzeichnis der nach seiner Ansicht wichtigeren Handschriften und be-

sonders Inkunabeln, „Obras notables,“ beibringt, welche sich in der Biblio-

thek befinden. Nachdem nun in der „Minerva“ natürlich nur ein ge-

drängter Auszug der historischen Darstellnng, das Inkun.abel -Verzeichnis

aber gar keinen Platz finden konnte, so sollen die wichtigeren Angaben
des spanischen Bibliothekars in diesen Blättera in sinngetreuer Über-

setzung raitgeteilt werden. Bei der Mitteilung der in Toledo vorhandenen

Inkunabeln, welche zugleich nach dem Datum ihres Erscheinens geordnet

wurden und welche in der spanischen Arbeit weitläufig, doch ohne
Beziehung auf Hain, Panzer oder andere bibliographische Behelfe

be.schriebcn sind, beschränkt sich der Unteraeichnete, wo die Inkunabel

nach dieser Beschreibung überhaupt in Hain
,

Panzer etc. gefunden
worden konnte, auf die Titelangabe, diis Citat der betreffenden Nummer
bei Hain oder die Angabe der Bände und Seitenzahl bei Panzer und
auf die Anführung einzelner Bemerkungen, die .speeiell das jeweilige

Toledaner Exemplar betreffen.

Berlin. Dr. Richard Kukula.

I. Geschiohtliche Skizze.

Obgleich schon zur Zeit des Erzbischofs Conde de Teba, im
Jahre 1771, die Gründung einer Biblioteca Provincial durch Königl.

Erlafs vom 17. Februar angeordnet wurde, scheint doch ei-st Kardinal

Lorenzana die Sache in Angriff genommen zu haben, da der letztere

in seiner Eingabe an den König vom 15. März 1775 sagt, dafs die

Bibliothek, welche er in seinem erzbischöfl. Pala.ste zu 1’oledo er-

richtet habe, eine ansehnliche Zahl von Bänden, einige Münzen und
Altertümer enthalte, und dafs er zu ilirem ersten Bibliothekar D. Pedro
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Manuel Hernandez ernannt habe. Marques de los Llanos beantwortete

die Eingabe im Namen des Königs dahin, dafs er der firöndung und

den Ernennungen znstimmte, jedoch zugleich mitteilte, dafs alle späteren

Ernennungen nur durch Seine Majestät auf einen Terna-Vorschlag Sr.

Eminenz hin erfolgen würden. Anfänglich bestand die Bibliothek nur

ans den Büchern, welche ihr Kardinal Lorenzana zuwies; es waren

dies hauptsächlich Nachdrucke von in Mexiko erschienenen Original-

werken, welche der Kardinal auf seine Kosten hersteilen liefs, dann

amerikanische Handschriften und verschiedene Drucke ans Mexiko,

Lima und anderen amerikanischen Druckorten, weiter Werke, welche

der Kardinal in Spanien drucken liefs oder mit freigebiger Hand
ankaufte. Ursprünglich war die Anstalt in einem einzigen (Je-

mache des erzbischöflichen Palastes untergebracht, später wurden ihr

noch vier weitere Räumlichkeiten eingerUnmt, wie aus einer Inschrift

hervorgeht, welche sich auf einem in der Innenwand des Hauptein-

ganges des im Jahre 1607 neu erbauten Palastes eingelassenen Marmor-

steine vorfindet. Nach der Vertreibung des Jesuitenordens fielen die

Bibliotheken, welche dieser religiöse Orden in den Ordenshäusern und

Kollegien der Diöcese Toledo besafs, an die Regierung und wurden

von dieser der Provinz.- Bibliothek übergeben. Mit diesem starken

Zuwachse und der Schenkung des Erzbischofs Bourbon, welcher bald

nachher sämtliche Werke, die er von seinem verstorbenen Vater, dem
Infanten, geerbt hatte, der Bibliothek überliefs, zählte dieselbe bereits

21000 Bände, ln die Bibliothek kam auch die nicht umfangreiche,

aber sehr gewählte Büchersammlung des 1). Francisco de Santiago

Palomares und ebenso von dem Sohne desselben Francisco Xavier eine

Anzahl von Büchern und vollständig ausgearbeiteten Manuskripten,

welche für das Studium der Toledanischen Inschriften von höchster Be-

deutung sind. Als die Inquisitionsgerichte aufgehoben wurden, ge-

langten die Bücher und wenigen Handschriften
,
welche man bei dem

Toledaner Gerichte vorfand, in die Bibliothek. Den gröfsten Wert in

diesem Zuwachse besitzen wohl die Tribunalakten der Inquisition in

Toledo, eine beinahe vollständige Sammlung der Pnrgationsregistcr

und eine bedeutende Anzahl von Büchern, Flugschriften und Periodica

aus dem ersten Viertel unseres Jahrhunderts, welche von diesem

Tribunal gesammelt oder verboten wurden. Als später die religiösen

Orden aufgehoben wurden, .sammelte man die in den Klöstern der

Provinz gefundenen Bücher und übergab dieselben der Bibi. Prov.,

welche dadurch wieder einen bedeutenden Zuwachs erhielt. I lurch

diesen Zuwachs, durch Ankäufe und Geschenke der Regierung und der

Provinzialvertretung ist die Bibliothek heute auf 70000 Bände ge-

stiegen. Sie ist Jetzt die fUnftgröfstc Bibliothek Spaniens, mit Jährlich

etwa 4000 Lesern, und besonders reich an philosophischen und theo-

logischen Werken, hauptsächlich an Bibeln des 15.— 18. Jahrh.; unter

diesen letzteren sind besonders zu erwähnen: Die Polyglotte des Amas
Montano in Grofs-fol. (Perg., 13 Bde.) und die Bibel des Kardinal

Ximenez de Cisneros, gedruckt in Alcalä de Hefiares (6 Bde.).
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n. Handsohriften.

1. Koran, arabisch, aus dem Jahre 622. d**. Pergam. 1 Bd.

2. Evangelien. Die vier Evangelien, arabisch, geschrieben in

Baeza von einem Sohne der Stadt Leon im Jahre 634. 8**.

Pergam. 1 Bd.

3. Koran, türkisch, geschrieben von Abdal Azyz, Ben-Adda-Tolatv.

4«. 1 Bd.

m. Inkunabeln.

I. Datierte Inkunabeln.
1. Alvarez, Don Garcia, Bischof v. Astorga. Fasciciilus temporum.

Hispali 1480. fol. Hain 6927.

2. Ausmo, Nicolans de. Snpplcmentum Siimmae Pisanellae. Venet.

1482. 8*'. Die grofsen Buchstaben handschriftlich ergänzt.

Hain 2164. Panzer 111 176.

3. Pomponins Mela. De situ orbis. Valentiae 1482 per Lambertum
Palmart Alemannnm. 8'\ Der Band ist teilweise zerrissen.

Hain 11018. Brunet IV 799.

4. Nebrissensis, Aelins Antonius. Introductiones latinae. 2. Edit.

Salmanticae 1482. kl.- fol. Die grofsen Uncialbnchstaben zum
Teil handschriftlich ergänzt. Hain 11686. Bninet IV 27.

5. Perez de Valencia, Jacobus. Expositio in cantica canticorum.

Valentiae 1484. fol. Hain 12591. Vgl. Panzer 111 60. „Edi-

tionem a. 1484, quam excitat Nicol. Antonius, non extare veri

maxime simile est.“

6. Perez de Valencia, Jac. Expositio super Te Deum landamus.

Valentiae 1485. fol. Hain 12599.

7. Xi mene z de Prexamo, Petrus. Confutatorium erronim contra

claves ecclesiae Petri Oxoniensis. Toleti 1486 ap. Juan Vasqui.

fol. Hain 16243. Panzer Hl 48.

8. Alonso de Cartagena. Doctrinat de los cavalleros. Burgis 1487
por macstro Fadriquo AIcman. fol. Hain 4538.

!t. Ximenez, Fr. Francisco. [Compilacion angelica] Libro de los

angelos. Burgis 1490. fol. Hain 16232. Panzer IV 266.

10. Deca, Didacus de. Defensiones S. Thomac Aquinatis ah impii-

gnationihus niagistri Nicolai et Mathie. . . Auf dem 8. Blatte:

In defensiones sct. Thomae llispalis per Me\ nardum Vngut ale-

manum et Stanislaum Polonum socios. 1491. 4o. Hain 6040. (?)')

11. [Partidas.J Las siete partidas. Hispali 1191. 2 vol. Hain 12426.

12. Plutarchus. Vidas de Plntarco, tradiicidas de latin en romance
por Alfonso de Palencia. Hispali 1491. 2 vol. Hain 13133.

Panzer 1 463.

13. Seneca, L. Annaeus. De la vida bien aventurada; Do las siete

artes liberales; De amonestamientos y doctrinas; De providencia

de Dios, tradneidos y anotados estos tratados por D. Alonso

de Cartagena, obispo de Burgos. Hispali 1491. Brunet V 279.

1) Der Titel stimmt nicht genau.
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14. Valerio Maximo. Caesarangustae 1491. fol. 291 Blätter, mit 2

Spalten zn 43 Zeilen, mit Seitenzählung und Signatur, einem

Register und 3 Vorreden. [Ausg. v. 1496 : Hain 15797. Panzer

1 269. Brunet V 1052.]

15. Ximenez de Prexamo, Petrus. Floretum Sancti Mathei. Ilispali

1491.

16. [Nebrissensis.] Antonio de Lebrixa. Nuevo tratado de gram-

matica sobre la lengua castellana. Salmanticae 1492. 4”.

Hain 11689. Panzer HI 1.

17. Lyra, Nicolaus de. Tabula per alphabetum [Repertorium super

bibliam]. . . Hispali 1492. Hain 10398.

18. Mexia, Ferrandt. Nobiliario. Hispali 1492. fol. Hain 11133.

Panzer I 464.

19. Aegidius [Columna]. Regimiento de los Principes da Egidio

Romano. Hispali 1494. fol. Hain 112. Panzer 1 465.

20. Albert, Michael. Repertorium de pravitate haereticorum et aposta-

tarum . . . examinatum emendatumqne per . . . Michaelem

Albert. Valentinum. Valentine 1494. fol. Panzer III 60.

21. Deli, Andrds. Tesoro de la passion de Cristo. Caesaraug. 1494,

Pablo Hurus. fol. Hain 6088. Panzer IV 268.

22. Niger, Francisens. Opusculum epistolarum familiarium et nrtis

earumdem scribendi. Burgis 1494. 8“. Hain 11870.

23. Lopez de Ayala, D. Pedro. Cronica del rey don Pedro. Hispali

1495. fol. Hain 10206. Brunet I 591.

24. Martinez de Ampies, Martin. Triumpho de Maria. Caesaraug.

1495, Pablo Hurus. 4“. 48 Blätter mit 1 Spalte zu 30 Zeilen,

ohne Seitenzählung, Custoden oder Register, mit Signatur und
4 Holzschnitten. Angebunden das zugleich gedruckte Buch;

Amores de la madre .de Dios. Vgl. Brunet UI 1500.

25. Villanova, Arnaldus de. Antidotarium clarificatum. Valentiae

1495 per Nicolaum Spindeier alemannm. fol. 7 1 Blätter mit

1 Spalte zn 40 Zeilen, ohne Seitenzählung, Custoden oder

Register; ftlr die grofsen Buchstaben ist freier Raum gelassen.

26. Ximenez, Fr. Francisco. De vita Christiana. Granad. (Hain:

Valentiae) 1496. Hain 16241.(?) Panzer I 446.

27. Antoninus, episcopus Florentinus. La suma de confesion [hdschr.

am Rande: Defecerunt] de Fray Antonino, Arzobispo de

Florencia del orden de los predicatores. En romance. Zara-

goza 1497. 4». 158 Blätter zu 36 Zeilen auf jeder Seite, mit

Signatur.

28. Bonifacius Lnsitanus. Peregrina. Hispali 1498. fol. Hain 3630.

Panzer I 466.

29. Misal zaragozano. Zaragoza 1498. 4®. 359 Blätter mit Signatur

und Seitenzählung, das Papier sehr fein, mit eleganten Buch-

staben und Mnsiknoten.

30. Aragon, marqnes de Villena, D. Enrique de. Los doze trabajos

de Hercules. Burgis 1499. fol Hain 1545. Brunet V 1240.
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.31. Lucena, Juan de. De vila beata. Burgis 1499. Hain 10256.

Panzer IV 267.

.32. Mena, .Inan de. Coronacion compuesta por el famoso poefa

Juan de Mena al muy ilnstre caballero D. Ifiigo Lopez de

Mendoza marqiies de Santillana. Hispali 1499. Hain 11070.

Panzer IV 339.

33. Vagad, Fr. Gauberto Fabricio de. Cronica de Aragon. Caesaraug.

1499. kl.-fol. Hain 157.58. Panzer I 269.

34. Missale mixtum seeundnm regnlam beati Isidori dictum Moza-
rabes. Toleti 1500. fol. Hain 11336.

35. Riccoldus Florentinus. Improbatio Alcorani. Hispali 1500. 4“.

Hain 13913. Panzer IV 3.39.

36. Seneca. Proverbios de Seneca. Hispali 1500. fol. 42 Blätter

mit 2 Spalten zu 46 Zeilen, ohne Register, mit Signatur. [Es

wird wahrscheinlich die Toledaner Ausgabe Hain 14653 ge-

meint sein.]

37. [Viola.] De natura hominis seu Viola animae. Toleti 1500. 4".

142 Blätter zu 30 Zeilen mit Signatur und Blättcrzählung.

Panzer III 49.

II. Undatierte Inkunabeln.

1. Datns Augustinus. Elegantiolae. 4". [Adligat zu dem unter I 3

aufgeführten Pomponius Mela.] Hain 5969.

2. Leyes que se ordenaron en las Cortes de Toledo, fol. [Blätter-

zahl nicht angegeben.] 2 Spalten zu 45 Zeilen, ohne BlHtter-

zählung, Signatur oder Cu.stoden. Das Buch scheint in Toledo
gedruckt worden zu sein.

3. Osoma, Petrus de. Tractatus de Confessione. Auf d. 2. Blatte:

. . . Incipit prohemialis epistola (v)ere illusti'i ac reverendissimo

dno düo guterrio a Toleto placentino presuli dignissimo Frater

sebastianus de Ota ordinis predicatorum . . . 4". Hain 12123. (?)

4. Summa utilissima errorum et heresum per Christum et eius

vicarios et per in(iuisitores heretice pravitatis in diversis mundi
partibus damnatarum. kl. 4<>. 48 Blätter zu 33 Zeilen

,
ohne

Blättcrzählung, Custoden oder Register, mit verzierten grofsen

Buchstaben. Wegen der Gestalt der Buchstaben und des

Papierzeichens gehOrt diese Summa zweifellos zu den span.

Inkunabeln.

Recensionen und Anzeigen.

Emile Legrand, Di>s.sicr Rhudoc.anakis. Etüde critique de bibliographie et
d'hisioire litteraire. P.aris. Ali)himse Picard et fils. I's95. 2U(j S. 8® und
eine Tafel.

Vor einiger Zeit erhielt die Ilallesehe Universitätsbibliothek einen von
dem ausgezeichneten Bibliographen Herrn Professor E. Legraiid in Paris aus-
gehenden, splendid gedruckten Fragebogen zugesendet, auf dem die Titel
einer Anzahl von Werken verzeichnet waren, deren Verfasser der Familie
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Rhodocanakis angehdrten oder sich mit dieser beschäftigten. In der Meinting,

dalä e.s sich um eine Ergänzung der Bibliographie helleniqtic des Herrn Pro-

fessors Legrand handelte, wurde der Anfrage des gelehrten Hellenisten gern

entsprochen, leider, wie wir damals sagen mufsten, mit negativem Erfolge,

•letzt stellt sich heraus, dafs die Anfrage einen ganz anderen, mit der ge-

dachten Bibliographie nur indirekt zusammenhängenden Zweck verfolgte und
gleich uns 235 atfderc befragte Bibliotheken mit einem „Leider“ geantwortet

haben. Mit einem Worte: es bandelte sieh um die Aufdeckung eines in

dieser Ausdehnung selten grofsartigen litterarischen .Schwindels, wie ihn seit

Simonides kaum ein anderer getrieben hat.

Ein in Syra am 1., 13. Dezember 1^40 geborener, in London domicilierter

und dort bankerott gewordener Kaufmann, Demetrius Rhodocanakis, der
letzt wieder nach Syra zurlickgekehrt ist nud vor einem .lalire dort iiocli

lebte, empfand das Bedürfnis sicli als Nachkommen der Komnenen und Palaeo-

logen autznspielen
,
zum Prinzen zu eniennen und zum 15. l'itularkaiser von

Konstantinopel zu befördern. Etwas naiv und unvorsichtig war Herr E.

Legrand selbst vor .Iah ren (S. 128) in die Netze dieses Schwindlers gegangen,
hatte ihm 1873 ein von die.sem empfangenes griechisches, angeblich von
Konstantin Rhodocanakis herrührendes (iedicht unter dem Titel: Le retour

de Charles II, roi d'Angleterre, dediziert und zu spät erkannt, dafs er das
Opfer eines Betruges geworden war. ln seiner Bibliographie, lielleuiiiuc des
(|uinzicrae et seizieme siecles wies er nun zunächst nur drei von Rh. citierte

Werke als nicht existierend auf. Sechs Jahre nach Veröffentlichung dieser

Bibliographie erhielt Herr Legrand 1891 plötzlich einen Brief von Rhodo-
canakis aus .Syra, in dem dieser versicherte, diese Schriften existierten aller-

dings in der Vaticana, wo sie der Kardinal Pitra ihm (Legrand) zeigen könne.
Immer zudringlicher und gröber wurde der Fälscher, und nun beschlufs Herr
Legrand reine Bahn mit ihm zu machen. Das ErgebuLs seiner Nachforsclinngen
lie^ in unserem Werke vor, in dem nachgewiesen wird, dals der in England
naturalisierte Hellene Druckschriften, Handscliriften, (irabinschriften, Münzen
und Stammbäume n. s. w. reinweg erfunden und gefälscht hat. Daneben
wird die Biographie des Fälschers bis in Einzelheiten hinein verfolgt, die

Opfer seiner Täuschungen , zu denen u. a. auch Papst Pius IX. gehörte, auf-

gezählt und andere zum Teil recht spafshafte Ciiriosa mitgeteilt, welche be-

weisen, daö die Frechheit dieses Fälschers keine Grenzen hat. Es geschieht
das nicht immer in ruhigem Tone. Hat doch auch der Fälsclier Herrn Legrand
in einem Briefe vom .31. Januar 1895 (S. 138) ,une miserable canaille“ genannt.

Wir können hier nicht auf die Einzelheiten ciugehen und nur sagen,
dafs der gelehrte Bibliograph, auf herrlichstem Papier gedruckt, dem Fälscher
ein litterarisehes Denkmal errichtet hat, das diesem eine infamierende Un-
sterblichkeit sichert. x. x.

C. Castcllani, Catalogus codicum Graecorum qui in bibliutbeca D. Marci
Venetiarum inde ab anno MDCGXL ad liaec usqiie tenipora iiilati sunt
Venetiis 1895 sumptibus Ferd. Ongania et F. M. Viseutini fratrum.
166 S. in 4‘«.

In Venedig mufsten sich im I,.aufe der mehr als tausendjälirigen nahen
Beziehungen der Stadt zum Oriente eine Menge griecliischer Handschriften
ansammeln. Die Bibliothek, in die mit der Zeit ein grofser 'l'eil dieser
Schätze einmUndete, ist die Marciana. Von ihr giebt es für die lateinischen
Handstrhriften

_

den leider unvollendet gebliebenen Katalog von Valentinclli,

für die griecliischen Handschriften den von Zanetti und Bongiovanni, in denen
vor allem die Handschriften aus dem Geschenke des Kardinals Be.ssarion

und einiger anderer verzeichnet sind. Dieser nicht fehlerfreie Katalog, der
1738 erschien, hat Nachträge und Verbesserungen in dem 1802 erschienenen
Kataloge von Jakob Morelli erhalten, in dem die.ser aber mir die von Zanetti
und Bongiovanni ungenügend, fehlerhaft oder gar niciit bescliriebenen Hand-
achriffen aufuabm

,
aber die schon genügend behandelten auf sich beruhen
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liel's. Wir besitzen also doch keine in sich vollständige Beschreibung der grie-

chischen Handschriften der Marciana bis n;tä, von den zahlreichen, seitdem
in die Bibliothek anfgenommenen griechischen Manuskripten aber gar keinen ge-
druckten Katalog, sondern nur von Kinzelsammlungen derselben. Diesem
i'belstande hat nun der gegenwärtige treffliche und rührige Oberbibliothekar
der Marciana, Herr C. Ca.stellani, Abhülfe, schaffen wollen und hat mit Unter-
stützung des italienischen Unterrichtsministeriums angefangen, einen Katalog
erscheinen zu lassen, der allen billigen Ansprüchen gerecht wird. Unser
Heft enthält aber nur die Beschreibung von 7tt Handschriften, nämlich den
Titulus 1. Biblia .sacra et interpretes. Wenn mau bedenkt, dafs allein durch
die Schenkung von Giacomo Nani i. J. 1796 dreihundert und neun zum Teil

sehr wertvolle griechische Handschriften der Marciana zukamen, melirere
Klosterbibliotbeken aus Venedig und der Terrafenua ihr einverleibt wurden
und ihr Girolamo Contarni 1613 seine Handschriften schenkte, so ist es wohl
nicht übertrieben, dafs Herr Castellani die Zahl der neu hinzugekommenen
Manuskripte „Ingens“ nennt. Von ihnen bilden also die hier beschriebenen
nur einen kleinen Bruchteil. Möchte daher dem Verfasser unseres Kataloges
beschieden sein, sein Werk glücklich zu Ende zu führen! Alle, die sich mit
der griechischen Litteratur beschäftigen, werden es ihm aufrichtig danken,
wenn er sein Unternehmen kräftig fördert Denn das, was er in der Vorrede
zu diesem ersten Bande versprochen hat (pag. V), hat er auch erfüllt: Catalogum
ita concinnare studui, ut nihil ultra ad codicum notitiam desiderari posse
videatur, omnia videlicet enuntiando ijuae in eruditorum usum cedere valeant.

Worin das im einzelnen besteht, ist hier nicht nöti^ aufzuzählcn. Es sei nur
noch bemerkt, dafe der Beschreibung der wichtigsten Handschriften gute
photographische Nachbiidungen einzelner Blätter beigegeben sind, auch oier

und da einzelne Inedita der Handschriften zum Abdruclc gebracht sind. Mit
Recht hat aber der Herr Verfasser nicht sämtliche Inedita in einen beschrei-
benden Katalog anfnehmeu wollen. x. x.

Mitteilungen aus und über Bibliotheken.

[Die Klagen über die neue Strafsbiirger Universitätsbibliothek.]') Die
Zcitunf^-Artikel über Milsstände im Neubau der Strafsbnrger Bibliothek be-
ruhen mindestens auf starken Übertreibungen und Einbildungen.

Im Untergeschofs sind als I’ackraum und für die Mündung des nach
der Ausleihe führenden Aufzuges Gelasse gewählt worden, welche nur durch
elektrisches Eicht erhellt werden. Eine Lüftung dieser dunklen Gelasse ist

sehr leicht zu bewerkstelligen, da dieselben an die Centralheizung ange-
schlossen sind und auf Büchermagazine und Korridore mit Fenstern nach
aufseu münden

,
so dafs ein Durchzug völlig frischer Luft stattfiodeo kann.

Das Gleiche ist auch bei allen übrigen zur Bücheraufstcilung verwendeten
Räumen des Untergeschosses möglich, sie sind alle so gelegen und verbunden,
dals Zugang frischer und Abzug verdorbener Luft von den das Gebäude
umgebenden Strafsen nach den Lichthöfen oder umgekehrt je nach den
Windrichtungen stattfinden kann. Zur Beleuchtung eines kleinen Teils der

1) Der Red. dos C. f. B. waren von unbekannter Seite mehrere Zeitungs-
nummern („Stralsburger Post“ vom 22. Febr., „Der Elsässer“ vom 22. Febr.,
„Das Elsal's“ vom 20. F'ebr. mit einer humoristischen Abbildung) zugegangcu,
in welchen sehr lebhafte Klagen über die Zweckmälsigkeit der inneren Aiis-

f
estaltung der neuen Strafsbnrger Universitätsbibliothek erhoben waren. Da
ie Dinge offenbar karikiert und übertrieben dargestellt waren, wendete ich

mich nach dort und erhielt von einem Herrn, der mir als „genauer Kenner“
der Bibliothek bezeichnet wird, die obige Auskunft. 0. H.
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Bücheriinme im Unteriesehofs mufs ebenfalls, wenn nicht ganz klares Tages-
licht besteht, elektrische« Licht zu Hülfe genommen werden. Wie gesagt, ist

dies nur ein kleiner Teil der Bäume, vielleicht ','5 oder '/o, alle Übrigen
werden durch Seitenlieht, welches von grofsen breiten Strafsen und geräumigen
Lichthöfen kommt, ausreichend erhellt. Natürlich ist die Helle in den unteren
Räumen eines jeden Gebäudes weniger stark, als in den oberen Gelassen,
und so ist es auch hier der Fall.

Im ersten Obergeschols sollen: 1. in der Ausleihe, 2. in dem rechts

anstoisenden Katalograum, 8. in dem links anstofsenden Handschriftenlese-
zimmer und 4. in dem rückwärts anstofsenden grofsen Lescsaal Hifsstände
bezüglich der Ventilation nnd auch teilweise bezüglich der Beleuchtung be-

stehen. Was letztere betriflft, so hat Nr. 1 Seitenlicht vom Vestibül nnd Ober-
licht, 2 und .'I haben Seitenlieht von den Büchermagazinen und Oberlicht,

Nr. 4 hat Oberlicht von einer grofsen Glaskuppel und dreifaches Seitenlicht

von aiifsen in Höhe von etwa 8 m beginnend ln allen 4 Bäumen lälst die

Helligkeit bei normaler 'ragcsbcleiichtung nichts zu wünschen übrig, mit Aus-
nahme einiger Stellen hinter breiten Säulen und Pfosten der Gallerieen für

Bücheranfstellung im grofsen Lesesaal, welche nur bei ganz starker Tages-
beleuchtung ausreichend erhellt werden. Ist aber irgendwo das 'rageslicht

nicht genügend, so steht eine jederzeit und durch jedermann sofort in Betrieb
zu setzende elektrische Beleuchtung zur Verfügung.

Was die KntlUftung der fragiieheu 4 Räume betrifft, so soll sie für

Nr. I vom Vestibül ans erfolgen, welches mit 3 grofsen Thorflügcln anf den
vor dem Gebäude liegenden greisen Kaiserplatz und mit 3 Doppelthüren in

die Ausleihe mündet. Nr. 2 und 3 sollen sowohl vom Vestibül als von den
anstofsenden Bücherma^zinen aus, deren Fenster auf freie Strafsen und ge-

räumige Lichthofe münden, entlüftet werden. So hat man es jetzt angenommen.
Sollte aber die Annahme nicht zutreffen, so können in die Oberlichter noch
sehr leicht bewegliche Fenster angebracht werden, welche Luft -Zu- und
Abfuhr gestatten. Die Lüftung des grofsen I.esesaales kann in der denkbar
wirksamsten Weise erfolgen. Kinmal steht dalür ein Ventilator zur Verfügung,
welcher dnreh einen el^trischen Motor betrieben wird und in dem nacli

einem Lichthofe führenden Luftschacht so eingestellt ist, dafs frische Luft
zu- nnd verbrauchte abgeführt wird. Ferner kann ein Seitenlicht, welches
direkt ins Freie geht, geöffnet werden. Aufserdem führen vom Lescsaal auf
jeder Gallerie 3 Thüren — zusammen also 9 Thüren — in die anstoisenden
Büchermagazine, deren Fenster ins Freie und in Lichthöfe münden. Zum
Schlüsse kann der Lese.saal auch noch vermittelst der Ausleihe und des
Korridors bezw. Vestibüls mit dem Freien in Verbindung gesetzt werden.
Au Lüftungsmögiiehkeiten ist daher kein Mangel sowohl aufser als während
des Besuches des Lesesaales. Letzteres ge.schieht vermittelst des Ventilators,

weil dabei die Besucher nicht belästigt werden.
Wenn die Luft in unserem Neubau für besonders empfindliche und

verwöhnte Ricchorgane nicht ganz beifällig gefunden wird, so ist daran ledig-

lich das Neue .schuld: neue Möbel mit Anstrich und Beize, Linoleumboden-
belag etc. Diese Art Luftverschlechterung — wenn diese Bezeichnung richtig

ist — wird sich bald von selbst heben. Dafs der Aufenthalt in unseren
Bäumen, sei es wo es wolle, ungesund sei, kann ein Unbefaugener nicht

glauben und die Behauptung, ein 'leil der Beamten sei bereits krank infolge,

dos Aufenthaltes im Neubau, ist eine tendenziöse Entstellung, nach ganz
milder Beurteilnnc.

Das der Bibliothek gegenüberliegende neue Gebäude für den Landes-
ausschufs hat seinen Sitznngssaal nach der gleichen Anlage, Ventilation und
Beleuchtung, wie unser Lesesaal, ja die Beleuchtung ist wegen des kleineren

Oberlichtes noch etwas geringer’ als bei uns. Über den Sitzungssaal des
I.andesan8schns8cs sind aber Klagen oder Beschwerden wegen der Beleuchtung
nnd Ventilation noch nicht erhoben worden, obwohl öfters mehr Personen

darin anwesend sind, als im Lesesaal der Bibliothek.

I
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Herr Dr. Eduard Bodemann, der Vorstand der Königlichen öffentlichen

Bibliothek zu Hannover, hat durch eine neue Pubiikation seine grolsen Ver-
dienste um die Zugiingliehmachiing der ihm anvertrauten .Schätze vermehrt,

ln einem 3. und letzten Bande — ich bemerke, dals in dem mir zugäng-
lichen Exemplare man diese Bandbezeiehnnng nur aus den Vorreden ent-

nehmen kann — seines Kataloges de^ Handschriften der König-
lichen öffentlichen Bibiiothek hat er die Leibniz-Handschriften
der genannten Bibliothek (Hannover,IIahn'sche Buchliandlung 1895) beschrieben,

nachdem er 18s9 den auf ihr aufbewatoen Briefwechsel des Gottfried
Wilhelm Leibniz und 1867 die übrigen Handschriften derselben hatte

erscheinen lassen. Die Beschreibung der Handschriften ist eine sehr sorg-

fältige. Sind die wichtigsten von ihnen auch schon gedruckt, so hal)en wir
hier, was im ganzen doch selten ist, die Originalhandschriften des grofsen

Gelehrten vor uns und nicht selten auch die ersten mit Papier durchschossenen
Drucke derselben, welche Nachträge, Verbesserungen u. dgl. von der Hand
des Autors darbieten. Auch von Ausgaben der Werke Leibnizens, die dieser

nicht selbst mehr besorgt hat, liegen uns hier zur Vergleichung noch die

gesamten Originale vor, nach denen z. B. Kud. Erich Raspe seine Philosophica
Leibnizens 1765 ediert hat. Herr Bodemann hat sich nun aber nicht darauf
beschriiukt, die Handschriften einfacli zu beschreiben. Er hat auch einzelne

kürzere noch ungedruckte Ausführungen von L.
,

welclie sich auf einzelnen

Blättern befinden, Gedichte in deutscher und lateinischer Sprache, die er aufs

Papier geworfen hatte
,

kleine Anekdoten aus seinem Leben (z. B. .S. 339) in

diesem Kataloge abdrucken lassen. Da die Tinte dieser Blättchen immer
mehr verblafst, auch das Papier derselben zu Grunde geht und einzelne

Blättchen leicht abhanden kommen, so hat Herr Bodemann unserer Über-
zeugung nach sehr wohl hieran gethan, und die Freunde des unsterbliclien

Gelehrten werden das ihm sicher grolsen Dank wkssen. Herr Bodemann, der
sich wie kaum je ein anderer Mensch in die Schriftziige von L. hineingelescn

hat, war wohl auch am besten im Stande uns eine sichere Lesung dieser

dem Untergange langsam aber sicher entgegengehenden Reliquien der Leibniz-

litteratur zu vermitteln. Alle, w'eicbe sicli mit Leibniz ernstlich beschäftigen

werden, können daher diesen Katalog seiner .Schritten nicht entbehren, der
uns mit immer neuem Staunen vor der unermefslichen Gelehrsamkeit und der
Vielseitigkeit der Interessen dieses deutschen Aristoteles erfüllt. x. x.

Ende .Tannar hat sich in .1 e n a ein Verein für Errichtung einer Volks-
leschalle und Volksbibliothek gebildet. Das Kultns-Departement des Staats-

ministeriums hat demselben, zunächst auf 3 Jahre, aus den Mitteln der Karl
Zeifs-Stiftnng JOOü M. Jährlich, dem Anträge des Kuratoriums der Stiftung

entsprechend, bewilligt. Es wird erwartet, dafs auch ein weiterer Antrag auf
Bewilligung von 15Uo M. zur Bestreitung der einmaligen Einrichtungskosten
genehmigt wird. llonM. sind als Jahresbeiträge von Gesellschaften, Vereinen
und Privaten gezeichnet worden. Die erforderlichen Mittel stehen demnach
zur Verfügung und wird das neue Institut in Bälde eröffnet werden können.

Der Fond flir Bücheranschaffungen für die Universitätsbibliothek zu
Leipzig ist für 1896 um 12000 M. erhöht worden, so dafs dieser Fond, excl.

der Buchbinderlöhne, jetzt an 40 000 M. beträgt.

Zn 19 jetzt auf der Nationalbibliothek in Paris befindlichen Hand-
schriften aus der Bibliothek des Barons Dauphin de Verna, die am 4. Novbr.
u. f. 1895 in J.yon versteigert wurden, macht Herr L. Delisle in der Biblio-

theque de l'Ecole des chartes, Noveniber-Dezemberheft 1895 S. 045, gelehrte
Bemerkungen. Bekanntlich fand sich in dieser Auktion ein grofses Stück
der berühmten lateinischen Pentatench- oder, wie man jetzt richtiger sagen
mufs, Oktatench-Übersetzung der alten lateinischen Bibel, worüber oben S. 49
berichtet ist. 0. H.
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Die UniTersitäts-Bibiiüthek zu Leiden hat soeben einen „Aipha-

bctische cataiogus der boeken, aangekocht voor rekening der Thorbecko-
stichting gednreude 1884— 1895“ (Leiden 1896. 61 S. 8") veröffentlicht.

_
Der-

elbe weist eine stattliche Zahl von staatsrechtlichen und nationalökonomischen

'erken auf, welche die Leidener Bibliothek in den 12 Jahren von 1884—95

einem Fonds jener Stiftung angekanft hat, welche nach dem verdienten

^nemaligen Leidener Professor der Jurisprudenz, Volksvertreter und Staats-

minister J. U. Thorbecke benannt wird. Natürlich giebt er, da er nur ein

Zuwachsverzeichnis ist, kein Bild von dem ganzen Reichtum der Leidener
Bibliothek au Werken ans diesen Fächern der Wissenschaft.

Zu unserer Mitteilung Uber die London Library (S. 46) sei bemerkt,
dafs der Enveitcrungsbau dieser Bibliothek allerdings auf 17 000 £ veran-

schlagt ist, wovon 12000 £ durch eine Anleihe gedeckt werden sollen, während
man 5000 £ durch freiwillige Gaben anfzubringen hofft. Ende Februar fehlten

an dieser Summe noch 1400 £. Ht.

Den wichtigsten Lissaboncr Bibliotheken ist eine Mitteilung von
Llewelyn Thomas in No. 12.19 der Academy vom 1. Febr. d. J. (S. 96— 98)
gewidmet, in der dieser auf die Bedeutung jener Sammlungen hinweist. Die
erste Sammlung, die er bespricht, ist das Arcliivo da Torre do Tombo im
Kloster San Bento, das jedoch mit Unrecht unter den Bibliotheken aufgefiihrt

wird, denn es besitzt keine Bücher. Wohl aber befindet sich unter den dort
aufgehänften reichen Aktenschätzen eine Menge Manuskripte, die fUr die

portugiesische Geschichte von Wielifigkeit sind. Reich an Manuskripten ist

auch die Bibliothek der Academia Real das Sciencias, die ebenso wie das
Archivo in einem alten Kloster untergebracht ist. Den hervorragendsten
Bestand derselben bilden aber die Berichte und Verhandlungen gelehrter

Gesellschaften Europas und Amerikas. Die Benutzung ist eine geringe.

Kataloge sind zwar vorhanden, die Handschriften aber derartig in Unordnung,
dafs es lange Zeit erfordert, um eine bestimmte Hs. aufznfinden. Gut ver-

waltet ist dagegen die Biblioteca Nacional, die einzige öffentliche Bibliothek
im wahren .Sinne des Wortes, die I.issabon l)esitit. Ihr Heim ist das alte

Kloster der Franziskaner. 1887 barg sie etwa 200 000 Bde, jetzt ist die Zahl
derselben weit grölser. Sie hat zugleicli den Ansprüchen an eine Volks-
bibliothek und an eine wissenscliaftlichc Bibliothek zu genügen. Die Bllcher-

schätze der hervorragendsten portugiesischen Klöster sind in ihr anfgegangen,
als die wichtigsten darunter die des grolsen Klosters von Alcoba^a. Der Hand-
schriften-Katalog dieser Bibliothek ist, eine Seltenheit in Portugal, gedruckt.

Am Schlnfs seiner Mitteiiung erwähnt L. Thomas noch der Bibliothek des
früheren Klosters von Mafra, unweit Lissabon, die in einer Überaus prächtigen
Halle untergebracht ist, aber g^ofse Spuren von Vernachlässigung zeigt. Sie

soll etwa .60 000 Bde und nur wenige Hss. besitzen. llt.

V
Die öffentliche Bibliothek zu Peoria ln Illinois hatte am I. Juni 1895

einschl. der Dubletten und Broschüren einen Bestand von 57161 Bden. Ent-
liehen wurden in dem vom 1. Juni 1894 bis dahin 1895 laufenden Verwaltungs-
jahre 136 08,6 Bde gegen 119 860 im Vorjahre. Zur Benutzung berechtigt

waren 5715 Personen, gegen 5150 in 1893/94. 1895 wurde mit der Errichtung
eines Neubaues fiir die Bibliothek, die sich bisher in gemieteten Räumen
behelfen mnfste, begonnen. Den Bauplatz dazu gab die Stadt Peoria, während
die Bausumme durch den Verkauf des alten Bibliotheksgebäudes beschafft

wurde, welches die Mercantile Libraiy, die Vorgängerin der Public Librarj',

besafs und welches dieselbe nach Beschlnfs ilires Vorstandes der Public

Library, der sie schon gleich nach ihrer Begründung ihre BUcherschUtze über-

lassen hatte, überwies. Ht.
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Vermischte Notizen.

Der von dem Herausgeber dieser Zeitschrift angereete, von dem
Direktor der Leidener Universitäts-Bibliothek Herrn Dr. W. N. du Uieu weiter

betriebene Plan, eine internationale Gesellschaft zur phototy|iographischeu

Vervielfältigung der wichtigsten, nicht versendbaren Handschriften ins Leben
zu rufen, ist infolge ungenügender Beteiligung nicht zur Ansflihrung gelangt.

Die gegebene Anregung ist aber insofern auf fruchtbaren Boden gefallen,

als m^rcre hervorragende Verlagsfirmen, die Wichtigkeit der Sache erkennend,

den Gedanken der Vervielfältigimg solcher sonst nur an Ort und Stelle zu-

gänglicher Handschriften aufiiahmen und auf eigene Kosten und Gefahr aus-

zufilhren sich bereit erklärten. Sie wandten sich an Herrn du Kien, um
dessen Leitung für das Unternehmen zu gewinnen. Schon im vorigen Jahre
noch hat dann dieser das Anerbieten eines Leidener Verlegers, des Herrn A.
W. Sijthoff, angenommen imd sich alsbald daran gemacht, den neuen Plan

zur Durchführung zu bringen. Von dem ursprünglichen Projekt unterscheidet

er sich nur dadurch, dals an Stelle der die Kosten tragenden Gesellschaft

ein privater Unteniehmer getreten ist. Um Mitarbeiter zu gewinnen
,
suchte

Herr du Rieu diejenigen Bibliothekare, welche die Erianbnis znr Reproduktion
von Handschriften zu geben haben würden, für die Sache zu interessieren

und es gelang ihm in allen Fällen die Zusage zu erhalten, in einer lateinisch

geschriebenen Einleitung über Alter, Wert und Geschichte der Handschriften

berichten zu wollen. Diis ganze Unternehmen ist jetzt soweit gefördert, dal's

in Kürze Prospekte und Subskriptionslisten zur Versendung gelangen können.
Es sind zunächst '2 Serien von Reproduktionen in Aussicht genommen,

wovon die erste nur griechische und lateinische Codices, im ganzen ein

Dutzend, bringen wird. Die nachznbildenden Handschriften entstammen dem
bis 9. .lahrh. und sind entweder die äitcsteu oder die einzigen oder die

vorzüglichsten der betreffenden Werke. Eröffnen soll die Sammlung eine

Wiedergabe des Codex Sarravianus des Pentateuch aus dem 5. Jahrb., wovon
ein Teil unter den Codd. Vossiani in Leiden, die 2. Hälfte unter den Colbert-

schen Handschriften der Bibliotheque nationale in Paris aufbewahrt wird und
von dem 2 Blätter auch die St. Petersburger Bibliothek besitzt. Die Hand-
schrift ist sehr wertvoll, auch von Tischendorf nie ganz verglichen worden.
Im übrigen sind folgende Handschriften für die Publikation ansgewählt worden,
und zwar griechische: der Cod. I.aurentianus des Aeschvlus, der Cod. Pala-

tinos der Anthologia Gracea, die Wiener Hs. des Dioskorides, die Anibro-
sianische von Homer's Ilias und die Oxforder des Plato; von lateinischen der

(,'od. Salmasianus Parisinus der Anthologie, der Bemensis des Horaz, der
Corbeien.sis Pari-sinus des Livius, der Oblongus Vossianus des Lucrez, der
Medieeus des Tacitns und der Mediceus des Vergil.

Auf S. 13fi berichteten wir von der Konstitniorung des „Office inter-

national de bibliographie“ in Brüssel. Nachstehend bringen wir den hierant

bezüglichen Erlafs des Königs der Belgier vom 12. Sept. vor. Jhrs. zum Ab-
druck. Die oben mitgeteilten Ernennungen zu Mitgliedern des Office sind

durch Erlafs vom 2.'1. Dezbr v. J. erfolgt.

Leopold II, Koi des Beiges,
A tous presents et ä venir, .Salut.

Voulant donner une nouvelle preuve de Notre sollicitudc poiir tout

ee <iui peut contribucr au progres des Sciences et des lettres;

Considerjnt les vteux emis par la Conference bibliographique inter-

nationale de Bruxelles et communiqnes au gouvernement par le bureau per-

manent de ITnstitut bibliographique international;

Sur la proposition de Notre Miuistre de rinterieur et de riustriietion

publi(|ue,

Nous avons arrcte et arrctons:

Art. 1". — 11 est cree a Bruxelles, sous le nom d'Üffiee international

de bibliographie, uu bureau ayaut pour objet retablissement et la publication
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d'un repertoirc bibliographiqne iiniversel, le Service de ce repertoire et l'ffude
de toutes les questions relatives aiix travaux bibliograpliiques.

Art. 2. — L'Office international de bibliographie so composc de
niembres effectifs et de niembres associ6s beiges ou ctrangers.

Art. 3. — I^e nombre de merabres effectifs de l'Office est fix6, ä cinq.

Ces raembres soiit nomm6s par Nous.
11 sera ])o\irvu par Noiis, rOffice entendn, aux vacances qni vieiidraient

a sc prodnire dans le corps des membres effectifs.

Art. 4. — Les nominations des merabres as.soci6s beiges on itrangcrs,

dont le nombre n'est )ias limife, sont faites par les raembres effectifs et soii-

raiscs a Notre approbation.

Art. 5. — L'OfRce nomme directomcut le personnel rdtribiic neccs-
saire ä ses travaux.

Art. 6. — Le gouvcrnement mettra ä la disposition de TOffice un
local approprie et subviendra, dans iine mesure a detonniner ))ar Nous, aux
frais üccasionncs par ses travaux.

Art. 7. — Cbacpie ann^e POffice fait rapport au gouvemement sur
la marche de ses travaux et rend compto de remploi des fonds mis a sa
disposition.

Art. 8. — L'Office arrete son regiement d’ordre intirieur qiii sera
soumis ä l'approbation de Notre Ministre de 1’intf‘rienr et de rinstruction

publique.
Art. 9. — Notre Ministre de rintericur et de rinstruction publique

est Charge de l’ex6cntion du präsent arretf*.

l>onn6 a Bruxelles, le 12 septembre 1M15.

].if'upuld.

Par le Roi;
l>e Ministre de l'int^rienr

et de l’instruction publique,
F. Schollaert

In der Kivista delle blbliotetdie e degli archivi Anno VI NL 9— lo

nag. 12!) u. f. »endet .sich der bekannte Bibliograph uud Bibliothekar der
Lniversität Neapel G. Fumagalli recht lebhaft gegen die von Brüssel aas-

gehenden Projekte einer internationalen Gesamtbibliographie.

Kegles tcchni(|ues de bililiographie en ph^’siologie adop-
t6es par le congr^s international de phvsiologio (a Itoine ls9.^).

Diese iiii Bulletin de l'ln.stitut international de bililiographie Annee I. IV.».') 9t».

Nr. 2 3 veröffentlichten Kegeln fordern teilweise geradezu zum Widersprechen
auf und beweksen

,
dafs Fachleute nur im geringen Mafsc an der Festsetzung

derselben uiitgewirkt haben können, wenn auch einige gute Fingerzeige sich

tinden.

So dekretiert z. B. § II; I>es cipitious devront ctre faites seion les

regles suivantes:

1. Le noni de l'autenr suivi de l’initiale de son prenom. Wir Biblio-

thekare bemühen uns in zahlreichen Fällen leider selbst mit allen Ilülfsniitteln

vergebens, die vorliegenden Anfangsbuchstaben in Vornamen zu ergänzen,

und jetzt .sollen die ausgeschriebenen Namen g.ir auf einen Buch.staben zurilck-

geflinrt werden. Da dürften bei Müller uiiQ den verschiedenen Schulz wie
Meyer sich bald Schwierigkeiten ergeben.

2. Von Sprachen werden nur geduldet Französisch, Knglisch, Deutsch,
Italienisch, Griechisch und Lateinisch. Andere Idiome müssen übersetzt

werden und sind mit Angabe zu versehen, dafs eine I'bertragung vorliegt.

Leider wird diese Angabe nicht fixjert, so dafs der eine .ütiersetzt“ bei-

schreiben wird, einem andern gefällt l'bcrsetzung besser, ein dritter verwendet
noch Klammern, ein vierter bedient sich eines *, kurz die Möglichkeiten sind

nicht zu erschöpfen. Des weiteren liabeu die Erfinder dieser Kegeln wohl
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nicht bedacht, dafs ein nnderer Irrtum dadurch zu entstehen vermitg^, dafs
in nicht gar seltenen Fällen die Originalartikel in fremdsprachlichen Zeit-

schriften Übersetzt erscheinen; wie soll man nun diese beiden Titel aus-

einanderhalten ? Die Praxis, von der freilich auf jenem Kongreis die Biblio-

graphie nur in geringem Mafse vertreten gewesen zu sein scheint, hat da
längst entschieden: Fremdsprachliche Artikel worden möglichst in die Mutter-
sprache der betreffenden Zeitschrift übersetzt und das Mutteridiom in Klammem
beigefügt,,.wie es ja mit fast allen russischen Arbeiten zu geschehen hat; —
richtige Übersetzungen sind dadurch kenntlich zu machen, dafs „Übersetzt

von X“ am .Schlüsse des Titels folgt.

3.

Die Serie wird durch arabische Ziffern in Klammern bezeichnet,

der Band durch römische Ziffern. Weit besser dünkt Ref. die Angabe der
Serien in römischen Ziffern und die der Bände in arabischen Zeichen.

Namentlich die Klammern bereiten viel Unheil, da die meisten Ge-
lehrten sie fortzulassen pflegen und aus der Reihe von neben einander stehenden
Zahlen meist nicht sofort bervorgeht, was gemeint ist. Man wird aber selbst

von einem tüchtigen Bibliothekar nicht verlangen, dals er Serienziffer und
Bandzahl von allen möglichen Zeitschriften auswendig wisse, zumal wenn
neben der alten Zählung eine neue l'olgc ebihergcht oder aus früheren Jahr-

gängen später mehrere Bände werden, wo bald der Jahrgang bald die Band-
zahl gemeint ist, oder eine zweite Abteilung nach Jahren sich der älteren

Schwester anschlielst. Dieser letzte Fall ist selbstverständlich in jenen Regeln
gar nicht beachtet worden, obwohl das Centralblatt fUr Bakteriologie iiml

Parasitenkunde ein passendes Beispiel abgiebt; auch der mittlere erheischt

genaue Angaben, wie z. B. Die Zukunft lelirt; alte und neue Zählung neben
einander führen unter anderen (Ue Petersburger medizinische Wochenschrift,
die Memorabilien, das Centralbla^ für Nervenheilkunde n. s. w.

Alle Jahreszahlen sind vollständig über Bord geworfen, sie existieren

für jene Regeln nicht mehr. Wie man sich zu verhalten habe, wenn eine
Zeitschrift nur Jalireszahlen führt, aber keine Bandnummer, wird nicht gesagt.

Das British medical .lournal erscheint jährlich in zwei Bänden mit stetig

weiterlanfenden Ziffern; soll min hier die Nr. stets citiert werden, soll man
IbiMi Nr. 377!) schreiben? The Lancet zählt jährlich von 1—2li in einem ersten
und dann von 1 abermals an in einem zweiten Band. Auch dieser Fali ist

gänzlich unberücksichtigt geblieben, J.ahrcszahlen sind verpönt, also steht es
jedem frei sieh einen Aufsatz in den Bänden herausziisnchen

!

Bei den Abkürzungen soll es gestattet sein den Zeitschriften den Er-

scheinungsort hinzuzufügen. Dieses ist nun praktisch nur bei weniger be-

kannten Journalen notwendig oder in den Fällen, wo sich sonst Irrtümer

ergeben. Lancet (London), Gaz. des höpit. (Paris) ist sicher zu weitläufig

gegenüber den folgenden Abkürzungen, da man von einem Gelehrten wie
Bibliothekar wohl die Kenntnis der hauptsächlichsten Zeitschriften voraus-

setzen kann und — der Erscheinungsort in der Regel ganz unwesentlich ist.

Dagegen inufs gegen folgende Abkürzungen zum Teil Protest eingelegt

werden, da sie vidlständig unverständlich bleiben; eine Abkürzung darf aber
niemals so weit gehen, dafs sie total runenhaft wird, dann ist sie eben keine
Abkürzung mehr, sondern setzt irgendwelche Zeichen an die Stelle derselben.

Wer wird z. B. unter Ac. W. die vTiröffentlichung der Wiener Akademie ver-

stehen? Wer vermag mit all seinen Kenntnissen aus B. B. zu entziffern:

Comptes rendus de la sociide de biologie de Paris?

Diese Abkürzungen sind nun folgende:

1. Archiv für Anatomie und Physiouigie: A. P. (Bekanntlich crsciieint es
in zwei getrennten Abteilungen, eine unter dem Titel: Archiv für

Anatomie und Entwickelungsgeschichte, eine unter der Bezeichnung:
Archiv für Physiologie.)

2. Archiv für die’ ges.ainte Plu’siologie. .\. G. P.

,3. Archives de phj’siologie. i\f. P.

4. Archiv für patholog. Anat. n. Physiolog. A. A. P.

5. Archiv für exi>erim. Patholog. vl Pharmakologie. A. P. P.
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(>. Archives italieohes do biologie. A. I. 6.

7. Compte.s rendns de la socifte de biologie de Paris. B. B.
S. Academie des Sciences de Paris. C. R.
y. Acad^iuic des Sciences de Vienne. Ao. W. (Bekanntiich (jiebt es Denk-

scliriften und Sitzungsbericlite. Letztere zerrallen in Klassen und Ab-
teiluofren. Nach den „Regeln“ gehen diese verscliicdcDen Piiblikatiuuen

säiutlich unter Ac. W.!)
10. Ceutralblatt für Physiologie. C. P.

11. .lahresbcriebte für Anatomie und Physiologie. Jb. P. (Heilst jetzt;

Jahiesbericht (nicht -e) über die Fortschritte der Physiologie. Jahres-
bericht über die l.cistuugen und Fortschritte in (fer Anatomie und
Physiologie hrg. von Rud. Virchow und Aug. Hirsch miifs also dem-
nach ausgeschrieben werden!)

12. Jahresberichte für physiologische Chemie Jb. C. (Jahresbericht (nicht -•),

früher: über die Fortschritte der Tiercbemie.)
13. Journal of Physiology. J. P.

14. Zeitschrift für Biologie. Z. B.

15. Zeitschrift für pbysiolo^sche Chemie. Z. C.

Weshalb der Jahresbericht über die Fortschritte der Physiologie, die
Archives de biologie ausgelassen sind, erfährt man nicht; eben.so die Archives
des Sciences biologiipies . . ., welche doch mindestens ebenso gut in die Reihe
gehörten, wie die Veröffentlichung der ParKser und Wiener Akademie.

Ref. macht diese Ausstellungen hauptsächlich, weil er seit sechs Jahren
zum Teil für vier verschiedene medizinische Zeitschriften die Hibliographieen
bez. ZiLsammenstellungen der Littcratur liefert und somit mit dem Gegenstand
hinreichend vertraut ist; zudem ist ihm aus seiner Thätigkeit an der Kgl.
Bibliothek zu Berlin nur zu sehr bekannt, wie namentlich tiei medizinischen
Bestellzetteln eine geringe Genauigkeit infolge unvollkommener Citate herrschte,

s<.) dal's diese Abkürzungen, weil sie teilweise ohne jeden iSinn sind, die Vor-
wirning nur noch bedeutend steigern müssen. Es wird bereits gerade genug
auf dem Gebiete der Bibliographie von Leuten gesündigt, welche vom Biblio-

thekswesen so gut wie nichts verstehen und später nur Nackemschläge für

die Gelehrten zeitigen, welche sich dieser Angaben bedienen.
Halle. Ernst Roth.

Am 23. Februar fand im Hörsaale des philologischen Seminares der
Wiener Universität unter dem Vorsitze des .Regierungsrates Dr. Ferdinand
Gras.sauer die gründende Versammlung des Österreichischen Vereins
für Bibliotheksweseu statt. Zunächst berichtete Dr. I. Himmclbaur
(Wien) im Namen des vorbereitenden Ausschusses über die Vorarbeiten zur
(iründung des Vereines und deren Krgebni.sse. llieranf wurde die Wahl des
Ausscliu.sses mit einer Zahl von ü's 8timmen vorgenommen. Als Obmann
wurde gewählt Hofrat Prof. Dr. Heinrich Ritter von Zeifsberg, Direktor der
K. K. ilofbibliothek, als erster Obmannstellvertreter Regierungsrat Dr.

Ferdinand Gra-ssauer, K. K. Universitäts- Bibliothekar, als zweiter Obmann-
Stellvertreter Universitäts- Professor Dr. Eduard Reyer (sämtlich in Wien).
Ferner gehören dem Ausschüsse an: Dr. J. Donabaum, Dr. R. (ieyer, Direktor
Dr. K. Glossy, Dr. I. Himmclbaur, Dr. F. Schnürer (sämtlich in'Wien), P. M.
Kinter (Raigcrn), ,1. Tnihlär (Prag), Dr. W. Wis.\>cki (Krakau) und Univers.-

Prof Dr. 11. von Zwiedineck (Graz). Zu Ehrenmitgliedern wurden ernannt;
.Sektionschef Dr. Wilhelm Kitter von Hartei und Hofrat Professor Dr. Beer,

der Berichterstatter über Bibllotheksangclegeuheiten im Abgeordnetenhause.
Nach der Vornahme der Wahlen hielt Regicrungsrat Dr. F. Gimsauer einen

Vortrag über die ‘Ziele und Aufgaben des modernen Bibliothekswesens’,

aufserdem wurden dann nocli verschiedene das Bibliotheksfach berührende
Fragen behandelt. Nach der Vcrsjimmlung fand eine gesellige Vereinigung
im ‘Kaiserhof statt. F. E.



184 Vermischte Notizen.

Die „Satznngen des österreichischen Vereins für Biblio-
thekswesen“ werden wir im nächsten Hefte vollständig zum Abdruck
bringen.

In Ungarn wird ein Gesetzentwurf vorbereitet, durch den die Druckereien
zur Liefenmg von Pflichtexemplaren verpflichtet werden sollen. Und zwar
sollen dieselben gehalten sein

,
von jedem Druckwerke S Exemplare abzn-

liefem, eins an die Bibliothek der ungarischen Akademie der Wissenschaften,
eins an die des ungarischen Nutionalmnseums und ein drittes an eine im
Bezirke des Druckortes befindliche, zu dic.sem Behuf besonders autorisierte

Bibliothek. IIL

Auf S. 94 des Centralblattes habe ich aus dem Testamente des Chor-
meisters bei S. Stephan zu Wien Jacob Scherhauf vom J. 1419 angeführt;

Uueiannm und diesen auf S. S5 als Uueiau von Samosata erklärt. Davon
kann nun keine Hede sein, da erst sechs Jahre später das erste Manuskript
dieses Autors nach Europa kam. Herr Geheimrat Dr. W. Wattenbach hat

mich freundlichst auf Coa. 194 der Wiener Hofbibliothek (Tabulae eodicum

1, 22) aufmerk.saiu gemacht, dem zufolge unter jenem Lucianus ein viel ge-

brauchtes Glossar zn verstehen ist. Diis in dem Regest vom 3. Oktober I404

((.'entralbl. S. t>9) angeflihrte Buch ,haisset Salomon“ möchte Herr Dr. Arthur
Goldmann nicht für den von mir auf S. 8.') angezogenen Dialogus inter Salo-

monem et Marcolphum, sondern für das Glossarium Salomonis erklären.

Wien. Dr. K. ühlirz.

Unterdem Titel; Prussiascholastica. DieOst-u. Westprenfsen
auf den m itt eialterlichen Uni versi täten hat Herr Oberbibliothekar
Dr. Perlbach ein Verzeichnis von 4029 Prenfeen, die auf zwanzig Univer-

sitäten im Mittelalter studiert haben, nach gedruckten imd ungedruekten
Matrikelbtlchern n. s. w. zusammengestellt und dadurch zu seinen S'erdiensten

um die Ge.schichte unserer Ostprovinzen ein neues, sehr wertvolles hinzu-

gefUgt. Ursprünglich war dieser Katalog in 2 Heften der „Ermländischen
GesMiehtsquellen“ erschienen. Unser Buch ist hiervon ein .Separatabdruek.

mit einer ausführlichen Einleitung, in der u. a. gröfsere Nachträge aus
während des Druckes erschienenen Publikationen, z. B. denen der Uni-
versität Paris, mitgeteilt und die Grundsätze auseinandergesetzt werden, nach
denen die Sammlung veranstaltet Ist. Mehrere gute Register schlielsen die

sorgfältige und fleillsige Publikation ab.

Schon im Februar -Mär/. -Hefte hatte ich S. 137 luitgeteilt, dafs eine

bisher unbekannte ('bersetzung des A. T.
,

bezw. der Propheten desselben
aufgefunden sei. Herr Hofrat .lagic (Wien, Döblinger Strafse 24) teilt mir nun
ferner mit, dafs 1,764 in Tübingen eine l’berset/ung der Pro))heten geplant
war,,Ja sich bei Sehnurrer Nachrichten darüber finden, dafs ein Probedrm-k
der llhersctzung des Jesaja durch Leonhard Mereheritsch Dalmata vollendet
und in .70 Exemplaren abgezogen sei. Das Herrn Jagii'; vorliegende Exemplar
enthält aber alle Propheten und macht nicht den Fändriick eines Probedrucks.
Da es ohne Titelblatt ist, wohl aber mit Holzschnitten Hans Brosamers ge-
druckt ist. so dachte Herr JagiO an Wittenberg als Druckort. ln Wittenberg
sind aber die Naehforsehuugen naeli einem solchen Dnicker bisher vergeblich
gewesen. Alle Bücherfreunde werden daher gebeten, weitere Nachrichten
über diesen Druck in kroatischer .Sprache, der zwischen 1564 und 159.5 un-
gefähr ausgefiibrt sein miil's, an Herrn Hofrat Jagic gelangen zu lassen. Ich

bemerke noch, dafs die Notizen Dobrowskys in des.sen Briefwechsel mit
Durich S. 241 dem Herrn Jagii- bekannt sind. 0. H.

In den Pfingsttagen d. J. findet in Hamburg die Allgemeine deutsche
Lchrervcrsauimlung statt. Mit ihr soll eine Ausstellung von Bilderbüchern
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und illustrierten Kinderscbriften seit dem 15. Jahrh. verbunden werden. Dem
Wnnsehe der Ausstellungskommission entsprechend, die Herrn Kollegen liierauf

hinzuweisen und die Bitte zu unterstützen, dieser Ausstellung durch baldige

Zusendnng von Verzeichnissen derartiger Schriften, welche ihre Bibliotheken
bergen, zu Hülfe zn kommen, entsprechen wir im Interesse der Sache gern.

(8. die Annonce auf dem Umschlag.) 0. H.

Herr A. Claudin hat in einer kleinen Schrift: Un typographe Ron-
ennais oubli^, Paris lS9ß, nachgewiesen, dafs der Drucker .1. (i. der C’hroui<iue

de Philippe de Commines von 1525 identisch ist mit dem Drucker Jaccpies

Dentil oder J. Le Dentil von Konen.

Als ErgSnznng zu Renouard’s Annales des Estionues hat Henri Stein
neue Urkunden über die Pariser Druckerfamilie Estienue gesammelt und
in den M^moires de la Soci6t^ de riiistoire de Paris et de ITIe-de- France
Tome XXVI zum Abdruck gebracht. Dieselben entstammen teils den Archives
nationales, teils sind sie in .Soissons und Genf aufgefunden und geben manch
wichtigen Beitrag zur Geschichte dieser von 1517— 1605 blühenden Buch-
druckerfinna. Ht.

Ein Schüler der Kcole pratique des hautes 6tudes zu Paris, Herr Pierre

Amauldet, hat in dem Studienjahr 1894 95 mit Hülfe eines der Reisestipendien,

welche die Stadt Paris dieser Anstalt alljährlieb bewilligt, in Italien biblio-

miphische Nachforschungen über die französischen, flämischen nnd holländischen
Buchdrucker angestellt, welche sich dort im 15. .Tahrh. niedergelassen haben,
und ebenso Uber die italienischen Buchdrucker, welche im 15. und 16. Jahrh.
in Frankreich thätig gewesen sind. Uber die Ergebnisse seiner Studien findet

sich ein summarischer Bericht, der sich auf die Anfzählung der Drucker
nach ihrer Heimat unt^ HinzufU^ung dos Ortes ihrer Wirksamkeit beschränkt,
in dem Annuaire der Ecole pratique des hautes 6tudes 1S96 S. 85—87.

G. N.

Der Herausgeber des „i’ublishers' Weekly*, Hcrrr A. Growoll in

New -York, veröffentlichte kürzlich den 2. Teil seines Buches „The Pro-
fession üf Bookselling“ (New-York 1895, pp. 55— 135, gr. 8"). Wie
schon der Titel besagt, ist das Buch für die Berufsgenossen des Verfassers
bestimmt, insbesondere die amerikanischen Berufsgenossen , und für diesen
Zweck offenbar mit grolser Sachkenntnis und vielem Fleifse bearbeitet. Der
vorliegende Teil hat aber auch ein weiteres Interesse durch eine Abhandlung
über „Bookbinding — practical and historical*, welche aufser
einer Anzahl recht guter Abbildungen von Einbänden auch manche be-
achtenswerte Notizen Uber Preise, Technik n. s. w, enthält, — tz.

ln den Rcndiconti dclla Reale Accademia dei Lincei. Classe di .scieuze

moral! etc. von 1S95. Ser. V. Vol. IV'. S. 418 u. f. berichtet der gelehrte
Linguist E. Teza über ein Exemplar der so seltenen i'bersetzung des A. '1'.

ins .Spanische, welche die aus .Spanien vertriebenen Hebräer in Ferrara 1553
erscheinen lielsen.

Jeder Bibliothekar, der auf Auktionen Bücher kaufen will, ist jetzt

gar häufig in wofser V'erlegenheit, welche Preise er bieten soll. Demi die
von Brunet und Graesse angegebenen Preise sind längst ganz veraltet. Man
ist daher vielfach auf die Preise grolser .Vntiquare, z. B. Quaritch, Fricd-
länder u. s. w., angewiesen. Doch sind auch diese für Auktionen nicht imils-

gebend, einmal weil sie ihre Artikel viel höher ansetzen nnd ansetzen raüs.sen,

als die Auktionspreise sind, und diese doch auch von Jahr zu Jahr schwanken.
So sind die Bücherpreise in Paris z. B. vor einiger Zeit auf den Auktionen
stark zurückgegangen, in den Autiqnariatskatalogen hat man dagegen wenig
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davon gemerkt. Genaue Auskunft Uber die Äuktionspreise konnte man nun
bisher nicht leicht erhalten. Mufste man sie doch sehr zusammensuchen nnd
von seinem mit Geboten Beauftragten im einzelnen sich erbitten. Da ist cs

unn recht angenehm
,
jetzt in dein Index Biblio-Iconographique, von

dem der erste Teil tUr ISiU von Herrn Pierre Danze heransgegebcn ist, und
der einen Teil des Repertoire dos ventes publiques catalogn^s (Paris, 24

Boulevard PoissonnRro) bildet, eine Auskanu wenigstens fiir die auf öffent-

lichen Verkäufen in Paris von Bilchern
,
Uber die gedruckte Kataloge vor-

handen waren, erzielten Preise leicht zu erhalten. Herr Dauze hat sich aber
in seinem Index nicht nur auf Btlchcr beschränkt. In einem 2. Teile seiner

Publikation giebt er auch die Preise von verkauften Aiitogruphen, Vignetten,

Stichen und Gemälden an. Dieser Index ist ganz praktisch eingerichtet. Kr
fuhrt die verkauften BUcher alphabetisch auf, giebt durch Bneh^staben an, in

welcher Auktion, an welchem Tage und von welchem Auktionator sie zur

Versteigerung gebracht sind, wie hoch ihr Preis war und wer sie erstanden

hat. ln dem mir vorliegenden ersten Bande des Index sind die BUehcr-
Auktioneu vom 1. Januar lS!t4 bis zum 2). Juni v. J. auf 1004 eng, aber Uber-

sichtiieh gedruckten Spalten ln 8” verzeichnet. Der Preis für die ge.samte

Publikation , die Revne Biblio - Iconographique mit eingeschlossen
,

beträgt

jährlich SOFr.
,
das Jahresabonnement auf den Index allein 28Fr.

,
ein Preis,

den ich nicht zu hoch finde. Da Paris noch immer der erste Platz filr

BUchcrauktionen ist und grofse Bibliotheken und Antiquare kein anderes
Mittel haben, die zur Zeit gliltigen Auktionspreise rasch festzustclien ,

wird
fUr sic der Index Biblio-Iconographique wohl unentbehrlich werden. Besser
wäre es freilich noch, wenn eine neue Ausgabe des Brimet'scheu Manuel,
auch mit den jetzt gültigen Preisen versehen, erscheinen wilrde. 0. H.

Herr Martinus Nijhoff in Haag hat als Xr. 200 einen sehr viel wertvolle

BUcher enthaltenden Katalog veröffentlicht. Es sind auch einige (ln) H.and-

sehriften in ihm dargeboten, unter denen ein Plinius De uaturali historia von
ea. 1400 die erste Stelle cinnimmt. Das Mannskript ist mit 4oo0 Gulden
offeriert. Auch ein merkwürdiger Brief Ktiiser Karls V. an seinen Jngend-
fretind, den Herzog Heinrich von X'assau-Orange, in Tordesillas am 20. Januar
1518 geschrieben, wird fiir looo Gulden ausgeboten; ferner Publikationen

von verschiedenen Gesellschaften, von Bibliophilen u. s. w., überhaupt sehr

wertvolle BUcher.

Eine Auktion von sehr wertvollen Beethoven- und Goethebriefen (221),

die noch ungedrnekt sind, aus dem Nachlasse von Franz u. Antonie Brentano

geh. von Birkenstock, veranstaltet mit dem Verkaufe anderer Antographen
derselben Provenienz am 0. April d. ,1. der Herr Antiquar.). Bacr in Frankfurt a.M.

Der von Herrn Hugo Rabe im Oktoberhefte des C. f. B. 1895 veröffent-

lichte Katalog des Holstenius stdl schon von Herrn Henri Omont in den
Annales du Midi HI im .Jahre I8Ö1 veröffentlicht sein. So schreibt Herr

l.(on G. Pclissier in der Rev. des bibliotheques 1895 S. atil. (Die Red. des C. f. B.

hätte den betreffenden Artikel ihres Herrn .Mitarbeiters, auf den dieser schon

im September 1S9II im C. f. B. VH S. :)52 selbst hinwics, vergleichen sollen

und bedauert jetzt, dals dieses ideht geschehen ist Die gelehrten Be-

merkungen des Herrn Dr. Rabe sind dadurch aber nicht Überflüssig geworden.)

Auf S. I:i8 des vorigen Heftes ist ein unangenehmer Druckfehler stehen

geblieben. Z. 8 v. ii. mtil's es tlir Magister ; Meyster heifseu. Dal's unter dem
Meyster Hanusen der Drucker selbst zu verstehen ist, ergiebt sieli ans dem
beigefügten t'ibite.
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Neue Erscheinungen auf dem Gebiete

des Bibliothekswesens.*)
Mitgcteilt von 0. Koller [in Leipzig.

The Library. No. S6, February ISWH; The bibliograpliy of jtcriodieal litc-

ratiire. by Frank Campbell. — The Univer.sity Library of Dorpat, by C.
T. II. W. — Topographical prints, drawings and maps in |)ublie libraries,

by J. Shcpherd. — ilow to e.xtend the library movement, by J. l’otter

Briscoc.

The Library Journal. Vol. 21, No. 1, Januarj- ISlifi: The library joiimal

and library organization: a twcnty ^ears' retrospeet, by K. K.’Bowker.— The Free Public Library Commission of Massaeimsirtts, by H. S. Noiirse.
— Life at the New York State Librarj' School, bv Mary fc. Robbins.

Revue des bibliotheques. Annec. t!, No. 1—2, Janv.— f’^vr. Dihß: Inveutariiim

eodicum manuscriptonim eapituli Dertusensis, ed. 11. Denifle et Aeni.

Chatelain. Avec h planches. — Catalogue de dcssin.s relatifs a Fhistoire

du theätre, conscrvf's au departcinent des estampes de la Bibliothei|uc

nationale, avee la de.scription d’estampes rares siir le memc sujet, rfecein-

ment acouises de M. Destailleur, p. II. Bouehot.
Ri vista dellc biblioteche. Anno VI, No. ;i— lli: La Conferenza internazionalu

bibliogratica di Bruxelles c il repertorio bibliografieo universale, (S. Funia-

galli. — Bibliogratia delle pnbblieazioni tassiane in oecasione del terzo

centenario dalla morte del poeta, Angclo Solcrti. — La Biblioteca di

messer Niccolb di messer Bartolomeo Borghesi ed altrc in Siena nel

Rinascimento, (,'urzio Mazzi. — I’er la pubblieazione degli indici e eataloghi

degli Archivi italiani, Ct«. Pauli.

Anzeiger, Monatlicher, Uber Novitäten und Antiipiaria aus dem Gebiete
der Medicin und Naturwissenschaft. Jahrgang IbUti. |I2 Nrn.] Berlin,

Hirschwaldscho Buchh. gr. b“. M. —.bO

Archives de la Societe fran(,-aise des collectionneurs d’ex-libris. Annäe
ISDti. Paris, Em. Paul, L. Ilnard & Gnillemin. S”. Par an Fr. Ib.

—

Publication mcnsuellc.

Argos. Bibliographie universelle uiensuelle des armees de terre et de mer,
avee table anaiytique. Toriuo, Rosenbert? & Sellier. b“. Fr. 22.

—

‘Baltimore City. The Enoch Pratt Free l.ibrary. Tenth aunnal report of
the librarian tu the board of trnsteefi, January I ,

I H06. Baltimore. 24 p. b".

Bassi, Dom. Saggio di bibliografia mitologica". Pnntata 1 ; Apollo. Torlno,

Erm. Imescher. IV. 1 2b p. b“. L. 5.

—

Beltrami, Luca. Guida della Biblioteca Ainbro.siana: cenni sturiei e de-

scrittivi. Milano, A. Centenari. b.5 p. e 14 tav. b". I,. 2..iU

Betz, 1.. P. l'ierre Bayle und die „Nouvelles de la Republique des Ivcttres“

(erste populär wissenschaftliche Zeitschrift) Uib4— IfibT. Zürich, Alb.

Müller. XVI. 132 S. mit einem Facsimile des Titelblattes der Zeitsehrift.

gr. b“. M. 4.

—

Bibliografia italiana. Bollettino delle pubblicaziuni italiane ricevute per
diritto di stampa dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, cum-
pilato a enra della Biblioteca. Anno XXX : I b'.M!. Firenze, gr. b".

„Non si vende separatamente, ma insieme col Giornale della Ltbreria . . .

costa L. 21.50 l’anno.“

Bibliographiazoologica. (Beiblatt zum zoologischen Anzeiger.) Vol. 1.

[40 Bogen.] Leipzig, Wilhelm Kngelmann. gr. b“. Gewöhnliche Ausgabe
M. 15.— ; Schöndrtick-Ausgabe (nur auf 1 Seite bedruckt) M.2o.—

Bibliographie anatomiqne. Revue des travaux en langue frim^aise.

Anatomie. Histologie. Kmbiyologie. Anthropologie. Sons la dirertion

de M. A. Nicolas. Aunee Ib'Jti. Paris, Berger-Levrault & Cie. b". Abonne-
meut anuuel Fr. 10.

—

Paraissant lous les deux niois par livraisons d’environ 3 feuilles.

*) Die mit * bezeichneten Bücher sind der Redaktion zugegangen.
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Bibliographie der psycho -physiologischen Litteratur des J. ISüt. [Aus:
Zeitschrift für Psvchologie und Physiologie der Sinnesorgane.] Hamburg,
L. Voss. 8.421—500. S". M. 1.50

Bibliographie nationale. Dictioimaire des ecrivains beiges et catalogue
de leurs publications, ItClO— ISSO. Tome 111, livr. 3: l*rieres—Resterons.
Bru.\elies. P. Weil'senbruch. P. 193—25S. 6". Fr. 2.50

Bibliographie, Orientalische, llcrausgegeben von L. Scherman. Jahr-

gang IX. [2 Hefte.] Berlin, Rcnther & Reichard. gr. 8“. Subskriptionspreis

M. 10.—
Bibliographie und literarische Chronik der Schweiz. Bibliographie et

chronique litteraire de la Suisse. Jahrgang 20: 1890. [12 Nrn.J Basel,

Georg & Co. gr. 8". M. 3.

—

Bibliotheca patrum latinorum brifamiica. Bearbeitet von II. Schenkl.

2. Band 3. Abtheiluiig: Pie schottLschen Bibliotheken, nebst den Biblio-

theken von Trinitv College (in Dublin, Irland) und Holkham (Norfolk).

(29si— 3599A.) W’ien, C. Gerolds Sohn. 90 8. mit I Tafel 8°. M. 2.

—

‘Boston: Public Library. Bulletin issiied quarterly. New Series, vol. VI
No. 2. 3: July, October 1895. Boston, Mass. P. 99—240. 4".

(Berichtigung zu olrcn S. 54, wo stau .Boston’ .Chicago’ gedruckt isL)

Bti eil ein bän de aus dem BUcherschatzc der Königliclien Ütfentlichen Biblio-

thek ztt Dresden. Eine Vorlagcnsammlung für Buchbinder, Gewerbe-
schulen, Graveure, Musterzeichner u. s. w. mit beschreibendem Texte
heraiisgegeben von K. Ziminertn:tnn. 2. Auflage. I.eipzig, E. Twietmeyer.
50 Photogr. mit 10 S. 'i'ext. gr. 4". In I.einwand-Mappe M. 50.—
Neue Folge mit beschreibendem Texte heratisgegcben von H. A. Lier.

2. Auflage. 51 Photogr. mit V. 12 Text. gr. 4“. In Leinwand-Mappe M. 50.

—

Bttrgoyne, F. J., et J. Ballinger. Books for village libraries, with notes

tipon the Organization and man:igement of village libraries by J. D. Brown.
London, Simpkin. 48 p. 8". Sh. I.

—

Carli, A., 0 A. Favaro. Bibliogratia Galileiana (1508— 1895), raccolta cd
illustrata. Firenze, tip. dei fratelli Bencini. Vill. 383 p. 8".

Indici e cataloghi, XVI.
Casanova, Eug. Bandi piemontesi aci|uist.ati d:illa Biblioteca Nazionale

Centrale di Firenze. Firenze, tip. Galileiana. 1895. 12 p. 8".

Estratto dall’ Archivio slorico italiano.

Catalogo della biblioteca dell' ufiicio geologico, I“ gennaio 1894 (K. eorpo
delle miniere). Koniaj tij). nazionale di G. Bertcro. 1805. VIll. 283 p. 8".

Catalogo della insigne biblioteca apirartenuta alla chiara memoria del principe

Don Baldassare Boncom|iagni. Partei: Matem:ttica, scienze naturali, ecc.

Rom:t, ditta L. Ccccliini. 18!t5. 511 p. 8".

Cataloguc de la bibliothc(|ue munici|ialc de la commune du Saint- Manricc
(Seine). Pret gr:ituit. l’aris, libr. Cliaix. 108 p. 8“.

Cataloguc «Ics oiivniges, brochnres et maniiscrits existant au 1" octobre
1895 :V,la bibliotlicqne de Romorantin, et t'atalogue de la bibliothctjue

de M. Emile Martin. Romorantin, inip. Stand:ichar Co. 95 p. 8". Fr. — .50

Cataloguc mensuel de la librairie francalse. Annec 1895. Avec une
table alphabctii|ue des iioms d'nnteurs. Paris, librairie Nilssou. 8”. cart.

Fr. 3.50

Cataloguc methodique de la bibliotlicqne de la ville de Tours. Bellcs-

luttros. Tours, inipr. Bousrez. 455 p. 8".

CataloguM codiciim hagiographicorum gniecorum bibliothecae nationalis

Parisiensis, ediderunt hagiographi Bollaudiani et 11. Omont. Bruxellis,

linpr. Pollciinis & Ceuterick. 8“. Fr. 12.

—

Chicago, 111. Field Columbian Musimm. Annual report of the Director to

the Board of trustees, for the year 1894—95. Chicago 1895. 79 p. 8“.

Colecciön de docuinentos histöricos del Archive mnuicip.al de la M. N. y
.M. L. ciudad de San Sebasti.au. (Aflos 1200 ä isi.s.) .San Sebastiiin, tip.

„La Union V.ascongadii“. 328 p. 4". Fr. 10.

—

Cosentini, Frani;. Bibliotheca pliilosophica ou guide bibliographique-
critique :t l'etude historitiue de la Philosophie et des Sciences analogues
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jusqu’ ii l'an lh%. Vol. I, partie 1: Ouvragcs geniraux sur l'histoire de
la Philosophie. Disp. 1. 8assari, Jos. Dessi. Is9.). P. 1 — 16. S”.

Le Courrier du livre. Kevne bi-mensuelio illustree de ia iibrairie frau<;aise

pubiiee par un groupe de bibiioCTaphes et de bibiiophiies. Anii^e lbÖ6.

Paris, Aug. Fontaine. S". Par an Fr. 4.— et Union postale Fr. 5.

—

Paraissam le lo ct le 25 de chaquc mois et donnant le complerendu de

lous les livres nourcaux, la Hs.te des ouvragcs parus et ä par.nlue, Ics som-
maires des principalcs revues et Ics pctiles nouvelles de la Iibrairie.

*Dauae, P. K^pertoire des ventcs pnbli(|ues catalogu6es, de livres, auto-

CTaphes, vignettes, estanipes et tabieaux. Index biblio-iconographique.
Precfede d'une preface de Pani Endel. Janvier a üctobre lb94. Paris

lb95. 14. 11103. 327 p. 8”. Fr. 36.—
Desrat, G. Dictionnaire de la danse. Historitiue, theoriqne, pratique et

bibliographiqne depuis l’origine de la danse jusqu’ a nos Jours.

Paris, Libraires-iuiprimeries reunies. 8". cart. Fr. S.-IO

Dreher, C. K. Der Buchhaudei und die Biiclihändier zu Königsberg in

Preufsen im 18. Jahrhundert. [Ans: Archiv für Geschichte des deutschen
Buchhandels.] Berlin, C. I!. Dreher. 71 S. gr. 8". M. 2.

—

Dutertre. Bibliographie. La mer au point de vite thi:rapeutiquc (bains de
mer, de sable, de vase; hydrotherapie maritime; höpitaux et sanatoria

maritimes; air de la mer; voyages en mer). Boulogne-sur-Mer, impr.

Ilamain. 97 p. 8".

Ganthier, L. Inventaire sommaire des archives departementnies du d^parte-

ment du Doubs anterieures a 1790. Arc.hives civiles. S6rie B: Chambre
des comides de Franche - Comtö

,
No. 1711 ä 3228. 111. Besant;on, imp.

Jacqnin. XIV. 389 p. 4". Fr. 12.

—

Gruud-Carteret, J. Les almanaclis frantais (Bibliographie- iconographie)

pnblies ä Paris (1600—1895). Paris, J. Alisi6 & Co. 8”. Avec 5 planches
et 306 vignettes. Fr. 50.

—

Jahrbuch der Musikbibliothek Peters ftlr 1895. Jahrgang 2. Herau.sgegeben
von Fl. Vogel. Leipzig, C. F’. Peters. 62 >8. mit Portr. Lex. 8”. M. 3.

—

•Jersey City, N. J. Free Public Library. Supplement No. 3 to the Alplia-

betical hnding list. May I, 1895. Jersey (iity, N. J. 1895. 8". 412 p. 4".

Katalog der Bibliothek des Baron Brukentharschen Museums in Ilermann-
stadt. üeransgegeben im Aufträge des Curatorinms. Heft 1. Hermann-
Stadt, Krafft. 1 60 S. 8". M. 2.

—

Katalog der Bibliothek der Königlichen Knustgewerbe -Schule zu Dresden.
Katalug VIII: Arbeiten in Holz, Elfenbein etc. Abgeschlossen Ende
December 1895. Dresden, Wilh. Hoffmann. IV. 74 .S. Lex. 8®. .M. 1.50

Katalog der Grolsherzoglichen Hof- und Laudesbibliotbek in Karlsruhe.

XXII: Zngangsverzeichnis 1894. Fluthält aufser dem regelmälsigen Zu-
waclis eine .Seneuknng des Herrn Hofbuchhäudler Max MUllcr. Karlsruhe,
Ch. Th. Groos. S. 2091—2141 gr. 8®. M. —.80

Katalog der Handschriften zur .Schweizergeschichte der .Stadtbibliothek Bern.

Bern, K. J. Wyss. V. 847 .S. gr. 8®. M. 20.

—

•Katalog der reichhaltigen Sammlungen weiland Sr. Exeelleuz des Herrn
Grafen Ludwig Paar, k. u. k. österreichisch-ungarischen Botscliafters beim
Vatican etc., enthaltend : .Seltene Flrstlingsdrucko, Incunabcln, Holz.sclmitt-

niid Knpferwerke ans dom XV.—XV 111. Jalirhnndcrt. .Seltene Flug-
blätter etc. Werthvolle Handschriften aus dem Xlll.—XV’Ill. Jahrhundert.

Original-Urkunden. Üriginal-llandzeichnungen, Kupferstiche, Badirnugen
und Holzschnitte alter Meister, damnter die Hanptblätter von Albrecht
Dürer und Rembrandt von Kyn. Ein Ölgemälde der F’errares. Schule
aus dem 15. .Jahrhundert. V'ersteigerung zu Wien am 20. F'ebruar 1896

nnd die folgenden Tage. Wien, S. Kende. IV. 129 S. mit 13 Lichtdruck-

Tafeln u. 24 Textillustrationen. Lex. 8®. M. 3.

—

Kerviler, Renf. Repertoire general de bio-bibliographie bretonne. Livre 1

:

Les Bretons. Tome 8, fascicule 22: Chap-Chast. Rennes, libr. Plihon &
Herve. P. 321—510. 8“.
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Kleinfeiler, G. Die Litteratnr des dentschen Prozefsrechts
,

18‘<4— 1894.

Leipzig, J. C. Hinrichs’sche Buchh. 52 8. 8". M. 1.2ü

Jurist. Litteralurbi richt. 1884— 1894. Ert;iinzungsband zum Ccnlralblatt Ihr

Rechtswissenschaft, Heft 5.

Lievre, A. F. Catalogue de la bibliotheque de la ville de Poitiers. I: In-

ventaire des inounables. Bibliulogie, pulygraphes, th6ologie. Poitiers,

impr. Masson. 56 p. 8°.

Litteratnr, Die medizinische. Periodische Übersicht Uber die wichtigeren
Erscheinungen der medizinischen Litteratnr des In- und Auslandes. Litte-

rarisches Beiblatt des ärztlichen Centralanzeigers. Ited. : Wolter. Jahr-

gang II: 1890. |6 Nrn.] Hamburg, Gebr. Liideldng. gr. 8". M. 2.40

*Los Angeles. Public Library. Seventh annual report of thc board of
directors and report of the fibrarian. December 1895. 28p. 8®.

* Maas, Georg. BibliotheknmzUge. Eine bibliothektechnische Studie. Leipzig,

Karl W. Iliersemann. 31 S. gr. 8®. M. 1.60

Maillard, Firmin. Les passionnes du livre. Paris, Ang. Fontaine. 150p.
8“. Fr. 10.—,

sur panier dn.Japon Fr. 20.

—

Mcdicinac Novitates. Sledicinischer Anzeiger. Jahrgang 10: 1896. Tübingen,
Frz. Pietzeker. p. 8®. M. 1.20

Mola, G. L'archivio comunale; sistema nnico. Itepertorio alfabetico. Ver-
celli, tip. Chiais. 108 p. 4®.

M onatsbericht, Mnsikalisch-literarischer, über neue Musikalien, musikalische
Schriften und Abbildungen fUr das Jahr 1890. Als Fortsetzung des
Handbuchs der musikalischen Literatur. Jahrgang 68. [12 Nm.] Leipzig,

Fr. Hofmeister, gr. 8®. M. 1.3.— ;
auf Schreibpapier M. 15.— ;

Ausgabe für

das Publikum M. 1.—
Mouyncs, Germ., et J. Tissier. Inventaire des arebives commnnales

ant6rieures a 1790 (commune de Cuxac-d’Ande). Narbonne, Gaillard, ä
2 col. VII. 341 p. 4«.

Neniahrsblatt heransgegeben von der Stadtbibliothek in Zürich auf das
Jahr 1896: .loh. Martin Usteri's dichterischer und künstlerischer Nachlais,

von C. Escher. Zürich, Fäsi & Beer. 48 S. ct. 4“. Mit 4 Tafeln. M.^3.

—

Nenpert. Litteratnr der dentschen Stenograpniesysteme und ihrer Über-
tragungen. Oktober 1894— September 1895. [Aus: Jahrbuch der Schule
Gabelsbergers.] Leipzig, G. Zehl. 21 S. 8“. M. — .30

Novitäten, Juristische. Intcniationale Kevnc über alle Erscheinungen der
Rechts- und .Staatswisscnschaften, nebst Referaten über interessante Rechts-
fälle und Entscheidungen. Reduktion: Th. Lissner. .Jahrgang II: 1896.

[12 Nm.J Leipzig, J. A. Barth, gr. 8". Vierteljährlich M. —.60

Passaic, 'S. J. Free Public Librarj’. Alphabetfc catalogue; authors, siib-

jects and titles, compiled by Theresa Hitchler. November 1895. Passaic
1895. ,8. 219 p. 8”.

Picot, E. Coup d’oeil sur l'histoire de la tjpographic dans les pays rou-
mains au XVI« siede. Paris, Impr. nationale. 43 p. 4". Avec gnvures.

Pittsburgh, Pa. Carnegie Library. Catalog of books. edition. Pitts-

burgh 1 895. 376 p. 8®.

Polybiblion. Revue bibliographique universelle. Partie litt^raire, 2. si'rie,

tonie 43 (76« de la collection). — Partie technique, 2. sirie, tome 22 (78®

de la collection). Paris, aux bnreanx du Polybiblion. gr. 8". Par an Fr. 20.

—

Partie litt^raire, par an fr. 15.— ;
partic technique, par an fr. 10.

—

Preis- Verzeichnis der in der Österreichisch - ungarischen Monarchie und
im Auslande erscheinenden Zeitungen und periodischen Druckschriften
für das J.ahr 1896, bearbeitet von dem k. k. Postamts- Zeitungsamte I

in Wien. Nachtrag I. W’ien, R. v. Waldheim. 21 S. 4®. M. —.20

Priebsch, Rob. Deutsche Handschriften in England. Bandl: Ashbnm-
ham-Place, Cainbridge, Cheltenham, Oxford, Wigan. Mit einem Anhang
ungedruckter Stücke. Erlangen, Junge. VI. 356 S. 4°. M. 16.

—

Prou. Nouveau recneil de fac-slmiI6s d’ecriture du 12. au 17. siMe. (Mss.
iatins et fran(ais) accompagu6 de transcriptions. 12 planches phototypiques.
Paris, A. Picard & Fils. 4®. Fr. 6.—
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Publikationen des BörsenVereins der Deutschen Buchhändler. None Folge

:

Archiv für die Geschichte des deutschen Buchhandels, llerausgegeben
von der historischen ('omnjissiun des Bürsenvereins der deutschen Buch-
händler. Band XVlIl. Leipzig, Geschäftsstelle des Bürsenvereins der
deutschen Buchhändler. VI. 251 S. h". M. 5.

—

Ueicke, R. Kant -Bibliographie für die .Tahre 1890— 15(14. [Aus: „Alt-

preulsischc Monatsschritt.*] Königsb., Ferd. Bever's Buchh. 60 .S. gr. 5".

M. 1.50

Robert, Ul. Invcntaire snniniaire des manuscrits des bibliothei|ues de
France. Paris, II. Champion. 8". Fr. 12.—

Rundschau, Landwirtschaftliche. Mitteilungen über alle neuen Erschei-

nungen auf den Gebieten der I.aud- und Forstwirtschaft, des Garten-
und Weinbaues, der Geflügel- und Tierzucht, der Haus- und Kellerwirt-

schaft, des Sports, der Jagd und Fischerei, nebst Referaten Uber die

wichtigsten Erfindungen und Erfahrungen für die Praxis. Red. ; P. Th.
Lissner. Jahrgang I: 1896. fl2Nm.j Berlin, W. Issleib. gr. 8®. Viertel-

jährlich M. —.50

Saint- Al bin, E. de. Les bibliothciiues municipalcs de la ville de Paris.

Nancy, Berger-Levrault ft Cie. XXXVL 335 p. avec 8 dessins. 8“. Fr. 7.50

St. Louis, .Mo. Law Library Association. Catalog of the books in the

library. St. Louis 1895. 7. 762 p. 5“.

Societatum Litterae. Verzcichniss der in den Publikationen der Akade-
mieen und Vereine aller Länder erscheinenden Einzelarbeiten auf dem
Gebiete der Natnrwi.ssenschaften. Herausgegeben von M. Klittke. Jahr-

gang 10: 1596. ri2 Nrn.] Berlin, R. Friedländer & Sohn. gr. 5®. M. 4.

—

Teza, Em. I.a biblia spagnuola del MDLIll: nota. Roma, tip. della r.

accademia del Lincei. 1595. 22 p. 8”.

Estr. dai Rendicomi della r. accademia dei Lincei.

Thompson, E. M. English illuminated manuscripts. London, Keg. Paul,

Trench, Trübner & Co. 8". Sh. 18.

—

Tourneux, M. Marie -Antoinette devant l’histoire. Essai bibliographique.

Paris, Ledere et Comuan. VII. 93 p. 8". Fr. 3.50

Wauters, A. J., et A. Bayl. Bibliographie du Congo 1880— 1895. Cata-

logue methoni(ine de 3800 onvrages, brochures, noticcs et cartes relatifs

ä rhistoire , ä u g6ographie et ii la colonisation du Congo. Bnixelles,

Administration du Mouvement giograph. 8®. Fr. 7.50

Zuretti, C. 0. Indiee de' Mss. greci torinesi non conteuuti nel catalogo

del Paslni. Firenze, tip. dei fratelli Bencini. 21 p. 5“.

Antiquarische Kataioge.
Antiquariat „zu d. Musen“ Graz. No. 4: Belletristik u. Vermischtes. 1170 N®»-

Antiquariat, Skandin. Kopenhagen. No. 6: Geografi, Americana, Rejser.

1770 N"*-

Baer & Co. Frankfurt No. 363: Geschichte deutscher Städte. 1947 N®«- —
No. 364: National -Ökonomie. 1210 N®‘- — Anz. No. 447: Bibliographie,

Bibliothekswesen. No. 7471 —7826.
Burgersdijk & Niermans Leiden. No. 46: Bibliotheca philologica classica.

7559 N®>-

Carlebach Heidelberg. No. 211: Theater n. Musik. 1065 N®*- — No. 212:
Theologie. 1360 N®--

Creutzer Aachen. No. 69: Auswahl aus allen Fächern. 3095 N®*-

Fränkel Berlin. No. 13: Staats- u. Volkswirtlischaft. Statistik. 2147 N®*'

Geiger ftjedele Stnttmirt. No. 230: Protestant. Theologie. (Bibi, des
Pfarrers Stimer in Nähermemmingen.) 2017 N®*-

Gilhofer & Ranschburg Wien. No. 49: Kriegsgeschichte und Militaria.

1566 N®*- — Anz. No. 33: Vermischtes. No. 2017—2300.
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Harrassowitz Leipzig. No. 214: Semitica. 1946 N°*- — No. 215: Arische
Lioguistik ciDscmielslich der nicht - arischen Sprachen Indiens. .1390 N<»-

Heberle Killn. No. 98: Städtegeschichto n. StXdteansicbten. 2352 N“»-

Hoepli Mailand. No. 105: Sciences des mines. Mineralogie. 1028 N»*-

Jolowicz Posen. No. 122: Geheime Wissenschaften. (Bibi. d. Grat. Wlad.
Bielinski.) 824 N»»-

Kerl er Ulm. No. 222: Geschichte u. Geographie. 4826 N“*-

Kirchhoff & Wigand Leipzig. No. 971: Klass. Philologie. 3719 N®*- —
No. 972: Philosophie. Päaagogik. 1526 N®*-

Knranda Graz. No. 5: Vermischtes. No. 1501—2477.

Lau & Cie. München. No. 27: Curiosa. Alte Medizin. 823 N“«-

List & Francke Leipzig. No. 276: Psychiatrie. 461 N“«-

Lorentz I..eipzig. Anz. No. 23: Litteratur u. Kunst d. 16.— 18. J. 1002 N«-
M Heller Halle. No. 53: Gesch. des 30jähr. Krieges u. d. Zustände im 17.

Jahrh. (Bibi. v. Prof. Opel.) 801 N«*-

M aller & Co. Amsterdam. Topographie aucienne. 25000 Cartes et vues.

3501 N<»‘-

Nielsen Hamburg. No. 8: Nene Erwerbungen. 2548 N»*- — No. 9: Ge-
schichte, Staatswiss., Kcchtswiss. 2156 N®»- — No. 10: Reisen, Geographie,
Naturwias. 1234 N®»-

Nijhoff Haag. No. 266: Livres pröcieux et rares. 1206 N®»-

Ricker’sche Bh. Giefsen. No. 19: Hassiaca. 653 N®«-

Rohracher Lienz. No. 35: Auswahl zumeist älterer Werke. 1580 N®‘-

Schmitz’ Ant. Elberfeld. No. 108: Deutsche lätteratur. 2061 N“>- — No. 109:

Kunst- u. Ingenieurwiss. 505 N“»-

Personalnach richten.
Dem Vorstande der Universitätsbibliothek in Jena Dr. K. K. Müller

ist die Dienstbezeichnnng „Direktor“, dem Sekretär R. Esehke und dem
Custüs Dr. G. Steinhausen die Dicnstbezeichnung „Bibliothekar“ verliehen

worden.
Zum Direktor der K. K. Hufbibliothek in Wien ist der Professor der

Descbichte an der Universität daselbst Hofirat Dr. Heinrich Ritter von Zeifs-
berg ernannt worden.

An Stelle des in den Ruhestand getretenen Bibliothekars Dr. Alois
Müller ist der Custos an der K. K. Universitätsbibliothek in Wien Dr.
Wilhelm Haas zum Bibliothekar an der K. K. Universitätsbibliothek in Graz
ernannt worden.

Dem Custos an der K. K. Universitätsbibliothek in Graz Dr. Anton
Schlossar ist der Titel eines kaiserlichen Rates verliehen wurden.

Am 8. Februar starb in Canterbury der frühere Oberbibliothekar der
Bibliothek des Indian Office in London Dr. Reinhuld Rost.

Der bisherige Hülfsbibliutliekar an der Küniglichen Bibliothek in Berlin

Dr. H. Adams ist aus dem Bibliutheksdienst ausgeschieden.
Die Kgl. Sachs. GeselI.schaft der Wissenschaften zu Leipzig hat denOber-

bibliuthekar der Univ.-Bibl. zu Leipzig, Hofrat Professor Dr. 0. von Gebhardt,
zum ordentlichen Mitgliede der philol.-histor. Klasse erwählt.

Der 1. Bibliothekar an der Universitätsbibliothek zu Leipzig, Hofrat
Professor Dr. Winter, tritt am 1. April in den Ruhestand. Ihm wurde der
Kgl. Sächs. Verdienstorden, Ritter I. Klasse, verliehen.

Der bisherige 2. Bibliothekar, Professor Dr. Gardthausen, rückt ip die

.Stelle des 1., der bisherige 1. Custos, Dr. Helssig, in die Stelle des 2. Biblio-

thekars, der bisherige 2. Cu.stos, Dr. Sicglin. in die Stelle des 1. Custos ein.

Die Assistenten Professor Dr. Zarnctee, Dr. Abendroth und Dr.

Günther sind zu Custuden, der HUIfsarbeiter Dr. Hilliger zum Assistenten

und der Volontär Dr. Zomarides zum HUIfsarbeiter ernannt worden.

VuUg TOD Otto UsmtMowiti, I/oiptlg. — Draok von Khrbudt Kama, Halla.
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Centralblatt

fttr

Bibliothekswesen.
Xni. Jahrgang. 5. a. 6. Heft. Mai-Jom 1896.

Die Zeiller-Merianscheu Topographieen. ^

Bibliographisch beschrieben.

Merian's berühmtestes Werk, seine Topographieen, die lange ver-

nachlässigt waren, aber seit einigen Jahren sich wieder der Gunst der

Kunstfreunde und Bflcherliebhaber erfreuen, ermangeln bis jetzt einer

bibliographischen Beschreibung, die gerechten Ansprüchen genügen kann.

Reichensperger in seiner Einleitung zu „V. Statz, Mittelalterliche

Bauwerke nach Merian. 1856", auch einzeln unter dem Titel „M.

Merian und seine Topographieen. 1856“ erschienen, würdigt das Werk
von der künstlerischen Seite, g^ebt aber keine bibliographischen Notizen;

Eckert giebt allerdings in seiner Schrift: Matthaeus Merian, Basel 1887,

eine ausführliche Schilderung der einzelnen Teile, aber seine Angaben
sind nicht korrekt und über die verschiedenen Drucke weifs er nichts

zu sagen.

Nach langer Beschäftigung mit dem Gegenstände und sorgsamer

Vergleichung einiger hundert Bände, die ich mir verschafile, lege ich

den Interessenten hier eine kleine Arbeit vor, die als ein Leitfaden

beim Studium wird dienen können.

Die einzelnen Teile der Topographieen wurden mehrfach neu

aufgelegt, oft aber mit falscher Jahreszahl, resp. mit Beibehaltung der

Jahreszahl früherer Ausgaben und ohne Angabe auf dem Titelblatte, dafs

ein neuer Druck vorliege. Daher erklärt es sich, dafs in den Katalogen

meist über Ausgaben nichts gesagt wird, sondern nur Bemerkungen
über die Güte der Abdrücke zu finden sind. Erst bei Vergleichung

vieler Exemplare desselben Bandes findet man die Unterschiede der

Auflagen — und diese festzustellen war mein hauptsächlichstes Be-

streben. Absolute Vollständigkeit war hierbei, wie ja überhaupt bei

bibliographischen Arbeiten, nicht zu erreichen, und es mag noch Drucke

geben, die mir entgangen sind; namentlich werden noch Drucke ans

ganz später Zeit existieren, die verschollen sind, da sie zu schlecht

waren, kaum gekauft und wahrscheinlich in den Restbeständen makuliert

wurden. So sah ich ein Bruchstück einer Ausgabe von Mainz, Trier

und Köln, in dem die Kupfer kaum noch zu erkennen waren; zur

Bearbeitung konnte ich dieses nicht mehr erlangen.

XIU. 5. 6. fl

Digilized by Google



194 Die Zeilier-MeriiinscheD Topographieen

In der Regel wurde bei der zweiten Ausgabe der Text der

Anhänge, soweit solche existierten (Österreich ausgenommen), in das

Hauptwerk hineingearbeitet; dann aber blieb der Text unverändert

und wurde so in alle späteren Drucke aufgenommen.

Bezüglich der Knpferverzeichnisse ist zu bemerken, dafs diese

in der gröfsten Zahl der Exemplare fehlen, soweit sie auf ein ein-

zelnes Blatt gedruckt waren; nach meiner Beobachtung noch öfter in

den späferen Ausgaben, als in der ersten. Die Buchbinder sahen sie

als nicht zum Buche gehörig an und vernichteten sie als flberflflssig,

nachdem der Einband gearbeitet war. Oft sind sie ansdrficklich mit

„Nachricht für den Buchbinder“ u. s. w. überschrieben (in Österreich,

1. Ausgabe: Verzeichnis . . . und wohin deren jede an sein Orth gehefft

werden soll) — und deshalb sah sie dieser als eine persönliche Mit-

teilung an, die den Eigentümer des Buches nicht betraf und nur dem
Buchbinder galt. Bisweilen findet man diese Listen auch zusammen-
gefaltet lose beigelegt. Das Fehlen derselben kann also nicht als

eigentlicher Defekt betrachtet werden. Auch die Widmungen finden

sich nicht durchweg in allen Exemplaren.

Das Werk umfafste 29 Teile, über die sich auch der erste Druck
des Ilauptregistcrs erstreckt. Beim zweiten Druck desselben wurde

noch die 1688 erschienene Topographia Italiae als 30. und die 1681

erschienene Topographia urbis Romae, ein Auszug ans Boissardns, als

31. Teil dazngenommen, die also zu einem kompletten Exemplare der

ersten Ausgabe nicht gehören.

Das Itinerarinm Italiae führe ich am Schlüsse noch an, obwohl

es keinen Bestandteil der Topographieen bildet, weil es doch bisweilen

dazu gestellt wird.

Die Reihenfolge halte ich ein, wie sie im Hanptregistor angegeben

ist, wenngleich sie mit der Reihenfolge des Erscheinens nicht überein-

stimmt.

Nebenbei erwähne ich noch, dafs ein komplettes Exemplar (in

31 Teilen) 92 Karten und 1486 Rupfer mit 2142 einzelnen Ansichten

und DarsteUnngcn zählt.

Ein Verzeichnis der Kupfer in Gallia gebe ich nicht, da dieses

mit dem Texte zusammenhängend gedruckt wurde und in jedem Exem-
plare nachgesehen werden kann.

Es mag auffallen, dafs unter den Exemplaren ein und derselben

Ausgabe Unterschiede in Bezug auf Papier und Tafeln Vorkommen.
Der Unterschied im Papier des Textes mag im Planierwasser und der

mehr oder weniger sorgfältigen Behandlung beim Planieren begründet

sein. Von den Kupfern wurden aber meines Erachtens zuerst nur die

für eine kleinere Anzahl, vielleicht 200 oder 300 Exemplare nötigen

Abzüge hergestellt; diese Exemplare der ersten Ausgabe haben also

die besten Drucke. Dann wurden bei Bedarf weitere Abzüge der

Rupfer gemacht, hierzu aber manchmal ein anderes Papier, oft zarteres,

oft härteres, verwandt — und damit wird sich der auffallende Unter-

schied in der Güte der Drucke erklären.
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Wie bei nenen Anflagen die Knpfertafeln selbstverständlich

geringere Abdrficke lieferten, so wurde leider anch der Druck des

Textes bei den späteren Anflagen immer schlechter. Das Papier

wnrde immer geringer, die Typen gröfeer genommen, das Format
ebenso vergröfsert — nnd so lassen bei vielen Bänden die letzten

Drucke von der Schönheit des ersten nichts mehr ahnen; anch die

Orthographie wurde oft veraltertlimelt — wenn ein solches Wort ge-

stattet ist — , vermutlich um dem Buche den Anschein einer alten

Chronik zu geben.

Bei der Beschreibung der Bände habe ich reichliche Merkmale
gegeben, um die Ausgaben von einander unterscheiden zu können,

namentlich aber dnrchweg die letzten Worte auf Seite 10 notiert, was
das rasche Bestimmen der Ausgabe erleichtert.

Die Höhenmessung der Kolumnen bezieht sich stets auf die volle

Textseite ohne die Überschrift.

Die sämtlichen beschriebenen Drucke habe ich durchlaufend

numeriert. Die verschiedenen Auflagen der einzelnen Teile sind mit

Buchstaben bezeichnet nnd diesen die Jahreszahl beigesetzt; letztere

in Klammern, wenn unsicher.

Mitteilungen Ober Ausgaben, die von mir nicht beschrieben

wurden, werde ich dankbar entgegennehmen, bin anch zu jeder ge-

wOnschten Auskunft gern bereit.

Frankfurt a. M. C. Schuchhard.

Beihenfolge
nach der Ordnung des Uauptregisters von 1672.

1. Österreich ^op. Austriae).

2. Böhmen (Top. Bohemiac).
3. Bayern (Ton Buvariae).

4. Schwaben (Top. Sneviae).

5. Elsals (Top. Alsatiae).

6. Pfalz (Top. Palatinatus Rheni).
7. Mainz, Trier und Köln (Top. Archi-Episcopatunm Moguntinensis,

Trevdrensis et Coloniensis).

8. Franken fPop. Franconiae).
<J. Hessen (Top. Hassiac et regionum vicinamm).

10. Westfalen (Top. Westphaliae).
11. Niedersachsen Cfop- Saxoniae inferioris).

12. Brannschweig und LUnebnrg.
1.3. Obersachsen (Top. Saxoniae superioris, Thnringiae etc.).

U. Brandenburg (Tw. Eleetoratns Brandenburgici et Dncatus Pomeraniae).
15. Schweiz (Top. Helvctiae, Khaetiae et Valesiae).

16. Niederlande (Top. Circuli Burgundici — Germaniae inferioris).

17—29. Frankreich (Top. Galliae).

Hauptregister.

Ferner zur 2. Ausgabe:
30. Italien (Top. Italiae).

31. Rom (Top. nrbis Romae).
Supplt.: Itinerarinm Italiae.

14 »
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196 Die Zeiller-Memnsclien Topographleen

I. Österreich.

1. A. 1649. — Topog^aphia
|

Provinciarum Anstriacarfl
|

Anstriae 8ty-

riae, Carintliiae,
|

Carniolae, Tyrolis. etc:
|

®ae ift
|

Scfc^reibung

®nb Slbbil-
1

bung ber fürnembftcn ©tätt Snb
|

in ben Dfter-

rcic^ifc^en Sanben 3.?nbcr önb Ober Oftcrrcic^, ©teber,
|

Sämbten,

Srain sönb Ibrol. 9tn tag gegeben Snb ®erlegt
|

^urc^
|

Siatttjaeum

SDJerian
|
Sn groneffurt am ^a^n.

|
1649.

|

1 Blatt Titel (in Kupferstich, mit Rndulph I. in ganzer Fignr, 12

Medaillonpurtraits, Keichswappen — das in spütcren Ausgaben durch Portrait

Leopolds I. ersetzt wurde — und Emblemenl. * Zueignung an Kaiser Ferdi-

nand III., datiert 1. Januar 1(141) und unterzeichnet WattbaeuS SRerian, bet Stter,

Outget tmb 9u(bbänblet in gramffurt amWabn, 2 Blätter. * Text Seite?—102
(103— 110 fallen ans), 111—155. * Register 11 Seiten. * Kupferverzeichnis
1 Blatt. 6 Karten. * 8S Kupfer (2 Doppelknpfer: Eysenertz und Meran jedes
als 1 gezählt) mit 123 Ansichten.

Gutes festes Papier, Druck niittelmälsig. Flöhe der Kolumnen 25 cm
mit 51 — 52 Zeilen. Kupfer in sehr schönen Abdrücken. * Seite 10 endigt

mit; Siloljogm, äBoIff, 9Burm>.

2. B. 1677 (1679?). — Topographia
|

I’rovinciarum Austriacarü
j

etc.

1 Blatt 'l'itcl in Kupferstich. * Zueignung an Kaiser Leopold I., datiert

Frankfurt a. M. 1. Oktbr. 1677 und unterzeichnet Sobann Kmolb Sbobn,
Surgtt unb Suthbänbler bafelbft, 2 Blätter. * Text Seite 1-92. • Register 5

Blätter. * Knpferverzeichnis 1 Blatt. * 6 Karten. * 88 Kupfer (wie andere Aus-
gaben, im Verzeichnis 1—96 gezälilt).

Guter sauberer Druck mit ziemlich grofser Type, auch die Kupfer m
guten Drucken. Höhe der Kolumnen 2^ cm mit 67 Zeilen. • Seite 10 endigt

mit; burth gcuei unttroegangene 6tabt $aim:. * Am Schlufs der Dedicatio:

behmübtiaft. Seite 5 I Zelle 2 ; beb RönigS. * Seite 22 I Zeile 1 ; ©tatt. *

Scnlufsvignette auf Seite 92 zeigt in der Mitte einen Engelskupf.

Dieses scheint die 1677 gedruckte Ausgabe zu sein. Es existieren

Exemplare, die nnten auf dem Knpferstichtitel die Adresse tragen:

Srantffurt am 9Ka^n 3ti ißerlcgung Slrnolb (£t)olin 1679. Dieser

Teil der Knpferplatte wurde später abgeschnitten.

3. C. (1716?) — Topographia
|

Provinciarum Austriacarü
|
Anstriae

Styriae, Carinthiae,
|

Carniolae, Tyrolis. etc;
|
®a^ ift

|

Scft^rcibung

9)nb Slbbil*
|

bung ber fürnembftcn Statt 9)nb
|

in ben Öfter*

rcit^iftben Uanben
[

ilnbcr önb Ober Ofterrcic^, ©tcbcr,
[

Römbten,

®rain Snb
I

Iffl ^pffer gegeben
|

3)ur({)
1
9Wattt)acum

SDicrian
|
3n Sraneffurt am SDlapn.

(Titel in Kupferstich, mit Rudolph I. in ganzer I'lgnr, Portrait Leopolds I.,

12 Medaillonportraits und Emblemen.) * 1 Blatt Titel. * Zueignung an Kaiser
Leopold I., datiert Frankfurt a. M. 1. Oktober 1677 und unterzeichnet von
3obann 9lrnolb ^boün, Sutget unb ®ud)bänbler bafelbft, 2 Blätter (fehlt in vielen

Exemplaren). * Kupferverzeichnis 1 Blatt. • Text Seite 1 — 92. * Register 5

Blätter, * 6 Karten. • 88 Kupfer mit 123 Ansichten. (Ans 2 Kupfern zu-

sammengesetzte Blätter; Eysenertz nud Meran, jedes als I gezählt.)

Ziemlich geringes, doch festes Papier, Typen nicht schön und abgenutzt
Höbe der Kolumnen 28 cm mit 67 Zeilen. * Druck der Kupfer sehr ungleich

;

manche sehr schön und kräftig, andere matt und abgenutzt. * Seite 10 endigt
mit; bunb ^euec unfeegegangtne ©tabt $aim>. * Seite 5 1 Zeile 2 ; beb- * l^oite 22

1
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Zeile 1: Stobt. * Seite 24 1 Zeile 8: Stobt, und Zeile 13: fomt. * Seite 43 irr-

tümlich 47 gezeichnet. * Seite 73 Überschrift: bej. * Seite 73 I schlielst mit:
toie beffnt. * Schlufsvignette auf Seite 92 ein Blumentopf.

Diese Ausgabe findet sich znsammengebnnden mit dem Anhang
datiert 1716 und dem Absonderlichen Anhang datiert 1656. Alle 3

Teile scheinen somit nicht vor 1716 gedruckt worden zu seiu, un-

geachtet der Datierung.

4. D. (nach 1716.) — Topog^raphia
]
Provincianim Austriacarü

|

etc.

Sehr genaner Nachdruck der Ausgabe von ca. 1716 und um dieselbe
Zeit gedruckt, vielleicht aber dieser vorhergehend. * Am Schlufs der Vor-
rede: bemüt^igft. * Die letzte Zeile der Vorrede beginnt mit: SHobn. * Seite 5 1

Zeile 2: befe. * Seite 22 I Zeile 1 : Stotf. • Seite 24 I Zeile 8: Stott, u. ZeUe 13:

tompt. * Seite 73 I schliefst mit: ein obfonberlicbe. * Schlufsvignette auf Seite
92: Arabeske mit Engelkopf in der Mitte.

5. E. (1736.) — Topographia
|

Provinciamm Austriacarü
|
etc.

1 Blatt Titel und Kupferstich. * Zueiraung an Kaiser Leopold I. vom
I. Oktober 1677 und unterzeichnet von Cholin, wie in anderen Ausgaben. *

Text Seite 1—92. * Register 5 Blätter. * 6 Karten und 88 Kupfer wie andere
Ausgaben.

Ziemlich guter Druck, die Kupfer sehr verschieden. Hiihe der Zeilen

28 cm mit 67 Zeilen. * Seite 10 endigt mit: bur<b treuer untergegongene Stobt
.boim’. * Seite 5 1 Zeile 2: beS. * Seite 22 1 Zeile 1: €tobt. * Schlufsvignette
auf Seite 92 und im Register ein Blumenkorb.

Findet sich znsammengebunden mit dem Anhang von 1736 und
scheint um diese Zeit gedruckt zu sein.

6. I. Anhang. 1656. — 9Cnbonci
|

3u M- Z. Anno 1649 gefrudter
|

Topographia
j
Provinciamm

|

Anstriacarnm:
|
Ober

|
Scfc^rcibung

ber fürncbniften
|
Ort, in Ocfterrcicf)

, Steuer, ftümbten, Groin,
|

Tt)rol, onnb cinbcrleibten üanb«
|
fc^offten , |

Torinn
|
Utid^t allein

ber borige Teyt onterfdueblicb corrigirt; Sonbern,
|

wo^ man fernere

barju gefunben, bnb berichtet worben, and)
|

angeseiget luirb.
j

J^rand-

furt am 9Rot)n,
|

iBet) ®iottf)aoi 9Jleriani Seel. Grben.
|

MDC.LVI.
|

1 Blatt Titel. • Text Seite 3— .52. * Register 4 Blätter. * Verzeichnis
der Kupfer auf der letzten Seite des Registers. * 2 Karten (Windhatig—
Keichenau). 18 Kupfer mit 28 Ansichten.

Ausstattung ähnlich der Ausgabe des Hauptwerkes von 1649. * Höhe der
Kolumnen 24 cm mit .5» Zeilen. .Seite 10 endigt mit: pag. 92 ju {eben. Sttdf.

7 . I. Anhang. 1678. — ?(n^ang
|

T>cr
|

Topographiae
|

provinciamm
|

Anstriacarnm:
|

Ober
1 ®efd)rcibung ber füme^mften

|

Ort, in

Ocftcrrcid), 3tcl)cr, Slärnbtcn, Grain,
|
Sgrol, unb cinbcrleibten

üanb«
I
fc^nfften

|

Sarin nidit allein ber borige ?cyt untcrid)icblid)

corrigirt; Sonbcr:? Waä
|
man ferner^ borju gefunben, unb berichtet

worben, aitc^ nngc-
1 ,
geiget wirb.

|
3n3 ftupffer gegeben biircb

Matthaeum SRcrian.
|

[Doppeladler]
|

Srandfurt am SDia^n.
|
3n

'ilcriegung ^b^anu '^Irnolb G^olin.
|

MDCLXXVllI.

Ist der 1656 gedruckte Anhang mit neuem Titel.
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198 Die Zelller-Merlanschen Topographioen

8. 1. Anhang. 1716. — Stn^ong
\

®cr
|

Topographiae
]
Provinciarnm

|

Anstriacarnm:
|

Ober
[

©efe^reibung ber füme^mften
|

Ort, in

Ocftcrrcic^, Steuer, fiämbten, ßrain,
|

unb einücricibten

S*Qnb«
1
fc^afften,

|
®arin nic^t oHein ber Dorige Scft untcrfc^icblic^

corrigirt; Sonbem, mo§
|

man femerS bar^u gefunben, unb berichtet

worben, oueb angc-
1

geiget wirb.
|

Supffer gegeben bureb

Matthaeum SKerian.
|
3rancffurt am 9Hapn, 1716.

|

1 Blatt Titel (in Typendrnck). * Text Seite 3—52. * Register 4 Blütter.

14 Kupfer mit 22 Ansichten.
Ansstattimg ähnlich der Ausgabe des Hauptwerkes (datiert 1077) vun

ca. 1716. Hohe der Kolumnen 23,5 cm mit 50 Zeilen. * Seite 10 endigt mit:

pag. 57 )u feben. Sicp. * In den Seitenüberschriften teils R&tnten, teils Rärnbten.

9. Windhaag. 1656. — Topographia
|

Windhagiana,
|

T»a^ ift:
|

Slbgentlicbe Delineation, ober Contrafaitur, Per-
1

spectiv
, Kiiffjüg,

@runb: bnb 'übrib ouff tmbcrfcbieblicbc
|

^rofpccten onb formen, mit

betjgcfc^ter fur^cr :piftorifcber
1
Sefebreibung bepber .'perrfd)afften,

|

SBinbboog onb 9ici(benou:
|
Stutb aÜer berfelben ooniebmbften &t-

bäuwen, aB
|
Scblöffer, SJtärdt .... in Cefterreicb Onber

|
onb ob

ber (Snnb gelegen [Wappen der Herren von Windhaag] grootf*

furt am SKapn,
|

Sep ßafpor 9Kerian : ©etrueft im 3abr MDCLVI.
|

1 Blatt Titel (in Tj-pcndruck, d.as Wappen in Kupfer). * Zueignung an
.luuchim von und zu Winathaag, datiert 29. August 1656, Seite S—4. * lext,

Beschreibung von Windthaag, Seite 3— 18. — Beschreibung von Reichenaw etc.

Seite 1—5. * Kupforverzeiennis 1 Seite (resp. Seite 6). * 2 Karten. * 19 Kupfer
mit 35 Ansichten. • Vier Blätter: Schlofs und Herrschaft Windhaag — Herr-

schaft Reichenau — Aigen Grofs Berchholtz — Windhaagerisch Herrenhaus
in Linz — kommen auch, jedoch in anderem, durchweg nicht so schUnem
Stich, im I. Anhänge vor.

Ziemlich dünnes, doch festes Papier. Druck unsauber. Höhe der

Kolumnen 24 cm mit 50 Zeilen. Kupfer in vorzüglichen kräftigen Drucken. *

Seite 10 endigt mit: snb dato S. Oswald Tag ann.

Dieser Druck, der einzige mit dem Titel: Topographia Wind-

hagiana, scheint als separates Werk erschienen zu sein. Vielleicht war

der 1. Anhang Veranlas,sung zur Herausgabe des Werkes über Wind-

haag, das dann später mit teils gekürztem, teils erweitertem Texte,

aber mit weniger Tafeln, als Absonderlicher Anhang der Topographia

Austriae beigegeben wurde. Caspar Merian sagt in der Widmung u. a.:

Ein sonderliches Lob erlangen E. G. bey den Liebhabern der Kunst,

dafs sie ihre HeiTschafften so fleifsig beschreiben, vnd ihre Häuser so

meisterlich abreifsen lassen etc.

10. II. Anhang. (1670?) — SIbfonberlidbc
|

Sefebreibung
|
Ter .'perr*

ftbüfften, Stätte Onb
|
Scblöffer,

|
SBinbbaog, SeiÄenau, .t)om,

|

Trofenborff onb Petronell, fampt berfelben
|

?lngebbrungen.
|

Tem
Stnbang Topographiae Provinciarnm Austria

|

carum bepgebörig.

3rait(ffurt om SWapn,
\
Set) SKottbaei aiJeriani Seel. ^ben.

MDCLVI.
I

1 Blatt Titel (in 'rypendruck). * Text .Seite 3 14. * Register 1 Blatt.

* 4 Blätter Kuiifer: Ausiehten von Horn und DrosendorlT — Ansicht von
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Schlob Petronell — Karte der Herrschaft Petronell mit Nebenbildem — 1

Blatt Abbildungen alter Htlnzen. — (Biswollen auch noch die 5 letzten Blätter

des I. Anhanges.)
Sehr schöne Abdrücke der Kupfer. * Höhe der Kolumnen 24 cm mit

50 Zeilen. Dürfte etwa 1670, jedenfalls nicht 1656 gedruckt wurden sein. *

Seite 10 endigt mit: obgeftifftet tmnb gezogen tnorben K^nb. $orii.

11 . II. Anhang. 1678. — 916)onberIic^c
|

SBcfc^rcibunfl
|

'^er .ticrrfc^aftcn,

Stnttc
I

unb Scblöffer,
|
SBinbboofl, 9Jcid)enou, .{lorn,

|

®rofcnborff,

unb 'JSctroncII, fompt bcrielbcn
j
Slngc^öritngcn.

|
Sem Sltibong Topo-

graphiae Provinciamm Anstriacarnm
|

bctjgcbörig.
|

Surtb-Matthaeum

siRcrioii inä Supffer gegeben.
|

[Doppeladler]
|

[^randfiirt am SUapn,
|

3n Verlegung 3obanit «molb ßbolin.
|

MDCLXXVIll.
J

Ist der ca. 1670 gedruckte Anhang mit neuem Titel.

12. II. Anhang. (1716?) — Slbjonberlic^e
|
©efc^reibung

|
Ser $err»

febafften ,
Stübte unb

|
Sc^Iöffer

, |
SJinbbaog , 5Retc|enau

, .tiom,
|

Srofenborff unb '^JetroneH, [ambt berfelben
|

SIngebörungen.
|

Sem
Änbung Topographiae Provinciarum Anstriacarnm bepgebörig.

?frandfurt um äKopn,
|

®ep SKottboei SöieriQui ®eel. (Jrben.
[

M UC LVI.

1 Blatt Titel (in Typendruck). Text Seite S— 14. * Regster 1 Blatt.

* Verzeichnis der Kupfer: wie biefelbe nur ©efebreibung »on Cefterreicb bepge=

leget, unb eingebunben Werben feilen 1 Blatt. (Zum Hauptwerk und den An-
hängen.) * S Karten (Windthag, Reichenaw, Petronell). * 1 Kupfer mit Ab-
bildungen alter Münzen. * 6 Kupfer mit 9 Ansichten.

Ausstattung wie der Annang, datiert 1716. * Höhe der Kolumnen
23,5cm mit 50 Milen. * Seite 10 endigt mit: abgeftifftet unb gejogen Worben
fepnb. • Am Schlüsse des Registers Vignette: Blumentopf.

Vermutlich um 1716, ungeachtet der Datierung, gedruckt.

13. I. u. II. Anhang. 1736. — Stnbnng
|
Scr

|

Topographiae
|

Provinci-

arum
I

Austriacarum:
|

Ober
[
Sefd)rcibung ber fürncbmften

|

Drt

in Dcftcrrdcb etc.
1
©ebrudt p ^rondfurt am äRopn, 1736.

|

I Blatt Titel (in Typendruck). 'lext Seite .t -52. • Register 4 Blätter.
• Seite 52 Druckfehler in der Überschrift: Siiabang.

?lbionbcrncbc
|

iSefebreibung
|
Scr ^errfebafften, Stäbte iinb

|
Scblöffcr,

SäSinbbaog, fRcicbenau, .'poru,
|
Srofenborff unb ']Jctroncll

|
etc.

J^randfurt am SWapn,
|
®ci) ®iattl)öi SRcrtani Seel, (jrben.

[

M DC LVI.

Titel. • Text .Seite 3— 14. * Register 1 Blatt.

Seite 10 endigt: unb gejogen worben fepnb. Schlulsvignetto auf Seite

14 ein Blumenkorb. * Höhe der Kolumnen 24 cm mit 50 Zeilen. * Mit dem
Anhänge 1736 zusammen gedruckt. Kupfer wie bei vorhergehenden Ausgaben.
Wohl die letzten Drucke.

n. Böhmen.

14. A. 1650.— M. Z.
I

Topographia
|

Bohemiae, Moraviae
|

et Silesiae I

ba? ift
I

®c[tbreibung önb cigent»
|

liebe 91bbilbung ber Sfor-

ncbmftcn, unb bctonbtiftrn
[

Stätte, imb 'jtlobc, in bem Slö-
1

nigrcidi

®ol)eim pnb cinber*
|

leibten ünnbern, 'J)inl)ven,
|

»nb Scblefien.
|
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200 Die Zeiller-Merianschen Topographieen

9(n tog gegeben Onnbt Serlegt
|

burc^.
|

Matthaenm Merian
|
3n

Franckfnrt.
|
1650.

|

(Titel in Kupferstich, mit 3 Wappen und Emblemen.) • 1 Blatt Titel.

Text Seite 3— 192. * Regster 8 Blätter. • Kupferverzeichnis 1 Blatt • 3

Karten. • 34 Kupfer fl dreifaches und 1 doppeltes Kupfer, beides Prag, als

je 1 gezählt) mit 35 Ansichten. • Nr. 34 und 35 des Verzeichnisses (Liegnitz-

Neifse) besteht aus nur einem Blatte. Dagegen finden wir ferner beigegeben:

1 Kupfer Trachenberg zu Seite 185, so im Verzeichnisse nicht Demerkt
In Papier und Druck gut. Höhe der Kolumnen 25 cm mit 52 Zeilen. •

Die Kupfer durchweg in vorzüglichen scharfen Abdrücken. * Seite 10 endigt

mit: tmebtr erobert Qohen. Selin. • Seite 3 Zeile ti: Onb befanttiften . . .
*

Seite 3 Kol'. II Zeile 6 von unten : »nten ... * Seite 85 Kol. II Zeile 2 : bnber.

15. B. (1670.) — M. Z.
I
Topographiae

|

Bohemiae, Moraviae
|

et Silc-

siae
I

etc.
|
1650.

|

Genauer Nachdruck der ersten Ausgabe von 1650.

Seite 10 endigt mit: triebet erobert $^en. 33elin. * Seite 3 Zeile 6 : unb
belanbteften ... * Seite 3 Kol. 11 Zelle 6 von unten : unten ... * Seite 85 Kol. II

Zeile 2; unter ... * Seite 159 irrtümlich 139 gezeichnet. • Der ersten Ausgabe
sehr ähnlich gedruckt. Die Kupfer meist in scharfen Drucken. Etwa 1670

bis 1680 gedruckt.

18. C. (1700.) — Topographia
|

Bohemiae, Moraviae,
|

et Silesiae
|

etc.
I
1650.

I

1 Blatt Titel (in Kupferstich). * Text Seite 3—192. * Register 8 Blätter.
* Kupferverzeichnis 1 Blatt. * Kupfer und Karten wie frühere Ausgaben. *

Seite 5 Kol. I Zeile 1
:
§ufiten-flrieg. * Seite 6 Kol. I Zeile 2 von unten beginnt

:

ben Gotonis.

Graues Papier, CTobe I,ettem. Die Kupfer abgenutzt. Höhe der Ko-
lumnen 25 cm mit 52 Äilen. Nach 1700, vielleicht um 1710, gedruckt.

17. D. (17.S0.) — M. Z.
I

Topographia
|

Bohemiae, Moraviae
1

et Sile-

siae.
I
etc.

Genauer Nachdruck der vorhergehenden Ausgabe (1700?), bei welchem
sogar Vorräte einzelner Bogen derselnen verwendet wurden. • Die Kupfer
sehr matt, zum Teil aufgestochene Platten, wie die 2 Ansichten von Prag. *

Seite 5 Kol. I Zeile I
: ©ufftten Äritg. * Seite 6 Kol. I Zeile 2 v. unten beginnt:

oufe btn Gotonis. * Seite 19 irrtümlich 91 gezeichnet. * Dieses scheint die

letzte Ausgabe und etwa 1730 gedruckt zu sein.

m. Bayern.

18. A. 1644. — Topographia Bavariae
|

bod ift
|
Sc|d)rcib: Ottb ?ligent-

licbe
I

91bbilbung ber Slorncmbftcn Stätt
|
bnb Drtb, in Ober »nb

9?icbfr Sel)fm
\
®cr Obern 5^nb anbern,

]
,>(nm ,'pod)lbbIic^cn

Sat)rifd)cn
|
Crotfee gebörigen, 2onb-

1

(diofftcn.
|
3« 2nicf gegeben

ö. ißerlegt Tnrd)
|

.Matthaeum Merian.
|

M. DCXLIV.

(Titel in Kupferstich, mit Wappen, allegorischen Figuren und Emblemen.)
* 1 Blatt Titel. * Text Seite 3 — 84. * Repstcr 3 Blätter. * Verzeichnis der
Kupfer 1 Blatt. 2 Karten. 51 Kupfer mit 85 Ansichten. * Aufser den im
Verzeichnis genannten Kupfern finden sich oft beigebunden: 1 Karte von
Stift Berchtesgaden, 1 Kupfer Stift und Markt Berchtesgaden (Vogeischau),
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1 Knpfer Hcllbnmn bei Salzburg, die im Kupferverzeichnisse nicht erwähnt
werden.

Kräftiges Papier, guter Druck mit der kleinen Type. Die Kupfer schöne
kräftige Abarllcke. Höhe der Kolumnen 24,7 cm mit 60 Zeilen. Seite 10

endigt mit: bitltn Crt^ Uot brr.

19. A. Anhang. — Sln^ang
|

M. Z. Änno 1644 gebnicftcn
|

Topo-
graphia

|

Bavariae:
|
Ober

|
Dcrter^Scfc^retbung bur(^

|

Ober- önnb

Weber-Sat)em, ber Obern önb
|

onbcm, jum :potb(öbIi(^ften

©a^eriftben Kroi?fe,
|

gehörigen SonbfcbQfftcn:
|

darinnen biejclbe etc.

5rancffurt ont TOobn,
|

©ei benen SKcrionifcben (Srben.
|

M DC LVI.

1 Blatt Titel (in Typendruck). • Text Seite 3— 49. * Namenregister
5 Seiten. * Kupferverzeichnis 1 Blatt. * 5 Kupfer: Abensberg (Aterberg be-

zeichnet) — Aicha. Kloster Castel — Kropfsberg. Chamo (Doppelblatt).

Clausen. Tittmaning.
Ziemlich geringer Druck mit mittelgrofser Type auf weilsem weichen

Papier. Höhe der Kolumnen 24 cm mit 50 Zellen. * Seite 10 endigt mit: Quod
de manibus defuncto-rum.

20. B. (1660.) — Topographia Bavariae
|

etc.
|

M.DCXLIV.

(Titel in Kupferstich, mit IVappen, allegorischen Figuren und Emblemen.)
* 1 Blatt Titel (in Kupferstich). * Text Seite 3— 13S. * Register 3 Blätter.

Verzeichnis der Kupfer 1 Blatt. * 2 Karten. * 57 Kupfer (1 Doppelblatt:
Cham als 1 gezählt) mit 93 Ansichten. Ferner ist beigegeben; Berchtesgaden,
1 Karte und 1 Kupfer, die im Verzeichnis nicht aufgefiihrt sind.

Gutes weifses Papier, Druck gut mit mittelgrofser T^’pe. Kupfer in

guten scharfen Abdrücken. Höhe der Kolumnen 23,5— 24 cm mit 5u Zeilen. *

Seite 10 endigt mit: Irutf(ben Drbeu4 fltlnefen, fo öon einem. * Die Seitenzahlen

3 bis 9 stehen frei in der Mitte der Seite, ohne Punkt. Diese Seiten sind

mit durchlaufenden Zeilen gedruckt. * Seite 4 beginnt Zeile 2 mit; folgenbd. *

Seite 61 Kol. 1 Zeile 2; cbfr ein ^refeb ^laufe. * Sclieiut ungeachtet der .Tahr-

zahl um 1660 gedmekt zu sein. • Von den ersten Bogen existiert ein Neu-
druck, der sich unterscheidet durch : Seite 7 u. S ist der Ziffer ein Punkt nach-

gesetzt. * Seite 6 10. Zeile von unten; Manubst.ammeu (statt Mannsstammen).

21. C. (1700.) — Topographia Bavariae
|

etc.
|

M.1)CXL1V^

(Titel in KupfersBch, mit Wappen, allegori.schen Figuren und Emblertien.)
•

I Blatt Titel. • Text Seite 3— 1 3s. * Register (irrtümlich bezeichnet als

:

Nahmen - Register der Stätte ..., so in diesem Anhänge benennet werden) 3

Blätter. * Kupferverzeichnis 1 Blatt. * 3 Karten. * 5S Kupfer mit 94 An-
sichten (einschliefslich Berchte.sgadeii — 1 Knpfer und I Karte —

,
die im

Verzeichnis nicht notiert sind).

Gelbliches weiches Papier. Druck grob unil unsauber. Höhe der
Kolumnen 23,5— 24 cm mit .50 Zeilen. * Die Abdrücke der Kupfer zum Teil

sehr matt. * Ist fast buchstäblicher Neudruck der vorgenannten Ausgabe von
ca. 1660. • Den Seitenzalilen 3, 5, 7 und S ist ein Punkt beigesetzt. ' Seite 4

Zeile 2 beginnt; genanh6 (Druckfehler für folgenbS). * Seite 61 Kol. I Zeile 2;

ob«r (statt ob«t) ein ^Stofefe 6ouh. Seite 10 endigt mit; Teutleben Ditenö flc>

»efen, fo bon einem. * Wohl zwischen 1700 und 1720 gedruckt.

IV. Schwaben.

22.

A. 1643. — Topographia Sveviae
|

bo# ift
|
©cfdircib: önb 'iligent-

licbc
I

Slbcontrofcitung ber fürncinbftc
|

Statt tmb in Cbcr
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202 Die Zeiller-Merianschcn Topographiecn

önb Silber
|
St^luobcn, |)cr^ogtbum 2Bür-

1

tenberg, Sflarggrafffcfofft

®a»
I

ben önb onbern p bem ^oc^-
1

löbl: 3c^mabifd)cn Craiftc
|

gehörigen fianbtfc^offtcn
j
önb Crtcn.

|
Sin Jag gegeben ünbt

|

58er*

legt burd)
|

SRcitt^aeum äilerian
|
Srnneffurt am ®?o^n

|

M . DC . XLUl.

(l'itel in Kupferstich, mit Wappen und Emblemen.) * 1 Biatt Titel. *

Vorrede .1 Blätter. • Text Seite 1 — 100. • Druckfehlerverzeichnis 1 Blatt. *

Kegister 4 Blätter. • Kupferverzeichnis auf der Rückseite des letzten Register-
blattes. * 2 Karten. * 56 Kupfer mit 100 Ansichten. * Wir fanden einem
Exemplar noch beigegeben: 1 Blatt Hall -und I Blatt Huhenzüllem. Am
Schlnls des Kupferverzeichnisses wird bemerkt: Säo6 bbrt biffe nc(b bmiu;
grtban hxtben mb(bt(, fan man btm Sllpbabttb nach, an brbbrigrn Orten e^nbefften.

Gutes festes Papier und schOner Druck mit der kleinen Type. Hübe
der Kolumnen 25 cm mit 60 Zeilen. * Seite 10 endigt mit: 6(bntt gereebnet

worben ift. ffla«.

23. A. Anhang. — Sfn^ong
| 3“ I

Topographia
|

Sveviae,
|
0bcr

|

Ccrtcr»SBefiftrcibung beft
|
Sc^mobcnlanb®, etc.

|

Sebbed öerfertiget burc^

SWortin 3c*tt<*rö-
I
J^ramffurt am 9Kat)it,

|

©ct) benen SKcrianifc^cn

®rbcn.
I

MDCLIV.

1 Blatt Titel. • Text Seite 3— 127. * Register 13 Seiten. * 1 Karte
(Tctnang). • 1 Kupfer mit 3 Ansichten von Ulm.

Papier und Druck gut, mittelgrofse Type. Höhe der Kolumnen 24 cm
mit 50 Zeilen. • Seite 10 endigt mit: 1280. 1282. 1293. 1473.

24. B. (1660.) — Topographia Sveviae
|
baü ift

|
etc.

Ein Abdnick, genau übereinstimmend mit dem von ca 1700 (— 1720). •

Höhe der Kolumnen 23,7 bis 24 cm mit 50 Zeilen.

Gelbliches festes Papier, Druck gut, Abdrücke der Kupfertafeln meist
schön. * Ca 1660, vielleicht 1654, gleichzeitig mit dem Anhänge gedruckt. *

Seite 156 I Zeile 2: önnb. * Seite 156 Zeile 20: (statt KabferS). * Seite

13 II Zeile 2: ®n (für Unb). Seite 15 II Zeile 5: wib’ (fUr Wirbtr). * Seite

107 II Zeile 4 von unten: @efürft«n. * Meist wird ö für u gesetzt.

25. C. (1720.) — Topographia Sveviae
|

ba« ift
j

etc.

(Titel in Kupferstich, mit Wappen und Emblemen.) *
I Blatt Titel. *

Vorrede 3 Blätter. • Text Seite 1 — 232. • Register 6 Blätter. * Kiipferver-

zcichnis fehlt. * 3 Karten (wenn Tetiiang vorhanden). • 59 Kupfer mit 105

Ansichten (wenn 1 Blatt Hall, 1 Blatt llohenzollern und 1 Blatt Ulm mit 3

Ansichten vorhanden).
Dünnes graues Papier, namentlich in der zweiten Hälfte des Bandes.

Der Dnick, mit grofser ’lype, ungleich, oft verschmiert. Höhe der Kolumnen
24,5— 25 cm mit .52—53 Zcdleu. * Seite 185-216 mit kleinerer Type gednickt,

Höhe meist 24 cm. * Seite 10 endigt mit: Wa6 fte babin füb= rettn. • Seite 13

beginnt: bet Sabnnatdt. * Seite 15 II Zeile 6: Wieber. * Seite 1 07 II Zeile 4

von unten: öefürfteten. * Wohl ca. 1700—1720 gedruckt.

V. Elsaßi.

26.

A. 1644. — Topographia
|

Alsatiac, &c.
|

^oiS ift, Scfc^rfibuiig
|

önnb eiigcntlicfic 9lbbi(«
]

bung ber öomchmbftcn Statt önb Dcrtbcr
|

in Cbcnt önb Sßntcm (fifaft, ancfi ben bcnadibartcn
]
Sunbgötu,

©vi^göw, @rafffd)afft Slüinpdgart, önnb an-

j

brat ©egenben.
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fWappen] 8(n log gegeben tinb öerlegt burc^ Malthaenm Merianuin.|

©etrueft ju ^roneffurt om äRo^n, in SBolffgong 4)offntonng
[
Sueb-

Jruefereb, tm 3obt M . DC . XXXXIUI.

1 Blatt Titel (Typendruck, mit 1 Wappen in Kupferstich). * Vorrede,
2 Seiten, datiert; Franckfurt am Mayn, den 10. Boptembrls 1643 nnd nnter-

zeiclinct: Matthaeus Merian. * Text 53 Seiten. * Register und Verzeichnis der
Tafeln 5 Seiten. * Druckfehlerverzeichnis I Blatt. • 2 Karten : Karte des
Eisais, Sundgau und Breisgau, Karte des Untern Elsafs. * 34 Kupfertafeln
(im Verzeichnis 3— 36 numeriert) mit 48 Ansichten. * Es existieren Exem-
plare

,
denen noch weitere Ansichten beigegeben wurden

,
z. B. : Danbach,

umdtskron, Ammerweyer (mit Kiensheim und Keysersberg in einem Bilde),

Rappoltsweyer. Das Verzeichnis weist darauf hin mit den Worten: SBa«
über hitft no^ btoiu fltibon tvftben möchte, lan man bem Stlphobeth nadb on ge>

hörigen Orten einbefften &c. Diese Blätter wurden vielleicht mit dem An-
nange 1654 ausgegeben.

Festes weilses Papier, guter Druck mit kleiner Type. Hübe der
Kolumnen (ohne die Überschrift) 25cm mit 60 Zeilen. * Seite 10 endigt mit;

Cbtotilrr, ®ftttBeiIer.

27. A. Anhang. — Stnbong
] 3“ I

Martini Zeilleri
|

9(nno 1643 gc*

traefter
(

Topographia
j

Alsatiae,
|

Ober
[

Oerter-Sefebreibung burtb
[

Obern* ünb 3Jntem-®IfQft . .
. |

J?rondfuri,
|
®eb beiten Werionifeben

(Jrben.
1
M DC LIV.

Titelblatt. * Text Seite 3—64. * Register 3 Blätter. • Kupfer 2 Blätter

mit 3 Ansichten; I. Sultzbach, 2. Hühingen und Sultz.

Welches weilses Papier, grobe Lettern, Hübe der Kolumnen 24 cm mit

50 Zeilen. * Seite 10 endigt: ruinirt morbtn. S3tum^

28. B. 1663. — Topogi'aphia
|

Alsatiae, &c.
|

completa,
|

ift
|

®oH»
fömlicbe

1
Sejebreibung

|
unb cbgentlicbe 91bbil»

j
bung ber oomebntb*

ften Stöbt unb Oertber,
|

im Obern unb ®ntcrm ßlfofe, oud) ben

benoebborten
|

©unbgöm, Srifegöiu, Girofffebofft IDtümpelgart,
|

unb

onbem ©egenben.
|

3e^o ouff^ neu rcoibirct, unb mit bem jenigen,

roo« fonft in bem ,)ubor ob-
1

fonberlicb gebrueften 3Inbong ,
ber-

mebret unb [Wappen in Kupferstich] 31n 5og gegeben unb Der*

legt bureb
|

Matthaci Meriani Seel: Grben.
]
(iiebrurft ju grondfurt

om Wobn, in 3ob“”'’ ©corg Spörlinö
|

^ucb*2nidem), im 3<ibt

M DC. LXIII.

1 Blatt Titel (Typendruck). * Vorrede 1 Seite — Gcucral-Bcsehreibung
des Elsasses 8 Seiten (und 5 Zeilen auf der folgenden) — Verzeichnis der
Kupfer 1 Seite = zu.sammen 5 Blätter. * Register 2 Blätter. * Text Seite 1—70.

* 2 Karten. * 36 Kupfer mit 40 Ansichten. (Eine grolse Ansicht von Sultz-

baeh ist im Verzeichnis nicht aufgefllhrt.)

Sehr sauberer Druck mit kleiner TypOi die Kupfer mit wenigen Aus-
nahmen sehr schön. Papier für Text und Kupfer ziemlich leicht Höhe der
Kolumnen 25 cm mit 60 Zeilen. * Seite 10 endigt mit: Stiino 1626. 27. unb 28.

bi«. * Seite 35 I endigt; $ot biet §aupt>. * Seite 70 I Zeile 1
: f«rrn.

29. C. (1700.) — Topographia
|

Alsatiae, &c.
|

completa,
|

To» ift
|

Slodfbmmlicbc
|

Seftbrctbiing
|

Unb
|

©igciitlicbc ?lbbilbung
|

T'cr

uorncbmftcn
[
©tobte unb Certer,

|
3»'

|

Obern* unb Uiitern-^lfob
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aud| ben benachbarten Sunbgöro,
|
Srthgöm, Orafffchafft aRämpel-

gart, unb anbem ©egenben.
j
jfeho auh neue reüibiret unb mit

bemjenigen, tua^ fonft in
|

bem guöor obfonberficb gebrueften 3ln*

bang, üermebret
|

Unb an Jag gegeben unb öertegt
|

Jureb
|

Matthaei

Meriani, feel. ®rben.
|

©ebruett p Jroncffurtb am 9Wabn,
|

3n Jo-
hann ©eorg Sbörlingä ®ucf)brucfereb,

|
3m 3abr MDCLXIII.

1 Blatt Titel in Typendruck. * Vorrede, datiert Herbstmease 1663 und
unterzeichnet äliattbmS Sleriang 6(el. @r6en (t Seite), Generalbescbreibung des
Elsasses, zusammen 5 Blätter. Auf letzter Seite das Verzeichnis der Kupfer.
* Register 2 Blätter. * Text Seite 1—70.

Weiches graues Papier. Druck ziemlich gut mit mittelgrofser Type.
Die Kupfer sehr verschieden, znm .Teil recht matt. Hübe der Kolumnen
25cm mit 60 Zeilen. * Seite 10 endigt: Snno 1626. 27. unb 28. bie. * Seite

13 II Zeile 1 endi^: an b«r 30 12 . * Seite 38 fehlt von den ersten 7 Zeilen
von Murbach die Trennungslinie zwischen den Kolumnen. * Seite 49 irrtüm-

lich 4 gezeichnet. • Seite 35 I letzte Zeile: a8 S. „(statt aH). * Seite 52
fehlt oberer Teil der Trennungslinie. * Seite 64 Überschrift: fütnemften
(statt fütncbmflen).

VI. PfiÜ.8.

30. A. 1645. — Topographia
|

Palatinatns Rheni
|

et Vicinamm Regi-

onum
I

Jo4 ift,
|

iBcftbrcibung önb ©igcntlicbc i,2Ibbtlbung ber 18or-

nemften Statte SS.
|
$Iöb ber SPutern J^falb am Slbein Snb Sc-

1

naebbarten i’onbfcbaffteu, old ber Siftü»
|

mer SBormbd ®nb Speyer,

ber löcrgftroB,
|

bed ©effterreiebd, iDüubdrücfd, ^bteb^rüg*
|

gen etc:
j

Sompt einer 3ugabc
|

©ttlicbcr bed iUöm. IRctibd 3>i bem
|
Ober

IRcinifcbcn (Iraiß gezogenen Stau-
1

ben, ald Söifonb, JuH,
Serbun,

I

fiotbringen, Sobopen, etc.
]
21n Jag gegeben S?nb Serlegt

bureb
1
SDiottbocum IDierion.

|

1645.

(Titel in Kupferstich, mit Wappen und Emblemen.) * I Blatt Titel. *

Text Seite 3—67. * Register 5 Seiten. * 1 Blatt Titel : Ztiegab
,
Son ttlicben

bffe $ril. Äöm. 9i(i(bd etänbm, bif autp »u bem ^otplöblitben D6er<Sb«inif(b*n

Craifee gejcgen werben, Hlfe: Sifan^, SHeb, XuU, SJetbun, Sotbringen, Sobeia, »nb
anberen. [6 Wappen in Kupferstich.] 2(n Xaa gegeben tmb berlegt bueep Zitats

tbaeum lUeTtanum. @etni(ft ju ^randfurt am INapn, in SBolffgang .^offmann'd
SucbiJrudrrep. * Text Seite 3— 17. • Register I Seite. Kupferverzcichnis
(zum Hauptwerk und Ziiegab) 1 Blatt. * Zum Hauptwerke: 1 Karte. * 43
Kupfer (1 Doppelkiipfer: Worms als I gezählt) mit 64 Ansichten. * ZurZuogab:
2 Karten (im Verzeichnis unter einer Nummer 46). 12 Kupfer mit 20 An-
sichten.

Dünnes Papier, guter Druck mit der kleineren 'l'ype. Höhe der Kolumnen
24,5—25 cm mit 60 Zeilen. • Die Kupfer in vorzüglichen Drucken auf stärkerem
Papier abgezogen. * Seite 10 endigt mit: Zonnerfprrg, oder Tau- nus.

31. A. Anhang. — 21iibang
|
3« beft 9)krtin 3cißtr^ Sefebreibung

|

Jer iPnbern J^fnlp,
|

ilnb onberer l'aiibftbaften, mic folcbc 2lnno

1645. imbcr
|

bem JituI, Topographia Palatinatus
|

Rheni et vici-

nariim Regionum,
[

l)crau| fommen.
|

Jarinn
|

Jtc Certcr, Jo Oorbin

bejcbriebcii loorbcn, onb ooriieit,
|

onb binben im ®efcblub jerftreuter,

[tepen, noeb bem a b c, bepfommen
1

in richtiger Orbnung gejeht;

etliche feitpero erfahrne borju getpan, onb
|

toad mon locitcrd bep
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etlichen üorigen gefunben, ünb erinnert
|

hjorben, felbigeS ou(^ be^-

gefügt roerben.
|

Srontffurt om 9Ko^n,
|
S3e^ benen äRerianije^en

^bcn.
1

MDCLIV.

1 Blatt Titel. • Text Seiten— 45. • Register 5 Seiten. * Ein Kupfer-
verzeiehnis ist nicht vorhanden. Es scheinen aber mit dem Anhänge die G

Kupfer ausgegeben zn sein, um welche die späteren Ausgaben bereichert sind.

Weiches Papier, guter Druck mit mittelgrofser Type. Höhe der Kolumnen
24 cm mit 49—50 Zeilen. * Seite 10 endigt mit:

32. B. (1660). — Topographia
|

Palatinatns Rheni
|

et Vicinarum Re-

gionnm
j

ift
|

etc. 1645.

(Titel in Kupferstich, mit Wappen und Emblemen.) * 1 Blatt Titel,

wie vorstehend. * Text Seite 3— 106. 1 Blatt Titel: 3o(iah t>on etli^cn b«b
bfbl- SlP'"- Slotb* ©tönben etc. @ebrudt >u grandfurt am Sllabn beb 3»bann
Snbrea. Mit 6 Wappen in Kupferstich. Text Seife 3—33. • Register 9 Seiten.
* Kupferverzeichnis 1 Blatt Zum Hauptwerke: 1 Karte. * 49 Kupfer mit
79 Ansichten. * Zur Zugab: 2 Karten. 12 Kupfer mit 20 Ansichten.

Weiches weil'ses Papier. Ziemlich guter Druck mit hübschen Typen.
Höhe der Kolumnen 24 cm mit 51—52 Zeilen. • Drucke der Kupfer gut,

tragen jedoch zum Teil Zeichen von Abnutzung. * Im Hauptwerk endigt
Seite 10 mit; lUfletban fe^nb. Sllb=. • In der Zugab: 2)a b^tumb febr. * Haupt-
werk Seite 41 Überschrift: ^lalb. * In der Zugabe Seite 33 Kapitelüberschrift:

Sbalbcrfang, SBalCecrmgen. Anscheinend zwischen IGGO und 1670 gedruckt,
ungeachtet der Datierung von 1645. * Der „Anhang“ ist in den Text hinein-

gearbeitet.

33. C. (1720.) — Topographia
|

Palatiuatus Rheni
|

etc.

Ein Druck nach der mit B bezeichneteu Au-sgabe. * Gleicher Titel,

gleiche Seitenzahl und Anzahl von Kupfern. * Vielfach gleichen sich auch
die Scitenendungen. • 1 Blatt Kupferverzeichnis am Schlufs. * Abweichend:
Höhe der Kolumnen 25 cm mit 52 Zeilen.

Schlechtes graues Papier, grobe Typen und matter Abdruck der Kupfer.
• Seite 90 endigt: Jn einer gefebrtebenen 4Jer=. * Vielfach wird v für u ge-
braucht. • Seite 49—90 auffallend grolse Seitenzahlen. * ln der Zugab in den
Überschriften teils: Craifs, teils: Crayfs. * Seite 41 II Zeile 6: %ietbten. * Scheint
als letzte Ausgabe ca. 1720 gedruckt wurden zu sein.

Vn. Mainz, Trier und Köln.

34. A. 1646. — Topographia
|

Archiepiscopatu-
1

um Mognntinensis, I

Treuirensis, et Coloniensis,
[

ift
|

Söcft^rcibung ber bontem*

bften Statt onb in
|

benen ßr^biftumen aitaljn^,
\

Jricr mib

Söln.
I

S(ii Xag gegeben burd)
|

Matth; Merinn.
|

1646.

(Titel in Kupferstich, mit 3 Wappen, 4 allegorischen Figureu etc.) *

1 Blatt Titel (in Kupferstich). Text .Seite 3—54. * Register 3 Blätter. Ver-
zeichnis der Kupferstücke auf der Rückseite des letzten Registerblattes. *

3 Karten. * 40 Kupfer (1 Doppelkupfer: Maiuz als 1 gezählt) mit 67 Ansichten.
Ziemlich leichtes, aber festes Papier, guter Druck mit der klcinereu

Type. Höhe der Kolumnen 25 cm mit 60 Zeilen. * Die Kupfer in vorzüg-

lichen Abdrücken. * Seite 10 endigt mit: nicht tncit bauen, an bem ^lub Slubt,.

35. A. Anhang. — än^ang
|
3« befe SRartin 3lnno 1646.

|

aufigegangener
|

Topographia
|
Archiepiscopatnum: Mognntinensis,
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Trevirensis, & Coloniensis.
|

Ober
|

Selt^rcilmng bet üome^mften
|

0tätte, tmb ^lä^e, in benen 6r$biftümbern , 3)ioljn^,
|
Trier, önb

Söln ; öon gebodjtem Anthore
|

üerfertiget.
|

^rnniffurt am SKo^n,
|

Sei) benen SKerionifc^en Grben.
|

MDCLIV.

1 Blatt Titel. * Text Seite .1—41. Register 5 Seiten. * Keine Karten
und Kupfer.

Weiches weilses Papier, im Druck lum Teil gebräunt. Dnick hin und
wieder et>vas verschmiert. Höhe der Kolumnen 24 cm mit 50 Zeilen. * Seite 10

endigt mit: fo nit^t Stanbrd fcb»,.

36. B. (1660.) — Topographia
|

Archiepiscopatn-
|

nm Mognntinensis,
|

etc.
I

1646.

(Titel in Kupferstich, mit 3 Wappen, allegorischen Figuren etc.) 1

Blatt Titel (in Kupferstich). * Text Seite 3 -95. • Reiter 4 Blätter. * Kupfer-
verzeichnis auf aer Rückseite des letzten Rcgiste^lattes. * 3 Karten. * 40
Kupfer (das Doppelkupfcr Mainz als 1 gezählt) mit 67 Ansichten.

Leichtes gelbliches Papier, Druck gut, Kupfer meist schün und kräftijr-

Höhe der Kolumnen 24 cm mit 52 Zeilen. * Seite 3 zeigt in der Zierleiste die
Arche Noah. * Seite 10 endigt mit: o6ft Uebhardus fucetbirt, »«!>. * Seite 7

und 8 in manchen Exemplaren auffallend grofse .Seitenzahlen. * .Seite 39 zählt

in Kolumne I 44, in II 43 Zeilen, mit stadem Durchschufs gedruckt und die

ganze Seite fUllend. * Vermutlich nm 1660, vielleicht 1654 gedruckt.

37 . C. (1670.) — Topographia
|

Archiepiscopatn-
1

um Mognntinensis,
|

Trenirensis, et (joloniensis,
|

etc.

(Titel in Kupferstich, mit 3 Wappen, 4 allegorischen Figuren etc.) *

1 Blatt Titel. * Text Seite 3— 95. Register 4 Blätter. • Kupferverzeichnis
fehlt. * 3 Karten. * 40 Kupfer (das Duppelkupfer Mainz als 1 gezählt) mit 67
Ansichten.

Weiches weilses Papier von verschiedener Stärke; im Druck teilweise

gebiüunt. Höhe der Kolumnen 24 cm mit 52 Zeilen. Die Abdrücke der
Kupfer gut, einzelne Platten entweder ermattet oder ungeschickt gedruckt. •

Seite 10 endigt mit: obtt Gebbardus fucetbirt, tnel>. * Vermutlich etwa 1670
bis 1680 gedruckt.

38. D. (1700.) — Topographia
|

Archiepiscopatn-
1

um Mognntinensis
|

etc.
I

1646.

Druck von ca. 1700 (oder später?). * Seite 7 grö&ere Seitenzahl als

die übrigen Seiten. * Seite 19 Überschrift: 6bur>Särftentbumb (sonst tbum). *

Im Register von Königsberg bis Kyll die Majuskel in scbwabacher Schrift. *

24‘/i cm mit 52 Zeilen.

Dünnes graues Papier, Kupfer meist sehr abgenutzt.

36. E. (1720.) — Topographia
|

Archiepiscopatn-
1

um Mognntinensis
|

etc.
I

1646.

Titel Kupferstich. • Text Seite 3 — 95. Register 4 Blätter. * Kupfer-
verzeichnis auf der letzten Seite des Registers. * Seite 6 fehlt bei manchen
Exemplaren die Seitenzahl. • Seite 7 II Zeile 8 : Typograhia (Druckfehler).

.Schlechter Druck mit grober Type auf grauem Papier. Die Kupfer
auf der Rückseite meist vers^miert. Höhe der Kolumnen 24'/tCm mit 52
Zeilen. * Scheint um 1720 gedruckt worden zu sein.
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VUUt. Franken.

40. A. 1648. — Topographia
|

Franconiae,
|

Uaö ift,
|

Sefc^reibung,

Sßnb
I
(Spgentlic^c Contrafac-

1
tur bcr Sornembftcn Stätte,

|
SJnb

'.jplö^c bc« Srandcnlonb'
|

beä , Dttb Tcrcn , bie ju I)cm
|
4>o(bIöb*

licken gränefift^«
|

cn ßraifte gejogen
|

merben.
|
91n tag gegeben önb

Verlegt
|

$urc^
|
SDtott^. Vertan

|

3n granrffurt.

(Titel in Kupferstich, mit 6 Wappen, Figuren and Kmbicmen.) * 1 Blatt

Titel. * Zueignnng an Johann Philipp Erzbischof von Mainz, datiert 20. März
1648 und unterzeichnet Matthaeus 3Kerian Senior, (durchlaufende Zeilen)

2 Blätter. * Text Seite 3— 78. * Register und Kupierverzeichnis 5 Blätter. *

1 Karte. * 42 Kupfer (2 Doppelkupfer als je 1 gezählt mit 47 Ansichten.
Anf ziemlich leichtem Papier mit der kleineren Type gedruckt. Hohe

der Külumnen 24,7—25 cm mit 50—60 Zeilen. * Seite 10 endigt mit: 3fl rrft»

lieb bon Bertholdo be 45. Vu.

41. A. Anhang. — Sln^ong
)
3“ bc§ TOartin 3t>Rt’r^ im 1<>48

|

erftlic^ getrudter
|

Topographia
|

Franconiae:
|

Ober
|

Sejt^rcibung

bcr fümc^rnften
|

Stätte bnb 'JSIä^c bc§ Srandenlonbtsf, mib beren,

jo ju bem ^ocblöblic^cn ^rändifcbeit (Iraii'c ge«
|
rechnet locrbcn,

®crgcftalt bon bem gcbac^tcn Anthorn bcrfertigct, bafi bcr
|

borige

Jcft corrigirt
,
bnnb ina^ fieft ieit^cro , fcibiger Ortben

, fonber-

1

liebet jugetragen, bnb ferner erfragt, berietet, bnb befommen worben,

olbic bi»6W9f'
I

mirb
; auff bafe bcr Släufcr ben hörigen 5)rud

gletcbmolil behalten, bnb
|

gebrauchen, bnb nur bifen 2lnhang er-

faufen, bnb barju legen
|

fanibarinnen ®r gar bil Orth finben

wirb, bie in bem
|

geballten Jeft nicht ftehen.
|

Srandfurt am 3Rohn,
|

Sch SKatthaei aWeriani Seel. Srbeii.
|

M. DC.LVI.

1 Blatt Titel. Text Seite 3— 56. • Register 4 Blätter. * I Kupfer
(Ansicht von Maynberg).

Ziemlich gutes Papier, Druck mit einer mittelgrolsen Type. Hohe der Ko-
lamnen 24cm mit 50 Zeilen. * Seite 10 endigt mit: Don btme im Xe£t: 1)tt‘nad).

42. B. (1660.) — Topogi’aphia
|

Franconiae,
|

ift
|

etc.

(Titel in Kupferstich, mit 6 Wappen. Figuren und Emblemen.) * 1 Blatt

Titel (in Kupferstich). * Zueignung an Junaiin Philipp Erzbischof von Mainz,

datiert 20. März 16t8 und unterzeichnet Matthaeus aXtrian Senior, (zweispaltig

gesetzt) 2 Blätter. Text Seite 3— 118. * Klister 5 Blätter. Verzeichnis

der Kupfer 1 Blatt. * 1 Karte. * 43 Kupfer (,S Doppelkupfer als Je 1 gezählt)

mit 48 Ansichten. * (Hinzugekommen ist in dieser Ausgabe: 1 Blatt Maynberg.) •

Guter Druck mit nirctelgrolser Type, Kupfer schön und kräftig. Höne
der Kolumnen 26 cm mit 56 Zeilen. Seite 10 endigt mit; Teutfthe Sölder,

nun-. * Seite 66 11 Zeile 1 1 von unten: 3)rohiehern, Ipämern,. * Seite 80 1 Zeile 3

von nnten; ue. * Dürfte um 1660, vielleicht 1656 zugleich mit dem Anhang,
der in diese Ausgabe bineiugearbeitet ist, erschienen sein.

43. C. (1700.) — Topographia
|

Franconiae,
|
Doä ift

|

etc.

(Titel in Kupferstich, mit 6 Wappen, Figuren und Emblemen.) * 1 Blatt

Titel. * Text Seite 3-118. * Register 5 Blätter. * Kupferverzeichnis 1 Blatt.

* 1 Karte. * 43 Kupfer mit 48 Ansichten. (3 Doppelkupfer als je 1 gezählt)
Ziemlich graues dünnes Papier mit alten Lettern unsauber gedruckt

Höhe der Kolumnen 27 cm mit 56 ZeUen. * Die Kupferplatten meist sehr
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abgenutzt und deshalb die Abdrücke matt. * Seite 10 endigt mit; ^abrn

bie 3;nttf(^( SBblder, nun«. * Die Ausgabe trägt keinerlei Datierung, ist aber
anscheinend um 1700 gedruckt.

44. D. (1720.) — Topographia
|

Franconiae,
|

etc.

Ein mit der vorigen Ausgabe übereinstimmender Druck. Sehr gering
ausgestattet. Kupfer vollständig abgenutzt Wohl letzte Ausgabe nnd ca.

1 720 gedruckt. * Seite 3 Zeile 4 : Stftbtribun gb«8 . .

.

rx. Hessen.

46. A. 1646. — Topographia
|

Hassiae et Regionum Vici-
1
namm.

5)aiS ift
I
®cfcf)reibung ber öorneb-

1
ften (Stätte »nb ^piä()c in

Reffen, bnb ben bena^bo^rlcn
|

üanbtft^aftcn, ale Sutten, 'Jtaffou,

Scttcraii), SScftcrroalbt, SBittgen«
|

(tein
,

tfo^ngatu, bnb anbern.

Srnneffurt burc^
|

Matt. Merian.

(Kupferstieli
,
mit 1 Wappen

,
4 allegorischen Figuren etc.) * 1 Blatt

Titel (iu Kupferstich). Zuschrift an den „GrolsgUnstigen Leser“, 1 Blatt,

ohne Unterschrift und Datierung. * Text Seite 1— 91. *' Register 4 Sciteu. * Ver-
zeichnis der Kupfer 1 Seite. * 3 Karten. * 59 Kupfer mit 121 Ausiebteii.

Festes weifses Papier, sehr guter Dnick mit der kleineren TyP®- 1*'®

Kupfer in schönen kräftigen Abdrücken. Höhe der Kolumnen 25 cm mit 60
Zeilen. * Seite lo endigt mit: (Jreijbttt Ecnrab Don SBeinb«.

4tt. A. Anhang. — 91nI)ong
|
3« ber 9(nno 1646. anfegegangenen

]
Topo-

graphia
I
Hassiae, et Vici-

1

narum Hegionnm,
|

Dbcr
!
®efc^rctbung

ber oornct)mftcn
|
Dcrter in 4»cffcn, bnb beno^barten 2onb«

|
(c^afften:

|

9ln6 benen fcl)tbcro in ben 2rucf gegebenen Sc^rifften,
|

erlangten

Scridjten, bnb (Srinnemngen, ferner^ mit Slcife
|
jufommen getragen,

bnb berfertiget,
|

burc^
(

Martinum Zeillerum.
|
Srantffurt,

]
®eq

benen 9Kerianif(t)en 6rben.
|
MDCLV.

1 Blatt Titel in Tvpendruck. ‘Text Seite 3—64. * Register 3 Blätter.

Mit dem Anhänge ein Kupfer: Pruspect des Franen-Sees iu Hessen ansge-
geben. Dieses kommt iu keiner anderen Ausgabe des Werkes vor.

Im Druck ähnlich der Ausgabe des Hauptwerkes von 1655, jedoch
24 cm Höhe mit 50 Zeilen. * Seite 10 endigt mit: babon im 2:ert p. 15. IBfibin«.

47. B. 1655. — (Kupferstichtitel:) Topographia
|

Hassiae et Kegionunu

Vici-
1

narum.
|

Tob ift
|
etc.

(Typendrncktitel :) M. Z.
|

Topographia
|

Hassiae, I et Regionum
|

vici-

narum:
|

Tob ift
|

58cfcf)rcibung bnnb cl)gcntlicf)c
|
9(bbilbung etc.

|

3n bieftr anbem Sbition mit fonberm burebgangen,
\
bon

hörigen 5cl)lcm corrigirt, gebeffert
j
bnb bemicbrt. [Signet] ^rond-

fnrt am ajiatm,
|
3u'n 2’rud bcrlegt bon benen 'JÖterianiftben (Srben.

|

3m 3abr MDCLV.
2 Blätter Titel. Text Seite 3—151. * Register 7 Seiten. Kupferver-

zeicluiis 1 Blatt. • 3 Karten. * 59 Kupfer mit 121 Ansichten.

Weiches weifses Papier, guter Druck. Höhe der Kolumnen 25,3 bis

25,7 cm mit 53 Zeilen. * Seite 10 endigt mit; olb bie Itönige ju Jramf«. * Seite

46 1 Zeile 2; Bnnb. • Seite 46 II Zeile 17 von unten: Bit . . . erfto^e. • U und u
wird viel durch 93 und B ersetzt.
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48. C. (1700.) — M. Z.
I

Topugraphia
|
Ilassiae,

|

et Regionum
|

vici-

nanim
]
üo8 ift:

j
Scfc^rcibung unb eigentliche Slbbilbung ber

|

öornehmften Stabte unb ißiöhe in Reffen, unb benen be-
1

na^barten

üanby^offten . . .

.

|
biefer anbern Sbition mit fonbenn 3leiß

burchgangen,
|
öon öorigen Schient corrigirt, gebeffert

|
unb Oer-

mehret. [Signet] groneffurt am Sflat)n,
|

2^nccf oerlegt Don

benen SRerianifchen 6rbcn.
]

3ohr M DC LV.

1 Blatt Titel (Tvpendruck). * Text Seite 3—151. * Register 7 Seiten.*
Kupferverzeichnis 1 Blatt. * 3 Karten. * 59 Kupfer mit 121 Ansichten.

Geringes graues Papier, grobe Lettern, Kupfer sehr matt Höhe der
Kolumnen 25 cm mit 53 Zeilen. * Seite 10 eudi^ mit: al8 btr Stönige ju Srand--.
* Auf dem Titelblatte: unb eigentliche (Echte Ausgabe von 1655; Dnnb ehgenh
liehe). * Seite 3 die Seitenzahl in Klammem: (3). * Seite 37 irrtümlich 47 gezeich-
net. • Seite 46 I Zeile 2: unnb. * Seite 46 II Zeile 17 von nuten : un . . . erftnehe.

*

Seite 46 II Zeile 5 von unten : auch (statt auch). * Seite 48 I Zeile 2 von unten

;

mürbe (statt mürben) und Dörfler (statt abörpet). * Ungeachtet der Datierang
nach 1700 (1720?) gedruckt.

X. Westfalen.
49. A. 1647. — Topographia

|

Westphaliae.
|
5)a^ ift,

|

Scfchrcibung

ber
I

S8omcmbflen, onb bc- 1 lantiftcn Stätte, Oub
|
)ßläh, im ^och-

löbt:
I
3BeftphäIi{chcn eroißc.

|

'iln tag gegeben, Don
|

Matthaeo

Merian.

(Titel in Kupferstich, mit 1 Wappen und allegorischen Figuren.) 1

Blatt Titel. * Text Seite 3— 94 (73 — 94 bilden einen Anhang). * Register 2

Blätter. * Kupferverzeichnis 1 Blatt. * 1 Karte. * 50 Kupfer mit 86 Ansichten. *

Im Verzeichnis ist nicht erwähnt, dafs Kupfer 12: Dursten zwei Ansichten:
Dorsten im Grund u. im Prospekt trägt. Ebenso No. 34 : Ruhrort. No. 39

:

Wesel trägt eine zweite Ansicht von Emmerich.
Kiäftiges Papier und guter Druck mit der kleineren Type der älteren

Ausgabe der Topographieen. Höhe der Kolumnen 24,6—25 cm mit 60 Zeilen.

Die Kupfer in vorzüglichen Abdrücken. * Die gröfsere Ansicht von Emmerich
trägt die Jahreszahl 1 647, weshalb dieses Jahr als Jahr des Erscheinens ange-
nommen wird.* Seite 10 endigt mit: einen anbern fället. S. Jo-han. * Seite 3

Kol 1 endigt mit: bot biefem. *lm Register: Atuaca Eburonü . .
.,
Stoedhufen,

Schmalenberg.

50. B. (1700.) — Topographia
|

Westphaliae.
|

I)oä ift,
|

etc.

(Titel in Kupferstich, mit I VV'appen und allegorischen Figuren.) * 1

Blatt Titel. * Text Seite 3—94. * Register 2 Blätter. * Kupferverzeichnis 1 Blatt.
* 1 Karte. * 50 Kupfer mit 86 Ansichten.

Geringes leichtes Papier, guter Druck mit mittelgrofser Type. Höhe
der Kolumnen 25 cm mit 60 Zeilen. * Die Kupfer meist recht matt. * Seite 10

endigt mit: einen anbeni fäUet. @. Jo-han. * Seite 3 Kol. I endigt mit: 31on

Simen:. • Im Register: Atuaca Eburunum . . ., Sroedhaufen, Smalenberg (ch

ausgefallen). * Seite 30—60 überechrieben : Stätt (sonst Stätte). • Fast buch-
stäblicher Neudruck der ersten Ausgabe, wohl zwischen 1700 und 1720 gedruckt.

XI. Niedersaohsen.

61. A. 1653. — M. Z.
I

Topographia
(

Saxoniae Inferioris
]
®aä ift

]

Sefc^reibung ber S8or-
1
ncf)tnften Stätte Dnnb

\

IJJlä^ in bein ^oc^l.

9H*
I

ber Sac^fe: Eraife.
(
Sranrffurt.

|
8eh TOott^: SWerianä S;

Erbe.
|

M.D.C.LIU.
xm. 5 . 6. 15
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(Titel in Kupferstich, mit 1 Wappen, Bildern Witekinds n. Karls d. Gr.

in ganzer Figur, Neptun etc.) I Blatt Titel. • Text Seite 3—28 (28 ist zugleich

mit 40 gezeichnet, 29—40 fallen aus), 41— 84 (85—96 fallen aus) u. 97—242.
* Regster u. Kupferverzcichnis 3 Blätter. * 4 Kartcu. * 30 Kupfer (3 Doppel-
kupfer: Weser-llildesheim-Rostock als je 1 gezählt) mit 53 Ansichten.

Gutes kräftiges P^ier, mittelgrotee Typen. Höhe der Kolumnen 24 ein

mit 50—51 Zeilen. * Kupfer in sehr schönen Abdrücken. Seite 10 endigt mit:

S(f4r(i6ung her Stabi Sc^Iegwict. öier«. * Seite 3 Zeile 6: unb befantiften . . .
*

Seite 13 Zeile 1 : SIbbteben, »nnb. * Seite 73 Kol. 2 Zeile 1 endigt: gele=. * Am
Schlafs des Registers 3 Druckfehler verzeichnet.

62. B. (1700.) — Topographia
|

Saxoniae Inferioris
j

etc.
|

M. D. C. LIII.

Genauer Nachdruck. Seite für Seite, der echten Ausgabe von 1653. *

Seite 3 Zeile 0: unb bcfontiften . Seite 10 endigt: Statt Stble^loid. $ier>. •

i^ite 13 Zeile 1 : Sfbttben »nb. * Seite 73 Kol. 2 Zeile 1 endigt: gdrgrnr. • Seite 83

Überschrift ein Druckfehler: @ä(f|fiftb«n. * Im übrigen stimmen alle bei der
vorigen Ausgabe angegebenen Merkmale.

Gutes kräftiges Papier, doch grauer als das des vorigen Druckes. Die
Kupfer sehr verschieden; vielmals wurden die Platten sehr stark einge-

sebwärzt und die Drucke dadurch zu tief in der Farbe und unansehnlich.
Höhe der Kolumnen 23,2— 23,5 cm mit 50 Zeilen. RUbuen und Gadebnsch
sind auf 2 einzelne Blätter gednickt und erhöht sich die Zahl der Kupfer bei
solchen Exemplaren auf 37 mit 53 Ansichten. * Dürfte etwa um 1700 gedruckt
worden sein.

63. C. (1720.) — Topographia
|

Saxoniae Inferioris
|

etc.
|

MDCLIII.

Genauer Nachdruck der früheren Ausgaben. * Manche Seiten: 181, 183,

187, 193, 195, 201 und andere in der Überschrift: be6 (sonst be§). * .Seite 49
fehlt von Zeile 4 bis 9 die Trennungslinie zwischen den Kolumnen. * Im
Register: 9lofto(f statt Moftoef.

Grobes graues Papier, insbesondere die Kupfer auf solchem. Grobe
Typen, Druck unansehnlich, die Kupfer sehr verschieden, manche recht gut.
* Scheint ca. 1720 gedruckt und die letzte Ausgabe zu sein.

Xn. Braunsohweig-Lüneburg.

64. A. 1654. — Topographia
|
bnb

]
(Eigentliche SefchreiDung

|

I)er Sor-
nembften ©täte , Schlö?-

|
fer auch onberer ^lä^e ünb Oerter

|
in

benen (perhogthümer Öroun«
|

(chioeig bnb Süneburg, bnb benen
|

bap gehörenbe ©roffchafften
|
^errfchofften bnb fianben.

|

3rontf'

furt,
I

Bey Matthaei Merians 8. Erbe
|

MDCLIUI.
|

Cum Privi-

legio 8. C. May.

(Titel in Kupferstich). * Dedikation an die Herzöge August, Christian
Ludwig und Georg Wilhelm von Brannschweig und Lüneburg, 3 .Seiten,

datiert Fastenmesse 1654, unterzeichnet: 2Katthaei 9)lenan6 befi Stfltern Seel.

6tbfn. * Text Seite 8—220 (.Seite 218 u. ff. als Anhang bezeichnet).* Register
4 Blätter. * Bericht an den Buchbinder (Kuitfcrverzeichnis) 1 Blatt. * Stammbaum
des Braunschw.-Liinebnrg. Hauses 2 Blätter. * 3 Karten : Ducatus Lunebnrgensis,
Ducatus Brunsvieensis, Situation um Wolffenblittel — von denen nur die erste
im Verzeichnis genannt wird.* Kupfer: 130 Blätter mit 227 Ansichten. (Aus
2 Kupfern zusammengesetzte Ansichten je für 1 Blatt gerechnet.)

Weiches weilses Papier, ziemlich grober Druck. Höhe der Kolumnen
24 cm mit 50 Zeilen. * Seite 3 endigt mit : ift (ein SRangel , reiche. * Seite b
endigt mit: nit Weit öon be Ort,. * Seite 10 endigt mit: 2)a« weiffe Wob. *

Seite 69 endigt mit: (8ruben>bagen.
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65 . B. (1660.) — Topographia
j

Brannschweig n. Lünebnrg
|

etc.
|

MDCLUU.
Genaner Nachdruck der Originalausgabe von 1654. * Die Dedikation

(gleiches Datum wie iin Original) umfafst 2 Seiten. * Mit den gleichen Typen
gedmckt wie die erste Ausgabe und kaiim von dieser zu unterscheiden. *

Seite 3 endigt mit: ift lein IKangel, reiche. Seite 10 endigt mit: 2)o8 metffe

Sicfe. * Seite 69 endigt mit : Oruben» h®'-
* Seite 207 irrtümlich 270 gezeichnet

* Seite 220 I Zeile 6 von unten : (Slofter (nicht Kloster). Daselbst unter dem
letzten Worte ein Stern (andere Ausgabe 3 Sterne). • 3 Karten.* 1S2 Kupfer
(davon 11 Doppelkupfcr).

Die Kupfer durchweg in schOnen Drucken und die Ausgabe wohl um
1660 hergesteUt * Zn den Kupfern sind 2 Blätter hinzugekommen : Beelen und
Lüneburg im Prospekt.

56 . C. (1680.) — Topographia
|

Brannschweig u. Lüneburg
|

etc.
|

MDG Lim.

Genaner Nachdruck der Originalausgabe von 1654. * Die Dedikation
(gleiches Datum wie im Original) endigt auf der Rückseite des 2. Blattes (4.

Seite). * Seite 8 endigt mit: btrhanben, lie (SIbc. * Seite 10 endigt mit: !Do8

mrifie 9iof. • .Seite 69 endigt mit: ®rubtn> h«'-
* Etwa I6S0 gedmckt.

57 . D. (1700.) — Topographia
|

. .
. |

Brannschweig.
|

etc.
|

MDCLlIII.

Genaner Nachdrack der Ausgabe von 1654. * 1 Blatt Titel, Kupfer-
stich. * Dedikation, wie frühere Ausgaben, 1 Blatt (2 Seiten), unterzeicnnet

SRatthüi HRtrianS be« Seltern 6ecl. 6rben. • Text Seite 3— 220. • Register 4

Blätter. • Knpfer^’erzeichnls I Blatt. * Stammbaum 2 Blätter. * Karten u. Kupfer,
wie frühere Ausgaben. • Seite 39 Zeile ) : Kbelifben (statt Adelipsen). * Seite 86
Überschrift: ^eihogtbumer. • Seite 90 Überschrift: Befthribung. * Seite 197 ist

nur: 19 gezeichnet. * Seite 220 I Zeile 6 von unten: (Slofter. Am Schluls der
Abhandlung über Kemnadcn kein Stern oder sonstige V'erzierung.

Papier und Druck des Textes ziemlich gut. Kupfer meist sehr matt.

Um 1700 gedmckt.

Xin. Ober •Sachsen.

5S. A. 1650. — M. Z.
i

Topographia
|

Superioris Saxoniae I Thnriugpae,

Misniae
|

Lusatiae etc:
|

ift
|

Scfdircibung her Söornc^mften
j

tmb ©efontcften Statt, unb
|

in ß^urfilrftent^um Sac^fen,

3:^ürin|gcn, ÜKciffcn, 0bcr onb 9tibcr Soulni^
|

tmb einbcricibtcn

Sanbcn; oucb in
|
anbcm 3“ bcni .t)ocf)löblidiftcn

|
Säc^fiftf)cn Eroifec

gehörigen 5ür*
|
ftentumen (aufecr Sronbenburg

|

ünb 'ßommeren),

©raff» onb (perr
|
ft^afften, ctc:

)

.öerrau^geben ünb Scrlcgt
|

$urc^
j

Slattbaeum äßerian in
|

Sroneffürt.
|

M. DC.L.

(Titel in Kupferstich mit Wappen und Emblemen.) * 1 Blatt Titel. *

Zueignung an Johann Georg. Herzog zu Sachsen, 2 Blätter, unterzeichnet:
Mattnaei Meriani , b»6 Sleltetn frei. Crben. * Text Seite 3— 210. Regster 6

Blätter. • Kupferverzeichnis 1 Blatt 5 Karten.* 56 Kupfer (der aus 8 Platten

zusammengesetzte Prospekt des Elbstroms als 1 gezählt) mit 81 Ansichten.

Sehr kriiftiges Papier. Druck zum Teil etwas matt. Höhe der Ko-
lumnen 23,5—24 cm mit 50 Zeilen. Die Abdrücke der Kupfer dnrchwM sehr

schön. • Seite 10 endigt mit: ju tinrnt Sanbgraoen in Tbüttingm. Seite 3 Zeile 7:

Onb bdantifttn Statt, bn $lä(, . .

.

15*
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59. B. (1690.) — M. Z.
I

Topographia
)

Snperioris Saxoniae
|

etc.
|

M.DC.L.

Titel io Kupferstich, der gleiche wie bei der vorigen Ausgabe. * I Blatt

Titel. * Text Seite 3— 196. • Register 6 Blätter. * Kupferverzeichnis fehlt. *

5 Karten. * 59 Kupfer mit 82 Ansichten. * Einzelne Kupfer der 1. Ausgabe
wurden fortgelassen und durch andere ersetzt

Gutes weifses Papier und sauberer Druck mit guten grofsen Typen.
Die Kupfer meist in schönen Abdrücken. Höhe der Kolumnen 26 cm mit 55

Zeilen. Seite 10 endigt mit: !Di« 3n>lt)0bn»r. * Seite 127 ist irrtümlich ge-

zeichnet: 271. • Diese Ausgabe ist um 1690 gedruckt Einzelne, von W.
Richter gezeichnete Kupfer, wie Gotha, die in ihrer steifen geistlosen Aus-
führung ganz bedeutend gegen die alten Merianschen Blätter abstechen,
tragen diese Jahreszahl.

XIV. Brandenburg.

(M). A. 1652. — (Kupferstichtitel
:) M Z:

|

Topographia Electoratg

Brandenburgici
|

et
|

Dneatns Pomeraniae oc.
|

bü^ ift
|
SBcfcbrci-

bung ber Somcmbften bnb
|

befontiften Stätte tmb ^lä^ in bem

l)0^1dblic^
I

ften (£f)urfürftent^um bnb 9Äorc^ ®ranbcn-
1

bürg: bnb

bem iper^ogtum i|Joincrcn, ju
|

fampt einem boppeltcn ‘Jlnpong,
|

1.
1|

®om i'onbe ®reufeen bnnb ^omerenen
|

2.
|j
®on Uifflonbc bnnb Selbige

beruffeniften
|

Orten.
|
3n Jruef gegeben bnnbt Verlegt

|

burt^
|

Matthaei Merian Seel. Srben.
|

[Hathaens Merlan Junior Inventor.

Melchior Knsell fecit]

(Typendrncktitel
:)

M. Z.
|

Topographia
|

Electoratus
|

Brandenburgici,

et
I

Ducatns Pomeraniae. &c.
[

ift,
|

®efcpreibnng ber bomebni-

ften, bnb befontiften Stätte, bnb ®läb, in bem Snx^Iöb- ( lid^ften

(if)Hr'5ürftentl)iim, bnb SDfarc^, ®ranbcburg; bnb bem
|

^er^ogtt)um

®ommeren, oc.

2 Blätter Titel. • Zueignung an Friedrich Wilhelm Markgraf u. Chnr-
fürst, datiert 14. April 1652 und unterzeichnet: Matthaei Meriani beS (Sitem

feel. binterbliebene famptlicbc (Srben, 2 Blätter. * Text Seile 5—129. * Reiter
7 Seiten. * 1 Blatt Titel : M. Z.

|
TopoCTaphia

]
Prussiae,

|
et

1
Pomerelliae : T 3)08

ift, 1 93(i(hrei6uno ber »ortiebm
|
ften ©totte. bnb Dettber, in Steuffen,

|
bnb fjScme«

reDen.
|
Text Seite 3—53 (3 irrtümlich 5 gezeichnet). • Register 3 Seiten. *

1 Blatt lltel : M. Z.
I

Topographia
|
Livoniae,

i
®o8 ift,

1
iBeftbreibunfl ber bornebm»

|

ften Stätte bnb Dertber in
|
Sifflanb.

|

• Text Seite 3— 36. * Register 1 Blatt. *

Kupferverzeichuis 1 Blatt. • 4 Karten. * 70 Kupfer mit 100 Ansichten.
Weilses, ziemlich leichtes Papier, guter Druck mit mittelgrofser Type.

Höhe der Kolumnen 25cm mit 52 Zeilen. * Seite lo endigt im 1. Teile mit;

Süffreitb bie 2Baf= fet. Seite 10 endigt im II. Teile mit: örounfbtrfl. • Seite 10
endigt im III. Teil mit; bunb üngeben, bnb. * Seite 26 (I) beginnt; bmb bo8
Vanb ... * Seite 26 Schlufs des Absatzes : cap. 17. p. 198. * Ohne alle Datierung,
1652 gedruckt.

61. B. (1680.) — Topographia
|

Electoratg Brandenburgici
|

etc.

Genauer Nachdruck der Orinnalausrabe (von 1652). * Zahl der Seiten,

Kupfer etc. wie vorige Ausrabe. * In der Unterschrift der Widmung : Matthaei
Meriani, be^ Sleltcm ...*1111 Typendruektitel : unb brfantiften . . . Seite 26
beginnt: umb baS £anb... * Seite 26 Schluls des Absatzes: cap. 17. p. 189. *

Höbe der Kolnmnen 24,5 cm mit 52 Zeilen. * Etwa um 1680 georuckt, Kupfer
verschieden, zum Teil schwach.
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XV. Schweiz.

62. A. 1642. — Topographie
|

Helnetiae, Rhaetiae
|

et Valesiae,
|

Xa« ift
, I

©efc^rcibuiig Onb ßigcnt-
1
lic^c Mbbilbung bcr Sor-

ncmbftcu
|
Stätte önb ^tä^, in bcr |)ot^röb»

j
liefen 6t|bgno6fcf)afft,

@ron)«
I

bünbten
, SSaHife , tmb ctlirfjcr

|

äugttoonten Drtcn.
[

3n
Tnuf gegeben t). Verlegt

|

®urc^
|

Matthaeum Meriail.
|

M. DC.XLIl.

(Titel in Kupferstich, mit 24 Wappen der Kantone und 4 allegorischen
Figuren etc.) *

I Blatt Titel. • Zueignung an die Bürgermeister u. s. w. der
13 Orte Zürich etc., datiert Frankfurt a.M., 9. April 1642 und unterzeichnet
Matthaeiis Merian, 3 Blätter. * Text Seite 9—72. * Register 3 Blätter. * Ver-
zeichnis der Kupfer 1 Blatt. * 2 Karten (Deutschland — Eidgenossenschaft). *

55 Kupfer mit 74 Ansichten.
Schönes kräftiges Papier, hübscher Druck in der kleineren Tj-pe. Höhe

der Kolumnen 24,7 cm mit 60 Zeilen. Die Kupfer in prachtvollen scharfen
Abdrücken. Seite 10 endigt mit: Jtärnbten Unnb (Srain. Snbece. * Seite 66 1

Zeile 3: Plaunaterra.

63. A. Anhang. — Sln^ong
|
ju ber

|

Topographia
|

Ilelvetiae,
|

Rhae-

tiae, & I
Valesiae:

|

Cbcr
|

Certer - SBefc^rcibung befe
|

Sc^tDCt^cr;

(Üroubüntcr : önb SBai«
|

liffer Saitbcd, oc.
|

iöc^bc öerfertiget butc^

SWartin Bciacni.
(

MDCLIU.

1 Blatt Titel in Typendmek. * Text Seite 3—29. * Register 5 Seiten. •

Verzeichnis der Kupfer 1 Blatt. * 1 Karte (Vierwaldstätter See). * 20 Kupfer-
tafeln mit 25 Ansichten.

Gutes weifses Papier, guter Druck in mittelgrofser Type. Höhe der
Koinmnen 23,7—24 cm mit 50 Zeilen. Die Kupfer in sehr schönen Abdrücken.
• Seite 10 endigt mit: mit etwa« Sot>.

M. B. 1654. — (Knpferstichtitel :) Topographia
|

Ileluetiae, Rhaetiae
|

et Valesiae,
|

etc.
|

MDCXLII.

(Typendmcktitel:) M. Z.
|
Topographia

|

Helvetiae,
j

Rhaetiae, et Va-
|

lesiae:
|

lod ift,
|

93cfd)rcibung Oiinb et)gentlic^e
|

?{bbilbung ber

öoritc^mftcn Stätte önb 'J?tä^c in bcr
1

iöblid)cn ß^bgiiofe'

(rf)afft, ©raubünbten, SSolIi®, önb
|

etlicher pgeiöonbten Crthcn:
|

3n biefer onbern CSbition mit fonberm fleift imrehgangen,
|

önb öon

öorigen ?ichlfm corrigirt, öermehrt
|

önb gebeffert.
|

Signet
|

Srcincf-

furt am TOotjn,
|

S'nicf öcriegt öon benen ÜDierianifchen ßrben.
|

3m 3ohr MDCLIV.
2 Blätter 'Pitel. * Vorrede (Dedikation an die Bürgermeister etc.), Seite

5—9, daüert 9. April 1642 und unterzeichnet: Matthaeus Merian. * Text Seite

10—90. * Register 4 Blätter. * Verzeichnis der Kupfer 1 Blatt. * 3 Karten.*
77 Kupfer mit 101 Ansichten, * ln dieser Ausgabe sind 2 Kupfer hinzu-

gekommen; 1 Ansicht von Nilnkirch und eine zweite Ansicht von Neuen-
bürg, letztere im Verzeichnis nicht erwähnt. * Seite 10 endigt: »nnb mit *

Seite 60. 61. 62 irrtümlich gezeichnet: 40. 41. 42.

Gutes, ziemlich weiches Papier. Mittelgrolse Type. Höhe der Kolumnen
25,3 cm mit 53 Zeilen. Kupfer in sehr schönen Abdrücken.

65. C. (1700.) — (Knpferstichtitel:) Topogp'aphia
|

Helnetiae, Rhaetiae
|

et Valesiae,
j
etc.

|

M.UC. XLII.
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(Typendrucktitel:) M. Z.
[

Topographia
|

Helvetiae,
|
Rhaetiae, te Va-

|

lesiae
: |

ift
|
S0ef(^rcibung unb eigentliche ?lbbU*

|
bung ber

öornehmften Stabte unb in ber .^ochlöb«
|

liehen (Jhbgenoh-

{chaft, ©raubünbten, SBalliö,
|

unb etlicher jugeioanbten Crthen:
|

3n biefer anbern (äbition mit fonberm SleiB bur^gangen,
|

unb

uon oorigen J^ehleni eorrigirt, bermehrt
|
unb gebeffert.

|
graneffurt

om 3Rohn,
|

2rucf oerlegt oon benen fflierianifchen Crben.
|

3m SohrMDCLlV.
2 Blätter Titel. * Seite 5—9 Vorrede, datiert 9. April 1642. Text Seite

10— 90. * ßejriBter 7 Seiten. * Verzeichnis der Kupfer 1 Biatt. * 3 Karten:
Deutschland, Eidgenossenschaft, Vierwaldst. See. 77 Kupfer mit 101 Ansichten.

Graues, ziemlich grobes Papier. Grober Druck. Hohe der Kolumnen
26 cm mit 53—54 Zeilen. Die Kupferplatten stark abgetrieben imd in meist
blassen fehlerhaften Abdrucken. * Seite 10 endigt mit: unb Wie ^cite

60. 61. 62 irrtümlich gezeichnet: 40. 41. 42, ferner Seite 82 n. 87 : 28 u. 69. *

Seite 84 I Zeile 14: uctmanier (2 ausgefallen). * Ca. 1700 gedruckt.

XVI. Niederlande.

66. A. 1654. — (Kupferstichtitel
:) M. Z.

|

Topographia
|

Circuli Bur-

gundici
|
Ober

]
löcfchrcibung onb ©gcntlichc

1
STbbitbung ber 3)or-

nehmften Oerther
|
in bem .^ochlöblichen Surgunb'- onb

|

9Jibcr-

lonbijchcn (Trahfee.
|

graneffurt,
|

Sei) Gofpat SJtcrian.
|

M. UC. LIIII.

(Kupferstich. Die Inschrift in einem Medaillon, umgeben von 17 Wappen.
Darüber zwischen zwei Wappen ein Löwe in einem Schanzkorbe, eine Stange
mit einem Hute darauf in den Pranken.)

(Typendrucktitel:) Topographia
|

Circuli
|

Burgundici;
|
5)0? ift,

|
Sc-

fchreibung beft
|

SBurgunbifch« onb iWieberlön*
|
bifchen (£raifc4

;
Cber

ber XVH. 'JMcbcrlönbifchcn '^Jro-
1

oinben
,

onb loas benfeiben ein-

ocrlcibct ift: ^ufo'ubi ber (Wrafffchafft
|
.'poch-'-Hurgunb: berfclbcn

oticrfeitö Stätte, auch anberer oomeh-
1

men in folchen Üänbem fid)

befinbenben
|
Certher;

|
?Iuh onterfchieblichen llutoren . .

.
pfammen

getragen onb oerfertigt
|
'Jurch Winrtin ^eillern.

|

Sompt einem in

bie ®orrebe gebrachten Furien 3Iuhüug ber iBr-
1

fachen , Ütnfang^,

gort» onb ')(uhgnng« be? tangioirigen
|

'Jiieberinubifdjeu Hriegei.

ge^o j(um anbern mal Oom Antore überfeheu onb Oerbeffert.
|

Signet

graneffurt am SRaljn, bep Gafpar SDieriau.
|

M DC LIV.

2 Blätter Titel. Vorrede Seite 5— 21. * Text Seite 22— 2'>3. * Register
20 .Seiten. * Verzeichnis der Kupfertafeln 1 Blatt. * 12 Karten. * 107 Ansichten
und Grundrisse auf 107 Kiipfertafclu. (Einige Doppelkupfer als Je ein Blatt

gezählt.)

Text auf geringem gelblichen, doch festen Papier gedruckt, ziemlich

grobe geringe 'l’ypen. Hüne der Kolumnen 24 cm mit .50 Zeilen. * .Seite. 10

endigt mit: lüeiln fir. * .Seite 5 Zeile 3: Sitfnepen . . . Onb Stuftflanfl« . . . ITier-

haupt wird durchweg, namentlich auch in den Seitenüberschriften, v statt u
angewendet. * Im Register: SBalcourt (richtig). • Seite 5—8, 10- 18, 20 u. 21

haben grüfsere Seitenzahlen, als die übrigen .Seiten.

67. B. 1659. — M. Z. I Topographia Oermaniae Inferioris
|
boft ift

|

iöefthrcibuiig unb ')lbbilbuiig ber Söor»
(
nchmften Stätten, sööftungen

/

l
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unb ßbrter
| fo roo^I in grunb ol8 in Prospect, in bcn

|

XVII
TOcbcrlönbifd^cn Provintien

|

licgcnb,
|

9tl§ Srobont, Jintburc^,

aWcc^ckn,
I
PJclbcrn, , Cber 3ffel, gmölanb,

|

©röningcn,

,'ponanb, SBtrec^t, Scdanb,
|

^lonbern, Strtoi?, Jpcnncgniu, Gomeric^,
|

Vü^cnburg, 'JJomur, unb Surgunb.
|
fHandfurt atn TOai)n

|

bcQ

Gafpor aWerian.

(Titel in Kupferstich, mit Neptun, Deli>hinen und Wappen.) * 1 Blatt

Titel (in Kupferstich). * Widmung an Peter und David de Neufville, datiert

28. März IH5u und unterzeichnet &afpat Säectan, Sucbbdnbler tmb fiupffcrftecbcr,

1 Blatt. Verzeichnis der Kupfertafeln Seite 3— 4. * Vorrede Seite 5—21. *

Text Seite 22—283. * Register 20 Seiten. * 12 Karten. 108 Kupfer (aus 2

Blättern zusammengesetzte als eins gezählt) mit 138 Ansichten und Grund-
rissen. (Im Verzeichnis nicht genannt : Armuyden im Grund, Zwull im Grnnd
und Ter Veer im Prospekt.)

Text auf gerin^m gelblichen, doch festen Papier gedruckt, ziemlich
grobe geringe Typen. Ilöfie der Kolumnen 24 cm mit 50 Zeilen. * Seite 10

endigt mit: tbeiln fie. * Ist die Ausgabe von 1654, mit verändertem Titel und
einer Vorrede, nach welcher die Ausgabe als solche von 165!) zu bezeichnen
wäre. Die Kupfer wurden durch eine Anzahl vermehrt; Grundrisse, die früher
einzeln gedruckt waren, wurden zu zwei auf eine Platte gebracht und eine
Anzahl neuer Platten, besonders mit Prospekten, neu hergestellt. Im übrigen
stimmen die Merkmale mit denen der Ausgabe von 1654 überein. Im Kupfer-
verzeichnis wurde angegeben: Lille im Grund )iag. 181. Die Zeile ist aber
(wohl io allen Exemplaren ?) mit Tinte durehgestrichen. Dieses Blatt existiert

nicht; die Angabe wurde auch bei dem späteren Dnick weggelassen.

6S. C. (I(i80.) — M. Z.
I

Topographia Germaniae Inferioris
|

bo§ ift
|

etc.

(Titel in Kupferstich mit Neptun, Delphinen und Wappen). * 1 Blatt

Titel (in Kupferstich). • Widmung an Peter und David de NT'ufville, datiert

28. März 165!) und unterzeichnet: Cafbac jücrian, SJuebbänblet unb Hupfferfteeber,

2 Blätter. Verzeichnis der Kupfertafcln Seite 3—4.* Vorrede .Seite 5—21.*

Text Seite 22—283. * Register 20 Seiten. * 12 Karten. * 107 Kupfer (aus 2

Blättern zusammengesetzte für eins gezählt) mit 158 Ansichten und GrumlrLssen.
*(lm Verzeichnis ist nicht genannt: Armuyden im Grnnd und Ter Veer im
Prospekt.)

Text auf geringem gelblichen, doch festen Papier gedmekt, ziemlich

grobe geringe Typen. Höhe der Kolumnen 24 cm mit 5o Zeilen. * Seite 10

endigt mit: ifileiln fie. • .Seite 5 Zeile 3 : llcfatben unb Sluhoanit« . . . Überhaupt
wird in diesem Dnicke v für u nicht mehr angewendet. Im Register:
ccDurt (statt Walcourt). * Genauer Neudruck der Ausgabe von 165!); an vor-
stehenden Abweichungen kenntlich. Anscheinend zwischen 1680 und 170(1

gedruckt.

ßO. Es liegt uns noch die Titeiaufnahme einer Ausgabe vor:

M. Z. Topo^aphia
|
Germaniae -Inferioris

|

vel
|
Circuli Burgundici

|
das

Ist
1
Beschreibung und Abbildung

]
Der Furnembsten Orter in den

|

Niederländischen XVII Provincien
|

oder
|

Burgnndisehen Kraysze
|

Franckfurt am Mayn
|
bey Ciuspar Merian.

Ohne .Jahr. Kupferstichtitel. 283 Seiten und 20 .Seiten Register. 11!)

Kupfer. * Im Register ist „Lille im Grund“ angeführt, aber durehgestrichen.
Dieses scheint die Ausgabe von 165!) mit verändertem Titel zu sein.

70. Die Auspibe A ist die 2. Auflage des Zeiller'schen Buches, doch die 1. Aus-
gabe mit Merian’schen Kupfern. Die 1. Auflage erschien ohne Kupfer in S":

Neue Beschreibung
|
desz

|
Bnrgundisch- und

|

Niederländischen Craises;

Oder der
|
XVII Niederländischen Provinczen, und was denselben ein-
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216 Die Zeiller - Merianschen Topographieen

verleibet ist. ctc. Durch Martin Zeillem. MDCIL. Ulm, bey Balthasar
Klihnen. (XLIV, 700 n. 43 Seiten, kl. 8".)

Schlufs der Vorrede; Geschrieben zu Ulm auff S. ßartholumaei Tag.
Anno 1649.

XVn—XXlx Frankreioh.

71. — (Kupferstichtitel :) M. Z.
|

Topographia
|
Galliae.

|

Francofnrti,
|

apud
I

Casparnm Meriannm.
|

M. DC. LV.
|
Cum' Privilegio

|
S.

Caesar. M.

(Kupferstich mit Standbildern Chlodewigs und Ludwigs XIV., Neptun etc.)

(Typendmcktifel:) Topographia
|
Galliae,

[

Ober
|
Scfc^rctbung önb

|

Eontrafaitung bcr oorncbmb-
1

ftcn bnb bcfantiftcn Ccrter , in bcin

mätl&tigcn,
|
önb großen Söntgrei^ grandreid)

: |

Serbe« oufe eigner

Erfobning, bnb ben beften, onb berüfimbteftcn Scribenten, fo in

bnberic^ieblit^en Sproad^cn babon
|
oufegongen fepn, ouc^ oufe er-

langten ©eri(^t: bnb Relationen
,

bon etlichen
I

reu b<“rb . J“*

fantmen getragen, in riibtige Drbnung gebracht, bnb
|
auff begehren,

jum ®rud berfertiget,
|
burch

|

Martinum Zeillerum.
|

(Signet)
|

grandfurt am SRapn,
|

3« ©erlag Eafpar SKerian«.
|

M DC LV.

2 Blätter Titel. * Zuschrift an Albreeht Fäschen, datiert 31. März 1H.S5,

2 Blätter. * Text Seite 5—34 (4 Biätter Register znm Plan von Paris hier eiu-

geschoben), 85— 97. * Register und Verzeichnis der Kupfer 3 Blätter. • 3

Karten. lo9 Kupfertafeln mit 128 Ansichten. * 4 Gesamtansicliten von Paris,

davon 1 aus 3 ,
3 aus je 2 Blättern zusammengesetzt. * 29 Blätter Kirchen in

Paris mit 31 Ansichten. * 41 Blätter Paläste ete. in Paris mit 51 Ansichten.*
35 Blätter Ortschaften und Schliisser von Isle de France mit 46 Ansichten. *

Die im Kupferverzeichnis aufgefiihrten Nr, 87 Stadt tJlermont (wurde in den
111. Teil aufgenommen), Nr. 107 Stadt Meanx und Soisson (.Meaiix wurde in

den 111. Teil, Soisson in den II. Teil aufgenonimen), Nr, 108 Stadt Noyon
(wurde in den II. Teil aufgenoumien) sind hier zu streichen. * Im Verzeichnis
sind nicht aufgefdhrt: Le mont Valerien und Prospect de raijuediict d’Arcueil.

In der 2. Ausgabe werden diese am Schiussc als 116 u. 117 angeführt.
Sämtliche 13 l'eile dieses Werkes haben .schönes kräftiges Papier, guten

Druck. Höhe der Kolnmnen 24cm mit 5o Zeilen. * Seite IO endigt mit:
Galiiam erobert, ben. * Wir fanden Exemplare mit dem Kupferstichtitel. der
unten bei der zweiten Ausgabe angcgcbcu wird.

72. — M. Z.
I

Topographiae Galliae.
j

. . . 3'bcl)tcr Jht’ih
I

für«

nchniftc iinb befantifte Stätte
|

bttb ©läpc in bcr Provinc
|

Picardiae
|

. . . fürftenenb.
|

M. DC. LVl.

(Titel in Kupferstich mit Palmzwcigen, Krone, Ordenskette etc. Gleicher
Titel für alle folgenden Teile bis IX.) *

I Blatt Titel. * Zueignung an Uhristoff

Bender, datiert Palmarum 1656, 2 Blätter. * Verzeichnis der Tafeln auf der
Rückseite des 2. Blattes. * Text Seite 3—35. * Register 3 Seiten. * 1 Karte.

29 Kupfer mit 39 Ansichten. Seite lo endigt mit: ju Brest, fo man.
Papier, Druck, Kolumnenhöhe etc. wie bei dem I. Teile. Ebenso bei

Teil 111 bis XIU.

73. — M. Z.
I

Topographiae Galliae.
|

. . . dritter Jhcil-
1

3)ic für*

nchmftc bnb befontiftc
|

Stätte bnb ©läpc in bcr Provinc
|

Cham-
pagne bnb Brie,

|
fürftcllenbt.

|

M. DC. LVL
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1 Blatt Titel. * Zueignung an Eraamus Seyflart, datiert Palniarum 165ß,

2 Blätter. Verzeichnis der Tafeln auf der Rückseite des 2. Blattes. * Text
Seite .2— 3S. * Reiter 2 Blätter. • I Karte. * 53 Kupfer mit 73 Ansichten. *

Seite 10 endigt mit: fo foitt feiere ®raff<.

74. — M. Z.
I
Topographiae Galliae

| . .

.

Sicrbcr
1

fümebmitc
onb befontifte

|

(siättc tmb $Iä^c üon
[

Surgunb Bres.se. Niver
|

nois ünb Dombes. fürgcftcHrt. M. DC.LVI.

I Blatt Titel. * Zueignung an Johann Philipp Kellner, datiert Palraarum
Iß56, 2 Blätter. * Verzeichnis der Tafeln auf der Rückseite des 2. Blattes.

Text Seite 3—25. * Register 3 Seiten. * I Karte. * 22 Kupfer (resp. 25, wenn
man Charit^, Dijon und Nevers für ie 2 Knpfer zählt, wie das Verzeichnis
thut) mit 27 Ansichten. • Seite 10 euaigt mit: rin« fiberaub fi^ön«.

75. — M. Z.
I

Topographiae Oalliae.
|

. . . Sünfftcr
|

Die fümc^niftc

ünb befontifte ©tötte
|
bnb ^lä^e in ben iJänbem.

]
Lyonnois.

Foresfs. Beaviolois,
|
Onb Bovrbonnois, Sib^anbelenb.

|

bnb für ge*

ftclbt.
I

M.D.C.LVU.

I Blatt Titel. * Zueignung an Michael Le Blon, datiert 14. September
1R57, 1 Blatt. Text Seite 3—24. • Register 1 Blatt. Das Verzeichnis der
Tafeln zum V.—VIII. Teil, 2 Blätter, findet sich meist am Ende dieses Teiles.
*

I Karte. • Anfser den im Verzeichnisse aufgeführten 12 Kupfern (la maison
de ville de Lyon als 1 Blatt gerechnet) findet sich noch vor: 1 Blatt Rouanne.
Zusammen 13 Blätter mit 22 Ansichten. * Seite 10 endigt mit: comprehendit,
& occidit.

76. — M. Z.
I

Topographiae Galliae
j

. . . ©cdifter ^
I

ncbmfte bnb befontifte ©tötte,
|

bnb ^<iö^e in ben L'änbem.
|

Berry,

Avergne. bnb Limosin,
|

9lbt)onblenb bnb für gefteibt.
]
M.DC.LVII.

I Blatt Titel. (Keine Zueignung.) • Text Seite 3— 2ß. * Register 2

Blätter. * 3 Karten. * 2 Kupfer mit 4 Ansichten. * Seite 10 endigt mit: m«br
Ginfomm«nä.

77. — M. Z.
I

Topographiae Galliae,
|

. . . ©icbenber 5t)eil: Die für*

ncbmfte bnb befontifte ©tötte
\
bnb '.ßio^c in ber Provinc Beati.sse,

Chartrain . l'Angov
|

le Maine . le Perche . Vandosme . le Blai*
|

sois . Dvnois . la Touraine . TOrleanois.
|

Poictov . TAvnis. bnb

l’Angovmois,
|
9fbbonbIent bnb für gefteibt.

]

M.DC.LVII.

1 Blatt Titel. Zueignung an Johann Jacob Dimptfel, datiert 1 4. Septbr.

1657, 1 Blatt. * Text Seite 3—71. * Register 5 Seiten. • 1 Karte. * 19 Kupfer
(Nr. IS— 19, Sanmur n. Tours als 1 Blatt gezählt) mit 24 Ansichten. Seite 10

endigt mit : Rrifg, bnbft ^erttn.

78. — M. Z.
I

Topographiae Galliae,
|

. . . 91(^tcr
I

fümebniftc

onb befontifte ©tötte
|

bnb '^lö^c in bcni 4"'crbogtbumb
|

Normandie.
|

Stbbonbicnb bnb fürgcftclb.
|

M.DC.LVII.

1 Blatt Titel. * Zueignung au Johann Martin Seubert, datiert 14. .Septbr.

Iß57, 1 Blatt. • Text Seite 3— 47. * Register 3 Seiten. * Erläuterungen zum
Plan von Rouen 2 Blätter. * 1 Karte. * 14 Kupfer mit 16 Ansichten. (Nr. 14—15
Rouen als 1 Blatt gezählt.) * Seite 10 endigt mit: Oheeft Gassion rin AritsSuold.
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79. — M. Z.
I
Topo^aphiae Galliae.

|
ober

|

©cfc^rctbunfi bcr für»

nc^mftcn onb bcfan-
1
Hften Stätten, onb ^lä^en, in

|
beni äRä^tigen

Öönigrcit^
|

f^ranfreic^. IX. ?^eil,
|

3tcm
|

X. XI. XII. Onb XIII.
|

fiepte I^eilcn.
|

M.DC.LXI.
(Dieser Titel des IX. Teiles ist der letzte in Kupferstich und vertritt

zugleicli dieselben filr die noch folgenden 4 Teile.) * 1 Blatt Titel. * Vorrede
1 Blatt (Beite .1—41. * Text Seite 5— 25. * Register Seite 26—28.* Kiipferver-
zeichnis zum IX.—XIII. Teil. • 1 Karte. • 6 Kupfer mit 8 Ansichten. (Nr. 6—7,
Nantes und S. Malo als 1 Blatt gezählt.) • Seite lo endigt mit: nit tnfit Bon
S. Malo gdtgrn.

SO. — M. Z.
I
Topograpbiae

|

Galliae,
|

. . . .ßcbtobcr 5^(11;
|
I5tc für*

nc^mftc unb bcfantcftc Stätte unb ^ilä^c in
|

Guienne, Gnascoigne,

Saintonge, Bearn unb anbcnt
|
berumbligcnbcn ,

al^, Perigord,

l’Age'lnois, &c.
\

3Ibl)onbIenb unb fürgcftcllt.
|

M.DC.LXI.

(Dieser und alle folgenden Titel in Typendruck.) * 1 Blatt Titel. *

Text .Seite 4—,58. * Register 3 Blätter. • I Karte. * 10 Kupfer mit 12 Ansichten.
(Nr. 5—6, Bordeaux als 1 Blatt gezählt.) * Seite 10 endigt mit: quarum Epis-

copi subsunt Archiepisco-.

81. — M. Z.
I

Topograpliiae
|

Galliae,
|

. . . Eilffler Theil;
|
®ic für»

ncbmftc unb bcfantcftc Stätte unb )jlläbe in
|

Languedoc, Albigeos,

Foix, Ginaudau, I.anraguez, Velay, Vivarez, Querey, unb HoOer-
|

gne,
I
3lbbonbIcnb unb fürgcftcllt.

|

M.DC.LXI.

1 Blatt Titel. * Text Seite 3 — 80. Register 2 Blätter. * 2 Karten. *

17 Kupfer mit 25 Ansichten. * Seite 10 endigt mit: Sniutien, fc ibm an fri".

82, — M. Z.
I

Topograpliiae
|

Galliae,
|

. . . 8>oöIfftcr Jbcil:
I
Tic^Jlro-

Oanb, ober la Provence, fambt bcr anftoffeuben
|
(%afffc^afft Venais-

cin, Venissy, ober d'Avignon,
|
unb baÄ (^ürftcnttiunt oon Oranges,

|

3Ibtinnblenb unb fürgcftcllt.
|

M.DC.LXI.

I Blatt Titel. * Text Seite 3— 39. * Register .3 Seiten. * I Karte. 6

Kupfer mit 8 Ansichten. (Nr. 4 —5, Avignon und Frejus als I Blatt gezählt.)
* .Seite 10 endigt mit: bj ncmlitb rin.

8:1. — M. Z.
I

Topograpliiae
|

Galliae,
|
Cbcr

|
iöcfcbrcib» unb (Sontra»

faitung bc^
|

niäditigcu Hbuigreidp?
|

j^randreid),
|
Xrcihp'licnbcr unb

Icbtcr
I

'Jljcil:
|
J'oä S!anb Dauphine, ober baS Tclpl)inat,

|
9lb»

lianbicnb unb fürgcftcllt.
|

f^randfurt om )Uiai)n,
|

iöcl) (Safpar SWerion,

31ud)bäublcrn.
j
M.DC.LXI.

I Blatt Titel. * 1'ext Seite 3— 37. * Register 3 Seiten. * 1 Karte. * 6

Kuiifer mit 8 Ansichten. (Nr. 3— 4, Grenoble als 1 Blatt gezählt.)* .Seite 10

endigt mit: auö ben Steinen b«rfür-

84 9(i. Frankreich, 2. Auflage (1700). — (Kupferstichtitel:) M. Z.
|

Topographia Galliae
]
ifaü ift

|

®cfd)rctbung unb
|
91bbilbung bcr

Sornebnt»
|
ftcu Stätten, SBöftungen

|
Scblöffcr, unb 'Chrtcr, in

|

bem
ftönigreid)

|
f^randreid)

|
licgcut.

]
f^rondfurt am SKapn

|

in 35er*

Icgung
|

Gafpar aKcrian«.
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(Die Inschrift auf einem Gedenkstein, darüber Krone, Scepter und
Lilienstengel; davor liegend Keptnn mit Ruder, Füllhorn und Delphin.)

(Typendnicktitel;) Topographia
|

Galliae,
|

Ober
|

©efc^rcibutig ünb

ßontrafoitung ber üontebni'
|
ften, ennb befontiften Certer, in betn

möc^tigen, ünb groffen fiönigreie^
|

?iranfrci(lö.
j

®cebe8 oui? eigner

ßrfa^rnng, unb ben beften, ünb
|

berümbteften scribenten, fo in

unterfcbieblii^en Sprotten büüon
|
onefgangen fepn, and) aiiä er-

langten S3ericl)t- ünb IRelationen , üon etli-
1

dben Sauren ^ero , üu«

fammen getrogen , in richtige Drbnung ge-
1

broclit , ünb auff Sc-

ge^ren, jum $rud üerfertiget
|

3)urc^
1

Martinnm Zeillenim.
|

Signet
|

grandfnrt om SWapn,
|
3n Serlog Gofpor SierianiJ.

[

M DC LV.

Um 1700 erschien eine neue Ansgabe von Frankreich, von der wir nur
den Titel des I. Teiles geben. Die Kupfer sind stark abgenutzt, der Text
ist wörtlich, meist Zeile für Zeile nachgedrnckt . nur Veränderungen in der
Orthographie kommen vor. Die Widmungen fehlen )pinzlich. * Teil I hat

Kupferstich- und Typendrucktitel, II— XIII nur den letzteren. * An nach-
stehenden Merkmalen läfst sich diese Ausgabe erkennen. Die in Klamiiiern

gesetzten Worte entsprechen der ersten Ausgabe. I. Pag.!» Zeile 1: audges

gangen. Jytand’ (aubgegangen. 5rad=)- II- 'ü I^cile 14; »nterbeffen (»nlier

beffen). III. Pag. 3 Zeile 20: ^aupbStabt (öuupt.-ctatt). IV. Pag. 3 Zeile 12

von unten: ^(rbogtbum (Jietpogtbumb). V. Pag. 6 Zeile 4: 8ln. 1639 (Stnno 1639).

VI. Pag. 6 Zeile 6: ibme (ibnteL Pag. 6 Zeile 2.3: börffen (börfften). VII. Pag. 4

Zeile 5: ibun (ihren). VIII. Pag. 3 Zeile 3 von unten; Siebenbe« (Siebenben).

IX. Pag. 3 Zeile 10: ^lerbogtbum (^erboglhumb). X. Pag. 4 Zeile 1: audftrbcn

(aubfteben). XI. Pag. 4 Zeile 1: äifttbümer (Ciftbümer). Xll. Pag. 3 Zeile 4

von unten: !Bic Sufft (l!ft Sufft). XIII. Pag. 3 Zeile 2 von unten: fürnemften

(fämembfien).

Hauptregister.

97. A. 1672. — Ipaupt-SWcgiftcr
|

Uber roeilanb
|

Martini Zeilleri
|

Sömpt-
licbc, fo tüobl ^otb- unb 'Jlicber-

1

Jeiitfcbe, qIö ouc^ jJ’^an^öfifdic
[

Topographias.
|

btefcm (änbe üornciiiblid) .pifammcn getra«
|

gen,

bnmit ber IMebbober biefe^ üortreffliefien SBerd^, ein nnb
|

onbern

üerinngenben Drtb, obnioiffenb in meldier IfJroüinb
|

berfelbige ge-

legen, nid)t erft mit großer OTnbe üielerlei Topographias, nnb be-

1

ren nnterfcbieblic^e Wnbnnge nnb Indices üerbriefilidben burd)lonffen

muffe,
I

fonbern einen jeben Crtl) in biefem .'panpt-lRegifter oI)ne

einige SWüpe
|

gleid) bolben finben, in iüeld)en Topographiis, bereit

Slnbongen, unb on
|

loetdiem iölott er bcnfclbigen fudicn, aifo gleid)

uor 9lu-
1

gen bnben möge.
]
Tiiefem ift noeb angebendt ein Index

über bie in ftupffer
|

geftodiene Statt, Sd)Iöffer, l^eftungen, etc.
|

Sombt
I
Ginem nbfonbern 5Kcgifter, über bie in foldiem Syerd be»

pnblicbc
I

fianb-Gbnrloi.
|

Signet
|

f^rondfurt am S)Jal)n,
|

:^n !llcr-

iegung
|

Matthaei IDicrianö Seel. Grben.
|

Picbmdt bei Ölafiuö

gifencnt, im ^a^r
|

M. DC. LXXII.

1 Blatt Titel. * Bericht Seite 3—4. * Hauptregister Seite 5

—

180 .
* Index

über die Kupfer Seite IHI—201. Specificatioii der Land-Charten Seite 202—203.

Guter Druck auf zieinlicli grauem l’apicr. Höhe der Kolniuneu 27 cm
mit 64 Zeilen.
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98.

B. 1726. — ^au<)t-9lc9iftcr
|

Uber me^lanb
|

Martini Zeilleri,
[
...

Topographias . .
. |

Stnje^o ouffä neue gebnieft, bcrbeffcrt unb ocr«

mebret.
I

SSorüber onnoeb ein Index über “«b 9iom, oon

neuem
|

cingerüefet worben.
|

Signet
|

^iranetfurt am 9Kabn
, |

3n
Verlegung

|

Matthaei SKerionö Seel. ®rben.
j
©ebrueft beb ^tnton

|)einf^eib, 1726.

1 Blatt Titel. * Vor-Bericht Seiten—4. * Haupt-Register Seite 5— 174.
* Index Uber die Kupfer Seite 175— 1!)8. • Speciöcation der Land-Carthen
.Seite 199—200.

Guter Druck auf weichem gelblichen Papier. Höhe der Kulumnen
27 cm mit 62—64 Zeilen.

XXX. Italien.

99. A. 1688. — (Kupfersticlititel:) Topographia
|

Italiae
|

ift
|

SSJorbofftc unb Guriöfc
|
®cfcbrcibung Italien

|

Sambt
|
Gincn ?ln-

bang Oon ftönigreicb
|

Korea.
|

graneffurt
|

S8ci Kattbaci Kcrian^
|

Seel. Srben
\

1688.

(Kupferstich, mit vieleu Figuren und Emblemen.)

(Typendrucktitel:) Topographia
|

Italiae,
|
Tag ift:

|

SBnrbaffte unb

(Suriöfe
|

^eftbreibung
|
3.1on ganb

1

Jitalicn,
|

darinnen nach ^Mfto«

rifeber 3öarbcit, bie
|

bcrübmtcftcn Stäbte .... angemerefet wirb.

.... ?lllce anb benen bewöbrteften, 3Htcn unb dienen Scribenten ....

,)um erften mol beraub gegeben.
|

9?ebft einem oollftönbigen Siegifter.

Signet
I

f^randfurt,
|

3n ^lerlegung Kattbaei Keriana Seel. (Irben.

MDCLXXXIIX.

2 Blätter Titel. * 2 Blätter Besehroibuug der vornehmsten Städte und
Plätze in Welsehland. * Text Seite 1— 16u. * Register 6 Blätter. * Dann folgt:

ätnhanfi |
3)aä ift

, |
Auc$e unb Slufifttbrtidie Beitreibung

{
berer bn

|
Rönigreub

äüorea
|
btfinbenben ODrncbmftcn

|
Stähle unb glätte:

|
3)arinn bem Slltertbum,

erlittene fttocre Kriege, waS aut btfi
|
bato an einen unb anbern Orten metd>

Wiirbigea )u befebrn, aUei
|
auff baa fUr^efte bem Curiofen ttefer gant beutlit

I

befttieben unb »orgeftellet. • 1 Blatt Titel. * Text Seite 3— 29. * Register 2

Seiten. * Knpferverzeichnis I .Seite. • 9 Karten. * 44 Kupfer (die Doppelblätter

8—9, 40— 41, 50—51, 56 -57 je als 1 Blatt gezählt) mit 52 Ansichten.

Ziemlich geringes weiches Papier. Mittolmäfsigcr Druck. Höhe der
Kolumnen 28 cm mit 67—68 Zeilen. * Die Abdrücke der Kupferplatten durch-
weg gut, einzelne schon im Itinerarium Italiae 1640 vorkommende jedoch
ziemlich matt. • Seite lu endigt mit: bii’fr Stabt ift gut unb f)cxx’.

* Seite 1

endigt mit: ungrbautc Berg unb. • .Seite 68 endigt mit: Kbrnifeben Äaifet j«!

berjcit. • Seite 153 irrtümlich 315 gezeichnet.

100. B. (1700.) — Topographia
|

Italiae
|

1688.

Kupferstich- u. Tvpendrucktitel genau wie die echte Ausgabe von 1688.
• Wörtlicher Nachdruck der Ansgabe von 1688. • Seite 1 endigt mit: unb
mub man. * Seite 10 endigt mit: bicfc Stobt ift gut unb. * Seite 68 endigt mit:

ber Sibmifibrn Kaifer. * Im Anliangc endigt Zeile 8 des 1'itels mit: Ärirgr. Zeile 9
mit: mct(fn)ürbigc6. * Zaiil der Karten und Kupfer wie in der vorigen Ausgabe.

Ziemlich guter Dnick mit gröfserer Type, Kupfer meist sehr blafs.

Höhe der Kolumnen 28 cm mit 67 — 68 Zeilen. * Wahrscheinlich nach 17IMI

gedruckt.
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XXXI. Born.

101 . A. 1681. — Topop-aphia
|

Urbis Rotnac,
|

XaÄ ift:
|
(Sigcntlic^c

SJcfc^reibung
|
Ter ©tabt SRoni,

[
Sompt

|
Äßen Slntiquitäten,

'^Jaßöfteii,
1
Amphitheatris ober ©(^ouplä^en, Obeliscis, Pyramiden,

Suft-
1

gärten, Silbern, Segräbnüffen, Obcrfc^rifften nnb
|

bergleid)en.

So in unb umb ber Stabt 9ioin gefun- 1 ben
,
unb in Pier Tagen

orbentlic^ befc^auet
|

unb gegeben »erben 1 fßnnen.
|

^n Sateinif^er

Sprach beschrieben
{
Turch

|

Joannem Jacobum Boissardum.
{

aber 3n bie teutfehe Sprach übergeSept, unb bie Figuren na^ ben

Numeris burch einen Liebhaber ber AntiquitÄt georbnet unb an

ben Tag gegeben.
|

Turch
|
Tieterich De Bry

|

Holzstock-Ornament

groneffurt,
|
3« finben bep SRatthäi 9Keria»S feet. ®rben

|
3» Sapr

M.DC.LXXXL
1 Blatt Titel. * Vorrede (An den günstigen Leser) 1 Blatt. * Text Seite

1— 78. • 2 Karten von Rom. * 98 Kupfer.
Papier und Druck gut. * Die Kupfer .sind aus der lateinischen Ausgabe

ausgewEhlt und deshalb zum Teil in matten Abdrücken; tragen noch die or-

sprUngliche Numerierung. * (Die Zahl der Tafeln schwankt bei den Exem-
plaren. Ein Knpferverzeichnis haben wir bei keinem Exemplare gefunden.)
• Höhe der Kolumnen 24,3 cm mit 51 Zeilen. * Seite 10 endigt mit: tmb anbetet
me^t. 8ep.

102 . B. (1700.) — Topographia
|

Urbis Romae, I Tai^ i[t
|
©igcntlichc

Sefchrcibung
(
Ter Stabt 9tom,

|
Sampt

)
Slßcn Slntiquitäten,

^^alläften, Amphithea»
|

tris ober Schoupläpen, Obeliscis, Pyramiden,

2uft»
I

gärten, SBilbetn, iPegräbnüffen, Cberfchrifften unb bergleichen,
|

fo in unb uinb ber Stabt ÜRoin gefunben, unb in oier Tagen

orbentlich befcpauct
|

unb gefepen »erben lönnen.
|

fiateinifeper

Sprach befeprieben
|
Turep

|

Joannem Jacobum Boissardum.
|

aber 3** bie teutfepe Sprach übergefept, unb bie Jigiiren naep

ben
I

Numeris burep einen Siebpaber ber Antiquität georbnet unb

on
I

ben Tag gegeben.
|

Tnrd)
|

Ticterid) De Bry.
|

grandfurt,
|

3u
finben bep äKattpäi IDicrianß feel. @rben.

|
3» 3opr M. DC. LXXXI.

1 Blatt Titel (Tyq)endruck). * Vorrede (An den günstigen Leser) I Blatt.

* Te.xt .Seite 1—74. * Kupferverzeichnis I Blatt. (Fehlt in den meisten Exem-
plaren.) * 2 Pläne von Rom. * 99 Kupfertafeln.

Papier und Druck gut. Die Kupfer znm Teil matt. IRihe der Kolumnen
2.5,3 cm mit 54 Zeilen.* Seite 10 endigt mit: grober rotier SRarmor-. • Seite 67

irrtümlich 76 gezeichnet.* Die Kupfer sind aus der lateinischen Ausgabe ans-

gewählt und tragen noch die Numerierung derselben. * Ungeachtet der
Datierung 1681 ist dieses ein Neudruck von ca. 1700. (—1720?)

Itinerarium Italiae.

(Knpferstichtitel :) Martini
|

Zeilleri
|

Itinerarium
|

Italiae.
|
gronndfurt

1

bep
I

SRcttpeo 3Re»
|

rtan.

(Das Knpferblatt, welches auch der Topographia Italiae mit veränderter

Inschrift beigegeben wurde.)

(Typendmcktitel:) Itinerarium
|

Italiae
|

nov-antiquae:
|

Cber,
|

9Iaip»

^efepreibung burep
| |

Tarinn
|

Dliipt allein Ptel unter»
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l'c^ieblic^c SBeq burt^ boa SBelfdblanb
|
fcibftcn, onb in boffclbc, au^

Jeutfc^tanb önb &randreic^, ober bna oiebürg,
|

ober bic §npen,

fambt ben iDicilen oerjeic^net, ünb baS ölte Italien mit bem jebigen

äBetfc^Ianb
|
berglitben: Sonbem out^ beffciben ooniebmbftc Ünnb*

fdjafften. Statt . . .
.

[
befc^rieben . . . 3Kit Slfife colligirt, onb in

offenen
|

^Jrud gegeben
|

®urd)
|

Martinum Zeillemm.
|

Sombt oier

Onbcrfc^ieblicben Siegiftern . . .
|

Signet
(

©ebrueft ju Sranrffurt

om SRo^n
,
3n Scriegung

|

SWatt^aei älicriana
:
Qm Qo^r not^

ß^rifti ©eburt
|

M. DC. XL.

2 Blätter Titel. * Zneignung an die Grafen Wolfgang Friderich und Gott-

hardt von l'Httenpach, datiert Ulm 1. Jannar 1040, nnterzeichnet ron Martinas
Zeiller, 3 Biätter. * Kupferveraeiclinis auf der KUckseite des 3. Blattes.'*

Catalogus autorum 5 Blätter. * Vcrzeichnuss der unterschiedlichen Kaisen
1 Blatt. * Te.xt Seite 1—214. * Register 13 Blätter. * Errata 1 Blatt. * 5 Karten.
* 38 Kupfer (die Doppelblätter II — 12 und 29— 30 je als 1 Blatt gezählt)

mit 42 Ansichten.
Die Ausstattung des Buches ist sehr gering. Grobes graues Papier

von ungleicher Stärke
,
unansehnlicher Druck. Hüne der Kolumnen 20,5 cm

mit 64 Zeilen. * Die Kupfer durchweg auf besserem, weifsem Papier ab-
gezogen und scharf. * Seite 10 endigt mit: bat äBecbfelgclb biefer Orten in

• Dieses Werk gehört nicht zu den Topographieen. Wir flihren es
hier nur an, weil es bisweilen dazu gestellt wird.

VerzeiohniB der Kupfer
in der ersten Ausgabe der Topographieen.

I. Österreich.

Karte von..Ober- Österreich.
— Unter -Österreich.

Bad Baden.
Föcklaburg.
Krems.
Effcrding. — Freistadt
Ebenfnrt. — Eisenstadt. — Enns.
Gemünd.
Fall am Flufs Draun.
Ischl.

1 lallstatt. — SchörffTmg.
Saizpfann zu Hallstatt, 2 Ansichten.
Grem.
Der Stmdel. — Der WUrbel.
Ybbs. — Besenbeug.
Konincubnrg.
Linz.

Linz im Gnmd.
Melk.
Kloster Neuburg.
Douau zwischen kahlen Berg n. Bisu-

berg.

Karte d. Neustiidt. Gehägs
Nenstatt. — St Pölten.

Pcchlarn.

Sehwanenstadt.
Stein mit Mautern u. Kloster Kettwein.
Schlols Clausen. — Steyereck.

Steyer.

Markt Weyer. — Gschwendt
Dürnstein.

Weidhofen.
Wels.
Wien.
Stephanskirche in Wien.
Schlofs Hernals.

Garten das Neugebän genannt.
Kielmännischer Garten.

Aisterhamb.— Amstetten.—Wolfsegg.

Aschach.
Bernstein. — Ciam. — Kirchdorf.

Ebersberg.
St. Florian. — Freienstein. — Gleyls.

Kremsmtlnster.
I.ambach.
Abersee.
Matthausen. — Spielbcrg.

Mödling.
üttensheim. — Peiirbach.

St. Peter in d. Au. — St Georgen. —
Blindeumarkt.

Schwertberg.— Saiblingstein.— Starn-

berg.

Waizenkirchen. — Walsee. — Über-
walsee.

Schlofs Zeillem, Ans. u. Gmndrifs.

Digitized by Google



von C. Schuchhard. 223

Karte von Steiermark.
Oraz.

Eisenerz.

Karte von Kärnten.
St. Andree.
Klagenfurt.

Friesach.

Pleybure. — Stralsbiire.

St. Veit.

Villach.

Villach im Gnind.
Völkelmark.
Wolfsbeig.
Schlofs Flohenosterwitz, 2 An.s.

Griffen. — Gnrk.
Schlols Hollenburg. — Landskron.
Stift Saal.

Schlols Sonneck. — Spital.

Karte von Krain.

I.ack.

Krainbnrg.
Görz, Grundrlfs.

St. Veit am Pflaum.
Zeng, (irnndrils.

Karte von Tirol.

Brauneck.
Brisen.

Claufsen.

Tlall im Innthal.

Innsbruck.
Kloster Wilthum u. Bildnis Heimons.
Schlofs Ambras.
Kufstein.

Meran.
Bozen.
Trient.

Festung Kofel.

Kulimann. — Ehrenberger Klause. —
Roveredo.

Beilstein. — Pafs Finstermiinz.

Sehwaz.
Arch. — Telnan. — Schlofs Trasp.
St Martina Wand.

I. Anhang.
KLmi. — Muregg.
St. Georgenberg. — l,.aHfoii.

Görz in Friaul.

Ober- u. Unter -Thal.
Talet n. Griefskirchen.

Eybelsberger Hof. — I>angenschlag.

Sehmierenberg. — Schaleburg.
Marbach.
Seifsenstein u. Gottsdorf.

Frauenburg. — Gutenburg.
Wimbsbacn.
Creitzing.

H(?rrschaft Reichenau.
Grofs Bergholz. — Reichenau mit

Glashtltten.

Herrschaft Windhag.
Prachthai n. Ilerrennans zu Neumarkt.
Schlols Windhaag.

Absonderlicher Anhang.
Horn. — Drosendorf.
Schlofs Petronell.

I IcrrschaftPetronell m.röm.Überresten.
Alte röm. Münzen.

Windhaag.
Karte Schlols n. Herrschaft Windhaag.
Windhaag. Grundrils d. Schlosses.— Prospeltt d. Schlusses von Abend.— desgl. von Morgen.
— desgl. von Mitternacht.— desgl. von Mittag.
— Schlofs inwendig. — MUnzbach.
Schlols Pragthal.

Dass, mit d. Meierhof n. G Nebenaus.
Windhaag Kapelle etc., 4 Interieurs.
— Hauptaltar.
— Altäre u. Kanzel.
Portinnculakirche. — Laboratorium.
Karte d. Herrschaft Reichenau.
Reichenau mit d. Glashütten. — Glas-

ofeu.

Aigen grofs Berchholz.—Langcnschlag.
Wmdh. Haus in Wien, 3 Ans.— Haus u. Garten vor Wien.
2 Ansichten aus Lintz.

Evbelsberger Hof, 2 Ans.
yf. Haus zu Ncumarkt.

Karte von Böhmen.
Schlofs Brandeyfs.
Carlsbad.

Schlofs Chlumetz.
Golin.

Commothan.
Czaslau.

II. Böhmen.
Königgrätz.
I..auo.

Leitmerifz.

Pilna.

Polna.

Prag, Plan.

— grofser Prospekt. Doppelblatt.
— Prospekt V. d. andern Seite. Dreif.Bl.

Schlackenwerth.
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.Schlan.

Tabor.
Karte von Mähren.
Brünn.
Iglan.

Nenstadt.
OlmUtz.
Znaiui.

Karte von Schlesien.

Breslau, Criindrirs.

III.

Karte von Bavern.
— der Überpfalz.

Aiuberg.
Auerbach. — Bernau.
Deggendorf. — Dingelfingen.

DUraenreith. — Erding.
FreLsingen gegen Süden. — Fr. geg.

Mitternacht.

Frcyenatatt. — Fridberg.

lUSehstett. — Ingolstadt.

Keminat. — I.Aodau.

1..

and.sbut.

1..

audsbcrg.
liSuingen.

München.
— Palatiuin geg. Mitternacht — u. g,

Niedergang.
— .lesuiteukollcgium.
— Markt.
Mosburg.
Mühldorf.
Nabburg.
Neuburg a. d. Donau.
Neuburg vorm Wald. — Neustadt.

Neuiuarkt.
Uttiugijn.

Alten Üttingen.

Passau.

Pfaffeuliofen. — Schrobenhausen.

IV.

Karte von Schwaben.
— von Württemberg.
Au^burg.
— Rathaus.
— Brunn a. d. Perlach.
— Brunnen a. d. Weinuiarkt
Baden.
Batlenweiler. — Buchhorn.
Albeck. — Arbon. — Buchau.
Aurach. — Böblingen. — Balingen.

Biberach.
Besigheim — Bietigheim. — Biuigheim.

Blaubenren. — Braekenheim.
Bregenz.
Bottwar. — Bulach.
Calw. — Cannstatt.

Breslan, Ansicht.
Glogan.
Liegnitz. — Neilse.

Oise.

Oppeln.
Schweidnitz, Orundrils.
— Ansicht.

Teschen.
(Traehenberg.)

Bayern.

Kain. — Pöttmes.
Ke^nsburg.
— Domkirche.
— Rathaus.
— H. Dollingers Kampf.
— Steinerne Brücke.
Salzburg.

Scherding. — Straubing.
Douauwörth.
Retz. — Andelliolz. — Vilshofen.

WaldmUuchen.
Wasserburg.
Weiden. — Weilheim.
Kloster Alt Aich.
Aybling. — Beuren. — Andechs. —

Chiemsee.
Dachau.
Essing mit Randeck. — Ethai.

Eschenbach. — Graventverd. — llaff-

nerszelL

Hohenwart. — Scheyern,
llory. — Isen. — Mallersdorf.

Nitcuaii. — Parkstein. — Bley stein.

Raitenbuch. — Riettenburg. — Roseu-
beim.

Rottenburg. — Seonn. — Staingaden.

Tegernsee.
Donanstanf. — Tölz. — Trostberg.

Viehtach. — Vohburg. — Wessobrunn.

Schwaben.
(Konstanz.

DiukelsbUhl. — Durlach.

Dillingeu. — Domhan. — Dornstetteu.

Ellwangen. — Eugen. — Eislingen.

FHfsen. — Freudenstadt. — GrUningen.
Geil'slingen.

Cemünd.
Giengen.
Gi^pingen (mit Sauerbrunu u. Boiler

Bad). — Giinzburg.

Ileilbronn.

Ileimsheim. — llohenhafslach. — Hai-

deuheim.— llerrenberg.—Homberg.
Isuy vord. Brande — u. nach d. Brande.

Kempten.
Kircidieim. — Laufen. — Leonberg.
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Leipheim.
Leutkirch.

Lindau.
Marbach. — Meckmilhl.
Memmingen.
Nagold. — Nenburg. — Offenburg.
Nürdlin^en.
Pforzheim.
Hohentwiel m. Nebenangicht.
Kavenaburg.
Bludenz. — Kiedlingen. — Rosenfeld
Rotweil. — Reutlingen.
Stuttgart.

Schiltach. — Sindeltingen. — Sulz.

Sulzburg. Ans. u. Griindr.

V.

Karte von Elsafs.

— von Unterelsafg.

Benfelden, Plan n. Ans.
Breisach.
— von Morgen. — von Abend.
— von Mit^.
Bruntrut.
Colmar, Grundrils.

Dachstein.

Bercken. — Creutz. — Knsisheim.
Frcibnrg 1. Br.

Colmar, Prospekt. — Gemar.
llagenan.

l.andau.

I.aufenbnrg.

Lohr (Lahr).

Molsheim. — Miilhansen.

Mümpelgart.

Tübingen.
Tuttlingen. — Vaihingen,
i'berlingen.

Feldkirch.

Ulm aus d. Vogelschau.
— Orgel in d. Kiroh Dreif.— Fa^ade v. Furtenbachs Haus u. 4.

Bodiin.
— Grotte dess.

Wangen.
Villingen.—Weifsenstein.—Wildberg.
Hohen Asberg. — Wildenstein.
Schlofs Argen. — Wolffegg.
Wiesensteig. — Zabelstein.

Elsafs.

Neuenbnrg, Ans. — Plan.

Sauerbrunnen Griesbach- ti. Petorsthal.

Reichenweyer.
Rheinfelden.
Schlettstadt.

Seckiugen.
Strafsburg, 1. Gelegenheit.
— andere Erweitcrg.
— Plan lt)4.‘l.

— Ansicht.
— Münster.
Sulzbach. — Willstett.

Weifsenburg.
Hohen Barr. — Zabern.
Dachsburg, 2 Ans.
Fleckenstein. — Heitersheim.

Lichteuberg.— Otmarsheim.— Rötelen.

Zellenberg.

VI.

Karte der Rbeinpfalz.
Alzey.
Bacbarach.
Bensheim.
Birkenfeld. — Castellano. — Dreck-
odemheim.

Bocksberg.
Brettheim.—Caubm. Pfalz u.Gutenfeis.
Crenznach.
Bergzabern.— Dürkheim.— Leiniugeii.

Freinsheim. — Eppingen.
Frankenthal.
Germersheim.aenheim.

dberg.
— Schlofs u. Garten von Mittcraaclit.

— Schlofs u. Lustgarten.
— kleine Grotten.
Wulfsbrunnen. — Fürstenbrunnen,
Nenburg.

I.orscb Heydelsheim.— Helligenberg.

XIII. s. 6.

Pfalz.

Ingelheim.

Kaiserslautem.
Kirchberg. — I.adenburg.

Mannheim.
Mosbach.
Neckargemünd.
Neustadt a. H.
Odemheim. — Ogersheim.
Oppenheim.
Schwedensäule.
Pfeddersheim. — Sulz.

Philippsburg.

Saarbrücken. — Philippsburu.

Homburg, -r- Neukirchen.— Ottweiler.

Simmern.
Altes Gehau bei Windsheim n. alte

Münzen.
Speyer.

Trarba«’h.

Umstadt. — Wachenlieim.
Weinheim.

16
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Worms (Doppelbl.).

Kellerei znm Stein.

Monzingen. — Muschellandsberg. —
Schwabsburg.

Sobernheim. — Sponheim.
Wagheusel. — Wolfttein.

Zugabe.
Karte von lA>thringen.— von Savoyen.
Barlednc.

'Blamont.

Charboniere. — Chambery.
Metz.

Lamez. — Moyenvic. — Marsal. — Vic.

Montmelian. — Barrault.

La Mutte.
Nancy.
— Lustgarten.

Pfalzburg. — Lixim.

Stenay. — Tul.

V'erdun, Plan. — Citadelle.

Anhang.
Beckelum. — Falkenstein.

Ileidelberg, kl. Ans. — (irofses Fal's.

Ijandstulil. — Oberstein.

Lambsheim. — Lautereck. — Hagen-
bach.

Otterburg.— Lindenfels.— Meisenheim.
St Lambreclit — Sinzheim. — Wies-

loch.

TU. Mainz, Trier und Köln.

Karte v. Oberhessen u. Erzbist. Mainz.
Mainz im Prospekt i Doppelbl.).— aus der Vogelschau.
— gegen Westen — u. geg. Osten.
— Aichelstebi.
— Antiqnitäten.

Oustavsburg.
— AntiqniSten.
Amöneburg.
Amorbacb. — Ohmeneburg.
Aschaffenbtirg, Orundrifs.
— Ansicht. — Steinheim.
— Residenz.schlofs.

Bingen. — Dnderstadt.
Elfmd. — Eberbach.
RUdesheim — Ehrenfels.

Fritzlar.

lleiligenstadt.

Rustenherg. — Höchst,
ilofheim. — Klingenberg.
Künigstein. — Lahnstein.

Miltenberg. — Seligenstadt.

Numburg. — Ursel.

Karte des Erzbist Trier.

Trier.

Berucastel. — Buppard.
Coblenz.

Ehrenbreitstein a. d. Vogelschau,
t'oehem. — Ehrenbreitstein.
Engers. ~ Erpel.
Limburg. — MUnstermaifeld.
Beyhelstein. — Welmenach.
Pallenz. — Zell.

Sarburg. — Oberwesel.
Karte des Erzbist Köln.
Köln.

Andernach. — Hammerstein.
Bonn, Ans. n. Bild a. d. Vogelschau.
Broell. — Godesberg. — HUlckenüd.
— Kaiserwerth.

Lintz. — Lechnich.
Neufs.

Ördingen. — Dracheufels.
Rlieinberg. — Zuns. — Unkel.

VIII. Franken.

Karte von Franken.
Aichstett.

Altorf.

Bamberg.
Coburg.
Schlots Blassenburg.
Forchheim.
Hersbruck.
Kitzing.

Hafsturt. — Kräglingen. — Lauff.

Festung Lichtenau.
Lohr.
Mergentheim.
Neustadt a. d. Aisch.

Nürnberg, Grundrifs.
— a. d. Vogelscban.
— Rathaus.

Nürnberg, FleischbrUcke.
— Ansi^t (Doppelbl.).
Ansbach.
Rothenburg a. T.
.Schweinfurt, Grundrifs.
— Ansicht.
— St. .Tuhaunskirche.

Veldten.

Waldenburg.
Weifsenburg im Nordgau.
WUltzburg.
Wertheim.
Wiusheim.
WUrzburg, Ans. (Doppelbl.)
— Scblois und Brücke.
— Schlofs gegen Westen.
— Collegium.
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Wilrzburg, Juliusspital.

BrenberK.
(ieroldshufen.

I^genberg.
Eltmann. — Neckarulni. — Bötingen.

Rotenberg.
SchillingsTUrst. — Sonnenborg.
Schwarzenberg.
Schwanningen.

IX. Ileaacn.

Karte von Oberheasen.
— von Niederheasen.
— von Wetterau.
AUfeld. — Allendorf a. d. Ijihn. —

Battenberg.
Allendorf i. d. Sohden. — Arolsen. —

Blankenstein.
Assenheim. — Bidenkapp. — Borken.
Brannfels. — (ireifenstem.

Butzbach. — Branbacb.
Berleburg.— Waldkappel. — Trendel-

burg.
Cassel, Gruudrifs.
— Prosp. — Büdingen. — Cronberg.
Corbach. — Diez.

Darmstadt — Dillenberg.

Emser Bad.
Eschwege. — Frankenberg.
Frankfurt a. M., Gmndrifs.— Steinerne Brilcke.

I'riedberg.

Felsberg. ^Fnlda.
Gelnhausen.
Hofgeismar. — Gerau,
(iieSen. — St Goar.
(Tcmllnde. — Grebenstein. — Ilel-

marshansen.
Katz mit Goarshsn. — Grilnberg.

Merla. — Gruna.
Heina. — Hammelburg.
Hanau, Gmndrils.— Ansicht.

Gudensberg. — Hcrbom.
Hersfeld. — Hohmburg.
Homberg a. Ohm. — Eichen.

X
Karte von Westfalen.
Aachen, Grundrifs.— Prospekt.— Palatium und Rathaus.

Arnsberg. — Aurich.

Bedbnr. — Brysich.

Bickeborg. — Cleve.

Calcar.

Coesfeld. — Delmenhorst. — Detmold,
DUren.
Dinaut
Dorsten.
Dortmund. — Essen.

Duisburg.
Düsseldorf.

Homburg v. d. H. — Hayer. — Im-
meubansen.

Adolfseck. — Ilmstatt

Idstein. — Itter.

Ofifenbach. — Kelsterbach.
Kirchhain. — Lasphe.
I4indan. — Libenau.
I.aubach. — Licha.

Marburg.
Mengershsn. — Milsgn. — Nassan.
MUnzenberg. — Nidda,
ürtenberg. — Rauschenberg.
Gleichen. — Plesse. — Neukirch.
Reichenberg, 3 Ans.
Rnnkel. — Reifenberg.
Eppstein. — RUsselsheim.
Rotenburg. — Schlüchtern.
Schmalkalden. — Spangenberg.
Langenschwalbach.
Katzenellnbogen. — Hohenstein.
Schotten. — Siegen.

Sontra. — Schwarzenborn. — Staufon-

burg.

l'reisa. — Vach.
Wildgn. — Ulrichstein. — Wanfried.
Weilburg. — Schlofs das.

Wetzlar.
Wiesbaden.
Waldeck. — Wetter. — Zierenberg.

Witzenhsn. — Wolfhagen.
Geiselwerder. — Sabbaburg.
Ziegenhain — u. Grundrifs.

Ziegenbg. — Ludwigstein.— Zwingen-
berg. — Lichtenberg.

Westfalen.

Emden.
Emmerich.
Genepp.
GUlich.

Hervorden. — Minden.
Höxter.
Iluy.

Haselunen. — Kloppeubg. — Lippe.

Lippe, Gmndrils.
Lüttich, Grundrifs.
— Prospekt.

,

Münster.
Oldenburg.
Haus z. Berg. — Oldendf. — Nienbg.

Osnabrück. — Soest.

16*
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Paderborn. Gnindrir».
— Prospekt.
Recklinghsn. — Rinteln. — Retberg.
Roerort, Ans. — Plan.

Stattbergen.
l'ongem. — Werden. — Salziiffeln.

Warburg. — Hamm. — Unna.
Niederwesel.
Emmerich. — Wesel.
Wilshausen. — Werle.
Böckhem. — Bllreck. — Fredeburg.

Camerich.
Dieffolt. — Dülmen. — Büren.
Haltern. — Lenenfort. — Lingen.
Manderscheidt. — Müllheim.
Nienburg. — Hoya. — Neuhaus.
Nienhiiysm. Planv. Orsoi.— Petershgn.
— Rehda.

Siegburg. — Solingen.
Spaa.
Stoltenau. — Widdenbmgg. — Verne.

Utrecht.

XI. Niedersachsen.

Karte von Holstein.— von Mecklenburg.
Alslebeu. — C'albe.

Bremen.
Lauf d. Weser v. Bremen etc.

Bremen, Markt.— Statue K. Karls.

Christianspreis.

Dömitz. — Neukloster.
Frohsa. — Hatmersleben.
Rühnen. — Gadebusch.
Giebichenstein.

Goslar.

BUtzow. — Güstrow.
— Plan.

Halle geg. Morgen. — geg. Abend.
— geg. Mittem. — geg. Mittag.

Plauen. — Halberstadt
Steuerwald. — Störlinbnrg.

Hamburg.
Hildesbeim, Grundrils.

Hildesheim, Ansicht.

Karte d. Bist. Hildesheini.

Borelem.
Lamspringe.
Lübeck.
Magdeburg, Neustadt — Rothenbg.
— Trebnitz.

Magdeburg in flore.

Beryll. — Behsen. — Kloster in

hUgdeburg.
Sarstedt. — Marienbnrg.
Rostock (Doppelbl.).

Saltza. — Stalsfiirt.

Wansleben. — Schönebeck.
Schwerin.
Stade.
Verden.
Bremerförde.
Wettin.
Wismar. — Rostock.
— Plan.

XII. Braunschweig•Lflnebnrg.

Karte von Brannschweig.— von liilnebnrg.

Eisenhütten zu RUbeland.
Eingang d. Baumannahöhle. — Inneres

derselben.

Adeliepsen.—Amelunxborn.—Auburg.
Altenau.
Bardewick. — Borgdorf.
Bardorf. — Brannlab.
Barsinghausen.
Alden. — Beuern.
Blankenburg.
Bodenwerder.
Bomumhsn.— Bredenbeck.— Brunsteiu.

Braunschweig.
Bruchhausen. — Bursfeld. — Artzeu.

Brunshausen. — Klost. Claus.

Brunsroda. — Blankenst. — Destedt.
Brom. — Bodendick. — Bütlgn.
Calenberg. — Eidamen.
Calvörde. — Catlenbnrg.
Bodenburg. — Campen. — Fürstenbg.
Clausthal. — Zellerfeld.

Coldingen. — CoppenbrUgM.
Dannenbg. — Ebsaorf. — Dyckhorst
Gumbs. — Harzburg.
DiephokE. — Diepenau. — Drakenbg.
Erichsburg. — Eorenburg.
Einbeck.
Elbingerode.
GrUningen. — Friedland.

Ildehausen. — Forst.

Gandersheim.
Gebhartsba^n. — Gronde.
Gifhorn, 2 Bl. verschied. Aim.
Gittelde.

1/angesen. — Die Gleichen.

Göttingen.
Greene. — Fredelsloh.

Hallerspring.

Hameln.
Hämmelscheburg.
Hannover.
Harburg.
— Festung, 2 Ans.

Harst. — Hardegsen.
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Uardeoburg.
Harzbnrg.
Grund.
Lutterberg.

Wildemann.
Ilaselfelde. — Ilerhansen.

Heimbarg.
Heimstatt.
— Collegium. — .Schlol's Hessen).
Hessem. — Herzberg.
Hessem, Lustgarten.
Hitzacker.

Holdenstedt.

Hoya. — Hilversbsn. — Holzminden.
Hudemttble.
Jerxheim. — Isenhgn. — Ottenstein.

Knesebeck. — Kirchberg. — Kliitze.

Königslutter, Kloster. — Katienstedt.
Königslutter.

Lauenau. ,

Lauenstein.

Leuenford. — I^anglingen. — Lüne.
I.iebenau.

Lichtenberg. — Lutter a. B.

Luchau. — Lautenthal.

Lokkum. — Jühnde.
Lucklum.
Lüneburg, Ans. Grundrifs.

Marienroda. — Meinbrechtsen.

Niedeck. — Mariengarde. — Nienover.
Marienthal. — Micniielstein.

Meinersen. — Moisebg. — Sledingen.

Moringen.
Münden.
Münder.
Nordsteimke.— Nienbruck.— Neuhaus.
Neustadt a. R. — Pattensen.

Nienburg.
Northeim.
Ohsen.
Oldendorf. — Oldenstadt.
( tsterode.

Botmar. — Bleckede.
Kadolfshausen.
Reinstein. — Remlingen.

Retmarshsn. — Riddagshsn.
Ricklingen. — Monument Herz. Al-

brechts. — Poll.

Rolstrappe.
Rottenkirch.
.Salder. — Schwöbber.
Salzderhelden.

Seharzfels.

Ribbesbüttel. — Stillhorn. — Scharn-
beck.

Schlisstedt. — Wehnde.
Schnackenbg. — Staufenbg. — Samp-

leben.

.Schöningen. — Supplingbg.
Scheppenstodt.
Seesen.

^yke.
Olber. — Reinhsn. — Steterbg.

Stellicht. — Sidenbg. — Steyerbg.
Rethem. — Stiege.

Stolzenau.
Klein Vahlberg.
Fallersleben.

Veltheim. — Voigtedalnm. — Fitzen.

Versen. — Watlingen.
Ültzen, Grundrifs.
— Ansicht.
Uslar.

Walkenried.
Wickensen. — W^esterhofen.

Winsen. — Walsrode.
Witting. — Wense. — Wolfsbg.
Wolfenbuttel.
— Karte der Umgegend.
— Schlofs.
— Bibliothek. — Nienburg, Plan.
— Bibliothek, Inneres, 2 Ans.
Assebnrg. — Deensen.
Wollershsn. — Warberg.
Wunstorf. — Wennigsen. — Wittenbg.
WeinhaiLscn. — Wustrow. — Weye.
Zelle.

Freudenberg. — Faste. — Frestede.

Giebclhausen. — Gartau.

Schwachhauseu.

XIII. Obcrsachsen.

Karte von Obersachsen.
— Thüringen.
— laiusitz.

— Anhalt.
— Gra&ch. Mansfeld.

Altenburg.
Annaberg.
Wiesenbad. — Warmb. a. d. Sand.
Altenbnrg. — Amstatt.
Bautzen.
Beltzig. — Bembnrg.
BtttStMt

Brettcn n. Lichteubg. — Chemnitz.

Colditz. — Cöthon.
Cöthen, Schlofs.

Delitzsch. — Dessau.
Dornberg.
Döbeln. — Dresden.

Elbstrom um Dresden etc.

Dresden, Brücke. — Eilenburg.

Eisenach.

Eisenberg.
Eisleben.

Clausthal. — Eller.
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Erfurt
Frankenhsn. — Frankenberg.
Frevberg.
Oürliti.

Grenften. — Geithan. — Grimm.
Grofsenbayn. — Herzberg.
Schloia Heldrangen 1645.

Jena.
Kdni^tein geg. Westen. — geg. Osten.

Leipng.
Leisnig. — LUtzen.

Mansfeld.
Hartenberg.
Meifsen.

Mersebnrg. — Naumburg.
Mühlhausen. — Nordhauscn.
Neustadt a. 0. — Oschatz.

Penigk.
Piman.

Pimau, Grundrifs des Schlosses.

Plauen.

Quedlinburg. — Querfurt.

Rochlitz.

Saalfeld.

Sangerhausen. — Gr. Sömmem.
Schmiedeberg. — Sondershsn.
Schneeberg.
Tennstadt. — Torgau, Prosp.
Torrau, Grundrifs.

Tscnopan.
Wurtzen. — Weida.
Weimar. -

Weibenfels.
Weifsensee. — Wittenberg.
Zeitz. — Zerbst
Zittan.

Zwickau.

XIV. Brandenburg.

Karte von Brandenburg.
Drambnrg.
Himmelstädt. — Cartzig.

Schünfliefs.

Wulffsbagen.
Prosp. d. Amtes Zebden.
Karte von Pommern.
Anklam.
TangermUnd.
Amiswalde. — Klein Berlin.

Bardt.

Berlin, Gmndrifs.
— Ansicht (Doppelbl.).
— Profil d. Lusthauses. 2 Aus.
— Grundrils dess. — Peitz.

Bärwiilde. — Bärnstein.

Hiitzenburg. — Bärnau.
(’iirtow. — Calics.

t'olberg.

Giirlin. — Cüstrin, .4ns.

Cüstrin. Plan.
— V. d. anderen Seite.

Badingen. — Damm.
Neuendamm. — Ncuenwedel.
Prosp. d. Pas.ses Damgarten.
Demmin.
Driesen.

Drosseu.
Neustadt Eberswalde.
Falkcnbnrg. — Friedeberg.
Frankfurt a. 0.

Garleben. — Gransee.
Greifswald a. d. Vogelschau.
— Ans. — Plan. — Grimmen.
FUrstenwalde. — Havelberg.
Kiinigsberg i. N. — Liebem.
KOpenick. — Liebenwalde.

Landsberg.
Lippehn. — Loitz.

Scnlofs BUtzau (Oranienburg).
Penknn.
Prenzlan. — Perleberg.

Pyritz. — Pritzwalk.

Retz.

Alten Rnppln. — Neu Ruppin.
Soldin. — Schifelbeln.

Schweet. — Seehausen.
Soltwedel. — Straufsberg.

Sonnenburg.
S|>andan. — Ratenau.
Strasburg. — Stendal.

Stettin a. d. Vogelschau.
— Plan.
— Schlofs.

Stralsund a. d. Vogelschau.
— Ans. (Do)>pelbl.)

Templin. — Zedenick.
Einfahrt aus d. Ostsee in d. Oder.
Pals u. Schanze Neufäbr.
Uckcrmilnde. — Usedom.
Worben. — Wrletzcn.
W'ittstock.

Zechlin.

Wollgast, 2 Ans.
Karte von Preiil'sen.

Brandenburg.
Dauzig (Doppelbl.).

Elbing.

Königsberg.
Pillau.

Thorn.
Karte von Livland.

Reval. — Nerva.
Riga.
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XY. Schweiz.

Karte von Dentachland.
— der Schweiz.
Zürich, Ans.
— a. d. Vogelschan.
Forsteck.

I'lglisan. — Greifensee. — (irUningcn.
— RägeDsperg.

Stein a Rh.
Winterthur. — Andelfgn. — Kyburg.
Bern.
Aarau. — Arberg. — Arburg.
Lenzburg. — Brilgg. — Ilabsbnrg.

Burgdorr.
I.ansanne.

Thun.
GriDdelwaldgletschcr.
Morten. — Neuis. — WifflLsberg. —

Ruinen Aventicuni.

Luzern.
Sempach. — Sursee.

Münster L Aargau.
Altoif.

Schwytz.
Einsicdein.

Unterwalden.
Zug.
Giaris.

Basel, Prosp.— a. d. Vogelschau.
— Münster und Brücke.
— SL Petersplatz.

Münchenstein.
LiechstaU.

Wallenburg.
Pierre Pertuisc.

Freyburg.
Solothurn.

Schaffhausen.
Rheinfall bei lauifen.

Appenzell. — Herisau.

Bauen.

Clingnau. — Lenggeren. — Wettgn.
— Rheinfall b. Zurzach.

Geschirr u.Miinzen b.Wettgu. gefunden.
Zurzach.
Brenngarten.
Lugano. — Bellinzona.

Dielsenhofen.
Frauenfeld. — Mellingen.
Rapperswyl.
Bad zu Piäffers.

Mülhausen in Eis.

Biel.

St. Gallen.

Genf, Plaa
— Ansicht.
Neuenburg, vom l.and aus.

Chur.
Plurs, vor — u. nach d. Erdrutsch.

Sitten.

Anhang.
Bryg.
Weyerhaus.
Ursprung des Kbeiiis.

Engelberg.
Leug.
Vierwaldstätter See.

St. Maurise.

.St. Lntzissteig.

Romamostier.
KIggäu. — Kloster .Mure.'

Neuenburg, vom See aus.

Oron.

Landschaft um Pfuffers.

Schwytz (Doppelbl.).

Vevey.
Fischbacli.

Wilisao. — Wedeschwyl.
Breiten I^andenberg.

Sclilols Chatillard. — Bloiiay.

.Sandeck. — Maiiwister. %

Werdenstein. — St. Urban.

XVI. Niederlande.
(Nach der vollständigen Ausgabe B von 1659.)

* bezeichnet Ansichten.

Karte d. 17 niederl. Provinzen.— von Brabant.
— von Limburg.
Antwerpen.
•Antwerpen. — •Brüssel.
Bergen op Zoom.
•Bergen. — •Löwen.
Breda.
Grevencenr.. — Graef
Gertmydenberg. — Gennep.
•Grave. — *Hanvye.
Herzogenbnsch.

Alle übrigen Abbildungen sind Pläne.

•Lier. — •Limburg.
I.imburg.

Mastricht.
• Mecheln.
Ravenstein.

.Steenbergen.

Karte von Geldern.
.\rnheim.

Brevort. — Bommel.
Doesburg.
Eiburg. — Groll
•Eiburg. — •Geldern.
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(JelderD.

Ilarderwieck. — * Niemegen.
Niemegen.
Koermund.
St. Andreas. — Schenkenschanz.
Venlo.
Koerort. — Wagening.
* Thiel. — Thiel. — *Zutphen.
Zntphen.
Karte von Oberissel.
— von Friesland.

Bluckzlel. — Fort op Bourtang.
* Hasselt. — Coevorden.
Delfziel. — Damme.
Deventer.
* Deventer.
GrUningen.
*Leuwarden. — ‘Griiningen.

Leuwarden.
Harlingen.
HasseU. — Worciim.
Staveren.

Staveren. — *Swoll.

SwoU.
Swart Sluys. — Steenwyek.
Karte d. Grafsch. Holland.
— von Seeland.
Aickmar.
Amsterdam.
•Amsterdam, Doppelbl.
* Armuyden. — Armnyden. — • Haag.
Briel. — Delfshaven.
(hundert.

Delft.

Dordrecht.
Edam. — Leerdam.
Enckhuysen.
Vliessingen.

Der Goes.
Gorcktim.
Gouda.
Harleni.

neusten. — Hoeckeluin.
Hoorn.
I.,eyden.

•Leyden, Doppelbl.
Medenblick.
Middelburg.

•Middelburg. — •Utrecht.
Monneckedam. — Naerden.
Muyden.
Purmereud. — Ondewater.
Hotterdam.
•Hotterdam, Doppelbl.
Sehiedam.
Der Veer. — Ter Tölen.
Willemstadt. — Vyane.
Utrecht
Wyek der Duyrstede. — Woerden.
Schoenhoven. — ZUriekzee.
•Ter Veer. — •ZUriekzee.
Karte von Flandern.
•Andeuaerde. — •Aelst.

Ardenburg.
Axell.

Biervliet. — Cassandria.
• Broueburg. — • Brügge.
• Cassel.

•Dendermond. — Cortryck.
•Duynkerken. — •Douay.
•Lille. — •Gent.
• Gheertsberge.
• Furnes. — • Gravelinge.
• Hontseote. — • Ipern.

Hülst
Isendyck.
Osburg.
• Ostende vom Hafen. — • 0. v. d. See.

Sehluys. — Phili^>inen.

•Tomick. — • Winoxbergen.
•Arien. — *Arras.
•La Basse. — ‘Hesdin.
•Camerich. — ‘Bergen.
•St Omar. — •I.,anarecy.

•Tervane. — • Valensin.

Karte' von Luxemburg.
— von Namur.
• Dietenhofen.
• Liizemburg. — * Namur.
Karte von BurfOiud.
•Amance. — Dole.
Ter Neuse.
Emmerich.
Rhees.
Khynberg.
Wesel.

i

Das älteste katholisclie (xesaiii;biich in

niederdeutscher Sprache.

Nachdem in den letzten 50 Jahren') schon wiederholt, doch
immer vergebens, Nachforschungen nach dem hier zu besprechenden

I) Zuerst von B. Hölscher (Das deutsche Kirchenlied vor der Refor-
mation, Münster 1S4S, pag. 105), der den Titel — laut der mitUbemommenen
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I Werke angestellt worden, ist mir die Anfßndung desselben unter den
• noch der Bearbeitung harrenden Beständen der Kgl. Panlinischen

Bibliothek zu Mtlnster vor kurzem endlich gelungen. 8o viel, wie

wohl manche mit mir geglaubt, vermag das Buch, dessen Liedertexte

doch nur Übertragungen aus dem Hochdeutschen sind, allerdings nicht

zu bieten; trotzdem aber dttrfte schon allein wegen der ihm eigenen

Sprache und zum Teil auch wegen der beigegebenen Melodieen

wenigstens eine kurze Inhaltsangabe an dieser Stelle nicht der Be-

rechtigung entbehren.

Die 254 Seiten nebst 3 Bll. Register umfassende Druckschrift

(in 12*) führt den Titel

„Catholische Geistlicke Kerckengeseng vp de vömembste Feste

vnd sonsten dorch dat gantze Jahr ntlttelick tho gebmken.
Sampt den senen Bothpsalmen vnd andere vtherlesene Catho-

lische Leder vnd Psalmen. Dem gemeinem Vaderlandt tho

nfltte in dttsse körte Form vnd Sprake anergesatt. Gedruckt

tho Münster in Westp. bey Bernardt Raüfeldt im Jahr 1629“

und enthält;’)

I. Adventalieder.
1. Veni redemptor gentium.

*2. Der Heyden Heylandt komm her (8 Str.).

y Übersetzung von nr. 1.

*3. Wallnp nun lath uns singen (9 Str.).

Übersetzung von „Conditor alme siderum*.

*4. Uth hardcm weh klag menschlicks gslecht (9 Str.).

n. Weihnaohtalieder.
5. Christum wy sollen laven schon (B Str.).

Übersetzung von „A solis urtus earaine“. — Melodie: Couditor
alme siderum (nr. 3).

6. Knmb Her Godt, o du högster Hort (6 Str.).

Melodie wie ur. 5 oder nr. 1.

*7. Kth quam ein Engel hell und klar (12 Str.).

8. Gelavet syst du Jesu Christ (9 Str.).

9. Dies est laetitiae (8 Str.).

10.

De Dach der is so fröwdenrick (5 Str.).

Ein SeitenstUck zu nr. 9 uiit derselben Melo<lie. — Abgedruckt
bei P. Bahlmann, Miinsterische Lieder etc., Münster 1S%,
pag. 9—11.

^
(Pner natus in Bethlehem (10 Str.).

•|Ein Kindt gebom tho Bethlehem (10 Str.).

’ Lat. Text s. Ph. Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied etc.

Bd. I (Leipzig 18(14), pag. 198, nr. 310.

12. In dulci inbilo nun singet unnd weset froh (4 Str.).

Abgedmckt bei Bahlmann I. c. pag. 18f.

Druckfehler — offenbar J. Niescrt's Beitdigeu zur Buchdruckergesehichte
Münsters, Coesfeld 1828, pag. 125 entlehnt hat.

I) Ein dem Liedcranfange Vorgesetzter * bedeutet, dals die Melodie
beigefii^ ist; Str. = Strophe.
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18. Met einem soeten schall (3 Str.).

Melodie wie nr. 12.

14. Ein Kindt gebom tho Bethlehem (10 Str.).

Melodie wie nr. 11; Text von dem evang. Pfarrer Valentin
Triller*) (Wackernagel IV, pag. 24, nr. 37).

15. Omnis mnndns inenndetnr (1 Str.).

16. Sydt fiöllck und jubilieret (3 Str.).

Übersetzung von nr. 15.

*17. Puer natus in Bethlehem (5 Str.).

S. Wackemagel 1, pag. 199, nr. S12b.

18. Ein Kindt gebam tho Bethlehem (3 Str.).

Vgl. Wackemagel II, pag. 703, nr. 909.

19. Ein Kindt gebaren tho Bethlehem (5 Str.).

Abgedruckt bei Niesert 1. c. pag. 126. — Vgl. Wackernagel II,

pag. 701, nr. 907, Str. 1 — 5; hinter jeder Strophe: 0 lieff,

o ueff etc.

^ iParvulus nobis nascitnr (4 Str.).

^(üns is ein Kindlin hfld geborn (4 Str.).

21. Magnnm nomen Domini.

jResonet in laudibns (6 Str.).

' ( Eth moeth erklingen averall (6 Str.).

(Grates nunc omnes (1 Str.).

“ (Danck seggen wy alle (1 Str.).

24. Psallite unigenito (1 Str.).

Den deutschen Teil „Ein kleines Kindelin etc.“ s. Niesert 1. c.

pag. 127.

25. Singen wy met fröhligheit (1 Str.).

26. Joseph, liever Joseph myn (1 Str.).

27. Eth is ein Kindelin uns geborn (7 Str.).

^
IPner natus in Bethlehem (3 Str.)*).

‘
"lEin Kindt geborn to Bethlehem (3 Str.)*).

Text wie nr. 11, doch hinter jeder ersten Zeile „laetus nunc
cum gaudio“ bezw. .frOlick met fröwden froh*, hinter jeder

zweiten „in cordis iubilo“ bezw. „met frölickein Herten also“.

29. Der Spegel der Ureyfoldigheit (4 Str.).

*30. Eth is ein Röf) entsprungen (23 Str.).

Abgedrackt bei Babimann 1. c. pag. 13— 18.

*31. Dat is der Dag, den Godt gemaket hat (3 Str.).

m. Neujahralied.
*32. Jesus is gar ein soeter Nahm (9 Str.).

IV. Lieder von den b. drei Königen.
33. De edle Könning hochgeborn (1 Str.).

Melodie wie nr. 10. — Abgedruckt bei Bahlniann 1. c. pag. 1 1 f.

34. Als Jesus Christ gebaren war (11 Str.).

Melodie wie nr. lo. — Abgedruckt bei Babimann 1. c. pag. 3—7.

1) Von seinen Liedern (1555 u. 15.59) haben nicht weniger als 39 in

der k:ithol. Kirche Eingang gefunden. Vgl. J. Zahn, Allg. Dtsch. Biographie
XXXVIII 1894, pag. 617f.

2) De ander VerO können up düsse wyse gesungen werden, wo iin

vorherg^nden Puer natus.
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V. Fastenlieder.

35. Christ« der dn btlst Lecht und Dag (7 8tr.).

Übersetzung von „Christe o^ul Inx es et dies“. — Abgedruckt
bei Bahlmann 1. c. pag. 8 f.

*36. Do Jesus an dem Crttce stondt (9 Str.).

*37. Midden wy im leventydt (3 Str.).

Übersetzung von „Media vlta“.

38. Des Könnings fendlen gaen hervor (7 Str.).

Übersetzungvon „Vexilla regis prodeunt“.— „Im Kcrcken Thon,“
39. Falschlick und arg bedrogen ist (6 Str.).

Melodie wie nr. 38.

*40. Wy dancken dy leiver Here (8 Str.).

41. PryD und danck wy seggen (3 Str.).

Melodie wie nr. 40.

*42. 0 hochhilliges Crflce (7 Str.).

*43. Ach Jesu leiver Here (11 Str.).

44. Godt des Vaders WiGheit schon (7 Str.).

„In der Kercken Melody“.

VT. Osterlieder.

45. Christus is erstanden (11 Str.).

S. Wackemagel II, pag. 732, nr. 050.

*46. Könnigin in dem Hemmel (6 Str.).

Übersetzung von „Regina coeli“.

47. Frönw dy dn werde Christenheit (11 Str.).

Melodie; Dat Heil kilmpt uns gcwiOlick her.

48. Tho Disch dflsses Lftmblins so rein (8 Str.).

Übersetzung von „Ad coenam agni*. — Melodie: Conditor alme
sidemm (nr. 3).

*49. All Werlt sali billick frölick syn (28 Str.).

^ jSnrrexit Christus hodie (11 Str.).

( Erstanden is der hillige Christ (11 Str.).

Vgl. Wackemagel I, pag. 17fi, nr. 278, bozw. II, pag. 733, nr. 954.

*51. Eth fröwet sick billick junck und oldt (13 Str.).

jVictimae paschali laudes (7 Str.).

(Chri.stus is erstanden (6 Str.).

„In der Kercken Melody*. — Lat. Text s. Wackemagel 1,

pag. 130, nr. 199; von dem deutschen Text sind Str. I—

5

wie in nr. 45, Str. ß lautet: Erstanden is der billig Christ,

der billig Christ, der alter Werlt ein l'röstcr ist. Alleluia,

Allelnia, Gelavet sy Godt und Maria.

53. Also billig is der Dag (3 Str.).

Abgedruckt bei Bahlmann I. c. pag. 7.

54. Christ is erstanden (4 Str.).

„In gemeiner wyse“. — Text vgl. Wackemagel II, pag. 731,

nr. 949.

55. Vast und hoch up dem Thron (6 Str.).

Übersetzung von „Festum nunc celebre*.

56. 0 Her Jesu Christ Gades Son, aller (3 Str.).

Melodie wie nr. 31.

57. Christ fohr gen Himmel (4 Str.).

Melodie: Christus is erstanden.
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'^58. Lath uns Jesum Christnm nnsen Heiland (15 Str.)-

Übersetzung von „Modnlemur die hodiema“.
*59. Gelavet sy Godt ewiglick (4 8tr.).

Vn. Fflngstlieder.

jVeni Creator Spiritus (7 Str.).

”® jKiimb billiger Geist, wahrer trost (7 Str.).

61. Nun bidden wy den billigen Geist (4 Str.).

62. Veni sancte Spiritus reple tnomm (1 Str.).

63. Knmb billiger Geist, Here Godt (3 Str.).

Übersetzung von nr. 62.

vm. Lieder von der h. Dreifaltigkeit.

lO lux beata Trinitas (3 Str).

”^’|0 Lecht billige Dreyfoldigheit (3 Str).

65. Der Iler und Godt van ewigheit (6 Str).

Melodie wie nr. 64.

66. Sy gelavet und gebenedyet (14 Str).

Melodie wie nr. 64.

JO adoranda Trinitas (1 Str.).

”'•”10 anbedlike Dreyfoldigheit (1 Str.).

*68. Her Godt vader in ewigheit (10 Str).

IX. Fronleichnams -Lieder.
lFange lingna gloriosi (6 Str.).

”®’|Myn Tung erkling nnnd frölick sing (6 Str).

70. Myn Tunge dnet met fröwden klingen (6 Str).

Eine andere Übersetzung von „Fange lingua gloriosi“.

71. Laye Syon dynen Heren (24 Str).

Übersetzung von „Lauda Sion“.

^
(Ave vivens Hostia (3 Str.).

^^jGegrfltet büstn billiges Offer rein (18 Str).

X. Lied von allen 7 Sakramenten.
*73. Etb is fUrwar tho klagen gar (11 Str).

XI. Marienlieder.
(Nunc dimittis servum tuum (1 Str).

'^•(Nun lath, o Her, den Deiner din (1 Str).

75. Gegrütet bllst du Maria rein (6 Str.).

Melodie; A solis ortns cardine (nr. 5).

*76. Ave Maria du Hemmelkönnigin (7 Str).

77. .Salve regina (1 Str).

„In einer Kercken Melody“.

78. Gegrütet büst du Könnigin der barmhertigheit (1 Sti'.).

Übersetzung von nr. 77.

*79. Myn Seele mackt den Heren grot (6 Str).

Übersetzung von „Magnificat aninia mea“.

80. Maria zart van edler art (18 Str.).

Melodie wie nr. 73.

*81. Dy Frow van Hemmel rope ick an (3 Str).
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Xn. Xaieder von den h. Engeln.
82. Her unser Godt dy luven wy (13 Str.).

Melodie wie nr. 64.

83. Wy bidden juw ghy Engel klar (3 Str.).

Abgedmckt bei Bahlmann I. c. pag. 20.

XIII . Iiied von den h. Aposteln.
84. 0 Jesu Christe Godt nnd Her (15 Str.).

Xrv. Ided von den h. Jungfirauen.

*85. Herr Jesn Christ Gades Son (13 Str.).

XV. Lieder bei Prozessionen und Wallfahrten.
86. In Gades nahmen fahren wy (12 Str.).

87. Dy Godt wy laven nnd ehren.

Übersetznng von „Te Deum laudamus“ (26 Str.).

88. Vader nnse, der du bOst, Kyrie eleison (12 Str.).

89. Gegrtltet bfistn Maria zart (i> Str.).

Melodie wie nr. 88.

90. Ick glove in Godt den Vader mijn (16 Str.).

Die 12 Artikel des apostoi. Symbolnms. — Melodie wie nr. 88.

91. 0 dn billige Dreifoldigheit (47 Str.).

92. So fallen wy nedder np unse Knie (13 Str.).

*93. Ewiger Godt wy bidden dy (5 Str.).

94. Her Jesn Christ war Mensch nnd Godt (8 Str.).

XVI. Lied vom Qlauben und von den guten Werken.
*95. Betracht met flit, o frommer Christ (44 Str.).

Verfafst von Kaspar Ulenberg, Pfarrer von St. Columba in

Köln (f 1617). in dessen „Catechismns . . . mit bevgefttgten
zweeo geistlichen Gesang selbigen Authoris . . . CUlln 1626. 8"

(K. B. Berlin)“ das Lied pag. 158— 167 auch abgedruckt ist.

XVn. Eateohlsmuslieder. ')

96. Im namen des Vaders (Krenzzeichen).

*97. Vader unse etc.

*98. Gegrfltet sistn Maria etc.

99. Ick glöff inn Godt den Vader etc.

100. Ick bin der Her dijn Godt etc.

XVIU. Psalmen.»)
*101. Straff my Her nit inn yvermuet (8 Str.).

Domine ne in fnrore, Pg. 6. (1. Bulspsalm).

102. 0 salig, dem der trOwer Godt (10 Str.).

Beati qnorum remissae snnt, Ps. 31 (2. Bufspsalm). — Melodie
wie nr. lOI.

103. Straff my Her nit in grimmen mnet (15 Str.).

Domine ne in furore, Ps. .37 (3. Bulspsalm). — Melodie wie
nr. 101.

1) Jedes Stück „wu eth van den Kindern in den Kercken gesungen
werdt“.

2) Durchweg nach Kaspar Ulenbergs Psalmen Davids. CUln 1582 (P.

B. Münster).

Digitized by Google



238 Das älteste kathulische Gesangbuch in nicderdentscher Sprache.

104. Oodt sy mi gnädig düsse tidt (15 Str.).

Miserere niei Deus, Ps. 50 (4. Bufspsahu). — Meludio wie nr. lo|

.

105. Erhör, o Got, de klage mein (19 Str.).

Dumine exandi urationem meam, Ps. 101 (5. Bufspsalm). —
Melodie wie nr. 101.

106. Ick roep to dij, min Her und Godt (5 Str.).

De profnndis clamavi, Ps. 129 (6. Bubpsalm). — Melodie wie
nr. 101.

107. Hoer min Gebedt, du frommer Godt (10 Str.).

Domine exandi oratiooem meam
,

Ps. 1 42 (T. Bufspsalm). —
Melodie wie nr. 101.

* 108. Help leiver Her, de hiUig frommen (7 Str.).

Salvam me fac Domine, Ps. 11.

* 109. Wn lang, o Her, vergestn min (4 Str.).

Usquequo Domine, Ps. 12.

110. Tho dy, o Godt, allein in dttssem Levendt (17 Str.).

Ad te Domine levavi, Ps. 24.

111. Min Hert up dy dnet bowen (20 Str.).

ln te Dumine speravi, Ps. 30.

*112. Ick wil Godt nnuphörlick prysen (16 Str.).

Benedicam Dominum in omni tempore, Ps. 3.3.

113. Walnp min Seel sag hogen priH (19 Str.).

Benedic anima mea Dominum, Ps. 102.

114. Nichts is an my verborgen (17 Str.).

Domine probasti me, Ps. 139.

*115. Eia du leive Seele myn (7 Str.).

I>auda anima mea Dominum, Ps. 143.

*116. Nu pryset Gott, dnet frölick klingen (12 Str.).

Landate Dominum quuniam, Ps. 146.

Speciell für Münster') wird die Bedeutung dieses Werkes noch

dadurch wesentlich erhöht, dafs es von allen dort erschienenen Samm-
lungen deutscher Kirchengesänge nicht nur überhaupt die älteste*),

sondern zugleich auch die einzige ist, die sich der heimischen Mundart*)

bediente; denn sowohl die bisher gleichfalls nnbekannten Ausgaben

a) AuDerlesene Catholische geistliche Kirchen-Gesäng, so man bey

den Processionen und christlicher Kinder-Lehr im Stifft Münster

zu singen pflegt : zum glückseligen Newen Jahr jetzo anffs new
übersehen mit vielen au (Verlesenen Gesängen vermehret, gebessert

und in eine bessere Ordnung gebracht. Gedruckt zu Münster

bey Diederich Racsfeldt 1665*) und bey der Wittiben KaefVfeldt

1682») n. 1686«)

1) Die Beschlüsse der Miinsterischen Diöcesansynuden über den deut-

schen Kirchengesang s. W. Baumker, Das kathol. deutsche Kirchenlied etc.

Bd. 11, Freiburg i. B. 1883, pag. 16—18.

2) Das von K. S. Meister (Das kath. deutsche Kirchenlied etc. Bd. I,

Freiburg !. B. 1862, Anhang Ul nr. 13) erwähnte „MUnsterische Gesangbuch“
V. 1366 ist nicht nachzuweuen.

3) Diese ist nach 1629 nur noch in 3 MUnsterischen Drucken des 17.

u. 18. Jahrhunderts (Evangelia und Episteln 1668 u. 1690; Ein klein Bedde-
boeckesken 1686) zu finden.

4) Im Besitze des Hm. Bnohhändlers B. Theissing zu Münster.

3) Auf der Kgl. Paulinischen Bibliothek zu Münster.

6) Niesert 1. c. 11, 1834, pag. 31.
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b) Midtwinters Bflcblein, Darinn die Weyhenacht-Gesäng
,

so man
im Advent und anff die heilige, frölich nnd gnadenreiche Geburt

unsere lieben Herrn nnd Heylands Jesu Christi zu singen pflegt,

begriffen werden. . . . (iedmckt zn Münster in Westphalen bey

Dietherich RaeOfeldt 1668') nnd bev der Wittiben RaeOfeldt

16802)

wie aueh die von Bänmker verzeichneten Gesangbücher ans den Jahren

16742), 1676, 1679, 1693*) etc. sind sämtlich in h o c h deutscher

Sprache geschrieben.

Münster i. W. P. Bahlmann.

Ziele and Aufgaben des modernen Bibliothekswesen.

Ans einem..Vortrage. geh. in der konstituierenden Versammlung des
„Österreichischen Vereines für Bibliothekswesen“.

Eis ist eine Thatsache, dafs die Wissenschaften nnd insbesondere

die Naturwissenschaften nnd die Technologtie nnd infolge dessen das

Verkehrs- nnd das gesellschaftliche Leben in unserem Jahrhundert

besonders in den letzten fünfzig Jahren einen ungeheuren Aufschwung
genommen haben und gleichen Schritt damit die Litteratur gehalten

hat. Was gelehrt nnd gelernt, was entdeckt und erfunden wird, was
sich im gesellschaftlichen Leben Gutes und Böses ereignet, was die

Länder nnd Völker erregt und bewegt, was der Tag bringt, alle

kleinen nnd grofsen Fragen der Gegenwart, sie werden von der Drncker-

presse wie von einem photographischen Apparate anfgenommen und
verbreitet. Das flüchtige Bild der Gegenwart wird auf diese Weise
Litteratur nnd für die Zukunft festgehalten. Die Litteratur selbst hat

bereits eine unübersehbare Ausdehnung erreicht nnd ihr VTachstum
steigt noch von Jahr zu Jahr.

Die wissenschaftliche Forschung der Gegenwart, der neue Zeit-

geist, das moderne gesellschaftliche Leben und das eben angedentete

Anwachsen der Litteratur üben auf das ganze Bibliothekswesen ihren

Einflnfs ans nnd stellen an dieses ihre Anforderungen. Zahlreiche

Volks-, Mittelschnl- nnd Fachbibliotheken sind in der jüngsten Zeit

entstanden nnd neue bilden sich fast täglich. Volksbibliotheken suchen

die Bildung des Volkes zu heben nnd die Ansprüche, welche an die

grofsen öffentlichen Staatsbibliotheken gestellt werden, steigen von Jahr

zn Jahr. An die letztgenannten Bibliotheken tritt die Anfgabe heran,

einerseits die für die wissenschaftlichen Stndien nnd Arbeiten nötigen

Bücher sich zn verschaffen nnd dem Publikum bereit zu halten nnd
andererseits auch die nichtwissenschaftliche Volks- und Tageslitteratur

des Landes anfznnehmen nnd anfznbewahren.

Die Wirkung der grofsen Litteratnrmassen, welche in die Biblio-

theken dringen, zeigt sich schon änfs erlich, indem allmählich die

t

.1

1) 1. c., Bibliographie in Bd. I, II n. III.

2) Anderer Druck von a.

3) Späterer Druck von b.
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alten Bibliotheksränme zn klein werden und fast fiberall das Bedürfnis

nach neuen Bibliotheksgebänden anftritt. Es ist eine neue Biblio-
theks-Architektur entstanden, welche die Aufgabe zn lösen sucht,

lichte nnd luftige Lokalitäten fflr die Aufnahme grofser Bfichermassen.

den Ansprüchen des Publikums entsprechende l^eseräume herznstellen

nnd durch passende Anlage nnd Einteilung der Bibliotheksräume den

inneren Verkehr thnnlichst zn erleichtern. Auch auf das Mobiliar

erstrecken sich die Reformen. Die hohen Kästen und der Gebrauch

der Leitern werden vermieden. Selbst die alte Aufstellungsart der

Bficher nach systematischer Ordnung weicht an manchen Bibliotheken

bereits der weniger umständlichen nnd weniger unbeständigen nach

dem numerns enrrens, welche auch die zahlreichen Reserveränme der

ersten vermeidet.

Wir wollen diese äufseren Umwandlungen, in welchen sich das

Bibliothekswesen gegenwärtig befindet, nicht weiter verfolgen, sondern

uns den inneren Reformen znwenden, welchen dasselbe entgegengeht.

Hier sind noch viele Fragen zn lösen nnd grofse Arbeiten zu leisten.

Es ist heute keinem Gelehrten mehr möglich
,
nnd wäre er

finanziell noch so vermögend, sich den für seine Studien nnd Arbeiten

notwendigen Litteratur-Apparat seines Faches, geschweige den ans ver-

wandten Gebieten anzuschaifen, wie dies noch vor etwa fünfzig Jahren

möglich war. Es tritt daher immer dringender an die Staatsver-

waltungen die Forderung heran, den für die Lehre, Pflege nnd Förderung

der Wissenschaften notwendigen litterarischen Apparat anznschaffen

nnd in öffentlichen Bibliotheken in Bereitschaft zu halten. Da die

Wissenschaft international ist nnd bei der heutigen Entwicklung des

Verkehrs nnd der leichten Verbindung der Staaten untereinander

kein Gelehrter mehr die Ergebnisse der Forschungen anderer Nationen

unberücksichtigt lassen kann, so ergiebt sich die Notwendigkeit, in

den öffentlichen Bibliotheken nicht blofs die wissenschaftliche Litteratur

des eigenen Landes nnd der benachbarten Staaten, sondern die ganze
wissenschaftliche Litteratur der Erde zn sammeln nnd zur Be-

nutzung bereit zu halten. England, Frankreich nnd Deutschland er-

füllen bereits mehr oder weniger diese kulturelle Aufgabe in ihren

grofsen Centralbibliotheken in London, Paris nnd Berlin nnd es

zeigt sich auch für die anderen Knltnrstaaten das Bedürfnis nach

solchen Centralinstitnten immer dringender und unabweisbarer. Während
die Centralbibliothek eines Staates die gesamte wissenschaftliche Litte-

ratnr der Erde nnd die gesamte Volks- und Tageslitteratur des be-

treflTenden Staates enthalten soll, genügt für die Provinzialbiblio-

theken, welche sich meistens an Hochschulen befinden, die Erwerbung

der für diese liehranstalten wichtigsten und unerläfslichsten wissen-

schaftlichen Bücher, während sie noch die Volks- und Tageslitte-

ratur ihrer Provinz mit der auf diese bezüglichen Litteratur (der

Landeslitteratnr) anfnehmen. Im Entlehnnngsverkehr steht diesen

Provinzialbibliothekeu auch der ganze Bücherbestand der Centralbiblio-

thek zur Verfügung. Dabei sollte das öffentliche Bibliothekswesen
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aber nicht stehen bleiben. Das Bibliothekswesen soll nicht nur ein

Förderungsmittel fOr wissenschaftliche Studien nnd Arbeiten sein, es

soll auch ein Bildungsmittel für das Volk sein. Durch die Gründungen
von Volksbibliotheken hat sich in jüngster Zeit diese Idee bereits

Bahn gebrochen. Die Mittel aber, welche die Volksbildungsvereine

hierfür anfbringen, genügen nicht, überall, wo das Bedürfnis besteht,

solche Volksbibliotheken ins Leben zu rufen nnd zu erhalten,

liier wirft sich nun die Frage auf, ob nicht auch das Volksbibliotheks-

wesen zu verstaatlichen wäre, in der Weise, dafs der Staat auch die

Gründung von Bezirks- nnd Ortsbibliotheken in die Hand nimmt.

Solche Bibliotheken könnten von einem nicht zu nnterschfttzenden

Kinflnfs auf die Hebung der Bildung der grofsen Volksmassen sein

und dem Staate die Mittel an die Hand geben, durch nützliche, zweck-

mäfsige nnd patriotische Lektüre auf den Geist der unteren Volks-

schichten einzuwirken.

Wenn wir von dem Standpunkte ausgehen, dafs den Kultnr-

staaten die Aufgabe obliegt, ihren Bürgern die ganze wissenschaftliche

Litteratnr u. z. in ihrer Gesamtheit in der Centralbibliothek und teil-

weise in den Provinzialbibliotheken zur Verfügung zu stellen, so ergiebt

sich die Notwendigkeit, zur Anschaffung dieser Litteratur die erforder-

lichen Geldmittel zu bewilligen. Die Höhe der für eine Central-

bibliothek zur Anschaffung der gesamten wissenschaftlichen Litteratur

erforderlichen Summe beträgt in österreichischer Währung jährlich bei-

läufig 100000 fl. und wird in Zukunft wahrscheinlich noch steigen.

Die Kgl. Bibliothek in Berlin und die Nationalbibliothek in Paris haben

bereits die entsprechenden Dotationen, die Bibliothek des Britischen

Museums in London ist aber noch bedeutend munificenter ausgestattet.

Da alle Bibliotheken ans der früheren Zeit Lücken in ihren Bücher-

beständen haben, so sind zur Ausfüllung dieser noch aufserordent-
liche Dotationen erforderlich, wie solche in den verflossenen Jahren

der Kgl. Bibliothek in Berlin gewährt wurden. Nicht blofs die Central-

bibliothek eines Staates, sondern auch Jede Provinzialbibliothek desselben

soll ferner einen thunlichst vollständigen bibliographischen
Apparat besitzen, der nicht blofs für den Bibliotheksdienst bestimmt,

sondern auch dem Publikum zur Beuutzung gestellt werden soll. Was
die Landeslitteratnr

,
d. i. die in einem Lande erscheinende Litteratur

betrifft, so kommt diese in vielen u. z. in den meisten Kultnrstaaten

infolge prefsgesetzlicher Bestimmungen als Pflichtexemplare in die

grofsen öffentlichen Bibliotheken. In vielen Bibliotheken erscheint sie

aber nur mangelhaft aufgenommeu und aufbewahrt, entweder infolge

mangelhafter Ablieferung oder infolge einer eingeschränkten prefsge-

setzlichen Bestimmung, vielleicht auch manchmal infolge anderer Ur-

sachen. In jenen Staaten, in welchen das Prefsgesetz den Bibliotheken

keine Pflichtexemplare zuerkennt, sollte die Landeslitteratnr wohl auf

Staatskosten den Bibliotheken angeschafft werden. Wo aber die prefs-

gesetzliche Bestimmung besteht, dafs nur von den für den Verkauf

bestimmten Druckschriften Pflichtexemplare abzuliefern sind, ist es

Xin. 5. 6. 17
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sehr wünschenswert, diese Abliefernngspflicht auch auf die nicht znm
Verkauf bestimmten Dmckschriflen auszudehnen, wodurch auch viele

ans dem gesellschaftlichen Leben hervorgehende Schriften wie die

zahlreichen Vereinsschriften n. dgl. in die Bibliotheken gelangen würden.

Überhaupt sollten die Bibliotheken hinsichtlich der Landeslitteratnr

die mciglichste Vollständigkeit anstreben, weil die meisten kleinen

Schriften dieser vaterländischen Litteratnr allmählich verschwinden und,

wenn sie nickt in öffentlichen Bibliotheken von Staats wegen anfbewahrt

werden, der Zukunft gänzlich verloren gehen. Gerade diese Litteratnr,

welche in der Zeit ihres Erscheinens pekuniär fast wertlos ist, wird

in der späteren Zeit unersetzbar und für historische Studien jeder Art

von besonderer Bedeutung werden.

Eine andere besonders bei den Pflichtexemplaren anftanchende,

für die Bibliotheken nicht unwichtige Frage ist folgende: Es werden
manche Schriften der Tageslitteratnr u. z. meist die politischen Zeit*

Schriften gegenwärtig auf so schwachem Papier, dessen Wider-

standsfähigkeit kaum für einen Tag berechnet erscheint, gedruckt, dafs

man häufig die Frage hört, wie lange sich solche Urnckschriften in

den Bibliotheken erhalten werden und ob man sie daher auch anf-

bewahren soll, über die Haltbarkeit dieses Papieres haben wir noch

keine hinreichenden Erfahrungen. An der Wiener Universitätsbiblio-

thek, wo diese Zeitschriften gut gebunden und in einem ganz trockenen

Raume aufbewahrt sind, bei deren Benutzung vom Publikum die thun-

lichste Sorgfalt gefordert wird, welche in der Regel auch nicht ans

dem Hanse, wenigstens nicht in Privatwohnnngen verliehen werden,

hat man an denselben, trotzdem manche wie z. B. die Nene Freie

Presse sehr häufig im Gebrauche sind
,

noch nicht eine besondere

innere Abnutzung beobachtet, so dafs man etwa sagen könnte, dafs

die Tage oder die Jahre dieser Blätter schon zu zählen seien. Auch
die Wiener Zeitung, die doch seit dem Anfänge des vorigen Jahr-

hunderts also fast durch zwei Jahrhunderte läuft, von welcher manche
Jahrgänge eben auch nicht auf dem besten Papier gedruckt sind, be-

findet sich noch in gutem Zustande, üa diese Litteratnr aber für die

Zukunft von bedeutendem Werte ist, so wäre es immerhin sehr wünschens-

wert, dafs die für die Bibliotheken bestimmten Pflichtexemplare auf

gutem widerstandsfähigen Papier gedruckt würden
,

wie bereits die

englische Gesetzgebung im siebzehnten Jahrhundert von den für die

Bibliothek des Königs sowie der Universitäten Oxford und Cambridge
bestimmten drei Pflichtexemplaren verlangt hatte, dafs sie von bestem

Papier (of the best and largest paper) seien.

Sehr dringend bedürftig ist eine Regelung der Aufnahme der

amtlichen Publikationen d. i. der von den gesetzgebenden Körper-

schaften und den Organen der öffentlichen Verwaltung in den einzelnen

Staaten heransgegebenen Druckschriften, deren gegenwärtige und zu-

künftige Wichtigkeit für die Bibliotheken ganz anfser Zweifel steht.

Hierher gehören die zahlreichen Amts- und Verordnungsblätter, die

Parlaments- und Landtagsverhandlnngen u. s. w. Diese und andere
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amtliche Publikationen sind nicht nur für die betreffenden Staaten, in

welchen sie erscheinen, sondern auch für alle anderen Staaten mehr
oder weniger wichtig, sie sind überall für rechts- und staatswissen-

schaftliche Studien und Arbeiten notwendig und werden gegenwärtig

hinfig in den Bibliotheken schwer vermifst. Diese Publikationen sollen

sich nicht nnr in der Centralbibliothek und in allen grofsen Provinzial-

bibliotheken des Staates, in welchem sie erscheinen, sondern mindestens

auch in jeder Centralbibliothek der übrigen Staaten befinden. Da diese

Schriften in der Regel nicht im Buchhandel erscheinen
,

so wäre
zwischen den einzelnen Staaten ein Anstansch ihrer für die Öffentlich-

keit bestimmten amtlichen Publikationen, wovon selbstverständlich die

für den inneren Amtsgebrauch reservierten ausgenommen wären, anzn-

streben.

Auch der Austausch der Schulschriften {der Hochschnlschriften,

der Mittelschul- und Fachschulprogramme), welcher allerdings bereits

teilweise zwischen einzelnen Staaten aber meist nnr mangelhaft besteht,

ist einer Vervollständigung und der Ausdehnung auf alle Kulturstaaten

bedürftig.

Bei dieser Organisation der Staatsbibliotheken und der darauf

beruhenden Bücheracqnisition würde Jeder Staat die wissenschaftliche

Litteratur einmal in der Centralbibliothck, n. z. in ihrer Oesamtheit,

und teilweise auch in seinen Provinzial- und Fachbibliotheken besitzen.

Die Landeslitteratur wäre von Staats wegen zweimal aufgestellt n. z. in

ihrer Gesamtheit d. i. von allen Provinzen des Staates zusammen in

der Centralbibliothek und dann von Jeder Provinz einzeln in der be-

treffenden Provinzialbibliothek, was iasofern auch dadurch begründet

i.st, dafs, wenn davon ein Exemplar entweder in der Central- oder in

der Provinzialbibliothek in Verlust geraten sollte, immer noch ein

Exemplar in einer öffentlichen Bibliothek bliebe.

Wir gehen nunmehr zur Katalogisierung über. Es steht fest,

dafs für die leichte und sichere Benutzbarkeit einer Bibliothek gute

Kataloge eine conditio sine qua non sind; trotzdem mufs gesagt werden,

dafs viele Bibliotheken in dieser Hinsicht nicht auf der Höhe der Zeit

stehen. Man findet in den Bibliotheken, so zu sagen, alle möglichen

und alle fast unmöglich erscheinenden Katalogisierungsarten. In dieser

Hinsicht gleicht kaum eine Bibliothek der anderen und fehlt Jegliche

Einheit. Selbst die Bibliotheken eines und desselben Staates sind oft

verschieden untereinander katalogisiert. Wenn auch alle Wege nach

Rom führen, so sind doch nicht alle die besten und kürzesten und
ebenso können nicht alle Katalogisiernngsarten der Bibliotheken gleich

gut und zweckmäfsig sein. Viele Bibliotheken werden daher mit der

Zeit ihre veralteten Kataloge auflassen und durch neue ersetzen müssen.

Dazu kommt noch, dafs diese Kataloge meist nnr geschrieben sind und

sonach nur in den Bibliotheken selbst benutzt werden können, so dafs

die BOcherschätze dem anfser dem Standorte der Bibliothek befind-

lichen Publikum unbekannt bleiben. Man mufs sich mit Recht wundern,

dafs heute im Zeitalter und in der Blütezeit der Buchdrucker - Presse

17 »
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noch 80 wenige Bibliothekskataloge gedruckt und infolge dessen die

BOcherschätze der Bibliotheken noch mehr oder weniger unzugänglich

und vergraben sind. In dieser Hinsicht wird, wenn die Bibliotheken

vollständig geöffnet werden und in einen innigeren Verkehr miteinander

treten sollen, Wandel geschaffen werden müssen. Zn diesem Zwecke
müssen wenigstens die Bibliotheken desselben Staates einheitlich kata-

logisieren und einen alphabetischen Generalkatalog mit der An-
gabe des Standortes der einzelnen Werke im Druck herausgeben.

Durch die Herausgabe solcher möglichst einheitlich gearbeiteter General-

kataloge werden die in den einzelnen Bibliotheken der verschiedenen

Staaten befindlichen Bücherschätze aufgeschlossen und ein internationaler

wissenschaftlicher Bibliotheks-Verkehr möglich gemacht.

In einiger Beziehung zu dieser Katalogfrage steht das im vorigen

Jahre gegründete Institut international de bibliographie in

Bidissel mit seiner grofsen Aufgabe der Herstellung eines Repertoire

bibliographique universel nach Dewey’s Decimal- Klassifikation. Da
das Institut in sein Arbeitsgebiet auch die unselbständig erschienene

Litteratnr, nämlich die in den periodischen Druckschriften erschienenen

Aufsätze einbeziehen und noch einige Nebenziele verfolgen will, so

ist dieses Unternehmen allerdings ein so grofsartiges
,
dafs manche an

der Möglichkeit der Lösung dieser schier unermefslichen Aufgabe

fast zweifeln. Die Ausführung dieser kühnen Idee ist aber bei der

Anwendung der richtigen Mittel und Wege und bei der Einschränkung

auf das Hauptziel an und für sich nicht unmöglich und schliefslich

nur eine Geldfrage, wie so manche andere grofsartige Leistungen

unserer Zeit. Das ist gewifs: Bibliographie und Bibliothekswesen sind

ein Geschwisterpaar, von welchen keines ohne das andere sein kann
und welche stets Hand in Hand gehen. Denken wir uns eine Biblio-

thek, die alle Bücher, welche je im Druck erschienen sind, enthält,

was nützen uns alle ihre Bücherschätze, wenn wir nicht ein gutes

systematisches Repertorium derselben haben. Stellen wir uns anderer-

seits ein vollständiges und ins Detail gearbeitetes Repertorium über

alle je erschienenen Bücher und wissenschaftlichen Abhandlungen vor,

was werden wir für einen Nutzen davon haben, wenn wir die Bücher,

auf welche uns dasselbe verweist, nicht bekommen. Das Institut de

bibliographie in Brüssel und das Bibliothekswesen sollen daher auch

einander in die Hand arbeiten, und wenn sie zusammen wirken, können
sie die höchsten Ziele erreichen, ohne einander aber nicht. Das Institut

kann nämlich ans den bestehenden nationalen und wissenschaftlichen

Bibliographieen seine Aufgabe noch nicht lösen, weil diese Biblio-

graphieen nicht alle gedruckten Werke enthalten und in denselben

die meisten nicht im Buchhandel erschienenen Werke fehlen. In dieser

Hinsicht ist also das Institut auf die Bibliotheken u. z. auf die Kataloge

derselben angewiesen. Von den einzelnen gröfseren Bibliotheken aber

existieren (mit Ausnahme der Bibliothek des Britischen Museums und
weniger anderer) keine gedruckten und einheitlich gearbeiteten Kataloge

und sind solche auch in Zukunft nur zu erwarten, wenn die Staats-
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Verwaltungen diesbezügliche Anordnungen treffen. Wenn künftig die

Bibliotheken ihre Kataloge oder besser die einzelnen Staaten ihre

Generalkataloge dem Institute zur Verfügung stellen, so kann das

Institut ans diesen sowie aus den bereits vorhandenen Bibliographieen

das allgemeine bibliographische Repertorium herstellen, und wenn dieses

Repertorium sich seinerzeit in jeder Central- und Provinzialbibliothek

befindet und Jede dieser Bibliotheken sämtliche Generalkataloge der

verschiedenen Staaten besitzt, so ist es Jedem Gelehrten möglich gemacht,

sich ans dem Repertorium vollständig über die Litteratnr eines Gegen-
standes zu informieren und ans den Generalkatalogen zn ersehen, in

welchen Bibliotheken sich die benötigten Bücher befinden. Damit ist

das Ideal, welches sich Bibliographie und Bibliothekswesen stellen

können ,
erreicht und der Wissenschaft und dem geistigen .Verkehrs-

leben der höchste Dienst geleistet. Die Erreichung dieses Zieles hängt

daher sehr, wenn nicht ganz, von der Stellung ab, welche die Staats-

verwaltungen zn dieser eminent wichtigen Frage nehmen werden.

Die Staaten leisten gegenwärtig Anfserordentliches für die Industrie

und den kommerziellen Verkehr und Belgien hat bereits die Wichtig-

keit des Brüsseler Unternehmens für den geistigen Verkehr und das

geistige Leben anerkannt.

Aufgabe der einzelnen Bibliotheken wird es auch künftig sein,

wo dies nicht schon geschehen ist, ihre Ilandschriftenkataloge
im Drucke herauszngeben.

Die Lösung dieser Aufgaben setzt ein wissenschaftlich und sprach-

lich vorgebildetes und bibliothekarisch geschultes Personal voraus,

zn welchem Zwecke in einigen Staaten bereits Vorkehrungen getroffen

und Bibliothekars - Prüfungen eingeführt sind. Von grofsem Vorteile

wenigstens an den gröfseren öffentlichen Bibliotheken erweist sich die

Anstellung verschiedener Fachmänner als Beamte, wodurch die einzelnen

Litteraturgebiete der Bibliotheken in sachverständiger Weise vertreten

werden können. Um die möglichste Einheit in den Katalogisierungs-

arbeiten und überhaupt in der Verwaltung der einzelnen Bibliotheken

ein- und durchznführen
,

werden die diesbezüglich notwendigen An-
ordnungen der Staatsverwaltung noch nicht immer genügen, sondern

es wird hierzu die Einsetzung besonderer Bibliotheks-Inspektoren
angezeig^ sein, welche periodisch die Bibliotheken besuchen und die

Einheit in der Katalogisierung und überhaupt im Bibliotheksdienste

aufrecht halten. Eine Einrichtung, wie sie auch die Regierungen im

Volks- und Mittelschnlwesen dnreh Schnlinspektoren und in anderen

Zweigen der Staatsverwaltung durch andere Inspektoren ausüben.

Einer Regelung bedürftig ist ferner auch der internationale
V'erk ehr der Bibliotheken. Einige Staaten leihen Bücher ohne weiteres

in das Ausland, andere nur auf diplomatischem Wege, durch die

Ministerien des Äufsern und die Gesandtschaften, andere gar nicht.

Benötigt heute ein Gelehrter in Wien eine Handschrift aus der Pariser

Nationalbibliothek
,

so wendet er sich an das hiesige Unterrichts-

ministerium, dieses schreibt an das Ministerium des Aufsem in Wien,
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dieses an die österreichische Gesandtschaft in Paris, dieses an das

Ministerium des Änfsem in Paris, dieses an das Unterrichtsministerium

in Paris und dieses endlich an die Nationalbibliothek. Da die Hand-

schrift denselben Weg nach Wien macht, so können Monate vergehen,

bis sie hier einlangt. Die Rückstellung derselben erfolgt durch die-

selben Instanzen. Viel kürzer ist der Verkehr mit jenen Bibliotheken,

welche direkt verleihen, ln dieser Hinsicht wird eine Erweitrnng des

unmittelbaren internationalen Verkehrs der einzelnen Bibliotheken unter

genauer Eiuhaltung gewisser Vorsichtsmafsregeln und vollstAndiger Reci-

prociUt anznstreben sein.') Im kommerziellen Verkehr spielt der Kredit

eine grofse Rolle und dieser beruht zum grofsen Teile in dem Vertrauen

auf die Einhaltung der geforderten Bedingungen. Dieser internationale

Verkehr läfst sich im Bibliothekswesen noch leichter organisieren auf

Grund gegenseitigen Vertrauens und der vollständigen Erfüllung der

Entlehnungsbedingungen, wenn diese von den Staatsverwaltungen ein-

ander zngesichert und eventuell noch von den Bibliotheks-Inspektoren

kontrolliert wird.

Es giebt also im Bibliothekswesen viele internationale Fragen,

welche auch nur auf internationalem Wege gelöst werden können.

Ein Mittel hierzu sind internationale Kongresse, wie solche von

Philologen
,

Naturforschern und anderen Berufsgenossen abgehalten

werden. Während Bibliotheksvereine die engeren Angelegenheiten

einzelner Staaten und Nationen behandeln, würden solchen Kongressen

sämtlicher Vereine und Bibliothekare die allgemeinen internationalen

Bibliotheksfragen zufallen.

über den internationalen Charakter, welchen das öffentliche

Bibliothekswesen immer mehr annimmt, und die Notwendigkeit grofser

Centralbibliotheken für die wissenschaftlichen Studien und Arbeiten bat

bereits Sektionschef Kitter von Hartei als Rector magnifiens der Wiener
Universität sich in seiner Inaugnrationsrede am 13. Oktober 1K90 aus-

gesprochen. Er sagte: „Der Wettbewerb um die höchsten Güter der

Menschheit hat, während laut vergnügt Volk und Völkchen das goldene

Kalb ihrer Nationalität umtanzen, die engen Schranken der Nationen

und Staaten durchbrochen. Die nationalen Unterschiede haben sich

zu einer internationalen Wissenschaft aufgelöst. Durch internationalen

Betrieb und Austausch wächst diese weiter. Heute vollzieht sich hier

und morgen dort eine Vorbewegung. Jede will erkannt, keine über-

sehen werden. Diesen Fortschritten auch nur aufnehmend in kleinem

Kreise zu folgen, ist heute unmöglich ohne litterarischen Apparat, von

einem Umfang, den, wer aufserhalb der wissenschaftlichen Bewegung
steht, sich nicht wohl vorznstellen vermag. Unsere karg dotierten

Bibliotheken vermögen diesen vermehrten Anfordcningen nicht nach

irgend einer Richtung zu entsprechen, und keine hat auch nur den

Anlauf genommen, zu einer Centralstätte des wissenschaftlichen Welt-

verkehrs zu werden, wozu sich Bibliotheken Englands, Deutschlands,

1) Diese Versendung von Hss. wird auch von der K. preufsischen Unter-
richtaverwaltung gewünscht. Die Red.
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Frankreichs nnd Italiens immer mehr emporschwingen und wozu
wenigstens eine Bibliothek des Reiches gemacht werden sollte. Hier

gilt es rasch nnd rüstig zn schaffen, wenn lang Versänrntes noch nach-

geholt werden kann“.

Wir sehen, dafs das moderne Bibliothekswesen noch weit von
seinen Zielen steht nnd noch viele nnd grofse Aufgaben zu lösen hat.

Wir stehen vor dem Ende des 19. Jahrhunderts, mögen im 20. sich

alle diese Wünsche erfüllen, zum Nutzen der Wissenschaft nnd der

geistigen Kultur!

Wien. Dr. Ferdinand Grassaner.

Ein Generalkatalog der Handschriften in Österreich.

Vor einiger Zeit unterzog ich, durch eine Anfrage der Luther-

Kommission veranlafst, den Karton, der die Zettel Ober die Hss. unserer

Universitäts-Bibliothek enthält, einer Durchsicht und überzeugte mich
dabei, dafs unser kleiner Bestand zwar nicht Stücke ersten Ranges ent-

halte, aber eine Pnbliziernng doch verdiene. Ich fafste gleichzeitig den

Entschlnfs, eine solche, wenigstens für die deutschen Hss., in abseh-

barer Zeit, vorbehaltlich der Genehmigung der Direktion, dnrchzuführen.

Auf einen weiteren Zusammenhang leitet mich nun eine bedeutungsvolle

Anregung, die der Abgeordnete Dr. v. Ilofmann-Wellenhof in der

Sitzung des österreichischen Abgeordnetenhauses vom 24. Februar d. J.

gegeben hat. Bei der Beratung über die Regierungsvorlage, die den

österreichischen Bibliotheksbeamten durch die endgültige Regelung ihrer

Bezüge die langersehnte Gleichstellung mit den übrigen Staatsbeamten

auch in materieller Hinsicht bringt, sprach er den Wunsch ans: „es

möchten die Hss. sämtlicher österreichischer Universitäts- nnd Studien-

Bibliotheken katalogisiert und — das ist natürlich das Wesentliche —
die Kataloge publiziert werden.“ Diese Anregung bedarf nur einer ent-

sprechenden Erweiterung; anstatt „Universitäts- und Studien - Biblio-

theken“ setze man „Bibliotheken“ schlechthin, nnd es ist ein grofs-

artiges, staatlicher Initiative in jedem Betracht würdiges und bedürftiges

Unternehmen vorgezeichnet, das für Prcnfsen die dortige Unterrichts-

verwaltnng bereits inauguriert hat, indem sie ein „Verzeichnis der Hand-
schriften im Prenfsischen Staate“ (bis jetzt erschienen: I. Hannover 1:

Göttingen in H Bden) heranszugeben begann.

Es ist ja klar, dafs vom Standpunkte des wissenschaftlichen

Arbeiters, speciell auf dem Gebiete der Geisteswissenschaflen
,
Hand-

schriftenkataloge noch dringender sind als Kataloge von Druckschriften.

Jede Hs. ist gewissermafsen ein Unienm, von jeder Druckschrift befinden

sich im allgemeinen viele Exemplare im Umlauf, die in der Regel
identisch sind. Österreich kann nun verhältnismäfsig wenig gedruckte

vollständige Hss.- Kataloge seiner Bibliotheken anfweisen. Ganz er-

schienen sind noch nicht einmal die „Tabniae codienm mann script. in

bibliotheca palatina Vindobonensi asservatorum“, Vindobonae
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1864 ff. In Frage kommen aber noch sämtliche Universitäts- Biblio-

theken, einzelne mit nicht unwichtigem Handschriftenbestand, die sog.

Stndienbibliotheken (in mehreren Provinzstädten, die keine Universitäten

besitzen), die Klosterbibliotheken, die Landesbibliotheken, die Regiernngs-

nnd Landesarchive, soweit sie llss. besitzen; auch die privaten Samm-
lungen mUfsten thnnlichste Berllcksichtignng finden. Für die Hand-
schriftenknnde aller dieser letztgenannten Kategorieen von Bibliotheken

sind fast durchaus nnr zerstreute Beiträge vorhanden, und es wäre

natürlich eine nnerläfsliche Vorarbeit für die im obigen vorgeschlagene

Unternehmung, die ganze zur Handschriftenknnde österreichischer Biblio-

theken vorhandene Litteratnr zu sammeln. Augenblicklich durch die

Vollendung einer demnächst erscheinenden Arbeit anderer Art in

Anspruch genommen, gedenke ich doch einmal die nötigen Zusammen-
stellungen zu liefern, die ja unter allen Umständen selbständigen

Wert beanspruchen können. Die Schwierigkeiten dieser Aufgabe ver-

kenne ich nicht. Hoffentlich giebt ihre Lösung dann doch mit die An-
regung zu dem „Generalkatalog“ (vielleicht nicht Österreichs, sondern

durch Vereinbarung der beiderseitigen Regierungen Österreich-Ungarns?).

Es braucht hier nicht gesagt zu werden, dafs das ein weit ansgreifendes,

wohl zu überlegendes und wohl vorzubereitendes
,

mit Bedacht aus-

zufilhrendes Werk wäre, dessen Plan wissenschaftliche Autoritäten

festznstellen hätten. Nicht blofs neue Kataloge wären anzulegen,

auch die alten, sofern sie überhaupt modernen Anforderungen ent-

sprechen, einer genauen Revision zu unterziehen. Land für Land,

darin Stadt für Stadt müfste in Betracht gezogen und der Handschriften-

bestand aufgenommen werden. Eine Kommission wäre ad hoc einzu-

setzen, wenn nicht bis dahin schon die „Bibliothekskommission“

ins Leben getreten ist, die der oben genannte Abgeordnete nach dem
Muster des vor einiger Zeit auf Anreg;ung des Freiherrn v. Helfert
eingesetzten „Archivrates“ zur Inspizierung der Bibliotheken, allerdings

noch nicht als ständige Behörde, vorgeschlagen hat. Es wäre zu

wünschen, dafs der eben gegründete „Österr. Verein für Bibliotheks-

wesen“ auch auf den angedenteten Plan sein Augenmerk richte.

Für Österreich gehört eine Ausführung desselben mit zu den „Zielen

und Aufgaben des modernen Bibliothekswesens“, die in der konsti-

tuierenden Versammlung des Vereines Regierungsrat Dr. Orassaner
weitschauend entwickelt hat, indem er gleichzeitig noch vor dem
Abgeordneten v. Hofmann die Errichtung von Bibliotheksinspektoren

verlangt hat.>)

I) Die oben angezogene Rede v. Ilufmanns liegt nun im Wortlaute vor.

Der Sprecher zeigt sich als einen einsichtigen, unterrichteten und wohl-
wollenden Beurteiler unseres Bibliothekswesens, und seine Ausführungen
sind in mehr als einer Hinsicht erwägens- und beherzigenswert. Es wird
sich wohl noch Gelegenheit bieten, auf sie zurUckzukommen.

Wien. Dr. F. Arnold Mayer.
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Recensionen und Anzeigen.
Paoli, C'esare, ord. Professor zu Florenz, Grundrifs zu Vorlesungen ueber

Isteinischc Pataeograpbie und Urkiindenlehrc. IT. Schrift- and Buecher-
wesen. Ans dein Italienischen uebersetzt von Dr. Karl Lohmeyer,
Professor zu Koenigsberg i. Pr. Innsbnick, Verlag der Wagner'schen
Universitaets-Buchhandlung. 189.5. 8“. (V, 2o6 S., 1 S.) i 11.

Der erste Teil dieses Grundrisses, die lateinische I’aläogra^hie um-
fassend, ist in deutscher Übersetzung nach der zweiten Auflage im Jahre
1S89 erschienen. Der vorliegende zweite Teil behandelt die ganze Technik
des Buchwesens, beschäftigt sich also mit den Schreibstoffen und deren Uer-
stellnng, mit den Buchfonnen im weitesten Sinne, mit dem Herstellen, Ver-
trieb und Sammeln der Bücher. Es lälst sich nicht verkennen, dals einer-

seits, nachdem die zweite Auflage des Wattenbach’schen Buches „Das
Sohriftwesen im Mittelalter“ bereits vor zwanzig Jahren erschienen ist, ein

f
ewisses Bedürfnis nach einer zusammenfassenden Bearbeitung dieses Ge-
ietes vorhanden war und dafs andererseits es dem Verfasser gelungen ist,

aUseitig ausgreifend das Wichtigste herauszuheben und anschaulich zu grup-
pieren. Er konnte sich dabei auch auf eine Anzahl von Arbeiten deutscher
Gelehrten stützen. Doch hätte sich meines Erachtens gerade mit Rücksicht
darauf manches noch genauer wiedergeben lassen und ich hätte in den Ab-
schnitten über Papyrus und Papier die in den Mitteilungen aus der .Sammlung
der Papyrus Erzherzog Rainer niedergelegten Forschungsergebnisse gerne
besser verwertet gesehen. Jedenfalls kann dem, der sich durch Paolis Buch
in das behandelte Gebiet einfiihren lassen will, die Lektüre der einleitenden

Abschnitte in dem Führer durch die Ausstellung der Papyrus Erzherzog
Rainer nnr empfohlen werden. Mifsverstaudlich ist S. 49 die Bezeichnung
‘Wiener Mnseum' statt ‘K. K. österreichisches Museum für Kunst und Industrie'

in W^ien. Fördernd wirkt die Bezugnahme auf italienische Verhältnisse und,
wo diese in den Vordergrund treten, ist die Darstellung recht ansprechend,
z. B. im Abschnitt über Schmuck und htiniaturen. Doch vermifet man auch
bei speciell italienischen Verhältnissen vereinzelt Berücksichtigung neuerer
Litteratur, so z. B. S. 187 Anm. I einen Hinweis auf die von Denifle im
3. Bande des Archivs für I.itteratur- und Kirchengeschichte veröffentlichten

Statuten der Jnristen-Universität Bologna (auch abgedruckt von Malagola in

Statut! dei collegi dello Studio Bolognese, Bologna 1888). Im ganzen wird
das Buch von Paoli für eine übersichtliche Einfllhrung gute Dienste leisten.

Graz. F. Eichler.

Der deutsche Buchhandel und seine Krisis, von August SchUrmann.
Halle a. S., Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, 1895. 8®. VIII,

282 S. 3 M.
Der als Autorität auf dem Gebiete des buchhändlerischen Gewohnheits-

rechtes wohlbekannte Verfasser giebt in vorliegendem Buche eine such für

weitere Kreise interessante Darsteliimg der Reformbewegung, die in den
letzten Jahrzehnten im deutschen Buchhandel stattgefunden nat. Das „Centr.-

BL f. B.-W.“ hat dieser Bewegung von Beginn an besondere Beachtung ge-

schenkt (vergl. Jahrg. 1 S. 41 ff.) und wiederholt darauf hingewiesen, wie
sehr eine iebenskräftige Organisation des Buchhandels auch im Interesse der
Bibliotheken liegt-, denn nur durch sie kann letzteren der grofse Vorteil ge-

wahrt werdeUj oafs ihnen die neuen (deutschen) Erscheinungen in annähernder
Vollständigkeit zur Ansicht vorgelegt werden, ehe sie zum festen Ankauf
schreiten, ein Vorzug des deutschen Buchhandels, der nicht nur den Biblio-

theken, sondern allen Bücherkäiifem zu gute kommt. Der Grundgedanke
der neueren Bestrebungen im Buchhandel geht dahin, auf Grund der alten

Organisation des Börsenvereins den .Sortimcntsbuchhändlem in den Provinzial-

städten ihre traditionelle Bedeutung in der Vermittelung des litterarischen

Bedarfes der an Ort und Stelle befindlichen Bücherkänfer zu wahren und
hierdurch zugleich im Interesse der Verleger zu wirken, welche ihren Vorteil
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in der auf diese Weise am besten ermöglichten Verbreitung ihrer Veriags-
artikei zu finden glauben. Die Bibliotheken haben sich auch im allgemeinen
in Würdigung der ihnen daraus entspringenden Vorteile diesen Bestrebungen
sympathisch gegcnllbcrgestellt, wenn auch nicht zu verkennen ist, dafs sie

durch Verzicht auf höheren Rabatt ein nicht geringes Opfer bringen und
dafs manche der vom Börsenverein ergriffenen Malsregeln Uber das Ziel hinaus-

ziischiefsen scheinen, z. B. die Sekretierung des Börsenblattes. Von diesem
(tesichtspunkt wird fUr die Ivcser des C.-B. f. B.-W. eine historische Dar-
stellung der Entstehung der jetzigen Verhältnisse im Buchhandel nicht ohne
Interesse sein nnd , eine solche zu geben

,
dürfte schwerlich jemand besser

befähigt sein als der Verfasser, der bei völliger Beherrschung des oft ver-

zwickten Stoffes, unbeeinflufst vom Kampfe der Parteien, sieh bei aller

Objektivität der Darstellung doch ein wohloegrllndetes Urteil wahrt.

Der Verfasser teilt seinen Stoff in 5 Absclmitte: I. Der deutsche Buch-
handel der Neuzeit, II. Einleitung der Reform, III. Die Statutenveränderung
des Börsenvereines, IV. Die Verkehrsordnung, V. Die Verlagsordnung, und
giebt in dieser Einteilung, wie er im Vorwort sagt, „eine zusammenhängende
Darstellung auf geschichtlichem Hintergründe.“ Dab der geschichtliche Hinter-

f
rund etwas ausführlich behandelt ist, gereicht dem Buche nicht zum Schaden,

a dadurch den nichtbuchhändlerischen Kreisen manche eigenartigen Verhält-

nisse im Buchhandel verständlicher werden, als sonst der Fall sein wUrde;
ist doch schon an nnd fUr sich das Verständnis fUr viele Eigenheiten des
Buchhandels mehr oder weniger bedingt durch Bekanntschaft mit seinen

geschäftlichen Einrichtungen, welche auf historischer Entwicklung beruhend
wesentlich abweichcn von denen des übrigen Waarenhandels, und welche
kennen zu lernen nur wenige anfserbalb des Buchhandels Stehende Gelegen-
heit haben. Nach Schürmanns Ansicht bildet aber der anscheinende Kern-
punkt des Kampfes, die Aufrechthaltung des Ladenpreises oder mit anderen
Worten die Eindämmung des Kundenrabatts, nicht die eigentliche Krisis.

Solange der Buchhandel besteht, ist die Schleuderei ein Krebsschaden seines

Gedeihens gewesen, aber er hat sich trotzdem kräftig weiterentwickelt und
eine Organisation ansgebildet, wie sie einzig in ihrer Art ist Die Gefahr
sieht er vielmehr in den im Laufe der Zeiten sich ändernden Produktions-
und Ahsatzverbältnissen mit ihren von dem Geschäftsbetriebe des bisherigen
Zwischenhändlers (Sortimentsbuchhandels) sich lussagenden Interessen. Damit
würde die bisherige Organisation des deutschen Bucbnandels zusammenbrechen
nnd an seine Stelle der Grofsbetrieb treten, wie er in Frankreich und
besonders in England tbafsächlich besteht — sicherlich nicht zum Wöhle der
buchhändlerischcn wie der litterarischen Welt. Die Möglichkeit einer solchen
Zukunft zugebend, können wir Schürmanns Ansicht, dafs sic unfehlbar sich

derartig gestalten werde, nicht teilen. Der deutsche Buchhandel hat seit

Jahrhunderten seine eigenartige Entwicklung genommen, und wenn auch
manche der jetzt als wertvolle Errungenschaften gepriesenen Einrichtungen
der neuen Zeit über kurz oder lang als unbrauchW zur Seite geschoben
werden, so Ist damit nicht gesagt, dafs er in seinem bisherigen innersten

Wesen widersprechende Bahnen einlenken mufs. Dafs dies nicht geschehe,
möge auch die deutsche Wissenschaft sich angelegen sein lassen mitzuhclfen

;

denn sie würde vielleicht den «öfsten Schaden dabei erleiden.

Von diesem Gesichtspunkte aus gewinnt SchUrmanns Buch ein hervor-
ragendes Interesse Uber die Kreise des Buchhandels hinaus. Auf Einzelheiten

einzugehen, ist hier nicht der Ort. Das Buch selbst will gelesen sein ! — z.

Katalog der Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Bamberg. Bearbeitet
von Dr. Friedrich I.eitscbnh. Erster Band. Zweite Abteilung. 2. Lieferung
(Classikerhandschriften). Bamberg. C. C. Büchner Verlag, Inhaber Rudoll
Koch. 1S95. S“. VI, 116. 4M.
Dem im vorigen Jahrgange dieser Zeitschrift (XII, 3S3 ff.) besprochenen

ersten Hefte des neuen um&senden Bamberger Handschriften-Kataloges
ist noch im September 1693 das zweite, die Handschriften der klassischen
Autoren verzeiennende Heft gefolgt, ln ihm sind 95 Manuskripte besprochen,
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die sich nach Alter nnd Herknnft am schnellsten in foigender Tabelle Über-
sehen lassen. Es stammen

Aui dem Jahrhundert: IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. Summt

Aus der Dombibliuthek: 7 15 IC 4 B 2 I 2 1 — 54

„ „ Jesnitenbibliothek: — — I 7 — ,3 II

„ „ Karmeliterbibliothek: — I !t — — — 10

„ Dominikanerbibliothek: — 1 2 1 2 — H

„ „ I..aDglieimcr Bibliothek : 1 — — 1 — 1
—

„ „ Michelsbergcr Bibliothek: — — — 2 — — — 2

„ „ Franziskanerbibliothek: — — 1 — — — 1

„ „ Bibi. V. Kl. Banz: — — — — 1— 1

„ „ Bibi. V. Kl. Ebrach: — — — — 1—
i

•

„ ,, Herz.Bayerisch.Bibliothek: — __ — 1 — 1

,, Privatbesitz:' — — 2 1— 1 4

Unbekannter Herkunft: — — 1
— — — I

7 15 16 5 6 4 20 11 7 4 = 95
Wie man sofort ans dieser Tabelle ersieht, kommen mit Ausnahme

einer Langheimer Handschrift des 1 2. .Jahrhunderts (N. 81 Hegesippns de excidio
Uierosol.) die Codices bis zum 18. .Jahrhundert aus der Dombibliothek. Der
Bestand Bambergs au wichtigen Handschriften der Klassiker ist ja längst

bekannt und berühmt: ich neune nur die beiden Liviushandschriften (34 und
35, ans dem 10. II. Jahrhundert), die Quintilianhandscbriften (44 und 45 ans
derselben Zeit), die Feldmesser (55, aus dem 9. .Jahriiundert). Die 7 ältesten

Manuskripte aus dem 9. Jahrhundert sind N. 5 (Boethius) fllr Karl den Kahlen
in l'onrs geschrieben, mit prächtigem Bilderschmuck, N. 3 1 Flortis, 37 Macrobius,
43 Priscian, 46 Beneca Epistolae, 51 Scriptores historiac Augustae in an^l-
sächsischer Minuskel, vou CTofstem Werte für die Te.\tgestaltung. Die
Reihenfolge, io welcher L. die Handschriften beschrieben hat, ist die alphabetische
des ersten Stückes des betreffenden Ms. (N. I — 53, Apulejus bis Victorius
Aquitanus), dann folgen 54 n. 55 Sammlungen von Schriftstellern (Gromatici ii.

hist. Aug.l, 56 Gautredi Rhetorica. Mit N. 57 beginnen die Griechen, die

jedoch mit Ausnahme der ersten Nr. (Julius Africanus von Darmarias kopiert)
nur in t bersetzungen vorhanden sind, hanptsächlich Aristoteles (N. 58—77).

Von 82 bis zum Schlüsse reichen die Neulateiner. Wie in der ersten Ab-
teilung sind auch hier an der entsprechenden (alphabetischen) Stelle kurze
Erwähnungen solcher Stücke klassischer oder neulateinischer Autoren ein-

geschaltet, welche in Bänden anderer Abschnitte des Kataloges Vorkommen
und bei diesen ausführlich beschrieben werden, ich habe 23 derselben gezählt.

Inedita nnd historische Notizen werden in diesem Hefte nicht so zahlreich
envähnt, als im vorigen, diese philologischen HancLschriften haben von Alters
her das Interesse der Wissenschaft erregt. Die aus Nr. 43, dem Priscian
IX. Jahrh., S. 46 mitgeteiltcn 6 althochdeutschen Männcmamen gehören wohl
nach St. Gallen, wie Nr. 44 u. 92 der ersten Abteilung. Aus 79, Josephus
II. .Jahrh.. wird S. 87 ein bisher unt>ekanntes Bücherverzeichnis von 9 dem
Magister G. geliehenen Handschriften mitgeteilt, dessen Stücke sich erst fcst-

stellen lassen, wenn der ganze Handschriftcnkatalog vorlicgt. Derselbe Codex
ist mit einem Widmungsbilde geschmückt, das dem in Giesebrechts Geschichte
der deutschen Kaiserzeit 3. A. II veröffentlichten nahe verwandt ist. N. 57,

die einzige griechische Ibindschrift, würde, wenn eine Notiz des Embandes
sich bestätigt

,
der C'trbl. III, 1 29 ff. aufgestellten I.iste der Abschriften des

Andreas Darmarius hiuziizutügen sein. S. 112 (92, Aeneas Sylvius, 8) ist statt

Johanni de Rochalb vielleicht Rochaw zu verbessern.
IlaUe a. S. M. Perlbach.

Cataiügue de la bibliotheque de la ville de Poitiers par A. F. Lievre. I. In-

ventaire des inennabms. Bibli*>logie, Polygraphies, Theologie. Poitiers

1895. 8». 4 Bl., 448 SS.
In Aussicht genommen sind 6 Bände, deren fünf erste die methodi.sohe

Aufzählung enthalten sollen, während für den letzten ein alphabetisches Re-
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^ter der Verfassser wie der Ilauptgrnppen geplant wird. Ein Einleitung
band mit Notizen Uber die Bibliothek und Cbersieht der Einrichtung des
Kataloges erscheint mit dem Schluls.

Die Angaben hei den einzelnen Werken beschränken sich auf die un-

um^nglich notwendigsten, wenn diese bibliographisch sich leicht anderswo
ermitteln lassen; es fehlen also z. B. Nac'hweise ihrer Verleger und Seitenzahl.

Bei seltenen Schriften oder einzigen Exemplaren umfafst der ihnen gewidmete
Raum 5— 1> Zeilen oder mehr; etwaige Besonderheiten der Exemplare sind

in Noten erwähnt. Bei etwaiger Unzulänglichkeit des Titels folgt eine kurze
Notiz Uber die Natur des Buches und den behandelten Gegenstand; derartige

Ergänzungen, wie sie namentlich bei Broschüren n. s. w. häung erforderlich sind,

kennzeichnen sich durch Kinschliifs in Klammern; ebenso ermittelte, nicht

aiifgedmckte Verfa.sser, Druekorte und ErscheinunMjahre. Ein Bindestrich

vor diesen Angaben verrät, dafs sie sich am Ende der Schrift nur vorSnden,
ein Stern vor dem Format giebt an, dafs das Werk unvollständig ist.

Bei Wiederholungen desselben Buches in anderen Abteilungen kehrt

der Titel sehr abgekürzt unter der ersten Ziffer und mit einem Stern wieder.

Die alphabetische Reihenfolge der Verfasser in den meisten Abteilungen
macht nur in gewissen einer chronologischen Platz, wie in den pol^miques
intirieures u. s. w.

211 Inkunabeln besitzt die Stadtbibliothek, sie füllen 68 Seiten mit ihrer

Beschreibung, die Bibliotechnik umfafst 57 Nr. auf 4 Seiten, die allge-

meine Bibliomphie reicht von Nr. 58 bis 95, die Kataloge von anderen
Bibliotheken bezw. Buchhändlern ziehen sich von Nr. !)6 bis 226 hin.

Im ganzen finden wir 5lü3 Nr. angegeben, welche sich auf Poly-
graphieen, Encyklopädieen, wissenschaftliche Gesellschaften, Zeitschriften,

Ana, Weltausstellungen und allgemeine Statistik (Nr. 226-633) verteilen und
die Theologie wie tiesehichte der Religionswissenschaft umfassen. Letztere
zerfällt in Mo.siiismus (Nr. 634—647) und das Christentum mit der griechischen

(Nr. 648—768), lateinischen (Nr. 769—4688) und reformierten Kirche (Nr. 4689
bis 5103). In 4 ^röfsere Unterabteilungen zerfällt die griechische Kirche, bei

der lateinischen sind cs 17, bei der reformierten finden wir deren 9.

Die Fortlassung der Verleger wie Seitenzahlen will Rcf. nicht für

sonderlich glücklich erachten, wie er auch ein Ausschreiben der Vornamen
oder Hinzufligung derselben geni gesehen hätte. Die ('bereicht wird durch
den Druck der Verf. inmitten der Titel und nicht, wie gemeinlich üblich,

an den Anfang derselben nicht unwesentlich erschwert, da man gewohnt ist

den Autor als den Hanptbestaodteil eines Büchertitels zu betraenten. Zum
wenigsten mUfsten die Verf. weit mehr im Druck hervortreten, nm diesem
Cbelstand abzuhelfen, wie es z. B. in dem Verzeichnis der aus der neu er-

schienenen Litteratur von der Kgl. Bibliothek zu Berlin erworbenen Dmck-
scliriften in mustergültiger Weise erfolgt.

Halle a. S. Ernst Roth.

Mitteilungen aus und über Bibliotheken.

Die General -Verwaltung der Königlichen Museen zu Berlin hat durch
den Direktor der Bibliothek des Gewerbemuseums zu Berlin, Herrn Dr.
P, Jessen, einen Führer durch die Bibliothek des Kunstgewerbe-
Museums in 2. Auflage und ein Verzeichnis der Hauptwerke der Bi-
bliothek des Knnstgewerbe-Miisenms I. MObel in Holzarbeiten
(Berlin bei W. Spemann) herausgeben lassen, welche ihre Aufgabe recht

gut lösen.

Die Beethoven- Autographe der Königlichen Bibliothek zu Berlin
beschreibt Alfr. Chr. Kalischer in den Monatsheften für Musik -Geschichte
1896 No. 1 ff. W.

i
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Von dem Kataloge der Handbibliothek des deutschen Reichs-
tages hat der Überbibliothekar Herr Dr. Müller soeben eine neue zweite
Auflage erscheinen lassen. Umfafste die erste tS9l erschienene Ausgabe
78 Seiten in 8°, so ist die zweite 123 Seiten stark.

Die Bibliothek der Technischen Hochschule Dresden im
Jahre 1895. Der Vorstand der in der t'bcrschrift genannten BUchcraamm-
lung, Hufrat Prof. Dr. Fuhrmann, hat vor einigen Tagen einen Bericht
veröffentlicht, aus welchem sich folgendes ergiebt : Grofse Änderungen traten

bezüglich der Einrichtung und Verwaltung nicht ein. Das „Standorte -Ver-
zeichnis“, welches den Benutzern der Bibliothek ein schnelles t^berblicken

des Inhaltes einer jeden der 18 Abteilungen gewährt, kam (iu 18 Bänden)
zur Aufstellung im Le.sesaale. Die Anzahl der Bände wuchs im I.aufe des
Jahres 1895 von 28 224 auf 29231, die der Patentschriften von 7826(1 auf
84 17(1. (Falls jede Dissertation und jede Patentsehrift

,
überhaupt Jede der

Bibliothek als besondere, selbständige Arbeit augehürige Abbaudinng als

„Werk“ imd als „Band“ gezählt wird, so hat man für das Ende des Jahres
1895 die Gesamtzahl von 116416 Bänden, welche auf 96 359 Werke sich ver-

teilen.) Die Zahl der Entleiher stieg von 4064 auf 4289, die der Lesezimmer-
Benutzungen von 29761 auf 36019. Es wurden 9143 Bände ausgeliehen. Am
Schlüsse (ies .lahres 1895 lagen 239 Zeitschriften aus; darunter viele englische,

französische, italienische und andere auslämlLschc.

Das jüngst im Druck erschienene ZumngsverzeichnisderFreiherrlich
Karl von Kothschildschen öffentlichen Bibliothek io Frank-
furt a. M. für das Jahr 1895, das sich in der Paginierung u. s. w. an die

Zngangsverzeichnisse der früheren Jahre anschliel'st, umfalst die Nummern
1683— 2631. Die Bibliothek hat sich also um fast 1000 Nummern vermehrt.
Fast die Hälfte derselben sind, wie auch schon in den früheren Jahren, Ge-
schenke. Die während des Jahres erworbenen periodischen .Schriften sind iu

das Verzeichnis nicht aufgenommen. Ht.

Die Allgemeine Volksbibliothek in Freibnrg i. B. (53081 Ein-
wohner) weist eine ungemein starke Benutzung auf. Im vergangenen Jahre
wurden 31 452 Bände ansgeliehen, trotzdem die Anstalt ihre günstige Lago
neben der Volksküche mit ganz abseits gelegenen Räumen vertauschen und
Anfechtungen verschiedener Art durchniachen niufste. Im Jahre 1894 wurden
31 473 Bände benutzt, ln der Zeit von der Eröffnung (zweite Hälfte des Mai)
1893 bis Ende des Jahres wurden 20 396, im November allein 3571 Bde ab-

gegeben. Die höchste Tages za hl i. J. 1895 war 157 Bde und sank nur im
ÄuOTst unter 100 (auf 98); im Vorjahre 151, nur April 88 Bände. Die
niedrigste bewegt sich zwischen 27 und 64, im Vorjahre 23 und 76 Bänden.
Die Zahl der Entleiher betrug 1760 (Vorjahr 1854). Mit der Bibliothek ist

noch ein Lesezimmer verbunden, in welchem 32 Zeitungen aller Parteien

aufgelegt wurden. Auch .da war der Besuch ein sehr starker, zuweilen
herrschte eine störende LbcrtUllung. Eine genaue .Statistik ist hier aus
Mangel an Personal nicht möglich. Das Fremdenbuch wies aber in der Zeit

von Mitte Mai bis Anfang Juli des Gründungsjahres 400 Namen auf, welche
bei dem jeweilig ersten Besuch eingetragen wurden; der Tagesdurchschnitt
darf für 1894 und 1895 auf 2.5—30 Besucher angesetzt werden. In das Lese-
zimmer wurden im .1. 1894 440 Stück verlangt; 1895 nur noch 70, da es mit
der Eröffnung eines zweiten Lesezimmers möglich wurde, eine weitere Anzahl
von Zeitschriften nunmehr dauernd aufzulegen. Bei der Eröffnung umfafste

die BUchersammlung rund 1400 Bände; der im Augnst 1894 herausgegebcuc,
grölstenteils durch die freiwillige Thätigkeit einiger Damen hergestellte Katalog

(25 Pfg.) verzeichnet 2595 Bände. Der Zuwachs dos Jahres 1895 beträgt etwa
600 Bände. Fast der ganze Bestand sind Geschenke, von einer systematischen

Auswahl ist somit keine Rede. Bei der Begründung konnten nur wenige
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hundert Mark zur BUcheranschaffung verwendet werden, im Jahre IS94 nur
26 M. 50 Pfg. für einen Gelegenheitskanf und 1695 nur 51 M., wobei noch
Zeitnngsporti inbegriffen sind. Die Geldmittel der Anstalt sind i^zlich un-
genUgena. Wohl ist an die Stelle der Gesellschaft fllr ethische Kultur, welche
dieselbe begründet hat, ein VolLsbibliothek -Verein getreten, welcher jetzt

etwa 25U Mitglieder mit I—30 M. Beiträgen umfalst. wohl sind auch einmalige

Gaben — sogar von 1» und 20 Pfg. ans unbemittelten Leserkreisen und von
jungen Händen — eingelaufen, aber das sind nur jährlich 1000 M. Dem
Verein gab in höchst anerkennenswerter Weise die Stadt einen Zuschnls von
700 M., der im Jahre 1.69.5 auf lOOüM. erhöht wurde. Dazu treten noch
Betriebseinnahmen von 650 M. für das Jahr 1895. Es werden nämlich Leih-

karten ausgegeben mit m 20 Entleihungen fiir 10 Pfg. (anfangs 30 für 5 Pfg.),

dazu Mahngebühren 10 Pfg. (anfangs 5 Pfg.) bei einer Leihfrist von 10 Tagen.
Die Einnahmen für den Katalog sind zur Deckung der Druckkusten bestimmt.
Trutz der gröfsten Beschränkung aller Ausgaben ergab das Jahr 1894 einen

Fehlbetrag von über 100 M., der von bewährten Freunden gedeckt wurde.
Das Jahr 1895 weist einen solchen von .380 M. auf, wozu noch 7 78 M. Schulden
kommeu. Nach dem so vorsichtig als möglich anfgestellteu Voranschlag fiir

1896 müssen rund 700 M. mehr aufgebracht werden. Der städtische Zuschuls
von 10. Ml M. ist zwar vom Stadtrat wieder beantragt, wird aber beim Bürger-
ausschuls anf noch gröfsere Schwierigkeiten stofsen als 1895, wo er schliefs-

lich nur dadurch zu ermöglichen war, dals die gleiche Summe auch der nenen
„katholischen“ Gegengründung bewilligt wurde. Da die Anstalt satzungs-

gemäls nur die sittlich anstölsige Littcratur ausschliefst
^

der politische

oder religiöse Standpunkt aber hierfür unberücksichtigt bleibt, hat sie sich

mannigfa^er Angriffe, besonders seitens der L'ltramuntanen zu erfreuen. Hat
man sich doch sogar an hohe Stellen aufserhalb Badens wegen der kleinen

Anstalt von rund 30ii0 Bänden gewendet! Im Zusammenhänge damit mufste
den Soldaten der Zutritt zu dem Zeitungszimmer verboten werden. Ans
anderen Anlässen mufsten seit Oktober 1895 leider sämtliche Zeitungen ab-

geschafft werden. Die Folge war ein solche Abnahme des Besuchs, dafs das
eine Lesezimmer ge.sehlos.sen werden mufste und

,
wie der Jahresbericht sich

wehmütig ausdrUckt, zur Beleuchtung des anderen bald nur noch eine Lampe
genügte. Zu einer nunmehr doppelt nötigen reicheren Ausstattung des Lese-
zimmers fehlen die Mittel vollständig, zumal da selbst nach der (jetzt noch
nicht sichern) Bewilligung des städtischen Zuschusses noch die oben genannten
.Schulden, Fehlbetrag und Mehraufwand aufzubringen sind. Vielleicht tragen

auch einige der geehrten Fachgenossen durch freundliche Gaben dazu
bei, dafs die sonst nötig werdende Erhöhung des Leihgeldes einer so schön
wirKenden Anstalt verhindert werde. Obwohl die Anstalt noch jung ist, dient

sie bereits auf Grund von Anfragen als Vorbild für die io Mannheim und
Jena gegründeten und die für Efslingeo, Ulm und Bonn geplanten
Volksbibliotheken, ja sorar für die Gegengrilndung in der Heimatstadt! Die
erste gröfsere Gabe (200 M.) für Deckung des Fehlbetrages ist bezeichnender-
weise aus Amerika eingelaufen.

Freiburg i. B. Tb. Längin.

* Seitens der Universitätsbibliothek Giefsen war die Welt-
ausstellung in Chicago mit einer Anzahl bibliothekstechnischcr Ein-

richtungsgegenstände, Katalog-Kapseln, Mappen, Proben der Kataloge u. s. w.

beschickt worden. Nach einer erst jetzt eingetroffenen Mitteilung der Ans-
stellungsbehörde ist den ausgestellten Katalog-Kapseln und Katalog- Proben
ein Preis zuerkannt worden. Die prämiierten Katalog-Kapseln,
welche seit 1885 an der Universitätsbibliothek Giefsen im Gebrauche und
unterdessen u. a. an der Bibliothek des deutschen Reichstags , tmi .Staats-

archive zu Wolfenbüttel, an der Stadtbibliothek zu Trier, der BiblioAek der
Grofsh. Ccntralstclic für die Gewerbe zu Darmstadt, der Universitätsbibliothek

zu Berlin, neuerdings in einer Anzahl von 200ii .Stück auch bei den Vor-

arbeiten ^r den Thesaums Linguae Latinae zur Einführung genommen sind.
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wurden im „C. f. B.* Jg. I8S8 S. 362 ff. nnd in Graesel's „GmudzQ^n der
Bibliothekslehre * (1890) 8. 106f. beschrieben. Die Einrichtung der Kapseln
ist bekanntlich derart, dafs die aufrechtstehenden Katalogblätter durch Aus-
ziehen der Vorder- und Rückwand der Kapseln in jede beliebige l>age filr

das Auge gebracht werden kUnnen, ohne dals ein Herausnehmen notwendig
wird. Bestellungen von Mustern nimmt der Verfertiger der gesetzlich ge-

schützten Kapseln, Buchbindermeister Sann in Gielsen, entgegen.

Anscheinend ist es noch ganz unbekannt, dafs sich im Besitze der
Bibliothek der K. Leopoldin isch-Carolinischen Akademie in

Halle eine Anzahl von Handschriften des grofsen Naturforschers George
Cnvier befindet. Schon vor 50 Jahren veröffentlichte der nachmalige Präsi-

dent der L.-C. Akademie Behn die Schrift: George Cuvier's Briefe an C. H.
Pfaff aus den Jahren 1788 bis 1792 naturhistorisenen

,
politischen und littera-

rischen Inhalts. Nebst einer biographischen Notiz Uber G. Cuvier von C. H.
Pfaff. Herausgegeben von W. r. G. Behn. Kiel 184.5. 8“. Die Urschriften

dieser 30 Briefe befinden sich in der genannten Bibliothek. Dazu kommen
10 noch unveröffentlichte Briefe an K. F. Kielmeycr a. d. J. 1791 bis 1831 und
endlich eine Anzahl Abschriften Cuvier’scher Briete, die jedoch sämtlich schon
gedruckt sind, vielleicht mit Ansnahme eines einzigen an C. von Villers vom
10 Floreat An X, dessen Urschrift sich ln der Hamburger Bibliothek befindet

Vielleicht noch interes-santer als die.se Briefe ist eine Abhandlung von
Cnvier, die, obwohl sie in jener Behu'schen Briefsaminlung namentlich S. 52

ausführlich erwähnt wird, doch von niemand beachtet ist. Ihr vollständiger

Titel lautet: Die Essbaren Meerkrebse
|
Der Französischen KUste,

|

Eine Ab-
handlnng

I
zum 14'«“ September, dem Gedächtniss-

1
tag der Errichtung des

Diarii Zoologici.
') |

Meinen Naturforschenden Freunden
|
in Schwaben ge-

widmet
I
von

j

G. L. C. F. D. Cuvier.
|
Caen

|
MIXT' I>XXXVIII.

Am Schlufs heilst es: „Geschrieben zu Caen in der niederen Normandie,
im Monat September 1788.“ Die Abhandlung bildet ein Heft in Klein-Oktav
und umfafst 2 Titelblätter, .30 Seiten Text, 1 Blatt Register und 8 Tafeln
mit sehr hübschen Bleistiftzeichnungen.

Wir haben hier also einen der ersten schriftstellerischen Versuche
Cuviers vor uns, denn erst 4 Jahre siüiter trat er zum ersten mal mit einer

wissenschaftliehen Arbeit an die Öffentlichkeit; und wenn dieser auch heute
natürlich keinen wissenschaftlichen Wert mehr hat, so kommt ihm doch sicher

ein nicht geringes historisches Interesse zu.

Die Leopoldinisch - Carolinische Akademie wird daher wahrscheinlich
demnächst die Abhandlung drucken lassen, und auch die noch nicht ver-

öffentlichten Briefe durften bald allgemein zugänglich werden. Die Geschichte
dieser Cuvier -Reliquien giebt Behn selbst in der Vorrede seiner Ausgabe,
aus Behns Nachlafs sind sie dann in den Besitz der Akademie - Bibliothek

Ubergegangen. 0. Gr.

In Friedrich Koldewey's Geschichte der klassischen Philologie auf der
Universität Helmstedt wird anch verschiedentlich der berühmten Biblio-
theca Julia nnd ihrer Leiter gedacht W.

In der Landesbibliothek zu Posen hat unlängst eine grölsere

Veränderung der Räumlichkeiten stattgefunden, welche nicht uninteressante

Resnltate mit dem Regalsystem Wencker-zum Egen zu Tage förderte. Einer
der Vorteile dieses Systems besteht bekanntlich darin, daf< die Buchbretter
selbst mit Seitenteilen versehen sind, die in die Träger eingehängt werden.
Diese Seitenteile gestatten den Transport der Bücher auf den Buchbrettem,

I) Dies bezieht sich auf eine Vereinigung von Zöglingen der Karlschule

in Stnttgart, die das Studium der Naturwissenschaften zum Zweck hatte, nnd
deren GrUnder und Seele Cuvier war.
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welche bei der Einheitlichkeit des Systems, aus einem Gestell entnommen,
in jedes andere hineinpassen. Es handelte sich um den Transport von rund
15UÜU Bünden. Die Entfernung vom alten Regal zum neuen betrug durch-
schnittlich 60 m

,
und es waren dabei zweimal niedrige Treppen von je 3

Stufen zu überwinden. Für den Transport war durch einen der Diener der
Anstalt, einen gelernten Tischler, eine einfache Trage kunstniiert wurden
mit kastenartigem Obergestell, dessen Seiteuwünde an Scharnieren herunter-
znklappen sind. Die (Jröfse der Trage war genau so berechuet, tlafs ent-

weder je drei Oktavbretter oder je zwei der Quart- bezw. Foliobretter auf
derselben Platz fanden. Die East war für zwei Träger sehr bequem zu tragen.

Der Transport der 15000 Bände erforderte mit Kinsebluls des Herausnehmeiis
der Bretter aus den alten und des Wiedcreinliängeus in die neuen Regale
bei ’> Arbeitern P.l Stunden. Dr. Schwartz.

Aus der alten Ratsbibliothek zu Rothenburg ob der Tauber.
Als ich mich im Summer IS02 archivalischer Studien halber einige Wucheu
in Rothenburg o. d. T. aufhielt, fand ich die alte Ratsbibliothek der ehe-
maligen freien Reichsstadt in einem recht bejammernswürdigen Zustande, noch
bedeckt mit dem Staub von ISOK und der folgenden Jahre, auf dem Boden
des Rathauses vor. Ich habe nicht gehört, dafs seitdem Abhülfe geschalTcn
und eine Besserung dieses Zustandes eingetreten wäre. Von anderen Studien
iu Anspruch genommen konute ich die Bestände der Bibliothek nur einer

flüchtigen Durchsicht unterziehen.

Dabei sind mir vor allem zwei Sammelbände mit zum Teil seltenen
Flugschriften zumeist des 16. Jahrhunderts aiifgcfallen, deren Inhalt ich hier

folgen las.se:

I. Quartband in Schwein.sleder; auf dem Rücken bezeichnet: „Allerley

Opuscula 47‘, mit einem Zettel überklebt: ,p. SO“, unten mit Bleistift
:
„27s“;

enthält:

1. „Alu Dialogus vnd Argument der Romanisten“ etc. von Haus Sachs. Nürn-
berg 1524. (Panzer II Nr. 2576, Heyses Bücberschatz Nr. 69.)

2. „Ein neüwer sprach vn warhafTts bericht

Wie es kompt vnd warumbs geschieht
Das so vil münch seind priester worden“ etc.

0. 0. u. J. (1521.) (Ailg. litt. Anz. 1799 Sp. 514, Wackernagcls Biblio-

graphie Nr. 1946, lleysc's Bücherschatz Nr. USO, Schade, Satiren und
Pasquille II Nr. 19 S. Ibäff.)

3. „Das Jungst gericht Gütliche heiliger dej'faitikeit rat, dag vTi vrteyl, mit
sampt scyner heiligen zweltfboten, vnnd aller anderer fmmmen doctores
veranwerung, vn alles himlischen hörls dag vn widerdag vber die vpige
weit, vnd jrem mils ruch pneines stanls.“ 0. 0. u. J. (1520.) 34 Bl.

(Andere Ausgaben dieses Druckes finden sich bei Waekernagel
Nr. 691 und Goedeke 11,207 Nr. 10, 1 verzeichnet.)

4. „Das ist der hoch thuren Babel“ etc. Von Johannes Rumunus. 0. 0. u. J.

(1521), 40 Bl. 4“. (Panzer II Nr. 1175, Heyses BUcherschatz Nr. 553.)

5. „Ein schöner Dialogus von den vier grösten beschwernUIs eins jeglichen

pfarrers“ etc., o. 0. u. J. (1521), 25 Bl. (Panzer Nr. 1227. — Andere Aus-
nben: Panzer Nr. 1226; Allg. litt. Anz. 1799 Sp. 509 Nr. XXI, 1501 ,Sp. 395;
Hevses Bücberschatz Nr. 550.)

6. „Ein hoffartiger sendtbrieff weylant Babsts Adriani an Keyser Fryderich
den ersten, den man nent Barbarossa.

Chrj'stliche antwort keyser Fryderidis anff Babsts Adriani sendtbriefT“

o. 0. u. J. 4 Bl. (Andere Ausgabe bei Wackemagcl Nr. 3168.)

7. „Verantwortung vnnd auflösung etlicher vermciutter Argument vnd
vrsachen“ etc., o. 0. n. ,1. (1524), 20 Bl. (Wackernagel Nr. 320.3, Kuczynski
Nr. 2694; andere Aimgabe bei Panzer Nr. 2496.)

8. „Klag vnd antwort von Lutherischen vü Bcbstischenn pfaflen vber die

Reformadö so neulich zu Regenspurg der priester halben aufsgange ist
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im Jar MDxxüij“, o. 0. ii. J., 14 Bl. (Andere Ausgabe im Allg. litt. Auz.
1799 Sp. 513.)

9.

„WarhaflFte vnnd gegrUndte meldung vnnd anzargen der geschwinden,
tückischen bösen anschleg vnnd practik, so wider die Löblichen Pro-
testierenden Stend, vnd Rnangeliumbs einig verwanten, durch die grossen
Feind Gottes, den Bapst, vnd seinen anhang, iUrgenuiiien“ etc.

Am Schlufs: „Anno M. D. XLVI
J. S. T. V. M.“

g
l. i. : Johann Schiadin, Tübingen, Ulrich Morhart). 10 Bl. tAnsgaben dieses

ruckes finden sich bei Goedecke II, 300 Nr. 175 verzeichnet; eine der
beiden unter b nnd c angeführten ist wohl mit der unserigen identisch.)

10.

„Des Papsts vnd der pfaffen Badstub“ Holzschnitt: König und Königin
reiten auf einem siebenköpfigen Drachen, dem von einem Manne nnd
einer Frau der Fuls gekUIst wird. Ihnen zugewandt 3 Fürsten. 0. 0. u.J.

(1540.) 12 S. (Andere Ausgabe verzeichnet Goedeke 11,274 Nr. 79.)

1 1

.

„Ein frischer Combifzt, vom Bapst vnd den seinen ettwann vber Teutsch-
I.andt einge.saltzen‘ o. 0. u. J., 12 Bl. (Goedeke II, 310 1 führt anfser seinem
Neudruck im Gengenbach 292 ff. 2 alte Ausgaben davon an, von denen die
erstere mit unserer identisch ist.)

12.

„Der Ablas, den vnser aller hellLster Vatter, Herr Paulus, aufs Göttlicher
versehung Banste, der dritte dises namens, vmb gemeine vnfriden, vnd
anfsreUttun^ des Göttlichen worts gegeben bat“ o. 0. 15. Juli 1546, 4 Bl.— Eine, wie cs scheint, seitene Erwiderung auf den bei Kuczynsai S. 1

Nr. 7 angeführten Ablalsbrief (o. 0. u. J. 4“. 6 Bl.).

13.

„Ein Warnung gedieht, an alle vnd yede wäre Liebhaber des heiligen

Ewangelions Christi, vnd freiheit der löblichen Deudschen Nation von
Gott verüben, in dieser gefährlichen KriegsrUstung wol zu bedencken“
o. 0. u. J. (1546), 4 Bl.

14.

„Aln gesprech des teUtschen I>andes, vnd der hoffnung, dise gegen-
wertige Krieg&leilff betreffend, Inn Welschland beschriben, verteUtscht,

Vnd weil es zuuor aub viifleib meer verrückt, dann getruckt, Corrigiert,

vnd von newen an tag gegeben“ o. 0. 1540, 4 Bl. (Andere Ausgaben bei

Kuczvnski Nr. 915 und Goedeke 11, 275 Nr. 82; letztere unterscheidet sich

nur durch modernere Orthographie von unserem Drucke.)

15.

,,Expostulatioii das bt Klag vndVerwifz Germanie'* etc. .Durch Johann
Schradin von ReUtlingen. Getruckt zu Tübingen dnreh VIrich Morhart
Anno M. D. XLVI“ Iz Bl. (Hägens Biiehersebatz 8. 40 Nr. 897. — Ortho-
graphisch abweichende Ausgaben, Heyscs Bücherschatz 1420, 1421 u. a. m.,

verzeichnet Goedeke II, 300 Nr. 178 n. 179.)

16. „Ein yeder Eydgnosz wol betracht

Warub difz Sprüchlin ist gemacht
Ob man soll bey dem Reich stan

Aid mit Keyszer Carlen han“.

0. 0. 1546, 8 Bl. Ein Gespräch in Versen zwischen „Meyster Armogast*
nnd „Hauptmann Altgelt“ mehr politischer, als konfessioneller Natur.

17.

„Klaglied: Deren von Magdeburgk, zu Gott vnd allen frommen Chrbten“
etc., 0. 0. 1551, 4 Bl. (Goedeke 11, 303 Nr. 211 d.)

18.

„Christliche Erklärung in Religions Sachen, So der HochwUrdigst Fürst
vnd Herr, Herr Gebhardt, Erwehlter vnnd Bestättigter zu Ertzbbohoffen
zu Cölln, öffentlich publiciem und verkünden lassen“. 0. 0. 1583.

4 Bl. (Die von Kuczynski Nr. 764 angeführte, im übrigen gleiche Ausgabe
nennt Druckort und Drucker: „Erffurd, E. Mechler.“)

19.

„Vncaluinbch Gegen BadstUblein“ etc. „Durch Georg Goldrich Saltzwasser

von Badborn zusammengetragen“ (Johann Fbchart), o. 0. 1589, 12 Bl. (Goe-
deke II, 502 Nr. 51; die zweite der hier angeführten Ausgaben bt mit

der unseren identbch.)

20.

Flugschrift Uber die Ermordung König Heinrichs III. von Frankreich,

„Gedruckt zu Nürnberg, durch Leonhard Heubier“, 1589. 4 Bl.

XIU. 5. 6. 18
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21. „EUnigliche Declaration Erzehlnng etlicher vrsachen, Warnmb Heinricus

der dritte disz Nahtnens, rnd 62. Regirender König in Franckreich, Hertzog
Heinrichen von Gnise, zu Bloifs den 23. verflossenen Decembris vmb-
brin^n lassen.

Bencben einem KwferstUck, darinnen der gautze Aetna klärlich ab-

gemalet ist“ (der Kupferstich fehlt) etc. „Erstlich Getmckt dnreh Johan
Walldoifl“ 1569, S BI.

22. „Warhafftige Zeitung, Was sich begeben vud zugetragen hat, mit der
Stadt Nimwegen vnnd Martin Schenken, den 10. Angusti, Anno 1689.

Ein ander Zeitnng, Von dem erschrecklichen eintull, geschehen den
28. Angusti von den Schenckischen“ etc. Lemgo 1589, 4 Bl. (Weller,

Zeitungen S. 319 Nr. 702, 1.)

23. „Erklärung des Königs in Franckreich vber den rebellilchen (so) vnge-
horsam, trewlose vnd meineydige mifshandlung vnd verbrechen defs

Hertzogen vO Hayne, Hertzogen auch Ritters von Aumale vnd jhres an-

hangs“, o. 0. 1589, 48 S. Der Druck ist so unordentlich, dafs gleich zu
Anfang zweimal je zwei ganze Seiten aus Versehen leer geblieben sind.

24. Bericht Uber die 3 siegreichen Schlachten Heinrichs IV. von Frankreich
bei Dieppe und vor Meulan am 2. Febr. 1590, bei Driix am 14. Mürz 1590.

Es sollen Kupferstiche beigegeben sein, die aber in diesem Exemplare
fehlen. Aulserdem enthält die Flugschrift einen Brief des Königs von
Frankreich und Navarra vom 14. März 1690. 8 Bl. (Weller, Zeitungen
Nr. 710 scheint, trotz abweichender Blattzahl, inhaltlich genau Uberein-

zustimmen.)

25. jjEygentliche Beschreibung, des Zugs in Franckreich, welcher massen die

Teutsche protestirende ChurfUrsten vnd Stende defs Komischen Reichs inn

ihren Landen, Reutter vnd Knecht werben, in anzug bringen vnd Mustern
lassen, Vnd sie Königklicher Maiestet Henrico, in Franckreich zu hlilff,

wider die Listigen zu geschickt. Auch was fUr Städt vnd Vestungen sie

vnder wegen zu ihrem vortheil eingeuommen haben“. 0. 0. 1591. 4 Bl.

26. Erkenntnis des Parlamentshofes zu Chalons gegen „etliche Famols vnd
EhrrUrende Libell.“ Aus dem Französischen. Basel 1592. 4 Bl.

27. Warum Papst Gregor XIV. ,,von der Frantzosischen Kirchen werde auEs-

gemnnstert“ etc. Aus dem Französischen. 0. 0. 1 592. 4 Bl.

28. „Bericht, Auff die Frage? Ob inn einem Reich oder Stadt zwwerley
Kelinon vnnd Lehre zu dulden sey? Auff begeren einer fumemen Person
geschrieben Durch Sighart Thomaeum Lindanum.* 0.0. 1593. 6 Bl.

29. „Propbeceiung .lohan Carionis, Das ist Auslegung der verborgenen Weis-
sagung Doctor Johannis Carionis, von verenderung Vnd Zafelligem GlUck
der höchsten Potentaten des Römischen Reichs“ „Gedruckt zu Mittclburgk
bey Johannem Schonern Anno 1594“. Angehän^ ist: „Ein stUck ans der
Propheceiung des hochcrlenchten Mannes Gottes Jacobi Hartmans von
Durlaob, so er Anno 1538 gestellet hat.“ 12 Bl.

30. „Prophecei oder Weissagung, von der zukUnfti^n Zerstöhrung Dentsches
Landes durch den Tilrcken“ etc. 1595. „Gedruckt ln der Fürstlichen

Statt Coburgk, durch Valentiunm Krönem.“ 8 Bl. Zum Teil in Versen.
(Eine ältere Ausgabe verzeichnet bei Goedeke II, 284 Nr. 60.)

31. „Kurtzer Bericht, Als man sich zur zeit der Sterbensläufft zuverhalten,
die schwere Seuch der Pestilentz durch Gottes Gnade zuverhUten.“
Nürnberg bei Paul Kauffmann. l6ou. 10 Bl.

32. „Cometa. So Anno 1604 den 3. Tag Octobris, am Himmel erschienen“

etc. Von Job. Krabbe von Münden. Nürnberg bei Johann lantzenberger
1605. 10 Bl.

33. „Abdruck Der Friedenshandlung vnnd Vergleichung mit den Hnngerischen
Stenden“ etc. Nürnberg bei Job. Lantzenoerger 1606. 12 Bl.

34. „New Prognosticon Von den Natürlichen Influentzen des 1606. vnd 1607.

Jahn“ etc. „Durch Simsonem Mardochai, Magiiie naturalis et Astrologiae

Doctorem.“ 0. 0. 1606. 4 Bl.
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35. Bericht von dem feindlichen Überfall Braunschweigs (16. n. 17. Okt. 1605)
und der glücklichen Errettung der Stadt. „Werstat am Rein, bey Job.
Vnverzagt, 1606“ 4 Bl.

SC. „Jesniter Latein. Das ist; Antwort anff drey Fragen, den Evangelischen
von genannten Catholischen auffgeben ,

so gleichwol Jederzeit grUndtlioh
Beantwortet worden: Jetzo aber auffs new inn Reymen verfast: Allen
Christen Menschen nützlich vnd nothwendig zu lesen. Gesteh durch
Christiannm Christmannum Christlingensem“. 0. 0. 1607. 16 BI.

II. Band in Schweinsleder, kl. 4“, mit Bändern, uubezeicbnet. Der Inhalt
dieses Bandes ist in Kürze folgender:

1. „Caluinische Rotte. Ein new lustig vnd gar nötiges Traktetlein wider
die jetzigen Tockmenser vnd Mum Caluinisten, so hin vnd wider in den
Schumiriöchem stecken. Dario gleich Vivis Coloribos der Caluinisten ihre

vnart vnd rechte eigenschafft, in den Affenwerk eines kUntzigen Spielers,

der mit seinem Geuekeisack vnd Leimstangen gezogen kömpt, deutlichen
abgemahlet, vnd in einem Spiegel vorgcbildet werden, durch alle praedi-
camenta hindurch gezogen“ etc. „Gestellet durch eioen Christiannm
Jndffium R. Jo^ets Negaris de Arari“. „Gedruckt zu llarbone Anno 1598".

40 Bl. Der Stil deutet auf Johann Fischart oder seinen Eintluis; eine

Beziehung dieser Schrift zu dem von Goedeke (11,501 Nr. 47 a) be-
schriebenen Kupferstich scheint mir sicher.

2. Ein Gespräch zwischen dem Apostel Paulus und Dr. Martin Luther Uber
der Sakramentierer und Calvinisten Lehre vom Abendmahl. Von Justus
Stengelins Buchanus ad Orlam. Erfurt bei Martin Wittel 1597. 36 Bl.

Am ^hlufs ein Gebet wider die Sakramentierer von dem „Ehrwirdigen
vnd Hochgelarten Herrn Doct. Nicolao Selneccero seligen gestellet“.

3. Dr. Lucas Oslander gegen Dr. Samuel Hubers Lästersebrift, in der Dr. L. 0.,

Stiftsprediger zu Stuttgart, zu einem Calvinisten gestempelt werden sollte.

TUhingen bei Georg Gmppenbach 1596. 106 S.

4. Job. Wifi^ds, Bischofs m Pomezan in Preulsen, Schrift Uber die Wieder-
täufer. Frankfurt a. M. bei Job. .Satir. Verlag von Peter Kopff. 1599.

203 S. und ein Gebet, alle Ta^ zu sprechen.

5. „Das die Jesniter, des Päpstlichen stUls zU dieser zeit fUmemmste stützen,

fälschlich fUrgeben vnd vergeblich streiten Papst Johannes VIII sey kein
weib gewesen“ „Aufs dem Latein verdeutschet, nicht ohn zusatz mit
weissen vnd willen des Autoris Anno M. D. XCVUI.“ Scharfe Schrift

gegen die Jesuiten, die gleich auf der ersten Seite mit Filzlänsen ver-
glichen werden. Am Sebluls Gedichte von „N. Ritter von. Roten...“,
„S. S. L“ und („Der Jesuiter schaffbelcz“) von „A. Z. L“ (Lazarus Zetzer
von Stralsburg). 24 Bl.

6. Eine „Declaratio et Promulgatio“ Papst Clemens’ VIII. Rom 1598. 18 BI.

7. „Vera, Solida et perspicua relatio Historiae tristissimae perseentionis quae
in illustri Styria, eiusque metropoli Graecio contra ürthodoxos Doctores
ac reliqnos Augustanae Confessioni addictos Christianos furore Jesnitarum
instituta et peracta est“ etc. „Autore Amando Hanavero Cariovillano.“
O. 0. 1601. 86 Bl.

8. „Rationnm et Argumentornm PontiUciomm ac Jesvitarum pro igne purga-
torio . .

.

solida, perspicua ac brevis refutatio, autore Amando Hanauero
Cariouillano“. 0. 0. 1601. 127 8.

9. „Ein Predigt Von dem Alten, vnd von dem Newen Glauben“ von Dr.
Lucas Oslander. Tübingen bei Georg Gnippenbach 1601.

10.

und II. Zwei Leichenpredigten.
Nürnberg. Theodor Ilampe.

In No. 79 der Beilage zur Allgemeinen Zeitung vom 4. April dieses

Jahres hat sich Herr E. Schwedeler- Meyer sehr eingehend mit dem neuen
Bibliotheksgebäude zu Strafsburg beschäftigt. Er giebt eine nichts

weniger als ertrenlicbe Schilderung vou ihm. Der Ton derselben ist aUein

18*
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schon ans dem SchlnJssatze des Aufsatzes ersichtlich. Er lautet: „Ein Wand-
gemälde im Lesesaale zeigt die Gestaiten Michel Angelo’s und Rafaels, denen
ein Putte das Modell der Bibliothek darreieht. Was hat der Schöpfer der
Petersk^pel

,
was hat der Architekt des Papstes Leu X. mit diesem Ban zu

schaffen ?“

Die Stadtbibliothek zuStrafsbnrg i. E., im Jahre I‘'92 an Stelle der
während der Belagerung verbrannten neu befindet, hat es in den 24 Jahren,

die sie unter der Leitung des jetzt in den Ruhestand getretenen Bibliothekars

Prof. Dr. Rud. Reuss gestanden hat, zu einem Bestände von 4U 15ti Mummeru
mit 109 829 Bänden und BroschUren gebracht. Davon sind mehr als 271)00

Alsatica, 7lu Inkunabeln, meist aus elsässischen Druckereien, und ca. 750

Handschriften, von denen viele fUr die elsässische und besonders die strais-

bnrgische Geschichte von bedeutendem Werte sind.

Die Universitätsbibliothek in WUrzburg sollte in diesem Friihjahr elek-

trische Lichteinrichtimg erhalten. (Akad. Revue 2. Jg. 1895,96. S. 231.) W.

In den Monatsheften iUr Musik -Geschichte hat nunmehr (März 1896)

Reinhard Vullhardt seine Bibliographie der Musikwerke in der Ratsschul-

bibliothek zu Zwickau vollendet. W.

In der Ungarischen Revue Jg. 15, 1895, die damit zu erscheinen aut-

hUrt, S. 588 ff. beschreibt Stefan Kereszty unter dem Titel: „Ein ungarisches
Zeitungs- Museum“ die auf Anregung des ungarischen Lexikographen Josef
Szinnyei sen. ins l.eben gerufene Sammlung von Zeitungen in der
Bibliothek des ungarischen National -Museums zu Budapest, die nach dem
Berichte des Gustos B£la Majläth 1884 bereits 5312 eingebundene Bünde
zählte , in demselben Jahre mulsten bereits 1070 Leser befriedigt werden.
Kereszty giebt nicht an

,
wie viele Bände die Sammlung jetzt nmfalst

,
vom

März 1885— Juli 1895 sind aber 4959 Bände gebunden wurden; es .langten

ein“ 1888 89: 591, 1889/90: 668, 1890,91 : 659, 1891/92: 753, 1892 93: 778,

1893/94: 909, 1894,95: 950 Zeitungen. Nach dem Arbeitsjoumal, „einem
knrzgefaisten, rastrierten Buche“, benutzten 1894/05 1383 Leser 3763 Zeitimgs-

bände. Von Anfang an ist ein „alphabetisches Zeitungsverzeichnis (Repertorium
in Buchform)“ angelegt, das sämtliche seit 1780 erschienene Zeitungen auf-

fUhrt, so vollständig, dafs in II Jahren nur 28 in ihm ursprünglich nicht ent-

haltene ungarische Zeitungstitel ermittelt wurden, von den 2100 in ihm ge-
nannten Blättern fehlen 451 gänzlich und sind nur dem Namen nach bekannt.
Die Bibliothek bat im Sinn des Gesetzartikels XVllI vom Jahre 1848 Anspruch
auf ein mangelfreies und gebundenes Exemplarjedes in Ungarn erscheinenden
Preiserzeugnisses, das Gesetz ist aber lange Jahre todter Buchstabe geblieben,
und auch jetzt noch sind viele Reklamationen erforderlich. Der Verfasser

beschreibt in einer nicht gerade sehr verständlichen Weise die Art und Weise,
wie die Zeitungen katalogisiert, die laufenden Arbeiten erledigt werden und
welche Aufgaben ihrer Erfüllung harren, zieht Vergleiche mit deutschen
Bibliotheken, die er im Aufträge des hlinisters bereist hat, und klagt Uber
Mangel an Raum, Uber unpraktische Büchergestelle, Unzulänglichkeit des
Personals u. a. W.

Dem Berichte des Curatorinms des Kunstgewerblichen Museums der
Handels- und Gewerbekammer in Prag für das Verwaltungsjahr 1894 (Prag

1895) entnehmen wir die Mitteilung, da(s die Bibliothek des Museums infolge

Erwerbung von 147 Werken in 404 Bden auf 1770 Werke in 3818 Bden ge-
wachsen ist. Zum Ankauf wurden 3345 fl. 41 kr. verwendet. 1 )ie Vorbilder-
sammlung zählte Endo des Jahres 21 105 Blätter in 402 Portefeuilles. Die
Zahl der im Lesesaal ausliegenden Zeitschriften betrug 55. Der Besuch der
Bibliothek war grUfser als 1893. Au 273 Tagen haben dieselbe 3042 Personen
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besucht, denen 6261 BUcher nnd 80 462 Vorlagen ausgefolgt wurden. Die
Zahl der Benutzer aufserhalb der Bibliothek betrug 280. üt.

Über die Wiener Volksbibliotheken findet sich ein sehr ein-

gehender Aufsatz in Nr. 28 der „Nachrichten aus dem Buchhandel*' vom
4 . Febr. 1896.

Nach dem Jahrbuch der K. K. Universität Wien für das Studienjahr
1804/95 S. 61ff. betrug der Gesamtbestand der Universitätsbibliothek am
.00. Septbr. 1894 454 953 Bände, von denen 20333 Bände im Bibliotheksjabr
1893 94 hinzngekummen waren. Die gesamte Benutzung in den Leseiänmen
betrug 1893/94; 172223 Loser und 317701 Bände, entliehen (oder „entlehnt“)
wurden 1893/94 28879 Bände. In den Staatsvoranschlag fUr 1895 war eine £r-
hUbnng der Bibliotheksdotation von 20000 auf 250U0 11. aufgenommen, ln
die Lese- und Verwaltnngsiänme wurde das Auersche GasglUhlicht ein^fUhrt.

In dem Buche: ‘Das sociale Wirken der katholischen Kirche in Öster-

reich. Im Aufträge der Leo -Gesellschaft und mit Unterstützung von Mit-

arbeitern berausgegeben von Prof. Dr. Franz M. Schindler, General-Sekretär
der Leo -Gesellschaft. I. Bd. DiUcese Gurk (Herzogtum Kärnten) von Prof.

Dr. Alois Cigoi 0. S. B. Wien 1896’ findet sich S. 217 ein Abschnitt Uber die

katb. Buchdruckereien, BUcher-BrUderschaften, Zeitschriften and Bibliotheken.

Von letzteren heifst cs S. 221:
Die gegenwärtigen kath. Volksbibliotbeken der Diücese sind: Die

T.cihbibliothek in Klagenfurt mit 2000 Bänden, gegründet durch den Vincenz-
Verein 1890, die Pfarrbibliotheken in Winklern. Lind, Mieger, Malborgetb,
.Maltheim, Spital, Greifenbnrg, St. Marein, die Kloster- :ind Pfarrbibliotheken

in Kiitschacn und Luggan, die Volks- und Schilierbibliotheken in Afritz

und Arriacb, die SchUIerbibliotheken in Patemion, Knden, Lippitzbacb nnd
Vülkermarkt

,
Gmünd, Leifling und die Bibliotheken für den JUnglings- und

Jungfranen-Vercin zu St. Paul nnd St. Andrae.
Mehrere Diöccsan - Priester aus dem Säkular- und Kegpilarklenis ver-

fügen Uber eine reichhaltige Privatbibliothek. Unter den grUfeeren Biblio-

theken, in denen die Theologie und die Profanlitteratur nach den verschie-

densten Wissenszweigen vertreten sind, nennen wir: Die Domstiftsbibliothek
in Gurk mit 6000 Beiden, die Bibliotheken im Priesterseminar zu Klagenfurt
mit 15000 Bänden, im Benediktinerkollegium in Klagenfurt mit 5—6000, im
Kapuzinerkloster daselbst mit 2000, im Jesaitenkollegium zu St Andrae mit
12UOO und die Bibliothek des Benediktinerstifts zu St Paul mit ca. 40000
Bänden nnd 300 Inkunabeln, damnter die 42zeilige Bibel von Job.
Gutenberg auf Perrament Das Archiv daselbst enthält ca. 30 000 Urkunden
und Akten und 1300 Bände Bandscbrlften.

Diese Gutenberg'sche Bibel ist jene des Klosters St. Blasien, von
welcher Schaab, Gesch. der Erfindung der Buchdruckerkunst I, 272 sa^:
.Wohin dieses Pergamentexemplar von St. Blasien gekommen ist, weils weder
ich noch der wohl nnterrichtete Herr van Praet“.

Der Stiftsarchivar P. Anselm von St. Paul hatte die Güte, mir über
diese Bibel zu schreiben, wie folgt;

Die fragliche 42zeilige Gutenberg-Bibel in 3 Bänden enthält keinerlei

Inskripte. Auf der Innenseite jedes VurderdeckcIs ist das kombinierte Wappen
St. Blasiens eingeklebt mit den I..egenden:

oben: Bibliothecae Princ. Mon. S. Blasii.

unten: Religione et patria nihil antiqnins.

Die Bibel wurde vor den Franzosen nicht nach St. Paul, sondern in

die Schweiz gerettet, woselbst die Propsteien Klingenau und Wislikofen

blasianisch waren.
Eine Beschreibung derselben enthält J. W. Zapf, Reisen in einige

Kloster Schwabens S. 68 nnd Gerbert, Iter alemannicum p. 164.

So weit das Schreiben. F. F.
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Die Berner Stadtbibliothek hat soeben einen Katalog ihrer „Hand-
schriften zur Schweizergeschiohte“ erscheinen lassen, als Er^nznng zu dem
schon 1875 herausgekommenen — von H. Ha^n bearbeiteten — Catalog^
manoscriptomm der sog. Bongarsiana. An allgemeiner Bedeutung fUr die

kUssiscbe Philologie und die mittelalterliche Litteraturgeschichte Icann sich

selbstverständlich die erstere Sammlung nicht mit der viel benutzten Bongar-
siana vergleichen, da sie, wie der Titel besagt, im wesentlichen nur Material

zur Geschichte der Schweiz enthält; und demgernäfs kann auch der neue
Katalog das Interesse des Auslandes nicht im gleichen Grade in Anspruch
nehmen, wie dies fUr den Katalog Hagen der Fall war. Immerhin fehlt es

auch in dem neuen Handschriften -Verzeichnisse nicht an StUcken, welche
geeignet sein dürften, auch Uber die lokalen Kreise hinaus die Aufmerksam-
keit der Forscher auf sich zu ziehen. Aufser der längst berühmten Schilling-

schen Chronik, mit ihren mehr als 600 blattgrofsen Illustrationen aus der
zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts

,
denken wir namentlieh an die zahl-

reichen Arbeiten und Sammlungen des verdienten Biblionaphen G. £. Haller

(t 1786), an Gesandtschaftsbenchte, Akten - Kopieen u. dergl.; stammt doch
der grülste Teil des Vorhandenen aus der Zeit, in welcher die Schweiz ver-

möge ihrer eigentümlichen Lage auf die diplomatischen Verhältnisse der um-
liegenden Staaten einen gewissen Einflnls anszuUben vermochte und insbesondere

der eifersüchtige Kampf zwischen Österreich-Spanien und Frankreich sich nicht

am wenigsten gerade auf ihrem Gebiete abspielte. Unter den Briefsamm-
lungen nimmt wohl diejenige von Albrecht von Haller, nicht nur durch die

noTse Zahl von 68 Bänden (von ca. 1740—1777), sondern auch qualitativ, um
der Vielseitigkeit des Inhaltes willen, den ersten Hang ein.

Der Katalog, der im ^nzen 2647 Nummern zählt und mit sehr voll-

ständigen Registern versehen ist, kann von der Bibliotheksverwaltung um den
Preis von 15 Fr. bezogen werden. Bl.

Nach dem Bericht über das Finanzjahr 1894 95 (in Aarsberetninger og
Meddelelser fra det Store Kongel. Bibliothek iidg. af Chr. Bniiin Bd. 5. 1805.

S. CXXIVff.) erfuhr die dänis^e Abteilung der Grolsen Königlichen Biblio-

thek in Kopenhagen einen Zuwachs von 218 Zeitungen, 40S Zeitschriften,

4365 Büchern, die Geschenke nicht mitgerechnet An Pflichtexemplaren
lieferten 273 Buchdrucker 218 Zeitungen, 368 Zeitschriften, 3878 Bücher ab,

von denen 1336 kleine Schriften, 2043 Lieder und Plakate waren. Der Pflicht-

exemplarzwang ist durch ministerielle Bekanntmachung vom 10. Sept. 1804
eingeschärft.., F'ür die dänische Abteilung betrugen die Buchbinderkosten;
4258 Kr. 81 Öre; 3387 neue Titel wurden in die Kataloge eingetragen. Die
ausländische Abteilung wurde um 2432 Bände vermehrt

,
von denen 584 ge-

kauft, 1151 geschenkt wurden. Von ihren Katalogen wurae der die Litteratnr-

geschichte enthaltende in zwei Bänden neu redigiert. Von den Opera Eruditomm
coUecta ist der Abschnitt, welcher die deutsche Litteratur enthält, umge-
schrieben, neue Titelzettel sind für die Antiquitäten und Archäologie des
orientalischen und klassischen Altertums ausgefertigt und die Redaktion
des neuen Katalogs begonnen. Die ganze Vermehrung der Bibliothek einschL
Broschüren u. s. w. betrug 8811 Bände. Die Bibliothek war an 278 Tuen
geöflnet, entliehen wurden 15 007 Bände, den Lesesaal besuchten 9907 Per-
sonen, die 20648 Werke bestellten, von denen 619 nicht vorhanden waren;
28260 Bände wurden für sie in den Lesesaal geschafft. Im ganzen wurden
43 349 Bände benutzt. Die Rechnung schlofs in Einnahme mit 73409 Kr.
07 Öre, in Ausgabe mit 73391 Kr. 38 Öre ab. Beigegeben ist die Fortsetzung
von Belling's Index librorum a 15. impr. qnorum exempla poss. Bibi. Reg.
Hafn. W.

-« —
Die Universitäts - Bibliothek zu Christiania ist durch Art. 11 des

Gesetzes vom 20. Juni 1882 über Verlagsregister und Uber Abgabe von Druck-
sachen an die Universitäts - Bibliothek verpflichtet alljährlich ein Verzeichnis
aller im Laufe des Jahres an die Bibliothek eingesandten inländischen Werke
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bekannt zu machen. Diese VerOffentllohnng geschah bisher regelm&Tsig im
Jahrbuch der Bibliothek, wo sie einen Teil des Zuwachsyerzeicimuses bildete,

und wurde auch als Separatabdmok daraus selbständig verbreitet Es ist in

dieser Zeitschrift (XI 8. 40S) bereits mitgeteilt woraen, dals wiederiiolte

Verzögerung in der Herstellung die Bibliothek zwang, von diesem Modus
abzugehen und das norwegische Bücherverzeichnis von dem Jahrbuch ge-
sondert zu verausgaben. Über die Einrichtung des Verzeichnisses ist zu sagen,
dals dasselbe als eine Aufzählung der im Laufe je eines Jahres an die Bibliomek
abgelieferten Pflichtexemplare keineswe^ die ganze Litteratur des Jahres,
für das es gilt, nnd Utteratur nur aus diesem Jidire bringt. Vielmehr fehlen
Jedesmal einerseits eine Anzahl BUcher, die nicht rechtzeitig abgelieiert sind,

andererseits ist immer auch noch ein Rest aus dem Vunahre aufgefllbrt Der
letzte Jahrgang, fllr 189.1 (Norsk Bogfortegnelse für 1891. Ddgiven
Universitets-Blbliotheket i Henhold til Lov af 20. Juni 1882. Ch^tiania.
I Kommission hos H. Aschchuug & Co. 2 Bl., 115 S. 8°), ist im vorigen Jahre
ausgegeben worden. Er unterscheidet sich von den früheren, deren Verlag
Den Norske Boghandler-Forening geführt hatte, dadurch, dals das auf deren
Veranlassung sonst angehängte systematische Register fehlt Ht

Die wallonische Bibliothek in Leiden, die den wallonischen Ge-
meinden Hollands gehört und als oberster Behörde dem Konsistorium in Leiden
nntersteht, ist im März 1894 der seit 1878 bestehenden Kommission für die
Geschichte der wallonischen Kirchen zur Verwaltung übergeben worden.
Den Anlafs dazu bot der von der Kommission beim Konsistorium gestellte,

durch die Synode der wallonischen Gemeinden gutgeheifsene Antrag, für die

Bibiiothek, die sonst fast nur auf Geschenke angewiesen war, auf dem Anleihe-
wege einen Funds zu beschaffen, woflU' das Konsistorium aber nicht die
Sorge übernehmen wollte. Ein Katalog dieser Bibliothek ist, wie C. f. B.

II S. 385 mitgeteilt ist, zuerst 1845 veröffentlicht worden. Seitdem sind drei

Supplemente gefolgt, das letzte 1899, jedesmal den Zuwachs von 6 Jahren
verzeichnend. Diese alle 5 .lahrc erscheinenden Supplemente werden fortan

in We^all kommen. Statt dessen wird jedesmal dem Abdruck des von der
Kommission an die Synode erstatteten Berichtes eine Liste der Erwerbungen
der Bibliothek angehtogt werden. Die dem 1894 erstatteten „Rapport“ bei-

gefügte Liste ist 14 8. stark und zählt die Erwerbungen von 1893— 1894 auf.

Ht

Der Universitäts- Bibliothek in Leiden ist von den Erben des im
vorigen Sommer verstorbenen Prof. math. Dr. David Bierens de Haan dessen
Sammlung von Schriften über Mathematik, Physik und verwandte Wissen-
schaften geschenkt worden. Bierens de Haan war ein eifriger Bücherfreund
und hielt sein Augenmerk hauptsächlich auf die Werke aer holländischen

Mathematiker, daneben auf Ausgaben des Enclides und Logarithmentafeln

C'ehtet Aiifser dieser in Schachteln und Mappen systematisch {^ordneten
mlung ist auch sein litterarischer Nachlais an die Leidener Bibliothek

piangt. Derselbe enthält reiche Vorarbeiten für eine Bibliographie der nieder-

ländischen Mathematiker. — Ein zweites Geschenk ist die durch letztwilllge

Verfügung Ubereignete Bibliothek des Dr. H. Neubronnervan der Tuuk,
der lange Zeit unter den Battaken gelebt hat und ein genauer Kenner ihrer

Sprache war, in welche er auch die Bibel hatte übersetzen wollen. Ein

f
rofser Teil dieser Bibliothek ist bereits aus Ostindien in Leiden eingetroffen.

ie enthält viele wertvolle und seltene Bücher, die in früheren Jahrhunderten aus

der Presse von lusiilinde (VI hervorge^;angen sind. Die Hauptsache sind aber

eine nofse Anzahl Handsenriften in lavanischer, malaiischer und battakischer

Sprache: man spricht von 1400 Kümmern Handschriften auf Palm- oder
Lontar-Blättem, auf Rotang und Baumrinde, und Abschriften. Die Leidener
Bibliothek, die durch das Wamerianum Legatum mit arabischen Codices

reich versehen ist, ist dnreh das Legatum van der Tunk in indischen Sprachen

so bereichert, dafs sie alle anderen Sammlungen überragen dürfte.
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Die Pariser National- Bibliothek wurde io der Nacht zum
20. März vor ^ofsem Schaden bewahrt. Es gelang zwei mehrfach bestraften

Individuen, von der Seite der Rue Culbert in den Vorhof zu dringen. Sie

wollten durch ein Parterrefenster in einen Saal des Erdgeschosses steigen,

als Passanten die Wächter aufmerksam machten. Bei den Verhafteten wuraen
Lunten und Brechwerkzeng gefunden; Diebstahl und Brandlegung waren be-

absichtigt W.

Über die Bibliothek von Novaiese handelt Herr C. Cipolla in den
Memorie delia R. Accademia di Torino Ser. II Vol. 44.

In der an Palimpsesten so reichen Kapitelsbibliothek zu Verona
ist jetzt eine Handschrift, die schon 1867 Stuaemund als einen Codex rcscriptus

bemerkt und zu einem kleinen Teile gelesen hatte, als den Text der sechs

RUcher der Didascalia apostolomm enthaltend — der bisher nur in syrischer

(Übersetzung vorhanden war — erkannt worden. Herr Privatdocent Dr.

Ilanler hat einige weitere der 80 Seiten zu 34 Zeilen umfassenden Handschrift

gelesen
,
und es wird wohl nun der Versuch gemacht werden

,
die ganze

Handschrift zu entziffern. Herr Hofrat von Härtel hat in den Sitzimgsbe-

richten der Wiener Akademie der Wissenschaften vom 6. November 1895 ans-

fllhrlichere Mitteilungen Uber die Arbeiten des Herrn Dr. Hauler gemacht.
Es wäre Übrigens wirklich an der Zeit, dafs die Herren Kapitelherrn von
Verona einen wissenschaftlichen Katalog ihrer so wichtigen Bibliothek aus-

arbeiten Helsen, nachdem schon die viel weniger reiche Kommunalbibliothek
der Stadt einen so schönen Katalog hat erscheinen lassen. 0. H.

Am IT.März wurde in Madrid die neue Nationalbibliothek, die in einem
prächtigen Renaissancebau im Paseo da Recolatos untergebracht ist, der Be-
nntzimg des Publikums Ubergeben. Die änfserst reichhaltige Bibliothek nm-
fafst 11 Sektionen in 35 Sälen. Von besonderem Interesse ist der Saal, in

dem die 800 verschiedenen Ausgaben von Cervantes ,Don Quixote“ aufge-

stellt sind. Nicht minder interessant ist die Handschriftensamminng (2000);
einzelne Handschriften haben einen ganz bedeutenden litterarhistorischcn Wert.
Der Mittelbau des Hauses Ist ganz aus Eisen konstruiert und enthält die am
meisten benutzten Werke, etwa 6000 Bände, in sieben Stockwerken. Der
öffentliche Lesesaal ist sehr praktisch eingerichtet und bietet 320 Personen
genügend Raum zum Studium. Ein anderer kleinerer Saal mit 12 Tischen
ik zum Studium von Handschriften und seltenen Werken bestimmt. Die
Leitung der Nationalbibliothek untersteht dem als dramatischen Schriftsteller

bekannten Don Manuel Tamavo. Über den Bau dieser Bibliothek findet man
in No. 69 der Beilage zur „Allgemeinen Zeitung“ vom 23. März d. J. nach der
.Frankfurter Zeittmg“ eine ansfUhrlichere Mitteilung.

Ein wertvolles (ieschenk ist der Newberry Library in Chicago
im letzten Monat des vorigen .Jahres zu teil geworden. Edward E. Ayer
überwies derselben seine an Seltenheiten überaus reiche Sammlung Americana,
etwa 4500— 5000 Bde, 3— 400 Karten, Zeichnungen etc. und etwa 250 Hand-
schriften umfassend, unter den folgenden Bedingungen. Die Bibliothek soll

nicht sofort in die Newberry Libiary übergeführt werden, sondern, solange
der Geschenkgeber lebt, in dessen Hause verbleiben. Die Benutzung derselben
soll aber durch Vermittelung der Newberry Librarv schon Jetzt einem Jeden
gestattet sein und zu dem Ende in letzterer ein Katalog aufgestellt werden.
Stirbt Ayer, so erhält die Newberry Library die ganze Sammlung ohne Jegliches

Entgelt in dem Falle, dafs sein Nachlafs eine von ihm bestimmte Summe
überschreitet. Bleibt der Wert des Nachlasses Jedoch hinter dieser Summe
zurück, so soll die Sammlung abgeschätzt und von der Newberry Library
die Hälfte dieser Scbätzungssumuie gezahlt werden. Nach den Mitteilungen,

welche die Chicagoer Zeitungen „The Chicago Daily Tribüne“ imd „The
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Chieapo Times -Hcraid“ in ihren Nummern vom 3. und 5. Dezember v. J.

über die Schenkung machen, dürfte die Newberry Library nunmehr alle

Schwesteranstalten, wa« den Besitz von Werken zur amerikanischen Geschichte
angeht, UbertreflFen. Ht.

Nach dem University Bulletin des Columbia College in the City of
New York No. 11 ,1g. 1hü5 S. 12f. wurde die Bibliothek des College vom
Juli I81M—Mai I8H5 um 19121 Bände vermehrt und zählte im Juli 1895 fast

200 000 Bände. Erworben ist u. a. eine kleine Sammlung hebiäischer, ara-

bischer und armenischer Manuskripte, die Missionar Basset sammelte und
zu deren Erwerb die Mittel von Charles A. Dana und W. Walter hergegeben
wurden. W.

Zum Andenken an ihren Sohn, den am 30. April 1890 verstorbenen
Architekten Henry Ogden Avery in New York, überwiesen Herr Samuel P.

Avery und seine Gattin Man’ 0. Avery unter dem 23. Juni 1890 die reich-

haltige Büchersammlung des Verstorltenen und ein Kapital von 25 000 Ä dem
Columbia College in New York zur Gründung einer nesonderen Bibliothek
für Architektur, Archäologie und Kunstgescliichtc. Der alphabetische Katalog
dieser Büchersammlung, die von den Stiftern zur Präsenzbibliothek bestimmt
ist und ca. 30000 Bände umfal'st, liegt jetzt in einem stattlichen Bande von
1138 Seiten in 4“> vor: Catalogue of tne Avery architectnral librarj’ a memo-
rial library of architectiire, archaeology and decorative art, Library of Columbia
College, New York 189.5, Vinnc Press. Unter Aufsicht der Bibliotheks- Ver-
waltung ist er von drei Damen, Miss Harriet ß. Prescott, Miss Annie J. Mann
und Miss Rae Foster ausgearbeitet. Die .Sammlung ist in 65 Abteilungen
anfgestellt und ungemein reich an kunsthistorisehen Quellenwerken in einer

Vollständigkeit, wie sic in der alten Welt nur an sehr wenigen Stellen an-

zntreffeii sein dürfte. P.

Vermischte Notizen.

In einem doppelten Prospekte, dessen Inhalt sich ganz mit unseren
oben S. 180 gegebenen Anpiben deckt, haben sich der Herr lürektor der
Bibliothek zu Leiden W. N. du Rieu und der Verleger A. W. Sijthofif eben-
daselbt Jetzt an die Bibliotheken gewendet und das Erscheinen der ersten

Publikation der Reprodnetions des .Manuscrits Grccs et Latins nun - touristes

angekUndi^. Dazu ist gewählt der berühmte Codex Sarravianus-Colbertinus
Saec. V oes Vetus Testamentum Graece. Der Text von 302 Seiten der
Handschrift, von der sich 260 Seiten in Leiden, 44 in Paris und 2 in St. Peters-
burg befinden, wird von einem Vorworte H. Omoiits begleitet sein. Der Preis
für den Band ist auf 160 M. festgesetzt. Nach den uns mitgeteiltcn 'zwei

Probetafeln ist die Reproduktion eine gute. Die Subskription auf diesen
Band verpflichtet nicht zur Abnahme weiterer Bäude. Im Betreff der Ein-
haltung des mitgeteiltcn Programms weiterer Veröffentlichungen erheben sich

schon jetzt Schwierigkeiten. Denn io einem Florenz am 12. April d. J. da-
tierten Schreiben teilt mir der Präfekt der I.aurenziana

,
Herr Guido Biagi,

mit Bezugnahme auf die oben S. 180 gebrachte Angabe zur Veröfl’entlichung
an dieser Stelle mit, daCs weder Herr Oberbibliothekar W, N. du Rieu noch
Herr A. W. Sijthoff sich bisher an die Verwaltung der Lanrenziana gewendet
hätten, um die Erlaubnis zur photographischen Vervielfältigung der Codices
Lanrentiam des Aeschylus, des Taeitus und des Vergil zu erhalten. Eine
photographische Vervielfältigung der Aeschylushandsenriften werde in aller

Kürze von der Direktion der Ijaureuziana selbst zu lüo Lire, gebunden, aus-

gegeben werden. Die Taeitus- und Ver)riihandschriften sollten gleichfalls dem-
nächst in gleicher Weise erscheinen und andere nachfolgen. 0. H.
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Herr Kari Janker — der Name kommt weder in der „Minerva“, noch
im „Deutschen Litteratur-Kaiender“ (1S96), noch in einem BUcherlexikon als

Schriftstellemamen vor — hatte sich auf der ersten internationalen biblio-

graphischen Konferenz als Mitglied eingestellt. Da aufser ihm wohl kaum
andere Angehörige deutscher Nationalität dieser Konferenz beigewohnt haben
— ein Tulbtändiges Mitgliederverzcichnb ist, so viel ich weifs, nicht bekannt
geworden —

,
so fiel Herrn Janker die Aufgabe zu, die Ergebnisse dieses

internationalen Kongresses in Deutschland belumnt zu machen. Er hat dieses

in einer bei A. Hölder in Wien erschienenen Broschüre unter dem Titel:

„Ein allgemeines bibliographbehes Repertorium und die erste internationale

Konferenz in Brüssel 1895“ gethan. Herr Janker bt natürlich ein Bewunderer
von alledem, was dort beschlossen ist, und hofft von dem „allgemeinen biblio-

graphischen Repertorium“, dafs es in gewisser Beziehung sogar die geistige

^odnktion werae regeln künnen. Man sieht, die EinfUnrung des Deoimal-
systems als Einteilnngsprincip für die vorhandene wissenschaftliche Litteratur

wird hier schon übertrumpft. Die Wirkungen der Assoebtion auf die Zukunft
der Wissenschaften dürften aber noch zweifelhafter sein als die AppUkations-
fähigkeit des Decimabystems auf deren Schätze. Der Ausblick, dab das grobe
Werk „ein neues Band unter den Nationen zur Arbeit des Friedens und zum
Triumphe des Fortschrittes knüpfen werde“, fehlt selbstverständlich nicht

als Sohlubkadenz. Im übrigen enthält diu Broschüre kaum etwas, was nicht

in den drei ersten Heften des Bulletin des Institut international de Biblio-

graphie enthalten wäre. Es soll Herrn Junker, dem es ja nur auf Verbreitung
der Tendenzen des internationalen Kongresses ankommen mubte, durchaus
kein Vorwurf hieraus gemacht worden. Trotz seiner Apologie dieser Be-
strebungen bt aber für uns die ganze Frage kaum noch eine utfene. Auf lias

deubche Bibliothekswesen wird die Einnchtung des Repertoriums von ge-

ringer praktischer Bedeutung sein. Tritt es ins Leben, so werden wir ein

Hülfsmittel für die Bibliographie mehr haben, das von allgemeinem Nutzen
sein kann, wenn es gut gemacht wird. Das müssen wir erst abwarten.

0. H.

ln der Correspondance historiqne et arch^ologiqne ,
welche von den

Herren F. Boumon und F. Mazerolle in Paris bei H. Champion herausgegeben
wird, hat Herr F. Funck- Brentano in No. 26 (3™« annde) unter dem Titel:

L’office international de bibliograpbie et la classiücation ddcimale eine sehr
tüchtige Arbeit erscheinen lassen, in der er sich gegen die etwas phan-
tastischen Pläne des vorjährigen sog. internationalen Bimiographenkongresses
aasspricht und sich namentlich gegen das Deweysehc Decimalsystem ^r die
Anordnung der Realkataloge erklärt. Nur Raummangel verhindert uns
die gründliche Arbeit im C. f. B. zum Abdrucke zu bringen, auf die wir alie

für die Saclie interessierten Kreise ausdrücklich hinweisen. Besprechungen
mit bekannten und eintiubreiciien Vorständen grober deutscher Bibliotheken
haben mich überzeugt, dab bei diesen keine Neigung besteht, sich auf dieses
Katalogisierungssystem einzulassen. Ich glaube mich auch nicht zu irren, wenn
ich annehme, dals in den Kreben der preubischen UnterrichtsVerwaltung ein

F.ntgegenkoinmcn fUr die Pläne der Brüsseler sog. internationalen Konferenz
nur insoweit vorhanden bt, ab cs die Unterstützung einer jeden Unternehmung,
welche die Förderung wissenschaftlicher imd kultureller Aufgaben anstrebt,

zur Pflicht macht. Eine aktive Beteiligung und peknniärc Unterstützung für

die Arbeiten des Office international de bibiiographic in Brüssel dürfte aber
vorläufig wenigstens nicht in Aussicht genommen sein. 0. H.

ln dem Journal des Savants nimmt jetzt auch Leopold Dclble Stellung
zu dem Plan des Internationalen Instituts für Bibliographie zu Brüssel, auf
Grund von Dewey's Decimal Classification eine allgemeine Bibliographie her-
znstellen. Ein erster Artikel in dem soeben zur Ausgabe gelangten Härz-
hefte (S. 1.55— 170) beschäftigt sich ausschlieblich mit dem von Dew^ er-

dachten System, das ganze Gebiet litterariseber Bethätigung auf Grund den

igiiiztio ny
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Decimslsystems zu {rliedem und die so gewonnenen Abteilungen durch An-
einanderreihnng der Ziffern 0 bis 9 zu bezeichnen. Was Delisle rUcksichtlich

der Anwendung dieses Systems auf europUische Bibliotheken an erster Stelle

daran auszusetzen findet, ist das in der Bildung der Abteilnnpn zu Tage
tretende MUsverhältnis. Während z. B. deren 7 tilr die Geschiente der Ver-
einigten Staaten (973— 979) „vorgesehen sind, erhalten Frankreich, Ent^nd,
Deutschland einschlierslich Österreich, Böhmen, Polen und Ungarn, Italien

nur je eine, Beinen bekommt sogar nur den lü. Teil einer solchen zugewiesen,
gerade soviel wTe die Staaten Jowa, Wyominn Colorado, Nevada u. a Die

f

jeiche Beobachtung lälst sich auch beim ‘Recht’ (34) machen, wo alle

.ander aufser Amrnka und F'ngland zusammen nur den letzten der 10 llaupt-

abschnitte bilden (349) unter der Bezeichnung Foreign Law. Der Grund lUr

eine derartige Gruppenbildung ist leicht zu begreifen. Das System ist eben
auf die von den europäischen sehr verschiedenen Verhältnisse und Bedürf-
nisse amerikani-scher Bibliotheken berechnet. Ferner führt die Nötigung jede
Wissenschaft immer in 10 Fächer zu zerlegen zur Ansetzung von Abteiinngen,
deren Platz im System wenig zu ihrer wirklichen Bedeutung stimmt So
bildet in der Philologie (4) das Sanskrit (491. 2) nur einen Abschnitt der
Gruppe: ‘Kleinere indo - europäische Sprachen’ wie n. a. auch das Russische
(491. 7), während die Sprachen der Kmgeborenen Nord- und Süd-Amerikas
je eine der genannten Gruppe gleichstehende Abteilung ansmachen (497 und
49S). Auch die Durchbildung hesonders solcher Abschnitte

,
deren Gegen-

stand für Amerika geringeres Interesse hat, läfst zu wünschen, wie Delisle

an der die geistlichen Orden umfassenden Abteilung 271 darlegt, die nach
ihm von Grund aus umgearbeitet werden mUfste. Welcher Willkür in Bezug
auf die Einordnung in die eine oder andere Abteilung das System Vorschub
leistet, erhellt deutlich aus dem Fach; Biographie (92), zumal es auch an
inneren Widersprüchen nicht fehlt. Aber abgesehen von diesen Mängeln
mufs die allgemeine Annahme des Systems schon an der Unmöglichlceit

scheitern groTso Bibliotheken einer so tief gehenden Umwälzung zu unter-

ziehen, als die Neuordnung der Bücher und die Änderung der Kataloge sein

würde. Hinzu kommt, dafs die Dewey’schen Signaturen äufserst nmst&dlich,
zur mündlichen Mitteilung kaum geeignet sind, sich dem Gedächtnis schwer
elnpiägen und durch den kleinsten Irrtum in auch nur einer der 9—10 Ziffern

die ärgsten Verstellungen herbeiführen können. Ein Blick auf eine Signatur
332.4942

wie 332.4942
||
518 oder -jg ,

die das 518. Werk in der Abteilung

332.4942 = ‘Geschichte der Münzprägung in England’ bezeichnet, macht die

Berechtigung der von Delisle erhobenen Bedenken ersichtlich. G. N.

Das Office international de bibliographie zeigt sich auf alle Weise be-

müht, für die von ihm vertretene Sache Stimmung zu machen. Insbesondere
sucht es durch Zuschriften an die verschiedensten Stellen für sein ungeheures
Unternehmen zu interessieren. Gegenüber den manni^achen Widersprüchen,
die dasselbe von höchst autoritativer Seite gefunden hat, mufs es aber doch
wunder nehmen, z. B. in der an die Universitäts-Rektoren gerichteten Zu-
schrift die sichere Hoffnung ansgedrUckt zu finden, dals auf dem für den
Juli d. J. von der Royal Society in London ausgeschriebenen internationalen

Kongrefs sich „un accord definitif sur tous les points du Programme soumis
aux ddliberations du Congres“ — es sind das die alten Programmpunkte des
Office — ergeben werde. Ht.

In No. 81 der „Beilage zur Allgemeinen Zeitung“ vom 8. April findet

sich eine sehr wenig günstige Bespreuung der Schrift des Herrn K. .Junker,

bezw. der Pläne des Institut international de bibiiographie von Dr. F. Boll.

Ebendaselbst finden sich Notizen Uber die internationale 'l'auschanstalt der

Smithsonian Institution in Washington und über die Unternehmung der Firma
A. W. Sijthoff in Leiden zur photutypographiseben Wiedergabe kostbarer

llandschnften.
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Satzungen des Österreichischen Vereines für Bibliotheks-
wesen.

§ 1. Der „UsterreicJjische Verein für Bibliothekswesen“ hat den Zweck,
das Bibliothekswesen in Österreich zu fiirdern.

§ 2. Dies Boil erreicht werden durch Erörterung von Bibliotheks-

Angelegenheiten, durch Herausgabe periodischer oder nichtperiodischer

Publikationen, durch Veranstaltung von Vorträgen und Besprechungen in

Vereinsversammlungen, sowie durch Vertretung der gemeinsamen Standes-

angelegenheiten der Bibliotheksbeamten.

§ 3. Mitglieder des Vereins sind:

a) Ehrenmitglieder,
b) ordentliche Mitglieder,

c) unterstützende Mitglieder.

§ 4. Zn Ehrenmitgliedern können Uber Vorschlag des Ausschusses
von der Hauptversammlung jene Personen ernannt, werden, die sich um das
Bibliothekswesen im allgemeinen oder um den .Österreichischen Verein für

Bibliothekswesen“ im besonderen hervorragend verdient gemacht haben.

§ .s. Ordentliche M itglieder .können alle Personen sein, welche
an ötTcntlichcn oder Privatbibliotheken Österreichs thätig sind oder waren
und einen Jahresbeitrag von 2 fl. leisten.

Aul'serdem kann der Ausschuls anderen ihm geeiraet erscheinenden
Persönlichkeiten das Recht der ordentlichen Mitgliedschaft zuerkennen.

Die Anmeldung erfolgt beim Ausschüsse.

§6. Unterstützende Mitglieder können alle juristischen oder
Privatpersonen sein, die einen Jahresbeitrag von 3 fl. leisten.

tj 7. Jedes Ehrenmitglied und ordentliche Mitglied hatdas8timm-
recht, sowie das Recht der aktiven und pas.siven Wahl, der Teilnahme an allen

Versammlungen des Vereines und den von der Hauptversammlung beschlossenen
Begünstigungen beim Bezug der Vereinspublikationen.

§ 8. Jedes unterstützende Mitglied hat das Recht, an allen

in § II, lit. c bezeichneten Vers:immlungen des Vereines teilzunehmen, und
kann alle Publikationen des Vereines zu einem von der Hauptversammlung
zu bestimmenden ermäfsigten Preise beziehen.

.§ 9. Der Austritt erfolgt durch ordnungsmäfsige Abmeldung, wobei
der Jahresbeitrag jedenfalls zu entrichten ist. Wer durch länger als ein

Jahr seinen .lahresbeitrag nicht leistet, wird als ansgetreten betrachtet

ö tu. Sitz des Vereins ist Wien.

§ II. Die Versammlungen des Vereins sind;

a) die ordentlichen,

b) die anlserordentlichcn Hauptversammlungen,
c) die wissenschaftiieben Vereins- und Vortragsversammlungen.

§ 12. Die ordentlichen Hauptversammlungen Anden in der
ersten Hälfte jedes .Jahres statt. Sie müssen wenigstens 14 Tage vorher
einberufen und allen Mitgliedern unter Mitteilung der Tagesordnimg bekannt
gegeben werden.

In der ordentlichen Hauptversammlung wird:

a) der Bericht des Ausschusses erstattet,

b) die Neuwahl für den Ausschufs und die Bestellung der
Kassarevisoren vorgenommen,

c) über die vom Ausschüsse vor^schlagene Herausgabe von
Publikationen beschlossen und die Höhe der Bezn^be-
«Instigungen der Vereinspublikationen für die Mitglieder
bestimmt,

d) Uber Vorschlag des Ausschusses die Ernennung von Ehren-
mitgliedern vollzogen,

e) über die von den Mitgliedern an den Ausschufs eingesen-
deten Anträge beraten. Anträge, die von mindestens zwei
Dritteln der anwesenden Mitglieder onterstützt werden, können
auch ohne vorherige Anmeldung in Verhandlung genommen
werden.
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§ 13. Auf Beschlnfs des Ansschnsses oder auf Verlangen von mindes-
tens einem Drittel der ordentlichen Mitglieder werden längstens binnen sechs
Wochen anfserordentliche Hauptversammlungen einberufen, welche
ebenfalls 14 Tage vorher mit der Tagesordnung den Mitgliedern bekannt
^eg^ben werden müssen. Die anlserordeotlichen Hauptversammlungen künnen
in allen Fällen entscheiden, in denen die ordentliche Hauptversammlung das
Hecht der Beschluisfassung hat. Aulserdem hat die Bcschlufsfassung Uber
Auflösung des Vereines in einer aulserordentlichen Hauptversammlung Uber
Beschlufs von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen, bei Stimmenabgabe
von mindestens zwei Dritteln aller Mitglieder, zu geschehen.

Die Generalversammlungen sind in den Übrigen Fällen bei Anwesenheit
von zehn Mitgliedern beschlulsfäbig und fassen ihre Beschlüsse mit absoluter

Stimmenmehrheit.

14. Die Vereins- und Vortragsversammlungen dienen lediglich

wissenschaftlichen und geselligen Zwecken.

§ 15. Bei den Hauptversammlungen können die in Wien nicht ansässigen

Ehren- und ordentlichen Mitglieder ihr Wahl- und Stimmrecht im Vollmachts-
wege durch ein bei der Versammlung anwesendes Mitglied geltend machen.

§ 16. Der Ansschafs besteht aus:

einem Obmann,
einem ersten und einem zweiten Obmann -Stellvertreter,

zwei Schriftführern,

einem Kassierer,

sechs Beisitzern.

Zwei Drittel der Mitglieder des Ausschusses müssen in Wien ihren

Wohnsitz haben.
Die Wahl des Ausschusses erfolgt in der Weise, dafs in einem Wahl-

gan^e der Obmann und die Obmann -Stellvertreter, in einem zweiten die

Übrigen Ausscbnfsmitglieder gewählt werden. Der Ausschuß konstituiert

sich dann selbst.

Der AusschuCs Ist bei Anwesenheit von sechs Mitgliedern beschlulsnihig

und falst seine Beschlüsse mit absoluter Stimmenmehrheit

§ 17. Der erste Ausschuls wird in der konstituierenden Versammlung
gewähU. Der Ansschufs erneuert sich daun in jedem Jahre zu einem Drittel.

Die im ersten und zweiten Jahre des Vereinsbestandes ausscheidendeu Drittel

werden durch das Los bestimmt.

Wiederwahlen sind gestattet

Der Ansschufs giebt sich seine Geschäftsordnung selbst.

§ 18. Der Ausschuls hat alle auf die Vereinsgebahrung bezüglichen

Geschäfte zu besorgen.

§ 19. Im besonderen haben:
a) der Obmann den Verein nach aulsen und der Behörde gegen-

über zu vertreten, alle Schriftstücke des Ausschnsses zu
unterfertigen, die Ausscbulssitzungcn und die Hauptversamm-
lungen zu leiten,

b) die Obmann-Stellvertreter den Obmann in allen Ver-
hinderungsfällen zu vertreten,

c) die Schriftführer die Korrespondenz, die Abfassung der
Sitzungsprotokolle zu besorgen, die Liste der Mitglieder zu
führen und die Schriftstücke des Vereines mitzufertigen,

d) der Kassierer das Vermögen des Vereines zu verwalten,

die gesamten auf die Geldgebahrung bezüglichen Geschäfte

zu besorgen und der ordentlichen Hauptversammlung den
Kassabericht zu erstatteu.

§ 20. In allen aus den Vereinsverhältnissen entstandenen Streitigkeiten

entscheidet ein Schiedsgericht Jeder Streitteil wählt aus den Mit^iedern

» des V'ercins einen Schiedsrichter. Diese wählen ein drittes Vereinsmitgljed

als Obmann. Falls Uber die Person des Obmanns eine Einigung nicht erzielt
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wird, entscheidet das Los zwischen den hierzu vorgeschlagenen Personen.
Das Schiedsgericht hat dann in der nächsten llaoptversammlung zu berichten.

§ 21. Die Statuten können von den Hauptversammlungen mit zwei
Dritteln aller abgegebenen Stimmen geändert werden.

§ 22. Bei freiwilliger Auflösung des Vereines beachlielst die letzte

Hauptversammlung Uber die Verwendung des Vereinsvetmögens.

In der Sitzung des österreichischen Abgeordnetenhauses vom 24. Febr.

l<jU6 ist das bereits (S. 48) erwähnte Gesetz, durch das die Bezüge der
östeireiehischen Bibliotheksbeiimtcn erhöht werden, angenommen worden.
Bei der Beratung desselben hat namentlich der Ab^ordnete Prof. Dr. Paul

Hofmann von Wellenhof bemerkenswerte Anregungen Uber eine Reform des
österreichischen Bibliothekswesena gegeben. F. E.

Über den Buchhändler Samuel Ilaringhouk in Boisward (17. Jahrh.)

schreibt in De Vriie Fries 19. Deel (1895) S. I ff. M. E. van der Meuten
und giebt zum Schlufs ein vollständiges Verzeichnis der bei Haringhouk ge-

druckten und herausgegebenen Werke. W.

In derselben Zeitschrift 19. Deel (1895) S. 33 ff. berichtet Boeles Uber

fUnf alte Drucke aus der ersten Hälfte des 16. Jahrh. betr. Friesland und
Groningen. Die Mehrzahl nennt einen Buchhändler Teitman (oder Thvlman).

Alter und Bestand der Kirchenbücher in den Fürstentümern Lippe,

Birkenfeld, Lübeck, Waldeck und Schaumburg behandelt W. Krieg in der

Zeitschrift des Historischen Vereins fUr Niedersachsen Jg. 1896 S. 146flf. Nur
wenige der anfgeflihrten Kirchenbücher gehören dem 10., alle anderen dem
17., 18. oder gar 19. Jahrh. an. Das älteste Kirchenbuch in Lippe ist das
von LUdenhausen ans dem Jahre 1611, in Birkenfeld das von Achtclsbach bis

1574 reichend; im Fürstentum LUbeck hat Neukirchen ein Kirchenbuch von
1505, das bis 1595 in niederdeutscher Sprache geschrieben ist, aber nicht zu

den Kirchenbüchern im eigentlichen Sinne gehört. In Waldeck stammen von
1560 das Kirchenbuch in Assoidern, von 1598 das in Armsfeld, von 1600 das
in Corbach; im Fürstentum Lippe iäfst sich kein Kirchenbuch ans dem 16.

Jahrh. nachweisen. W.

Nach der Zeitschrift des Ferdinandeums flir Tiroi etc. Heft 39 (1895)

S. 399 gestattete der Erzherzog Ferdinand Karl am 26. Jänner 1649 dem Inns-

brucker Buchdrucker Michaet Wagner, „die wöchentlich aus dem Reich
kommenden Zeitungen zu drucken und zu verkaufen, nachdem sie vorher
vom Hofkanzler revidiert waren.“ Wagner hatte im März 1648 um die Er-
laubnis dazu gebeten, mit der Motivierung, dafs man „mit Abkopiemng der
jeden Sonntag ans dem Reich kommenden Ordinarizeitungen in so kurzer
Zeit nicht allein nicht gefolgen könne, sondern anch das Schreiben drei- bis

viermal mehr koste als der Druck“. (Hirn, Zum ältesten Zeitungswesen in

Tirol.) W.

Die Zeitschrift fUr Kulturgeschichte, welche unter der Re-
daktion des Herrn Dr. G. Steinhausen Tn Jena einen neuen Aufschwung ge-
nommen hat und sich gegen früher durch wirklich wertvolle Aufsätze und
eine wissenschaftliche Haltung auszeichnet, veröffentlicht in Band S jetzt auch
Bibliographieen zur Kulturgeschichte im engeren Sinne, die manchem Forscher
angenehm sein werden. Bei der ungeheuren Menge des Stoffes kann eigent-

lich nur von einer Auswahl die Reue sein. Doch ist auch diese erwünscht.
Anfgefallen ist mir u. a., dals von B. Kidd, Social evolution nur die 2. eng-
lische Ausgabe angeführt ist. Es sind wohl an 12 Aus^ben erschienen und
dazu eine gute deutsche Übersetzung von PUeiderer, die in Jena selbst bei
G. Fischer verlegt ist. 0. H.
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Die Herren Paul Bergmans, Bibliothekar zn (lent, und Armand Heins
haben bei Nicolas Heii)p zn Gent ein BUchlein erscheinen lassen, das schon
durch sein originelles Aufsere jedem Bibliophilen eine Freude bereitet. Auf
der Stadtbibliothek zn Gent belindet sich eine Handschrift des 15. Jahrh.

von der im Mittelalter vielfach verbreiteten Erzählung von Olivier de Castille.

Dieses Manuskript enthält zn iedem Kapitel eine Fecferzeichnung, welche die

Hauptbandlung desselben in silhouettenartigen Umrissen, wenn auch in einer

etwas ruhen, aber doch recht lebendigen und naiven Weise wiedergiebt.
Diese Zeichnungen hat nun Herr Armand Heins reproduziert, und Herr
Bergmans hat eine Einleitung zn den Bildern geschrieben, in der er Uber den
Autor des Romans in Prosafunn, Philippe Camus, einige Auskunft giebt und
sich Uber unsere Handschrift, die aus emer Schreibstube hervorgegangen ist,

von der sich noch einige Handschriften mit ranz ähnlichen Zeichnungen er-

halten haben ,
verbreitet. Während uns auf der Rückseite jedes der Blätter

des ganz klein auf vortretriiches Büttenpapier gedruckten, IIS Seiten um-
fassenden Heftchens die gegenUberstehende Zeichnung im Anschlnfs an die

Worte der Erzählung znsammenfassend erklärt wird, trägt jedes Bild selbst

eine ganz kurze Unterschrift nach der Handschrift. Die Bildchen sind fUr

die Sittengeschichte nicht ohne Wert und fUr die Geschichte der Bueb-
Qlnstratiun nicht unwichtig. Jedermann, der sich für derartige Bilder inter-

essiert, wird, wie schon gesagC an der ranzen Publikation, die in 250 Exem-
plaren vervielfältigt ist, seine Freude haben. x. x.

Im Neujahrsblatt des Kantons Uri ftlr 18% (Buchdruckerei Gisler in

Altdorf) bespricht Bibliothekar Fr. Jos. Schiffiuann in Luzern S. 23—36;

Die Buchdrnckerei im LaudeUri von ihren Anfängen bis in die
Gegenwart. Nach allgemeiner Ansicht wurde die Buchdruckerei erst um
1814 in der Heimat Teils eingefUbrt. Aber schon W'elier verzeichnete im
Serapeum 25 (1864) S. 222 eine „Tragedie von dem heiligen Üfwaldo Khünig
in Engclland. . . . Getmckt zu Vry bey Wilhelm Darbaley, Anno Dom.
MDCXXI“. Dies ist die älteste .Schrift, von der wir mit Sicherheit wissen,

dafs sie in Uri gedruckt wurde. Zwar hat sich schon 1600 der Buchdrucker
und Mtlnzmeister Phllot in Altdorf niedergelassen und vielleicht auch Lieder

f
edruckt, wovon sich aber nichts nachweisen läl'st. Seit Darballay verschwand
ie Buchdruckerei aus dem Lande und erst 1814 erhielt es wieder einen

Buchdrucker in Fr. Xaver BriSnner, einer nicht näher bekannten Persönlich-
keit. Gegenwärtig besitzt Altdorf drei Druckereien und zwei Zeitungen.
Es folgt noch S. 34—36 ein interessanter Anhang von demselben Verfasser:
Die Bücherei von Rudolf Swerz, Chorherrn iuZlirich uudLent-
priester in Altdorf (f 15. April 1298). Aus seinem Testamente im Staats-

archiv zu Aarau werden seine Bücher, 10 Bände, aufgezählt, die er dem
Kloster Wett in gen vermachte. Wir erhalten hiermit eine Ergänzung zu
GottUeb, Mittelalterliche Bibliotheken. P. Gabriel Meier.

Die Auktion der Bibliothek des Barons de Verna (s. C. f B. 1896 S. 49)
hat allerlei verhängnisvolle Folgen fUr den Verkäufer gehabt. Die Staats-

behörde hat nicht weniger als 107 Artikel derselben, mehrere Tausende von
Urkunden umfassend, mit Beschlag beleran lassen, unter dem Vorgeben, dals

sie öffentlichen Bibliotheken oder Archiven entwendet seien. Gegen dieses

Vorgehen der Staatsgewalt richtet sich ein Schriftchen eines Herrn A. Steyert:

A propos les manuscrits de la biblioth^q^ue de Verna [Lyon, Imprimerie
X. Jevain] in sehr lebhaftem Tune. Diese konfiscierten Schriften habe
der Vorbesitzer auf öffentlichen Auktionen gekauft, in der Revolutionszeit

seien derartige Aktenstücke massenweise verkauft worden, der letzte Besitzer

habe sie geerbt und dazu gekauft, er sei jedenfalls im Buna 6de- Besitz ge-

wesen. Dafür werden einzelne Beispiele angezogen, welche darzuthun scheinen,

dab die Staatsgewalt mit ihren Ansprüchen allerdings etwas weit gegangen ist.
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Die berühmte Compagnia di Orsanmicbele in Florenz niufste im Mittel-

alter hünlig Bücher an Zahlung statt annehmen. Da sie nun dieselben nicht

zu einer Bibliothek ansammeln wollte, verkaufte sie dieselben an Hand-
schriftenhändler

,
die sie dann in ihren Lüden zum Verkaufe auslegten, oder

man gab sie an Mitglieder der Universität (Studio), welche sie nach einer

vorgenommenen Schätzung durch die Stationarii zum Verkauf ansstcllten, oder
man verschenkte sie, namentlich theologische Schriften, an arme Priester und
Mönche. Einige interessante Angaben hierüber, mit Preisen zu den Hand-
schriften versehen, veröffentlicht zum 14. Jahrh. Herr Francesco üarabellese

im Archivio storico italiano Ser. V Tom. XVI Pag. 267 u. f. 0. H.

Im XVII. Bande des „Jahrbuches der knnsihistorischen Sammlungen
des Allerhöchsten Kaiserhauses“ (Wien 18ü6) hat Julius von Schlosser eine

interessante Arbeit Ober „Giusto’s Fresken in Padua und die Vor-
läufer der Stanza della Segnatura“ (S. 13— inu) veröffentlicht, die in

ihrem zweiten Teile, der „den encyklopädischcn Bilderkreis und die Vor-
läufer von Raffaels Stanza della Segnatura“ behandelt, auch für die Biblio-

thekswissenschatt von Interesse ist, da der Verf. darin unter anderem auch
über die „Ikonographie der Bibliotheken“ (S. 83—89) im Zusammen-
hänge berichtet und diesbezüglich manches Neue bietet. Ein Auszug aus
dieser verdienstlichen Arbeit dürfte den Lesern des Centralblattes um so will-

kommener sein, da wohl nur wenige in der Lage sein werden, das Jahrbuch
selbst einsehen zu können.

Der encyklomdische Bilderkreis eignete sich ganz besonders zur Aus-
schmückung von Bibliotheksräumen. Und in der That haben wir auch von
dreien, dem Norden angehürenden Klosterbibliutheken Naehricbt, dafs deren
Räume einen derartigen Bilderschmnck trugen. Die Bibliothek aes Klosters

Niederaltaich in Bayern war mit Glasfenstern geschmückt, in denen Dar-
stellungen der Theologe, Philosophie, Physik und der übrigen Wissenschaften
angebracht waren. Ebenso waren nach den erhaltenen Inschriften in den
Glasmalereien der Klosterbibliothek zu St. Albans die Philosophie, Theologie,
Jurisprudenz, Medizin und Landwirtschaft mit ihren Vertretern dargestellt.

Den umfangreichsten Cyklus aber bildeten die Wandgemälde, die sich in der
Bibliothek des Priimonstratenserstiftes (jetzt Domkapitels) zn Brandenburg
befanden. Wir sind darüber durch die ausführliche Beschreibung, die uns
der bekannte Humanist Hartmann .Schedel in seinen in der .Münchener Biblio-

thek befindlichen Kollektaneen hinterlassen hat, eingehend berichtet. Darnach
war auch hier wie in St. Albans die Einteilung nach den vier Fakultäten
gemacht; eine Wand nahm die Philosophie mit den sieben freien Künsten
ein, vielleicht die gegenüberliegende die Medizin, als die vornehmste der
„mechanischen Künste“, mit diesen selbst. Zwei andere Wände zeigten die

Theologie und Jurisprudenz. Diese Darstellungen nnd deren Unterschriften

werden nun auf Grund der Beschreibung Schedeis, die im Anhänge (S. 96— lOU)

wörtlich mitgethcilt ist, des näheren charakterisiert. Das ikonographische
Schema der vier Fakultäten war also für die malerische Ausschmückung von
Bibliotheksräumen schon am Ende des Mittelalters ständig und ihnen eigen-

tümlich. Es geht zurück auf die bereits seit dem XIII. Jahrhunderte beliebte

Einteilung der Bibliotheken. Die Gemälde vertreten gleichsam die Anf-
schriften der vier Hauptfächer, in die an den Universitäten das Wissen ver-

teilt ist. Diese Einteilung aber beruht auf der „Biblionomia“ des Richard
von Fonrnival (gest. um 1260), deren Schema der V'erf nun des genaueren
darlegt. Nach dem Berichte Savouarola’s in seinem Lobe Padiia’s war die
bedeutende Bibliothek der Augustiner -Eremiten zn Padua auf Grund dieses

Schemas eingerichtet. Auch in der Zeit der Renaissance wurde dasselbe mit
einer geringen Abänderung (Poesie für Medizin) noch angewendet, wie uns
dies von der Bibliothek des Herzogs von Urbino berichtet wird. Ganz die-

selbe Einteilung nun wie diese letztere Bücherei weist die Stanza della Seg-
natura im V'atikan auf. Die gemeinsame Quelle für beide war bereits von



Vermischte Notizen. 273

WickhufT in seinem Aufsatze Uber .die Bibliothek Jnlius II.* (Jahrbach der
Kgl. preulsischeD Kanstsammluogen Ib93) nachgewiesen worden. Es ist dies

die von Tommaso de Sarzana, später Papst Nicolaus V., ursprünglich für das
Kloster San Marco in Florenz abgefalste Bibliotheksnorm , nach der auch
andere Bibliotheken, w'ie die der Badia von Fiesoie, die von Urbino und
jene des Alessandro Sforza, eingerichtet wurden, tber kein anderes male-
risches Werk, sagt Schlosser, hat sich eine sulche Flut von Tbeekessel- und
Kathederweisheit ergossen als Uber die Stanza della Se^natura, speciell Uber
die Schule von Athen. Es Ist das grofse Verdienst Wickhofis in glänzender
und scharfsinniger Beweisführung, gestützt auf eine genaue Interpretation des
gesamten Bilderschmuckes, dargetnan zu haben, daJTs die sogenannte Stanza
della Scgnatura ursprünglich als Bibliotheksraum gedacht war. Ihr malerischer
SchmucK

_

wurde von Raffael anf den Ideen und Errungenschaften der Ver-
gangenheit aufgebaut, die Gemälde sind ihrem Inhalte nach vollständig von
dem Gedankenkreise der Scholastik abhängig, in ihnen ist nichts neu ms die
künstlerische Form, das eigenste Eigentum des Künstlers. Die allegorischen
Medaillons an der Decke mit den althergebrachten Figuren der 'Ineologio,

der Philosophie, der Poesie und Justitia geben schon die Einrichtung dieses

Bibliotheksranmes in bestimmter Weise an. Unter diesen Gestalten der vier

Wissenschaften erscheinen dann in den grofsen Wandbildern, wie sonst so
oft in den cncyklopädischen Darstellungen des Mittelalters, ihre Vertreter,

allerdings nicht mehr steif neben einan&r stehend oder sitzend, sondern in

lebendigster Gegenwirkung und Gruppierung. Und so sind auch die Einzel-

heiten der \ner Fresken aus der älteren Kunst her wohl bekannt, was im
Detail ausgefUhrt wird. (8. C. f. B. X, 140 und Pastor, Geschichte der Päpste
III, 786 u. f. O. H.)

Klagenfurt. Simon Laschitzer.

In der von Herrn Dr. 0. Seebafs in dieser Zeitschrift S. 38 f. abge-
dmckten. sehr interessanten ,Lista de Codici man. antichi . . . n. libreria di

S. Colomuano di Bubio’ kommt 6mal (bei n. 5. 26. 28. 31. 42. 64) am Ende
des kurzen Titels das Wort Itiratus vor, je mit dem regierenden Substantiv
Ubereingestimmt; einmal (n. t) steht aufserdem Itirita, vom Herausgeber mit
einem Fragezeichen versehen. Dasselbe soll wohl auch von der anderen
Wortform gelten, da eine Erkläning nicht zngefUgt ist. Vermutlich haben
wir in itir^us, der italianisierten Form fUr Ueratut, den Versuch einer Be-
zeichnung der Palimpsestcodices (näijy = Herum) zu sehen. Einen ge-
bräuchlichen lateinischen Ausdruck ^b es dafUr im Altertum nicht; im
Mittelalter kam zwar retcribere auf, braucht aber bei der Seltenheit der Sache
nicht allgemein sich Flingang verschafft zu haben. Dafs der um 1600 ge-
schriebene Katalog auf eine ältere Vorlage zuriickgeht, zeigt schon der Fehler
in Itirita. In der Liste war, wie aus der Scheidung der Codices nach der
Schrift — longobardiscb oder anderer Art — und aos den anf ihr Alter be-

züglichen Bemerkungen hervorgeht, gerade anf die Aulseriichkeiten Gewicht
TClegt worden, so dafs die Angabe Uber die wiederholte Verwertung des
betreffenden Bandes nichts Auffälliges hat. Auch sind bekanntlich gerade
unter den Bobbiohandsebriften Palimpseste keine Seltenheit. Die Anl^ung
des Wortes iteratua je an das Nennwort des Ilandschriftentitels, statt an ein

zuzufllgendes Liber oder Codex, ist eine KUrze des Ausdrucks, wie wenn
daselbst in n. 1 die Opuscula — longobardica und in n. 2 der Tractatus . . .

Longobardicus genannt wird. K. Dziatzko.

Der Herr Bibliothekar Friedrich Keinz in MUneben hat in den Abhand-
lungen der K. bayer. Akademie der Wiss. I. Kl. XX. Bd. III. Abt. eine sehr

Endliche und instruktive Abhandlung Uber die Wasserzeichen des
äV. Jahrhunderts in Handschriften der K. bayer. Hof- u. Staats-
bibliothek verilffentlicht. Dieses Verzeichnis von 368 Wasserzeichen (Fili-

mn), welche zum weitaus grüfsten Teile die handschriftlichen Schätze der
MUnchener Bibliothek dargeboten haben, wird fUr die Erforscbimg der Wasser-

XHL S- 6. 19
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Zeichen Überhaupt und der deutschen insbesondere, das darf man wohl jetzt

schon sagen, eine Bedeutung gewinnen ähnlich der, die Hains Repertorium
fUr einen anderen Zweig der bibliographischen Wissenschaft gehabt hat und
noch hat. nnd die zn gewinnen gleichfalls nur mit den Schätzen der Münchener
Huf- und Staatsbibliothek möglich geworden ist. Denn abgesehen von der
grofsen Mcn^e der Wasserzeichen

,
welche hier mit Angabe des Mafsstabes,

nach dem sie im Verhäitnis zum Originale abgebildet sind, vurgeführt, knrz
beschrieben und mit anderweitig vurkommenden, schon verzeichneten zu-

sammengestelit werden, hat Herr Keinz sie nach bestimmten (iesichtspunkten

zu ordnen nntemommen, so dafs für weitere Forschungen ein Grund zu Ver-
gleichungen und Nachträgen gelegt ist. Da eine chronologische Ordnung bei

dem heutigen Stande der Erforschung der Wasserzeichen noch nicht möglich
ist. eine alphabetische Nomenklatur bei dem internationaien Charakter der-

selben ebenso ausgeschlossen ist, blieb nur eine sachliche übrig. Herr Keinz
hat seine Sammlung, abgesehen von einer kleinen Anzahl (20) frühester

Wasserzeichen, von 1289— 1320, in vier grobe Gruppen zerlegt. Die erste

um&bt die Linearzeichen (Nr. 21—86) in vier Unterabteilungen; die zweite
bringt die Zeichen, die sich auf den Menschen, seine Werke, Werkzeuge und
Geräte beziehen, (Nr. 87—228) in 5 Unterabteilungen; die dritte reproduziert

die Zeichen, die von Tieren oder Teilen von Iteren (Nr. 229—819) herge-
nommen sind

,
und die vierte die Pflanzen nachgebildeten (Nr. 320—365).

Fünf Zeichen sind ab Nachtiüge zugegeben. Es kann nicht bezweifelt werden,
dab, da es vorläufig erst noch auf Sammlung des Stoffes ankommt, eine

derartige Einteilung zur raschen Orientierung am geeignetsten bt. Sind wir
erst einmal in dieser Materie weiter vorgesenntten

,
so dab die Zeit, der Ur-

spmngsort der einzelnen Wasserzeichen u. s. w. genauer festgelegt werden
kann, was in absehbarer Zeit (wenn überhaupt Jemab) noch nicht der Fall

sein dürfte, so werden sich schon andere Einteilungsprincipien geltend machen.
Einstweilen müssen wir Herrn Keinz aber dankbar sein, dab er sich der
schweren Mühe, den umfangreichen Uandschrittenbestand der groben Münchener
Bibliothek auf die Wasserzeichen zu durchmnstern und dieselben zu klassi-

fizieren, erfolgreich unterzogen hat 0. H.

Von den Festschriften, welche vor Jahresfrist dem Fürsten Bismarck
zu seinem 80. Geburtstag gewidmet wurden, verdient eine anch in dieser

Zeitschrift genannt zu werden: Bismarck-Litteratur. Bibliographische

Zusammenstellung aller bis Ende März 1 895 von nnd über Fürst Bismarck im
deutschen Buchhandel erschienenen Schriften, mit Berücksichtigung der be-

kannteren ansländbehen Litteratnr von Paul Schulze und Otto Koller.
Festschrift zum t. April 1895. Leipzig, 0. Gracklaiier. (4 Bl., 70 S. 8®. [jaden-

preb geb. 3 Mk.) Das in sehr geschmackvoller Weise ausgestattete Buch
bildet den ersten Versuch einen Überblick über die zahlreichen Werke nnd
Broschüren zn geben, welche sich mit dem Fürsten Bismarck nnd seiner Politik

beschäftigen. Die Verfasser haben sich von vom herein darauf beschränkt,

allein die im dentechen Buchhandel selbständig erschienenen Schriften zn-

sammenzustellen; dazu haben sie in dankenswerter Weise die bekannteren
der ausländischen Litteratnr ^fUgt. Dafs die Bibliographie in dem von ihnenSebenen Umfange vollständig sei, wagen sie nicht zu behaupten. Der

ge wird auch zweifebohne noch diesen oder jenen Titel venuissen,
besond^ers von Schriften, von denen mau ohne Einsichtnahme des Inhaltes

nicht wissen konnte, dafs sie hierher gehören. Aber dies ln Betracht gezogen,
haben sie doch mit grobem Fleifse eine Zusammenstellung ^liefert, welche
für jeden, der sich mit der neuesten Geschichte unseres Vaterlandes nnd
der bedeutendsten Persönliciikeit derselben beschäftigen will, ein willkommenes
Hülfsmittel bildet. Und das bleibt es, auch wenn man hätte wünschen mögen,
dafs die in den Zeitechriften niedergelegten Aufsätze nicht unberücksichtigt
geblieben und die ausländische Litteratnr in reicherem Mabe herangezo^en
wäre. Diu Eintcilnug der Bibliographie in die beiden Hauptabschnitte: „Briefe
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und Reden von Bismarck“ nnd „I^itteratur Uber Bismarck“ ergab sich von selbst.

Die Bezeichnung der Unterabschnitte scheint nicht durchweg glücklich ge-
wählt. Han wundert sich z. B. S^ bel’s Die Begründung des Deutschen Reiches
in einem Abschnitt „Für nnd wider Bismarcks Politik“ verzeichnet zu finden.

Von dem Bestreben der Verfasser, alles auf den Fürsten Bismarck Bezügliche,
auch Unwesentlicheres, zusammenzutragen, mögen übrigens die Überschriften
der letzten Abschnitte Zeugnis ablegon, die lauten: „Bismarckfeiem nnd ihre

Festschriften.“ „Bismarck-Poesie.“ .Festspiele. Theaterstücke.“ „Humoristisch-
Satirisches. Vermischtes.“ Den Schluls des Ganzen bildet ein sorgsam ge-

arbeitetes Sach- und Namenregister, das die Benutzbarkeit der Bibliographie
wesentlich erhöht fit

Zur Unterscheidung gleichnamiger Autoren. Zu dem aus-

nihrlichen und für Bibliotheksbenutzer sowoM wie angehende Bibliotheks-

männer recht instniktiven Aufsatze von Max lAue (C. f. B. 189« S. 114 ff.)

erlauben wir uns einen Zusatz zu machen. Ein vortreffliches Mittel, um
Autoren mit gleichen Vor- und Zunamen von einander zu unterscheiden, ist

die Angabe der Lebenszeit, oder bei lebenden Autoren die Angabe des Ge-
burtsjahres. Das letztere kann in der grofsen Mehrzahl der Fälle ebenso
leicht ermittelt werden wie die Vollständigkeit der Vornamen. Kann es auch
nicht in allen Fällen geschehen, so trägt cs trotzdem zur Auseinanderhaltung
gleichnamiger Autoren viel bei, wenn es so weit als möglich geschieht. Kommen
beispielsweise nur zwei gleichnamige Verfasser in Betracht, und ist nur bei

einem das Geburtsjahr festznstellen, so ist die Differenzierung bereits erledigt.

Bezeichnungen wie I
,
II u. s. w. fallen bei dieser Methode meist weg. Was

die Nebenzwecke des V'erfahrens betrifft, so werden dem Litterarhistorikcr

damit vielleicht noch bessere Dienste geleistet als durch die blolse Vervoll-
ständigung der Vornamen.

Abgesehen von dem a. a. 0. beigebrachten reichen Nachweis von HUlfs-

mitteln verweisen wir in dieser Hinsicht noch auf den 2. Teil von Ascherson’s
Universitätskalender, welcher meist das Geburtsjahr der Universitätslehrer etc.

angiebt; ferner auf das jüngst erschienene gnte Nachschlagewerk des Comte
de FranqneviUe, Le premier sföele de ITnstltut de France T. I, mit seinen

notices Diographiques et hibliographüincs; aufI.Agrande encyclopMie, welche
1896 bis Bd. 21 (Lemos^ gediehen ist; auf Zeitlin, Bibliotheca Hebraica post-

Mendelssohniana, Leipzig, Koebler 1891 — 95. Für den hoben Adel sei noch
hingewiesen auf den Gothaischen Hofkalender, für den prenlsischen Adel
auf das Handbuch des Preufsischen Adels Bd. I. 2. Berlin, Mittler 1892. 93.

Ferner sei zu den Litteraturangaben I.Aue’s noch folgendes bemerkt:
Von Lippe, Bibliographisches Lexikon, sind 1887— 1889 noch 3 Lieferungen
eines zweiten Bandes erschienen, welche bis zum Namen Steinberg gelangen.

Von Hinrichsen, Das litterarische Deutschland, erschien eine 2. Aufuge 1891.

Von Vapereau, Dictionnaire des contemporains, ist eine 6. Ausgabe 1893 er-

schienen und ein Supplement dazu 1895.

Dafs bei Vervollständirang der Vornamen in vielen Fällen ein Verweis
von dem Namen des nackten Titels auf den ergänzten Namen oder aber eine

mehrfache Titeleinlage nötig wird, weil ohne das der betr. Titel nur mit
Mühe aufgefuoden werden kann, sei beiläufig erwähnt. Wird der Verweis
oder die mehrfache Titeleinlage gemacht, so schwinden eigentlich die Be-
denken, welche amerikanische Bibliothekare und vielleicht auch der .spöttelnde

Kollege“ gegen die Vervollständigting der Automamen geltend macnen.
Frankfurt a. M. Christian Bergboeffer.

Von der schönen imd wichtigen Ausgabe der Briefe Girolamo Tiraboschi’s

an den Pater Ireneo Affo, deren ersten Teil ich im XII. .luhrgang dieses

Blattes (1895) S. 181 angezeigt habe, ist nunmehr die zweite Hälfte erschienen,

welche das Werk in würdiger Weise abschliefst. Die Einleitung zu dem
ganzen Bache giebt eine kurze Charakteristik der beiden Hauptpersonen des

19
*
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Briefwechsels nnd berichtet Uber die Herknnft der Briefe und die bei ihrer

Veröffentlichung befolfrie Methode. Drei Anhänge beschreiben in muster-
hafter Weise drei Handschriften der estensischen Bibliothek und lassen die

baldige Herstellung eines vollständigen Kataloges der kostbaren modene-
sischen Bibliothek nach der eingeschlagenen Methode lebhaft wUnschen. Frati

denkt aber wahrlich von sich zu bescheiden, wenn er meint, dafs jemand
anders diesen Wunsch besser erfüllen könne als er. Drei Indici, von denen
der erste den gesamten Stoff der Briefe alphabetisch geordnet vorfUhrt, der
zweite Afftis in den Anmerkungen angezogene Briefe chronologisch ordnet,

und der dritte die in den Briefen erwähnten Handschriften der Estense zu-

sammenstellt, crleichteni die Benutzung des Bandes in dem Mafse, wie es

Indices überhaupt können. Einige Nachträge und Verbesserungen bilden
seinen Schlnfs. WUrdij^er als mit dieser Veröffentlichung konnte das An-
denken an Girolamo Tiraboschi nicht gefeiert werden.

Halle. Berthold Wiese.

Nach der systematischen Übersicht Uber die litterarischen Erscheinungen
des deutschen Buchhandels, welche die J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung in

Leipzig jährlich znsammenstellt, sind im Jahre Ibü5 im deutschen Buchhandel
23 6U7 neue Werke und neue Auflagen älterer erschienen, gegen 22570 im
Jahre 1S94. Das Mehr von 1037 Werken verteilt sich auf die Fächer: Theo-
logie, Jurisprudenz, Medizin, Pädagogik, (ieomphie, Kriegswissenschaft,

Handel und Gewerbe, Kunst, Volkss^nften und vermischtes, während Philo-

sophie, Sprach- nnd Litteraturwissenschaft, Geschichte und Schöne Litteratur

einen KUckgang zeigen. Ht.

„Die deutsche Kolonial-Litteratur vom I. Juli 1893 bis
31. Dezember 1894“ bat der Bibliothekar der deutschen Kolonial -Gesell-
schaft Maximilian Brose im 8. Jahrg. des Kolonialen Jahrbuches 1895 (S. 172
bis 208) zusammengestellt. Schon fnlher hat er ähnliche Zusammenstellungen
geliefert. Zuerst das „Repertorium der deutsch - kolonialen Litteratur 1884
bis 1890“ (Berlin 1891), dem er im U. Jahrg. des Kolonialen Jahrbuches
8.278— 308 ein Verzeichnis der vom 1. Januar 1891 bis 30. Juni 1893 er-

schienenen kolonialen Litteratur folgen liefs. Die Anordnung der Biblio-

graphie ist zweckentsprechend, die Litteratur einschl. der Zeitschriften -Auf-
sätze mit Sorgfalt znsammengetragen. Nur hätte man wünschen mögen,
dafs für die Wahl der Stichworte bei den anonymen Publikationen dieselben
Grundsätze mafsgebend gewesen wären, weiche in unseren Bibliotheken bei

der Katalogisierung Anwendung finden. Ht.

Mit der Biographie des in Strienu i. Schl, geborenen Dichters Joh.
Christ. Günther besenäftigt sich in grobem Forschereifer Gregor Constantin
Wittig. Zu des Dichters 200. Geburtstage im vorigen Jahre hat er, als ‘eine

Ergänzung und Bestätigung’ seiner 1881 veröffentlichten „Neuen Entdeckungen
znr Biograpbie des Dichters J. C. G. aus Striegau in Schlesien“, „Urkunden
und Beläge zur Günther-Forschung“ (Striegau, A. Hoffmann, 1895. 31 S. b")

erscheinen lassen. Diese Forschungen liegen dem Gegenstand dieser Zeit-

schrift zu fern, als dafs wir in eine materimle Würdigung derselben eintreten

könnten. Wir wollen daher nur erwähnen, dafs von anderen Ausstellungen
zu geschweigen u. E. Prof. Werner in Lemberg ganz recht hat, wenn er in

seiner Besprechung des Büchleins im Magazin für Litteratur 1895 No. 43
meint, Wittig verwechsele völlig den subjektiven und objektiven Wert seiner

Beläge. Ht

Seit dem Anfänge dieses Jahres erscheint bei S. Calvary & Comp, in

Berlin eine „Zeitschrift für hebräische Bibliographie“, welche Herr
D. F. Brody herausgiebt. Sie ist als Fortsetzung von Steinschneiders
.Hebräischer Bibliographie“ und BrUlls „Central -Anzeiger“ anzusehen.

>glc
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Da das sog. Schnlzsche „Adrefsbach des Deatschen Buchhandels“, das
dem Börsenverein der deutschen Buchhändler Leipzig gehört, etwas teuer
ist (lU bezw. 12 M.), so hat ein industribser Leipziger Buchhändler, Herr
Walther Fiedler, ein Neues Adrefsbuch des deutschen Buchhandels
und der verwandten Geschäftszweige erscheinen lassen, das für den
vierten Teil des offiziellen .Adrefsbnches“ (2 M. 50 Pfg.) zu haben ist, dafür
aber weder so gut ausgestattet noch so vollständig wie sein Vorgänger ist.

Man kann mit demselben anskommen, doch mbchten wir allen, denen es nicht

auf Gelderspamng dringend ankommt, raten, sich nach wie vor des alten

Adrefsbuches weiter zu bedienen. Solche Konknrrenzuntemehmnngen schaden
natürlich dem bewährten Alten. Im besten Falle bewirken sie nur eine
Herabsetzung des Preises derselben, zu dem sich in diesem Falle wohl anch
der Bbrsenverein verstehen wird. — Der erste Jahrgang des „neuen Adrels-
buches“ erstreckt sich bis znm 1. September 181)5 und soll durch Vierteljahrs-

nachträge, die pro Jahr T5 Pfg. kosten, ergänzt werden.

ln Gams Hall in Hampshire hat man in einem alten Schranke eine

Sammlung wertvollster alter Drucke gefunden, unter denen sich anch einige

Caxtons von UT4—94 befinden.

Die Gesellschaft znr Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und
Litteratur in Böhmen hat die Übersicht Uber die Leistungen der
Dentschen Böhmens anf dem Gebiete der Wissenschaft, Knnst
nnd Litteratur im Jahre 1893 (Prag 1895, 178 S., 1 Bl. 8“) verönentliohL
(S. Centralblatt Xll, 435.) F. £.

In dem Werke: Ecclesiae S. Mariae in Via Lata tabularinm
(Vindobonae 1895. 4°) veröffentlicht Ludwig M. llartmann Urkunden dieser

römischen Kirche aus den Jahren 921— 1045 mit einer Einleitung und Beigabe
von 21 phototyjiischen Tafeln. F. E.

In Petersburg hatte sich ein Verein für Volksbildung mit der Gründung
von Volksbibliotheken beschäftigt. Im Jahre 1895 hatte er mehr als luo ins

Leben gerufen, die unter den schwierigsten Verhältnissen zu stände kamen.
Denn es durften nur Bilcher anfgenommcn werden, gegen die die Censnr
nichts einzuwenden hatte. Trotzdem ist Jetzt der VolksbildunjNverein sus-

pendiert worden und nun wird das Ministerium für Volksauiklärung das

Weitere besorgen. x. x.

Nach dem Anzeiger der K. K. Akademie der Wissenschaften in Wien
1896 S. IKff. hielt Vratoslav Jagid in der Sitzung der Akademie vom
19. Febr. einen Vortrag, den er als vierten bibliographischen Beitrag aus dem
Bereich der slavischen Sprach- und Litteraturdenkmäler bezeichnet. Nachdem
er zwei kroatische DrncKo ans dem J. 1564 (Kirchenordnung und Apoli^ie),

von denen Je ein wohlerhaltenes Exemplar sieh in der Königlichen öffent-

lichen Bibliothek zu Dresden findet, beschrieben hat, beweist Jagid, dafs es

eine in kroatischer Sprache abgefalste Übersetzimg aller Propheten gegeben
hat, und dafs eine solche wenigstens mit lateinischen Buchstaben wirklich

f
edrnckt ist, wie mehrere Gelehrte bereits früher vermutet hatten, denn es

at sich ein Exemplar dieser Übersetzung im Druck mit lateinischen Buch-
staben erhalten

,
das jetzt im Besitz des Stiftes Schlägl in Oberösterreich ist.

Dem Eifer des Stiftsbibliothekars Gottfried Müller ist es zu danken, dafs das

seltene Bach ans dem Stanbe der Vergessenheit hervorgeholt ist. Leider

fehlt das Titelblatt des Druckes, der aus 23 Sextemionen in Kleinfolio besteht

und 1564 oder 1565 zn Tübingen (Urach) gedmekt wurde. Jagid beschreibt

denselben genau. (Vgl. übrigens oben S. 137. 184.) W.
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Die imizösischcn Thi'ses verteiien sich fUr das Jahr 1894— 1895 foi-

f
endermalsen auf die Fakuitäten und L'nivorsitäten: Aix: 4 jur. Aiger: —

.

iesantun: —. Bordeaux: 15 jur., IIU mcd. Cacn: 12 jur. Ciermont: —

.

Dijon: 5 jur. Grenoble: 8 jur. Lille: 8 jur., 48 med., 3 pharm. Lyon: 6jur.,

142 med. Montpellier: 2 jur., fi4 mcd., 25 pharm. Nancy: 2 jur., 15 med.
Paris: 12 theol., 79 jur., 537 med., 32 rer. nat., 22 phil. (je eine lat. und eine

franz.). Poiticrs: 3 jur. Kennes: 2 jur. Toulouse: 17 theol. (Montauban),
lü jur., 58 med. Emst Roth.

Wie zeitraubend es oftmals für den Bibliothekar ist, kleinere Schriften

oder gar Aufsätze selbst von berühmten und hervorragenden Männern auf-

znßnden, wird jeder Beamte wissen. Ein jeder Nachweis derartiger Zusammen-
stellungen — mUgcn sie auch immerhin einer totalen Vollständigkeit im ein-

zelnen ermangeln, mufs mit Freude begrUfst werden. Neuerdings mehren
sich diese Listen, stehen aber teilweise an Stellen, welche man erat nach
längerem Suchen und mühseligem Nachschlagcn anffindct. Ein Zettel an
dem Anfang des betreffenden Namens mit dem Hinweis auf diese Zu-
sammenstellung wird in Instituten

,
wo der Zettelkatalog dem Publikum zu-

fpinglich ist, gewifs mite Früchte zeitigen, während an Anstalten, welche
einen alphabetischen Katalog in Buchform für die Benutzer bereit stellen,

eine Nonz hinter dem Namen Platz linden könnte.
Wenn auch für 1894,'95 hier keine Vollständigkeit erreicht ist, da dem

Unterzeichneten zu spät der Gedanke einer Veröffentlichung kam, so finden

sich doch ln der folgenden Zusammenstellung eine Reine von Autoren,
deren .Schriften des öfteren begehrt zu werden pfie^n.

Aurelie (Sophie Gräfin Wolf Bandissin geb. Kaskel). Nachrichten aus dem
Buchhandel Jahrgang I. 1894. S. 601—602.

Bähr, Otto. Eben& Jg. II. 1895. S. 378.

Bauemfeind, Karl Max. Leopoldina Heft 31. 1895. S. 94—97.

Bechstein, Reinhold. Nachr. ans dem Bnchh. Jg. I. 1894. S. 77.

Brugsch, Heinrich. Ebenda .S. 45.

Cantü, CJesare. Ebenda Jg. II. 1895. S. 564—565.
Ganiiire, Moritz. Ebenda .S. 174—175.
Curtius, Emst. Ebenda .lg. I. 1894. S. 269—272.

Dickens, Charles (Schrift.!, deutsch. Bchhdl.). EbendaJg.II. 1895. S. 1082— 1087.

Dieckhoff, August Wilhelm. Ebenda Jg. I. 1894. S. 7.

Engels, Friednch. Ebenda Jg. II. 1895. S. 1547— 1548.

Exner, Adolf. Ebenda Jg. 1. 1894. S. 7.

V. Falke, Jakob. Ebenda .Tg. II. 1895. S. 308—309.
Freytag, Gustav. Ebenda S. 876—879.

V. Gayette-Georgens, Jeanne Marie. Ebenda S. 1250.

Georgene, Jan Daniel. Ebenda S. 1250—1252.
Georges, Karl. Ebenda S. 1598—1599.

V. Gneist, Rudolf. Ebenda S. 1377—1379.
Hirn, Gustav Adolf. Ebenda Jg. I. 1804. S. 1334.

Hofttnann, Heinrich. Ebenda S. 6—7.

Hnxley, 'l’homas Henry. Ebenda Jg. II. 1895. S. 1349— 1350. 1358—1359.
Hyrtl, Josef. I^eopoldina II. 31. 1895. 8.211—217.

Kaltenbach, Rudolf. Ebenda H. 30. 1894. S. 45—47.
Keck, Carl Heinrich. Nachr. ans d. BnchhI. Jg. II. 1895. S. 358.

Knoblauch, Karl Hermann. I.,eopoldina II. 31. 1895. S. 120—121.
Krase, Heinrich. Nachr. aus d. Buchh. ,Ig. 11. 1895. S. 2362—2363.

Külz, Eduard. Leopoldina II. 31. 1895. S. 182—184.
Lang, Karl. Ebenda II. 30. 1894. S. 80—81.

Liebe, Karl Theodor. Ebenda 8. 199—202. Jahrbuch der k. prenCs. geolog.

Ijindesanstalt tür 1894 p. LXXIX—CXLIV.
Ludwig, Karl. Nachr. ans d. Buchh. Jg. II. 1895. S. 798—799.

Masoch, Sacher. Ebenda S. 579—581.

Mauthner, Ludwig. Ebenda Jg. I. 1894. S. 189.
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Meyer, Conrad Ferdinand. Ebenda Jg. II. 1895. S. 1937—1939.
V. Meyer, Lothar. Ebenda S. 742—743.
Otto-Peters, Louise. Ebenda S. 1717—1718.
Overbeck, Juh. Adolf. Ebenda S. 2133—2154.

Pasteur, Louis. Ebenda S. 1886—1887.
Puuchet. Georges. Nonv. Archiv, du mns. d'hist. natur. S6r. III. Tome VII.

1895 XX SS
Prühle Heinrich. Nachr. aus d. Buchh. Jg. II. 1895. S. 1022—1023.
Pringsheim, Nathan. Ebenda Jg. I. 1894. S. 85— 86. Biogr. Blätter Jg. I.

1895. S. 230-233.
Kicker, Cari. Nachr. aus d. Buchh. Jg. II. 1895. S. 845—846.
Roscher, Wilhelm. Ebenda S. 1580—1581.

V. Koth, Kndolf. Ebenda S. 1207—1208.

Klltimeyer, Ludwig. Ebenda S. 2266—2267.
Seeley, Sir John Robert. Ebenda Jg. I. 1894. S. 183—184.

Stelzner, Alfred. Leopoldina H. 31. 1895. S. 140—141.
Stoeckl, Albert. Nachr. ans d. Buchh. Jg. II. 1895. S. 2177—2178.
Streckfufs, Adolf. Ebenda S. 2056.

V. Sybel, Heinrich. Ebenda S. 1446—1448.
Tyndall, John. Leopoldina H. 30. 1894. S. 132—1.38.

Vlllatte, Cdsaire. Nachr. aus d. Buchh. Jg. II. 1895. S. 1383.

Vogt, Carl. Ebenda S. 922—923. 933—934.
Weierstrais, Carl. Ebenda S. 2089—2090.

Willkomm, Moritz. Ebenda S. 1640— 1642. 1646—1648.
Zupitza, Julius. Ebenda S. 1338. Englische Studien XXI S. 456—471.

Diese Liste liefse sich mit Hülfe der Fachzeitschriften natürlich be-
deutend erweitern, doch handelt es sich zunächst nur darum auf diejenigen
Journale hinznweisen, ln denen man diese Angaben nicht vermutet.

Halle a. S. Ernst Roth.

Dem ‘Bericht’, welchen die deutsche Gesellschaft flir ethische Kultur
|über die Verwaltung der ersten öffentlichen Lesehalle zuBerlin
im Jahre 1895’ versendet, entnehmen wir die folgenden Angaben, welche
von den im Jahrgang XII S. 586 dieser Zeitschrift auf Grund eines Aufrufs
der Gesellschaft gemachten Mitteilungen in einigen Punkten abweichen. Die
in Berlin C. Neue Schönhauser Str. 13 belegeneu Räume der Lesehalle waren
wochentags von 6-10 Uhr abends und an den Sonntagen von ’/,10— 1 Uhr
vormittags und von 5— 10 Uhr abends geöffnet. Geschlossen blieben sie an
den ersten Feiertagen der hohen christlichen Feste, aufserdem am Karfreitag,
Himmelfahrtstag, Bul'stag, Weihnachtsheiligabend und Sedantag, also 8 mal
während des Jahres. Bei 80 Sitzplätzen stellte sich die Zahl der Besucher
im Jahre auf 49 625 Personen. Die höchste Besucherzahl betrug am 3. Februar
36.5, die niedrigste am 2. Pfingstfeiertage p. Juni) 53; der Durchschnitt er-

giebt, wenn die Sonntage im Hinblick aut die längere Zutrittszeit doppelt
^rechnet werden, für den Tag 122 Besucher. Natnrgemäl's war der Zuspruch
in den kälteren Monaten stärker als im Sommer, aber der Tagesdurchschnitt
blieb selbst im August auf 93. Unter dem dargebotenen Lesestoff nehmen
die Zeitungen und Zeitschriften die erste Stelle ein. Zur freien Verfügung
der Besucher lagen aus; 43 Zeitungen, 53 Journale, 36 Fachzeitungen. Wenn
trotzdem nur 47 M. an Abonnements auf Zeitungen und Zeitschriften aus-
gegeben wurden, so ergiebt sich schon aus der Gegenüberstellung dieser

Zahlen, weicher Förderung sich die Lesehalle seitens der Redaktionen und
Verleger zu erfreuen hatte. Der Bestand an Büchern hob sich im Laufe des
Jahres von rund 500 Bänden auf 3451

,
die Dubletten (rund 400 Nummern)

und Broschüren (549 Hefte) nicht gerechnet Auch hier rührt der gröfste

Teil des Zuwachses ans Schenkungen her. Ansgegeben wurden für den An-
kauf von Büchern 658,25 M. Die Zahl der Bücheibenutznngen in der Lese-
halle — Entleihung nach auTsen findet mit Rücksicht auf me von der Stadt
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Berlin unterhaltenen Vulknbibliutheken bisher nicht statt — belief sich iin

Jijir auf 2I4S2, im Tagesdurchschnitt auf 53. Den Untcrfaaitungskosten,

welche sich nach Abzug der einmali^n Ausgaben für die erste Binriohtnng
auf etwa 6000 M. stellen

,
steht als Einnahme aus Jahresbeiträgen nur die

geringe Summe von 879 M. gegenüber, doch ist die im ‘Vorwort’ ausgedrttckte

Hoffnung, dafs die Anerkennung nnd thatkriiftige Sympathie der hohen Be-
hörden der Stadt Berlin nicht ausbleiben werde, inzwischen in Erfüllung ge-K ,

indem in den diesjährigen Etat zur Herstellung nnd Erhaltung von
Heu für die (fesellschaft für ethische Kultur eine Beihlilfe von SUOO M.

eingestellt worden ist. Für Einzelheiten Uber die Einrichtung und die Ver-
waitnng der Lesehalle verweisen wir auf den ausführlichen Bericht der Biblio-

thekare Dr. Ernst Jeep nnd Buna Peiser. G. N.

Am Schluls seiner Arbeit Uber Leben und Werke des Dichters .Jean

Meschinot verzeichnet A. de la Borderie in der Bibliutheoue de l’Ecole

des chartes T. 56 (1895) S. 635 ff. die zehn Ausgaben von Mescniuut vor 1500

nach ihren charakteristischen Merkmalen und die bekannten Exemplare dieser

Ausgaben, auch giebt er eine kurze Notiz Uber zwei llandscuriften der
Dichtungen Meschinut's in der Nationalbibliothek zu Paris W.

Vom 20.— 27. Februar fand in Wien die Anktiun der Sammlung des
weil. Botschafters (irafeu Paar statt, welche in ihrer Handschriften- und
Flugbiätter-Abteilung mancherlei Intere.ssantes auch fUr unsere Leser bot. Der
Kuf dieser Sammlungen, und besonders das Prachtstück derselben, die 'Piturcl-

handsehrift aus dem 14. Jahrhundert, halte viele Liebhaber angeluckt und zu
Auft^en veranlafst, so dafs, wie vrir hUren, d:is Britische Museum und die

Pariser Nationalbibliothek ebenso wenig unvertreten waren, als die Berliner

Königliche Bibliothek nnd das German. Nationalmusenm in Nürnberg. Selbst-

verständlicb. fehlte nicht eine Reihe der angesehensten Antiquariate Deutsch-
lands und (fsterreichs bei diesem litterarischen Ereignis. Die Auktion selber

bot insofern ein von unseren gewöhnlichen Auktionen abweichendes Gepi^e,
als sich auch an teureren Stücken Privatliebhaber direkt beteiligten, wahrend
es sehr zu bedauern war, dafs die österreichische GemUtliclikeit die immerhin
kleine Aufgabe 784 Nninmern zu versteigern nicht in kürzerer Zeit bewältigte,

als in 7 Tagen
,

weil thatsächlich nur jeden Tag je 2—3 Stunden dazn ver-

wandt wurden. Die erzielten Preise waren trotzdem vielfach nicht übermälsige,
allerdings, wie wir hören, den Handschriften durchaus an^messenc. Ein
heifser Streit entspann sich selbstverständlich um die Titurelhandschrift

,
von

der wir wohl gewünscht hätten, dafs sie vom German. Nationalmuseum er-

worben wäre, obwohl sie weder ganz vollständig noch auch in ihrer Erhaltung
ganz den Ansprüchen genügte, welche man an ein solches Paradestiiek zu
stellen berechtigt ist. Der Kampf wurde schlielslich nur von Nürnberg nnd
Wien fortgesetzt, bis endlich Graf Wilczek mit 5805 fl. öst. Sieger olieb.

Von sonstigen interessanten Nummern erzielten: No. 8 Bessarion 205 fl.; No. 10
Biblia italica 1180 fl.; No. 13 Bonaventnra 200 fl.; No. 34 Epistole 34 fl.; No. 68
Mirabilia 245 fl.; No. 77 Petrarca 341 fl.; No. 112 Tewranckh 211 fl.; No. 114
Treitzsaurwein 115 11.; von den Flugblättern; No. 186 Trewhertz Warnung
70 fl.; No. 231 Sachsen betr. Proklamationen 1806 13 580 11.; von den Hand-
schriften; No. 240 Livres d'heures 1520 fl.; No. 242 Aristoteles 422 fl.; No. 246
Ebemand v. Erfurt 270 fl.; No. 252 Hebr. Alt Test. 268 fl.; No. 258 Melanchthon
310 fl.; No. 260 Stammbuch 154 fl.; No. 264 Kochbuch d. Charl. Buff loofl.;

von den Urkunden: No. 285 Goekingk Briefe 33o fl.
;
von den Handzeich-

nungen: No. .381 Viril .Solls 470 fl.; von den Kupferstichen: No. 419 v. Bocholt
310 fl.; No. 479 ein Dürer 231 fl. nnd so fort. K.

Der kostbare deutsche BUcherschatz, Uber den Herr Oberkonsistorialrat

D. J. Köstlin im vorigen Jahrgange des C. f. B. S. 419 u. f. ausführlich be-
richtet hat, soll nnn doch in Berlin vom 18.— 21. Mai d. J. von J. A. Stargardt
(Berlin S. W. Dessauer Str. 2) versteigert werden.
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In den Saluns der Gesellschaft: L'art nouvean in der me de Pruvence 22
zu Paris soll eine internationale Aiisstellnng moderner Bücher
stattfinden. Es werden nur Bücher ausf^estcllt werden, welche seit 1850 er-

schienen sind, sich durch typonaphische oder iliustrative Ausstattung; aus-

zeichnen und im Buchhandel nicht zu haben sind. Die Reiriements der Aus-
stellunf; sind io Berlin bei Dobberke und Schleiera)acher (Muhrenstrafse), in

I^eipzig bei K. F. Fleischer (Salomonstrafsel und in Wien bei Artaria & Comp.
(Kohlmarkt) zu haben. Einsendungen aina an sie bis zum 5. Hai und an die
obige Pariser Adresse bis zum lU. Mai franko zu machen.

Bitte.
Im Jahre 1526 vcrfafste Luther auf Wunsch seines Kurfürsten und

Philipps von Hessen die Schrift: .Widder den rechten anflrilrischen. verre-
therscnen vnd mordischen Kadschi^ der gantzen Meintzischen pfafferey,

Vnterricht vnd wamnnge Martini Luther. Wittemberg. M.D. XaVI.“ 4“.

Georg von Sachsen erfuhr davon. Der Dmck wurde inhibiert, nachdem etwa
2 Bogen fertig gesteiit waren. Das ietzte bekannte Exemplar dieser un-
voilendeten Drackschrift wurde im Jahre I ><23 mit der Ebnerschcn Bibiiothek
in Nürnberg versteigert. Anfragen bei hunderten von öffentiiehen und Privat-

Bibliotheken sind resnitatios gebiieben. Es würde aber sehr zu beklagen
sein, wenn ich die fragliche Schrift Luthers in der Weimarer kritischen Ge-
samtausgabe seiner Werke bearbeiten mlUste, ohne dazu den doch einst vor-

handen gewesenen Dmck benutzen zu können. Daher gestatte ich mir die

dringende Bitte um gütige Mitteilung, falls jemand noch ein Exemplar nach-
zuweisen vermag. Eventuell würde für ein solches ein hoher Preis bezahlt
werden können.

Rostock in Mecklenburg. Prof. D. Wilh. Walther.

Neue Erscheinungen auf dem Gebiete

des Bibliothekswesens.*)
Mitgeteilt von 0. Koller in Leipzig.

The Library. No. 87, March 1896: The public library and the public ele-

uientary school, by J. J. Oglc. — Suggestions for a new form of library

indicator, by J. D. Brown. — The cnnnscated libraries in the french revo-
lution, bv .1. Maciarlanc. — How to adopt the acts in rural parishes. —
The book bunter in London. — The public library movement in the
United States, by J. L. Harrison.

The Library Journal. Vol. 21, No. 2, February 1896: Dr. Dziatzko on

f

^erman lioraries, by L. Arabrose. — Home libraries, by M. S. Cutler. —
)r. John S. Billings.

Aarsberetninger og Meddelelser fra det störe kongelige Bibliothek.
Ud^vne af C. Bruun. IV. Binds 5. Hefte. KJöbenhavn, Gyldendal. 89 S.

Adressbuch des deutschen Buchhandels und der venvandten Geschäfts-
zweige. (Begründet von 0. A. Schulz.) Jahrgang 58: 1896. Im Aufträge
des Vorstands bearbeitet von der Geschäftsstelle des BörsenVereins der
Dentechen Buchhändler zu Leipzig. Leipzig. Geschäftsstelle des Börsen-
vereins der Deutschen Buchhändler. XXVlll. 765. -187 S. mit einem Bildnis
Herrn. Kaisers in Stahlstich. Geb. in 1 Bde. für Mitglieder des Börsen-
vereins M. 10.— ; für Nichtmitglieder M. 12.— ; in 2 Bde. für Mitglieder
des Börsenvereins M. 11.50; für Nichtmitglieder M. 13.50; I. Abteilung
allein (XXVIlI. 765 S. mit Bildnis) für Mitglieder M. 6.— : für Nichtmit-
glieder M. 7.50

*) Die mit * bezeichnelen Bücher sind der Redaktion zugesandt.
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Albert, A. Biographie-bibliographie du Brian^onnais. Canton de Brian^on.
Grenoble, Gratier. 256 p. 8“. Fr. 4.

—

Album de 26 Ex-libris les plus beaux, curieux et singulicrs des XVII',
XVIII* et XIX« siecles (reproduits exactement par la gravure, avec
avant-propos, table et un tres-joli frontispice). Paris. Fr. 10.

—

Tiri ä peüt nombre.

American Catalogue, Annnal, 1895: being tbe full titles with descriptive
notes of all books recorded in the Publishers’ Weekly, 1895, with anthor,

title, and subject Index, publishers’ annual lists and directory of publishers.

New York, Office of the Publishers' Weekly. 17. 104. 162 p. 8“. D. 3.50

Andrews, W. L. The old booksellers of New York, and other papers.
New York, Dodd. Mead and Co. VIII. 84 p. 8«.

Annnairc de la liorairie fran^aise pour 1896. Ann6e III. Paris, H. Le
Sondier. 8“. Fr. 3.—

Annnaire de la Socl^t^ des amis des livres. Ann6eXVlI: 1895. Paris,

L. Conquet. 8". Fr. 7.

—

50 Ezemplaircs sont mis dans le commerce.
Annuaire de l’imprimerie (France, Belgique, Suisse) pour 1896. Ann6e VI.

Paris, H. Le Sondier. 8«. Fr. 2.—
Ärskatalog für svenska bokbandeln, 1895. Stockholm, Ad. Bonnicr. 8°.

M. 1.50

*Baltimore City; The Enoch Pratt Free Library. Bulletin issued quarterly.

Vol. II, No. 1. Baltimore. 34 p. 4“. D. —.5

Bär, M. Leitfaden für Archivbenutzer. Leipzig, S. Hinel. VII. 71 S. gr. 8°.

M. 1.60

Beraldi, H. La rcliure du XIX« siede. Troisieme partle. Paris, Hb. Conquet.

235 p. et grav. en noir et en coul. 4®.

Bibliographien. Volume II. London, Kegan Paul, Trencb, IMlbner & Cu.

510 p. 8®. Sh. 42.—
Bibliographie, Allgemeine, der Staats- und Rechtswissenschaften, tber-

sicht der auf diesen Gebieten im deutschen und ausländischen Bnebhandel
neu erschienenen Litteratur. Herausgeber: 0. Mtlhlbrecht. Jahrgang 29:

1896. [6 Doppel -Nm.] Berlin, Puttkammer & Mlihlbrecht. ct. 8“. M. 5.

—

Bibliographie, Altpreufsisehe, für 1894. [Beil^eheft zur „Altpreulsischen

Monatsschrift ‘j Königsberg, Ferd. Beyer's Bnchh. 66 8 . g^. 8®. M. 3.—
Bibliographie, Nederlandscne. Lijst van nienw versehenen boeken,

kaarten enz. 1896. No. 1. Amsterdam, C. L. Brinkman. 8“. Per jaarg.

(12 nrs.) Fl. —.45

Bibliotheca Belgica. Bibliographie gfm^rale des Pays-Bas, rMigee par
F. Vander Ilacghen, T. J. Arnold et R Vanden Bergbe. Livraison 128 a

132. Gand, imp. Vander Haeghen. 500 p. 8“. Fr. 10.

—

Bibliotheca philologica oder vierteliährlichc systematische Bibliographie
der auf dem Gebiete der klassiscnen Philologie und Altertumswissen-
schaft, sowie der Neuphilologie in Deutschland und dem Auslande neu
erschienenen Schriften und Zeitschriften -Aufsätze. Unter Mirivirknng von
F. Kuhn herausgegeben von A. Blau. Jahrgang 48 (Neue Folge Jahr-

gang 10), Heft 4: Oktober -Dezember 1895. Güttingen, Vandenhoeck &
Rnprecht S. 215—298. gr. 8®. M. 1.40

Bibliotheca theologica oder vierteljährliche systematische Bibliographie

aller auf dem Gebiete der (wissenschaftlichen) evangelischen Theologie
in Deutschland und im .\uslande neu erschienenen .Schriften und wichtigeren
Zeitschriften -Aufsätze. Herausgegeben von G. Rnprecht. Jahrgang 48

(Neue Folge Jahrgang 10), Heft 4: Oktober— Dezember 1895. 8 . 77—114.

f
r. 8®. M. 1.20

ettino del bibliofilo- italiano
:

periodicu bimestrale. Annol, No. 1.

Venezia, dp. dell’ Ancora ditta L. Merlo. 8”. L’anno L. 2.

—

Boogaard, F. II. Militaire bibliographie. 2« halfjaar 1895. Amersfoort, J.

V alkboff. 23 blz. 8®. Fl. —.30
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Boston: Public Library. Bulletin issued quarterly. Vol. XIV, No. 4 (Whoie
No. 103): Jannary 1896. Boston. P. 242—321. 4“. Nnbscription D. 1.— a year.

Browne, E. G. A catalogne uf thc persian manuscripts in the library of
the nniversity of Cambridge. London, Clav & Sons. 512 p. 8". Sh. 15.

—

Bulletin hebdomadairc des nouvclles publications fran^ruses. Paris, H.
Le Soudier. Par an Fr. 3.50

Röduction k 8 pages du Memotial de ln librairie.

Bulletin menstiel des nouveiles publications frangaises, contenant la table

syst^matiqne des nouveant^s du mois. Ann4e 1896. Paris, H. Le Soudier.
Par an Fr. 4.50

Tiragc 5 pari exlrait du „Memorial de la librairie“.

Burkhard, K. J. Bericht Ober die Arbeiten zu den rlimischen Rednern (im
weiteren Sinne, mit Aussehluls von Cicero, Cornificius, Seneoa, Quintilian,

Ansonius und der christlichen Schriftsteller) aus den Jahren 1880—1890.
[Aus: „Jahresbericht Uber die Fortschritte der klassischen Altertums-
wissenschaft“.] Berlin, S. Calvary & Co. 80 S. 8®. M. 3.—

Cagnat, R. Revue des publications f-pigraphiqnes. Juillet-d6cembre 1895.

Paris, Lerou-x. 28 p. 8“.

Extrait de la Revue archeologique.

Catalogue, English, of books for 1895, also of thc principal books published
in United States uf America. Txmdon

,
Sampsun Low, Marston & Co.

154 p. gr. 8®. Sh. 5.—
Catalogue of the Avery Architectnral Library, a memorial library of archi-

tecture, arcbaeology and decorative art. Library of Columbia College,

New York. 1895. 2+ 12 p., 3+ 1159 p. 4».

Catalogue par ordre geonaphique des cartes, plans, instructions nautiques
etc., qni composent l’nyUrographie frangaise au I Janvier 1896. (Publi-

catiun du Service hydrographique du ministere de la marine.) Paris, A.
Challamel. 8®. Fr. 6.

—

Clandin, A. Les libraires, les relieurs et les imprimenrs de Toulouse au
XVT« siede (1531— 1550), d’apres les registres d'impositions conservös
aux archives municipales. Documents et notes pour servir ä lenr histoire,

publi6s et annot£s. Paris, llbr. Clandin. 71 p. 8®.

Tir4 i loo exemplaires non mis dans le commerce. Exlrait du Bulletin

du bibliophile.

Crandall, F. A. Check-list of public documents^ containing debates and
proceedin« irom the Ist to the 53d Congress; Miscellaneons list of docu-
ments and histurical and bibliographii^ notes. 2. edition

,
revised and

eniarged. Washin^n, Government Printing Office. 1895. 222 p. 8®.

Cuissard, Ch. Catauigne des incunables et des i)ditiuns rares de la biblio-

theque publique d'Orl^ans. Orleans, impr. Michan & Co. 1 27 p. 8®.

Early English Printing: A series of facsimiles of all the types used in

England during the fiftcenth Century. lyondon, Kegan Paul, Trench,
'PrUbner & Co. ln Portfolio. Sh. 42.

—

L'Ex-Libris de F. de I.arochefoncauld, abb6 de Tonmus, la premiero

marque fiwi^se armoriee. Paris, L. Joly. 16 p. 8“. Avec nne repro-

dnetiun de l'Ex-libris. Fr. 1.50

Tir4 5 350 exemplaires.

Ex-Libris imarinaires et suppos^s de personnages cälebres anciens et

modernes. Album de 34 planches gravies avec notice et table. Paris,

L. Joly. Fr. 10.

—

Festschrift znm 80. Geburtstage Moritz Steinschneiders. Leipzig, Otto
Ilarrassuwitz. XX.XIX. 244. 219 S. gr. 8®. M. 15.

—

Enthält eine vollständige Bibliographie der Schriften Steinschneiders, be-

arbeitet von Dr. Kohut in New York, XXXIX pag. (S. unten S. 287.)

Fletcher, W. J., and R. R. Bowker. The annual litcrary Index, 1895;

including periodicals
,
American and English

;
essays, bouk-chapters. etc.;

with auütor-indcx, bibliugraphies and necrology. Edited with the co-
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Operation of members of the American Librarv Association and of the
Library Journal staff. New York, Office of the Publishers' Weekly. 8.

259 p. 8". cloth. D. 3.50

Gausseron, B. II. Les keejisakes et les annuaires illustres de i’^poque
romantique. Essai de bibliogtaphie. Paris, L. Joiy. 8". Avec nombreuses
reproducfions de titres et de reiiures. Fr. I.

—

Gruel, L6on. Conferences sur la reliuro et la dorure des iivres faites anx
cours professionnels de i’Assodation philotechnique

,
1894— 95. Paris,

Chambre syndicale de la relinre. 69 p. 8°. Avec 35 cliches (fac-simiies

de reiiures anciennes). Fr. 6.

—

Cent exetnplairrs seulement ont ite mis Jans ie commerce.
Ilaeberlin, C. Jahresbericht Uber die Geschichte der griechischen Littc-

ratur für 1870—1893. [Aus: -Jahresbericht Uber die Fortschritte der
klassischen Altertnmswissenschaft.“] Beriin, S. Calvaty & Co. 104 S.

gr. 8«. M. 4.20

Hamilton, Walter. Dated book-platcs, with a treatise on their urigin

and development III. Datod book-plates from 1800—1895. London,
Macmillan. 188 pl. 4".

Hammer, C. Bericht Uber die auf die griechische Rhetoren und späteren

Sophisten bezüglichen, von Anfang 1890 bis Ende 1893 erschienenen

Schriften. [Aus: „Jahresbericht Uber die Fortschritte der klassischen

AltertumsWissenschaft.“] Berlin, S. Calvary & Co. 73 S. 8". M. 3.

—

Hildeburn, C. R. Sketches of printcrs and printing in colonial New York.
New York, Dodd, Mead 4 Co. XIV. 189 p. 8®. With plate.

Hurst, J. Fietcher. Literaturo of theuiogy: classified bibliography of

theological and general religions litorature. New York, Hunt & Eaton.

XVI. 757 p. 8«.

‘Jersey City: Free Public Library. Library Record. Volume 5, No. 1—3.

(Whole No. 41—43.) Jersey City. 4“. A year 50 cts.

Fifth annnal report of the trustees. Decembcr 1, 1895. Jersey City,

N. J. 21 p. 8».

‘Junker, C. Ein allgemeines bibliographisches Repertorium und die erste

internationale bibliographische Konferenz in BrUssel 1895. (Decimal
Index 010. Publication de l'institut de bibliographie.) Wien, Hölder.

34 S. gr. 8». M. I.—
‘Katalog der Bibliothek der Königlichen Kunstgewerbc-Schule zu Dresden.

Kat. I: Figuren, flach und plastisch. Abgeschlossen Ende Januar 1896.

Dresden, Wilh. Hotfmanu. IV. 71 S. Lex. 8°. M. 1.50

Kat. II: Thiere, Pflanzen, Landschaften, flach imd plastisch. Abge-
schlossen Ende Februar 1896. IV. 48 S. Lex. 8°. M. 1.50

Kat. VIII: Arbeiten in Holz, Elfenbein etc. Abgeschlossen Ende
December 1895. IV. 74 S. Lex. 8‘. M. 1.50

Katalog der Bibliothek des Reichstages. Band 1—3. Berlin, A. Ashcr & Co.

XXIV. 704; XLIV. 1023; XXXV. 1126 S. gr. 8“. Geb. in Leinwand M. 40.—
‘Katalog der Commerz - Bibliothek io Hamburg. Sechste Fortsetzung:

1890— 1895. Hamburg, Bureau der Handelskammer, Kol. 2249— 2444.

S. CLXXI—CCII. Lex. 8".

‘Keinz, F. Die Wasserzeichen des XI\^ Jahrhunderts in Handschriften der

k. bayerischen Hof- und Staatsbibliothek. [Aus: „Abhandlungen der k.

b. Akademie der Wissenschaften.“] MUnenen, G. Franz’ Verlag. 46 S.

mit 38 Tafeln 4®. M. 4.

—

Kürschner, J. Deutscher Litteratur - Kalender auf das Jahr 1896. Jahr-

gang 18. Leipzig, G. J. Göschen's Verlag. 1582 Sp. mit 2 Bildnissen. 8®.

Geb. in Halbleinwand M 6.50

Labouchere, Norna. Ladies' book-plates: an illustrated hand-book tor

collectors and book-lovers. London, Bell. 1895. 372 p. 8". 8Vishill.

Lahaye, Löon. Inventaires des archives de l’Etat dans les provinces. Le
livre des fiefs de la pr6vöt6 de Poilvache. Namur, Delvaux. XVIIl.

510 p. 8®. Fr. 5.—
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Le Petit, Jules. La bibliophilie qui passe. Notes sur un ^nd bibliophile

d'hier, le comte de Lignurolles, par un petit bibliophile d’anjourahui.
Paris. Fr. 3.— ; snr grand papier de Hollande Fr. 6.

—

Tiraee ä 230 exemplaires numirot^s.

Liste alpbab^tiqne des nonvelles scquisitions de la bibliothöque universitaire

de Montpellier. III. Äun6e scolaire ISU3 — 94. Montpellier, imp. Grollier
p^re. P. 65—99. 8“.

Liste alphabetique des nonvelles acquisitiuns des bibliotheques nnivcrsitaires

de Bordeaux, Caen, Dijon, Montauban, Montpellier et Toulouse. I. Ann6e
scolaire 1893—91. Montpellier, imp. Grollier p6re. 191 p. 8“.

Litteraturberieht, Juristischer. 1884—1894. (Ergänzungsband zum Central-
blatt für Rechtswissenschaft.) Herausg. von A. v. Kirchenheim. Heft 6:

Strafrecht und Kriminalpolitik, von A. v. Kirchenheim. Leipzig, J. C. Hin-
ricbs'sche Bucbh. S. 231—266. 8”. M. 1.

—

Maillard, Firmin. Les passionnis du livre. Paris, Ang. Fontaine. 150 p.
8“. Fr. 10.—; sur papier du Japon Fr. 20.

—

Tirage ä 225 exemplaires nunierot^ ä la presse.

'''Marense, E. L’office international de biblio^phie et la Classification d^-
cimale. [Extrait de la: „Correspondance historique et arcbdologiqne“.]
Saint-Denis, impr. H. Bouillant. 12 p. gr. 8°.

Matthews, J. B. Bookbindings old and new, notes of a book-lover, with
an accuunt of tbe Groller Club of New York. New York, Macmillan & Co.
XIII. 342 p. 8“.

Memorial de la librairie fran^aise. Revue hebdomadaire des livres. Annee
1896. Paris, H. Le Sondier. Par an lY. 9.—

Paralt le jeudi de chaque sem.aine et donne une revue des livres, le som-
maire des principales revues, des articles et une foule de renseignements
sur la bibliographie et la librairie en g^niral, une liste complite des nou-
veautis de la setnaine etc.

Monrier, Ath., et F. Deltour. Catalogne et aualyse des th^ses latines et
fran(,-aises admises par les facultas des lettres, avec index et table alpha-
betique des docteurs. Anu£c scolaire 1894 — 95. Paris, Delalain freres.

64 p. 8®. Fr. 1.51)^

*Mnhlbrecht, 0. Übersicht der gesammten staats- und rcchtswissenschaft-
lichen Litteratur des Jahres 1895. Jahrgang 28 . (Buchausgabe der Allg.

Bibliographie für Staats- und Rechtswissenschaften.) Berlin, Puttkammer
& MUhlbrecht. XXXII. 266 S. gr. 8". M. 6.

—

'Neudrucke von Schritten und Karten Uber Meteorologie und Erdmagnetis-
mus, herausgegeben von Prof. Dr. G. Hellmann. Nu. 5: Die Bauern-
Praktik. 1508. Facsimiledruck mit einer (b i b I i o g r ap h i s ch e n) Einleitung.

Berlin, A. Asher & Co. 72. (VIII) S. 4». M. 7.—
Oliverius, Al. Index codicum graecurnm bununiensium : supplementum.

Firenze-Roma, tip. dei fratclli Bencini. 1 3 p. 8®.

Eslratlo dagli Studi italiani di filologia classica.

'Omont, H. Catalugue g^n^ral des manuscrits fran^ais. Bibliotheqne nationale.

Ancien Supplement frangais. Tome III. Paris, E. Leronx. 8°. Fr. 3.50

Orsini, A. Saggio di bibliugrafia sturico-centese. Bologpia, soc. cuop. tip.

Azzoguidi. 1 8 p. 8®.

Pubblicato per le nozze di Romano I^zzi con Olga Mungiili.

Palan, M. de. Acuntecimientos literarios, impresiunes y notas bibliugräficas.

1895. Madrid, impr. del Asilo de Huerfanus. 271 p. 8“. Pes. 3..50

Pavanello, A. F. Dei codici ferraresi No. 307 et No. 409. Ferrara, tip.

Taddei. 50 p. 8". Fr. 2.

—

'Providence Atbenaeum: Sixtieth annual report of tbe buard of direc-

tors to the Corporation submitted September 23, 1895. The Providence
Press. 1895. 54 -P P. 735-774. 8®.

'Report of the Commissioner of education for the year 1892—93. 2 vol.

Washington, Government Printing Office. 1895. Di. 1— 1224 -t- V. 1225

to 2153 p. 8».
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Roberts, W. The bouk-hunter in London, historical and other stndies ot

collectors and coliecting. Chicago, A. C. McClurg & Co. XXXI. 383 p. 8“.

Seli’s Dictionarj' of the World ’s Press and Advertisers’ Reference Book, 1896.
London, Seil. 946 p. roy. 8®. Sh. 2.

—

Solcrti, Ang. Bibliograna delle pubblicazioni tassiane in occaaione del terzo
centenario della morte del poeta. Roma, tip. dell' Unione cooperativa
editrice. 18 p. 8“.

Estratto dalla Rtvi<>ta delle biblioteche.

Soullie, L. I.«s ventes de tableanx, dessins et objets d’art au XIX® siede
(1800— 1893). Essai de bibiiographie. Avec une introduction de G. Du-
plessis. Paris, Soulliä. 400 p. 8". Fr. 20.

—

Tables (la premii^e des noms des anteurs et la seconde des matieres) des
theses soutenues a la Faculte de m^decine de Paris pendant l’ann^e scolaire

1894—95. Paris, lib. Steinheil. 51 p. 4“.

T eggart, F. J. Catalogne of the Hopkins Railway Library; introduction
by Edw. II. Woodruff. Publications of the Lelaud Stanford Junior üni-
versitv, No. 1. Palo Alto, Cal. 1895. 9. 231 p. 8”. Buckram. D. 1.50

Verzeicnnis der aus der neuerschienenen Litteratur von der KUnigl. Biblio-

thek in Berlin erworbenen Druckschriften. 1895. Berlin, A. Asher & Co.
835 S. Lex. 8®. M. 35.—

;
einseitig bedruckt M. 24.

—

Vicaire, O. Manuel de i'amateur de livres du XIX. siede. 1801 — 1893.

Fascicule VI. Paris, A. Rounuette. gr. 8®. Fr. 10.

—

Zeitschrift filr hebräische Bibliographie. Unter Mitwirkung namhafter Ge-
lehrter herausgegebeu von H. Broay. Jahrgang I: 1896. [6 Nos.] Berlin,

S. Calvary & Co. gr. 8“. M. 6.

—

Zuwachs der gru.ssherzoglichen Bibliothek zu Weimar in den Jahren 1893
bis 1895. Weimar, 11. Bühlaus Nachf. IV. 60 S. gr. 8®. M. —.50

Antiquarische Kataloge.
Ackermann, Th., München. No. 405; Neulatein., Griech. u. rüm. Litte-

raturgesch. etc. 1005 N<”- — No. 406: Italienisch. 680 N«»- — No. 407:
Ansi^ten v. Städten n. Ortschaften Deutschlands. 841 N®*- — No. 408*:

Geschichte, Geographie, Reisen. 27 S. — No. 408'>: Kunst 28 S. —
No. 410: Musik. 829 N®*-

Baer & Co. Frankfurt No. 365: Moguntiaca. 359 N«»- — Anz. No. 448:
MisceUanea. No. 7827—8077.

Bermann & Altmann Wien. No. 123: Theologie. 66 S.

Bose Jens. No. 32: Rechtswissenschaft 2596 N®*-

Breitenstein Wien. UnterhaltungaiektUre, Romane etc. 56 S.

Calvary & Co. Berlin. No. 181: Geschichte d. gcrm. Völker. 1193 N®®-

Carlebach Heidelberg. No. 213: Deutsche Litteratur u. Philologie. 1962 N®*-

Determann Heilbrunn. No. 15; Kulturgeschichte. 1287 N®»-

Frankel Berlin. No. 14: Staats- u. Volkswirtschaft Statistik. II: Gensei

—

Pnmdbun. No. 2148—4256.
Fritzsche Hamburg. Geschichte. Knltnrgescbichte. 766 N®»-

Geering Basel. No. 250: Theologie. 2518 N®»- — No. 251 : Klass. Philologie,

Archäologie n. Orientalia. 3539 N®«- — No. 252: Rechtswiss. Staats-

wissenschaft 2042 N®*- — Anz. No. 133: Vermischtes. 500 N®®-

Gilh.ofer & Ranschbnrg Wien. No. 50: Musikwiss. 637 N®«- — No. 51:

Österreich- Ungarn. 578 N®®— Anz. No. 33. 34: Vermischtes. Nr. 2017

—

2300. 2301—2565.
Goar Frankfurt. No. 84: Hessen-Nassan, Rheinland, Westfalen. 1202 N®*-

Halle München. No. 16: Seltene u. wertvolle Werke. 302 N®»-

Har ras so witz Leipzig. No. 216: Historische Hülfswissenschaften. Allgem.
Geschichte Europas. Kirchengesch. (Bibi. v. Proff. Steindorff u. Weuand
in Gült) 2559 N®®-

Hiersemann Leipzig. No. 165: Bau- u. Knnstdenkmäler Europas. 1791 N®*-

Illlfiker-Jnlliard Genf. No. 9: Droit et (*conomie polit 2159 N®®

Uiller München. Nu. 82: Vermischtes. 300 N®*-
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Hoepli Mailand. No. lOG: Geologie et palwntologie. (Bibi, du prüf.

Seguenza de Messine.) ,1168 N“»- — No. 107: Ariosto. Dante. Petrarca.

Tasso. 2736 N®»-.

Jacobsohn & Co. Breslau. No. 135: Kathol. Theologie. 50 S.

Jolowicz Posen. No. 123: Neuerwerbungen u. seltene Bücher aus allen

Fächern. 18o8 N»-
Kerler Ulm. No. 223; Bibi. Theologie. (Bibi. v. Prof. Frank Erlangen u.

Lic. Schröer Cannstatt.) 262S N"*-

Klrchhoff&Wigandlyeipzig. No. 973: Medizin. Tierarzneikunde. 2650 N"*-— No. 974: ilathem.-physik.-chem. Wissenschaften. 4852 N“*-

T. Lama Regensburg. No. 33: Vermischtes. No. 411—830.

List & Franc ke Leipzig. No. 277: Klass. Philologie u. Altertnmsknnde.
(Bibi. V. Prof K. Georges in Gotha.) 2500 N®*- — No. 279: Deutsche
Geschichte d. Mittelalters u. d. Reformationszeit. 1672 N®*,

LUneburg München. Nr. 10: Rechtswiss. Staatswirtscbaft 1269 N««-

Mayer & Müller Berlin. No. 153: Botanik. 63 >S.

Meier-Merhart Zürich. No. 223: Vermischtes. 1322 N«*-

Müller Bern. No. 37: Theologie u. Philosophie. 3211 N»*-

Nanck Berlin. No. 64; Evangel. Theologie. 1023 N"*-

Ni
j
ho ff Haag. No. 267: Dernieres acquisilions. 361 N®>,

Nutt London. No. 50: Second hand books. 728 N®*-

Pehrsson Gothenburg. No. 6: Naturwissenschaften. 1422 N®*-

Prager Berlin. No. I40; Zeitschriften u. grülsere Werke a. d. Geb. d.

Rechts- u. Staatswiss., Gesch. 1504 N®*-

Rannecker Klagenfurt. No. 84.85: Vermischtes. 524. 725 N®»-

Scheible Stuttgart. Anz. No. 97: Litter. Seltenheiten, Curiosa. 146 N°*.

Schnurpfeil Lcobschütz. No. 85: Vermischtes. 365 N®»- — No. 86: Kath.
Theologie. 365 N®«-

Scholz Brannschweig. Nr. 10: Seltenheiten u. Seltsamkeiten. 561 N®*- —
Nu. 11: Medizin u. Natnrwiss. (Bibi. v. Prof Dr. Seidel Braunscbw.)
1050 N®*- — No. 13: Neueste Erwerb. (Bibi. d. Oberl. Dr. Th. Müller
Braunschw.) 675 N®*,

Simmel A Co. I.«ipzig. No. 163: Hist, architectnrae, picturae. Itinera

archaeolog. No. 10610—12497. — No. 166: Schriftwesen, Buchwesen, Bi-

bliothekonomle. 883 N®>-

Steinkopf Stuttgart. No. 437: Luther. Theologen d. 16.— 18. Jahrh. 21 S. —
No. 438: Theol. Bücher luther. Verfasser d. 16.— 18. Jahrh. 21 S.

Stoll Freiburg. No. 80; Griechenland, Italien, Balkanstaaten etc. 930 N®*-

Teufen Wien. No. 59: Geographie, Reisen etc. 75 S.

Thoma München. Nu. 926. 927: Vermischtes. 506. 489 N®*-

Vülcker Frankfurt. No. 207: Kunst 1980 N®>-

Weigel, Osw., Leipzig. No. 74: Musik. Theater. 870 N®*- — No. 75: Numis-
matik. 695 N«*,

Weigel Nürnberg. No. 2: Vermischtes. 835 N®*-

W'Urzner Leipzig. No. 139: Vermischtes. 16 S.

V. Zahn&Jaensch Dresden. No. 55: Prakt. Theologie. 1097 N®»- — No. 56:
Philosophie. (Bibi. v. P. Kommann u. Prof Snell Dresden.) 1881 N»»- —
No. 57 : Hist. Wissenschaften. Länder- u. Völkerkunde. Staats- u. Sucial-

wissenschaften. 1349 N®*- — No. 61 : Musik und Theater. (Bibi. v. Prof
Kühler Leitmeritz.) 1803 N®*-

Personalnachrichten.
Am 30. März feierte unser geehrter Mitarbeiter, Herr Professor Moritz

Steinschneider in Berlin, seinen 80. Geburtstag. Unter den mannigfaltigen

Bezeugungen der Teilnahme, welche an diesem Festtage dem Jubilar zu Teil

wurden, ragt die „Festschrift zum achtzigsten Geburtstage M. St's“ Leipzig,

Otto Hanassowitz. XXXIX, 244 u. 218 S. in gr. 8® hervor. Sie enthält aulser

einem Schriftenverzeichnis des Jubilars, von Georg Alexander Kobut in New
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York, 23 Abhandluogen in deutscher, englischer, französischer und italienischer

Sprache und in einer 2. Abteilung ly AnfsUtze und Editionen in hebräischer
Sprache. (Eine Besprechung des Werkes wird folgen.)

Der bisherige Hillfsbioliothekar an der Königiichen Universitätsbiblio-

thek zu Berlin Dr. Heinrich Simon ist zum Bibliothekar an derselben Biblio-

thek ernannt worden.
Die bisherigen Hülfsbibliothekare Dr. Johannes Luther zn Berlin und

Dr. Ernst V o u 1

1

1

6

m e zu Bonn sind zu Bibliothekaren an der Königlichen
Bibliothek zu Berlin ernannt worden.

Der bisherige Assistent an der Königiichen Universitätsbibliothek zu
Berlin Dr. Otto Köhnke ist zum HUlfsbibliothekar an derselben Bibliothek
ernannt worden.

Der bisherige Assistent an der Universitätsbibliothek zu Marburg Dr.
Hermann ilenneberg ist zum HUlfsbibliothekar an der Universitätsbibliothek

zu Bonn ernannt worden.
Der bisherige HUlfsbibliothekar Dr. Geor^ Herrmann zu Greifswald

ist zum Bibliothekar an der Königlichen und Universitätsbibliothek zn Königs-
berg i. Pr. ernannt worden.

Der bisherige Assistent an der Königlichen Universitätsbibliothek zu
Greifswald Dr. Edmund Lange Ist zum HUlf^ibliothekar an derselben Biblio-

thek ernannt worden.
Der bisherige HUlfsbibliothekar Dr. Georg Marquardt zu Göttingeu

ist zum Bibliothekar an der*Königlichen und Universitätsbibliothek zu Breslau
ernannt worden.

Dem Assistenten an der Köni^l. Bibliothek in Berlin Dr. Joseph
Paezkowski wurde seitens der Königl. Akademie der Wissenschaften in

Berlin zu seinen agrarhistorischen Untersuchungen eine Unterstützung von
1200 Mark gewährt. Derselbe ist zum HUlfsbibliothekar an der Universitäts-

bibliothek in Göttingen ernannt worden.
Dem Biblioth^ar der Kais. Universitäts- nnd Landesbibliothek in Strafs-

bnrg Dr. Oskar Meyer ist der Titel Professor verliehen worden.
Der bisherige .Stadtbibliothekar von Sirafsburg Prof. Dr. Rud. Renas

ist am 1. Aprii d. J. aus seiner Stellung ausgeschieden. An seine Stelle ist

der Justizrat Dr. Felix Blumstein als Stadtnibliothekar berufen worden.
Dem Assistenten an der Königl. Bibliothek in Berlin Dr. Ernst Jeep ist

der behufs Einrichtung und Leitung der von der Deutschen Gesellschaft fUr

ethische Kultur ins Leben gerufenen „Ersten öffentlichen Lesehalle“ auf
1 Jahr gewährte Urlaub um ein weiteres Jahr veriängert wurden.

Der bisherige Praktikant Dr. (desira.) Otto Mitius an der Königl.

Bibliothek zu Bamberg wurde zum aufseruraentllchen wissenschaftlichen Hlilts-

arbeiter au der Köni^. Universitätsbibliothek zu Erlangen ernannt.

Der Leiter der Universitätsbibliotliek zu Rostock Professor Dr. F.

Schirrmacher ist zum Oberbibliuthekar, der Gustos Dr. A. Hofmeister
zum ersten und der Gustos Dr. G. Kubfeldt zum zweiten Bibliothekar

daselbst ernannt worden.
Der Bibliothekar der Hcrzogl. Bibliothek in Gotha Prof. Dr. Pick ist

zum ao. Prof, der Münzkunde in Jena ernannt worden.
Am 9. März starb in Zürich der Oberbibliothekar der Zürcher Kantuns-

bibliuthek Prof. Dr. Otto Friedolin Fritzsche im Alter von 84 Jahren. Er
hat manni^ache Beiträge zur Patristik, zur Gesch. der mittelalterl. und
humanist. Litteratur geiiefert. Sein Hauptwerk sind die Kommentare zu den
Apokryplien des alten Testaments.

An der K. K. Universitätsbibliothek in Graz sind folgende Ernennungen
vor sich gegangen: der Titular-Skriptor Heinrich Kapferer ist zum Skriptor,

der Praktikant Friedrich Ahn, ferner der provisor. Amanuensis an der K. K.
Studienbibliothek in Salzburg Dr. Ludwig Mayr und der Praktikant Dr.

Emil Lesiak sind zu Amannensen ernannt worden.

VtrlAg TOB (Hto HBrrftMOwitB, Lvipxlg. •» I>ruck von KhrhBrdt KBrru, BftUe.
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Xni. Jahrgang. 7. Heft. Juli 1896.

Eucharius Korsliii der Altere.

Bio • bibliograpliisch geschildert.

über Heimat, Gebiirtszeit und Lebensverhiiltiiisse des Kucharins

Körslin des Älteren ist nichts bekannt. Er war 1.512 Stadtarzt zn

Worms. Aus seinem Verhältnis zu der Herzogin Katherine, Gemahlin

des Herzogs Erich 1. von Brannschweig und Lüneburg, einer geborenen

Prinzessin von Sach.sen, der er seinen „Kosengarten“ widmete, geht

nicht bestimmt hervor, dafs er ein Sachse oder Braun.schweiger von

Geburt gewesen, sondern nur, dafs er mit dieser Fürstin bekannt ge-

worden. Wann Köfslin Stadtarzt zu Worms ward, ist nicht festzu-

stellen. Ein Dr. Peter (Hoff) war 148.1, 1501 und 1504 Stadtarzt zu

Worms, Röfslin mufs demnach nach 1504 als solcher angestellt sein. >)

Als Wormser Stadtarzt erinnerte er sich des Wun.sches seiner früheren

Gönnerin Katherine nach einem lajitfaden der Geburtshülfe und gab

1513 den „Rosengarten“ heraus. 2) Von der Unzulänglichkeit des

Wissens über Gebort und Kindespflege bei Frauen und Hebammen
durchdrnngen, schrieb er das Buch nicht für gelehrte, sondern volks-

tümliche Kreise und hatte darin den durchschlagendsten Erfolg, so dafs

sich das Buch fast hundert Jahre im Buchhandel erhielt und auch in

fremde Sprachen übertragen ward. Über den sonderbaren Titel

„Rosengarten“ spricht sich Röfslin in der „Ermanung zu schwängern

Frauen und Hebammen“®), nachdem er über die Unwissenheit der

Hel>animcn sich geäufsert und manchen an Weib und Kind von den-

selben begangenen Mord gerügt, also in Versen aus:

„Noch werdt yr dester baB geryst

Das euch in gebürt nit miBeling

Die arbeidt wurt euch dester gering

Darumb dyfl büchlyn ist genant

Der frawen RöOgartc wol erkant.

Darin yr kreuter, brechen, graben.

Die leib, seil, vnd leben haben
Solich rosen die yr handt genümen
Für gottes augesicht werde komme

1) Quartalblätter des Vereins für hessische Geschichte 1SS6 S. 92—93.

2) Vgl. Anlage 11.

S) Ausgabe o. J. Signatur B 11 Rückseite.

XIU. 20
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Darnmb yr sollen haben acht

Große sorg vnd vil betracht

Das yr die rosen brechent ab

Das got gefallen hab darab

Als yr nach disem betrübten leben

Fnr enwer kind wölnt antwort gebe

Findt yr nutz vnd güte lere

Beger ich von euch hie nit mere

Dan das mein werd in eren gedacht

Das ich den garten hab gemacht

Zü trost vnd freud weipliche geschlecht

Noch weitrem Ion ich doch nit vecht

Vnd ob den solichs nit wnrdt gthon

So hoff ich doch vö got den Ion.“ —
Rüfslin erwarb am 24. September 1512 von dem zu Köln weilenden

Kaiser Max I. ein Privileg gegen Nachdruck anf sechs Jahre. ') Die

erste Auflage erschien 1513 bei Martin Flach dem Jttngeren zu Strafs-

burg und ward am Sonntag Laetare 1513 vollendet. Korrektorder-

selben war der Arzt Johannes Adclphus. Alsbald bemächtigte sich

der Nachdruck des Textes und lieferte eine ganze Reihe Auflagen.

Ist der „Rosengarten“ auch keineswegs das erste Hebammenbuch
in deutscher Sprache, so bleibt es doch der erste volkstümliche Leit-

faden der Entbindungslehre mit Abbildungen. H. Haeser, Grundrifs

der Geschichte der Medizin, Jena 1884, S. 191 urteilt also über den

„Rosengarten“: „Eine fa.st durchaus kompilatorische Arbeit mit rohen

Abbildungen vermeintlicher Kinderlagen vor der Geburt und einem
Wust von Arzneimitteln zur Beförderung der Geburt. Indes ist an-

erkennbar, dafs Röfslin die Wichtigkeit der Wendung der Fflfse bei

der Gebnrtshülfe würdigte und darin einen Weg zum Bessern anbahnte,

wie überhaupt die Wirkung der medizinischen Wissenschaft am spätesten

sich anf dem Gebiete der Gebnrtshülfe Bahn brach. Diese befand

sich fortwährend in Händen empirisch gebildeter Hebammen. Schwierige

Fälle, bei denen es sich um Enthirnung, Zerstückelung etc. handelte,

besorgten ansschliefslich Chirurgen. Röfslin betrat hierin mit seinem

Handbuch ein wissenschaftliches Feld, hatte aber auch noch die Heb-
ammen und Wundärzte mit seinen Vorschriften im Auge.“ Haller

nannte das Buch „celebre suo aevo opus et pene classicnm“. Die bei-

gefügten Abbildungen sind von Erhard Schön geschnitten, von hervor-

ragendem Schnitt sind die Titeleinfassnngcn der drei ersten Auflagen
und jene hlattgrofsen Holzschnitte: Die Überreichung des Buches an
die Herzogin und die Behandlung der Wöchnerin durch die Hebamme.
Die bildlichen Darstellungen der Holzsehnitte sind auch für die Ge-
schichte der Geburtshttlfe von hohem Interesse. —

Röfslin verliefs Worms nach 1513 und wohnte als Stadtarzt zu

Frankfurt a. Main. Dort starb er im Jahre 1526. Dafs er Worms

1) Vgl. Anlage I.

2) 6. März 1513.

Digitized by Googic



von K. \V. K. Roth. 291

's,

nach 1513 verlassen, ^eht zudem daraus hervor, dafs 1527') und 1529

ein anderer Stadtarzt zu Worms in der Person des Theobald Fettich

vovkommt. Ihm widmete am 26. Dezember 1529 von Strafsburg ans

Otto Brunfels seinen „Catalogns illnstrinm medicorum sive de primis

medicinae scriptoribus. Strafsburg, J. Schott, 1530. Quarto“.

Kaiser Max I. deutet zwar weitere von Röfslin verfafste Schriften

in dem Druckprivileg an’), dieselben scheinen jedoch verloren zu sein.

Röfslin hatte einen gleichnamigen Sohn. Derselbe war ebenfalls

Stadtarzt zu Frankfurt a. Main und medizinischer Schriftsteller, besafs

die Wörde eines Licentiaten der Medizin und wird häufig mit seinem

Vater verwechselt, weshalb er zum Unterschied Kucharins Röfslin der

Jüngere heifst. Derselbe übersetzte für gelehrte Kreise den „Rosen-

garten“ ins Lateini.sche unter dem Titel „De partu hominis“ und dem
graecisierten Namen Rhodion für Röfslin. Diese ('bcrsctznng erlebte

ebenfalls viele Auflagen und ward ins Französische, Holländische und

Knglische übersetzt. Die erste lateinische Ausgabe erschien in Egcnolfs

Verlag zu Frankfurt a. Main im Jahre 1532. Das Ruch ward ein be-

sonderer Verlagsartikel der Firma Egenolf. Sodann gehören dem
Rncharins Röfslin dem Jüngern jene Ausgaben des deutschen Rosen-

gartens an, die als Ehestandsarzneibnch erschienen. Die erste derartige

Ausgabe kam um 1526, mithin zu einer Zeit heraus, als Kucharins

Röfslin der Ältere aus dem Leben schied. Als Eucharius Röfslin

der Jüngere 1553 oder 1554 verstorben, bemächtigte sich Dr. Adam
Lonicer, Stadtarzt zu Frankfurt a. Main, des deutschen Rosengartens

und arbeitete denselben als Ilebammenbüchlein für die Firma Egenolf

Erben um.’) Encharins Röfslins des Jüngeren Lebensverhältnisse sind

ebenfalls unbekannt, möglicherweise war er zur Zeit des Aufenthalts

seines Vaters zu Worms dort geboren. Er schrieb:

1. Kalender mit allen astronomischen Haltungen. Frankfurt a. Main,

dir. Egenolph, 1533 und 1537. Quarto. Exemplare dieser Auflagen

befinden sich zu Nürnberg im (lerraan. Museum (800 und 80 1)"*), die

Auflage von 1533 zu Darmstadt, Hofbibi. ^)

1) Becker. Beiträge zur (leschiehte der Stadt Worms S. I.l—4G. Über
Fettich handeln die epistolae obseiiroruiu virorum, ed. Frankfurt a. Main 1(14:1,

8. 204.

2) Anlage 1.

B) Als Christian Egenolf 1.S55 starb, setzte dessen Witwe Margarete
mit ihrem Sohn Christian Egenolf (Prediger zu Frankfurt a. Main l.’i.’iS bis

I.WO und ihren Toehtermännern .Tohanu Cnipins, Dr. Adam Lonicer und
Latomns das (leschäft fort. Lonicer war seit 15.54 Stadtarzt zu Frankfurt a. M.,

er starb 1.5S(l. Archiv für Frankfurts Gesell, und Kunst N. F. I S. 210. ln

zweiter Ehe heiratete Lonicer am .5. Nov. 1507 die Margarete, Tochter des
.Johann Braun von Delft, dessen Witwe Anna er dits Hebamiuenbllchlein 1.5(11

widmete. Anlage III und Archiv für Frankfurts Gcsch. und Kunst N. F, I

S. 220. I/onicer kannte die Witwe Anna Braun schon 15(11 und nannte .sie

in der Widmung seine „Gevatterin“.

4) Mitteilung ans Nürnberg.
5) Walther, Beitrüge zur näheren Kenntnis der Hofbibi, zu Darmstadt

8. 47 11 . 87. Vgl. Passavaiit, Peintre graveur IV, 81. l'ber eine 1541 beab-

sichtigte Auflage vgl Archiv filr Frankfurts Gesch. und Kunst N. F. VII S. 2.

20*
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Die Schrift ist in Prosa und Versen verfafst und mit Holz-

schnitten geziert.')

2. Kreutterbuch von allem Erdtgewächs Anfenglich von Doctor

Johan CubaS) zusamen bracht, Jetz widernm new Corrigirt. Distillier-

buch llieronymi Braunschweig von aller krenter aussgebrennten Wassern

hiemit fQglich ingeleibl. D. Eucliarius Rhodion. Eh'anckfart ,
dir.

Egenolff, 1533.

Kleinfolio, mit vielen kleinen Holzschnitten, einzelne von H.

Seb. Beham. Erste Auflage.®)

Pritzel, Thesaurus botan. n. 11901. — Naumann, Archiv ftlr die

zeichnenden Künste 111 (1857) 8. 229.

Eine zweite Auflage erschien Frankfurt a. Main 1535, folio, 317
Seiten mit 250 Abbildungen, eine dritte Frankfurt 1536, folio. Eine

weitere Auflage 1542 hat den Titel: Kreuterbnch vonn aller Krenter,

(iethier, Gesteine vnnd Metal Natur nutz vnnd gebrauch. Mit aller

deren leblicher Abconterfeytungen. Dlstillier zeug vnd Bericht Aller-

handt kostbarlich Wasser zu brennen, halten vnd gebrauchen. Frank-

furt a. M., Chr. Egenolph, 1542. Folio, XH -|- 246 Blätter, mit vielen

Holzschnitten. Einen wiederum abgeänderten Titel hat die Ausgabe:

Getruckt zu
|

Fraiickfurt am Meyn, Bei Christian Egenolph.
|

Auf der

Titclrückseite: Eucharius RdBlin, der Artznei Licentiat, Stat»
|

artzt zu

Franckfurt am Meyn, wünscht dem gütigen Leser
|

Gottes gnad vnd

alles gflts beuor.
|

Ohne Zeitangabe. Am Ende des Buches steht: Getruckt

zu Franckfurt am Meyn,
|

Bei Christian Egenolph.
|

Anno . M . D . XLVI.
|

Folio, Signaturen *11—***111 Register -|- CCXLH gez. Blätter, mit Ab-
bildungen.

Mainz, Stadtbibl. und Nürnberg, German. Museum (5344*, defekt).')

Grae.sse, Tresor unter Rhodion. Goeze, Merkwürdigkeiten der Dresdener

Bibliothek 11 S. 111.

Es erschienen noch Ausgaben Frankfurt a. Main 1557 folio (683
Seiten, 708 Figuren) und 1560 folio (Graesse

,
Tri?sor). 1582 gab

Adam Ixmicer das Buch vermehrt heraus, seitdem galt es im Buch-
handel für dessen Arbeit.®)

1) Ebenda S. 2 (wo jedoch beide Rölslin verwechselt und zu einer

Person zusammengefafst werden).

2) 8tadtarzt zu Frankfurt a. Main.

3) Über einen Prozefs deshalb mit dem Buchdrucker Johann Schott
zu Strafsburg 1.^33 vgl. Naumann, Archiv 111 S. 22S und P. Wigand, Wetz-
larische Beiträge für Geschichte und Rcchtsaltcrtümer 1, 3. lieft S. 227 f.

4) Mitteilung aus Nürnberg.

5) Vgl. Archiv ftir Frankfurts Geschichte mid Kunst N. F. I S. 221.

Das Kräuterbuch, welches Louicer 165ö dem Kat zu Frankfurt widmete und
wofür er 10 Thaler V'erehrung erhielt, ist jedenfalls nicht eine von Lonicer

herausgegdbene Auflage der Arbeit Küfslius, vgl. Archiv 1 S. 219. Dagegen
könnte cs dos Buch Louicors: llerbarum, arbonim .... Animalium . . . .

imagines etc. Kreutber, Bäume .... zur Artznei dienlich, Conterfaytt . . . .

1540, kleinquarto, sein. (German. Museum Nürnberg n. 7582.) Vgl. Uber
Lonicer A. v. Baller, Bibliotbeoa botanica. 1771. S. 309.
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Jöcher, Gelehrtenlexikon III, 2054 schreibt dem Eucharius Röfslin

dem Jüngern (den Altern kennt er liberhaiipt nicht) ein d* dsches Buch
de matrimonii medicina zu, es ist dieses das Ehestandsarzneibuch.

Eucharius Röfslin der Jüngere starb als Stadtarzt zu Frank-

furt a. Main 1553 oder 1554, sein Nachfolger im Amt ward der

mehrfach genannte Dr. Adam Lonicer 1554. Ein Sohn oder Ver-

wandter des Jüngern Röfslin könnte Ilelisaeus Röfslin, Arzt zu Elsafs-

zabem und Leibarzt des Grafen von llanau, sein. Derselbe lebte noch
1604 und war ebenfalls als Schriftsteller auf dem Gebiete der Natur-

kunde thätig.

Die nachstehende Bibliographie der Schriften Eucharius Röfslins

des Älteren beruht auf der persönlichen Einsichtnahme der Drucke zu

Mainz Stadtbibi., Frankfurt a. Main Senckenberg’sche Bibliothek, Darm-
stadt Hofbibi., Berlin Kön. Bibi., Strafsbnrg Univ.-Bibl., sowie auf

Mitteilungen ans Erlangen Univ.-Bibl. und Nürnberg German. Museum.

Bibliographie.

1. Der schwängern Frauen und Hebammen Rosengarten.

1513.1)

1. Der Swangem
|

Franwen vnd
|

hebafnen Ro
|

segarten.
|

Mit

Titeleinfassung, gebildet aus vier Stöcken, links Schild, Trommel und

Helm, rechts Helm und Säbel, unten ein Knabe auf dem Ilorn blasend

und einen Stab in der H.md haltend, rechts davon Knabe mit Säbel.

Titelrflckseite leer.

Blatt 2 mit Signatur An Vorderseite: Priuilegium.
|

Blatt 3 Vorder-

seite: Rosegarten
|

Hierauf jener schöne mit Monogramm MC versehene

Holzschnitt, worauf der Verfasser mit Pelzmantel und Doktorhut be-

kleidet der Herzogin von Braunschweig sein Buch überreicht. Im
Hintergrund stehen zwei Hofdamen, oben befindet sich das Braun-

schweiger Wappen.
Blatt 3 Rückseite Widmung an die Herzogin von Braunschweig

mit der Zeitangabe: Wurms 20 Hornung 1513. Hierauf Blatt 4 Vorder-

seite Zeile 9 bis Blatt 6 Rückseite Zeile 18: Ein Ermaniing, zfl den

.Schwan»
I

gern frawe vnd hebaiiicn
|

(ohne Punkt). Blatt mit Signatur

Bn Rückseite: Vorred.
|

Blatt mit Signatur Nim Vorderseite steht das letzte Wort der

Seite: artzete. rechts unter der letzten Zeile. Rückseite des letzten

Blattes = 57 Zeile 10: Argentine Martinas Flach iunior impressit
|

1) Weller, Report, n. 73:t erwähnt nach Seheible, Catalog Ifstil X n. «87

einer Ausgabe des Rosengartens o. 0. n. J. qiiarto mit Holzsehiiitten und stdzt

solche ins Jahr 1512. Diese wie auch die von Panzer, Annalen I, 35-1 n. 754

und hiernach von Deschamps, Gi'iographie col. 13ß« als Wormser Dnick zu

151.8 erwähnte Ausgabe existieren wohl nicht. Schciblo besafs eine der

undatierten Ausgaben (n. 2 und 3 dieser Bibliographie) und nahm das Jahr

des Drnckprivilegs fUr das .lahr des Erscheinens. Ebenso verhält cs sich

mit Panzers Angabe, der durch die Angabe: „Wurms 1513“ eine Wonnscr
AusMbc 1513 in die I.itteratnr einführte. Eine solche Ausgabe war nicht

zu miden und bestreite ich deren Vorhandensein.
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Dnica letare. Anno . Mccccc . xiij . Corre«
j

ctore Joanne Adelpho phy-

gico, qui sin
|

gula hec approbat atqj cömendat.
|
Cupions in secre-

tioribus ediu
|

partibns cöseriiari atq; cu-
1

stodiri. Ne thesauras mn
|

licru indignis cüicetur
|

et aü porcos marga
|

rite spargeretnr.
|

Quarto, Signaturen An—Omi = 58 n. gez. Blätter, mit 23 Holz-

schnitten im Text, zusammen 25 Holzschnitte, Blatt Eim blattgrofse

Darstellung einer gebärenden Frau mit Hebamme und Aufwärterin.

Die Gebärende wendet sich von rechts nach links und zeigt ein grofses,

volles Gesicht. Die Fenster des Zimmers befinden sich links und sind

mit Gittern geschlossen. Derselbe Holzschnitt kommt nochmals in dem
Drucke vor. Er ist eine gute, in allen Einzelheiten fleifsige Arbeit.

Blatt Lii Rückseite wiederholt sich der Holzschnitt: Die Über-

reichung des Buches wie Blatt 3 Vorderseite. Das letzte Blatt (== 58)

ist leer. Ohne Kustoden, 32 Textzeilen, zwei der vier gröfseren Holz-

schnitte tragen in der linken unteren Ecke das Zeichen M C ver-

schlungen.

Strafsburg, Univ.-Bibl. (ohne das letzte leere Blatt); Erlangen,

Univ.-Bibl.; Nürnberg, German. Museum (5345); Worms, Privatbesitz.

Panzer, Annalen I 8. 955 n. 755 (mit der Lesart dnica statt Dnica

in der Schlufsschrift, was auf Lese- oder Druckfehler beruhen kann). —
(Kiegger,) Amoenitates litterariae Fribnrgenses UI, 535 Note. — Biblio-

thek des Germanischen Nationalmuseums zu Nürnberg. 1855. 8. 218
(n. 5344).

2. Der Swangem Irawen vnd
|

Hebammen Rosegarten • ; •
|

Mit

Holzschnitteinfassung, mitten unter dem Text steht eine Frau in reicher

Tracht, eine Blume in der Rechten haltend, mit der Linken einen

nackten Knaben an der Hand fassend. Der Knabe hält ebenfalls eine

Blume in der Hand. Rechts davon steht eine geringer gekleidete Frau

mit einem Wickelkind auf den Armen, unten links und rechts sprossen

zu den Füfsen beider Frauen und des Knaben Blumen. Die Um-
rahmung besteht aus sechs Holzstöcken. Die TitelrUckseite leer. Blatt 2

mit Signatur An Vorderseite: Priuilegium
|

(ohne Punkt), mit der Zeit-

angabe: Cöln 24 September 1512.

Blatt 3 Vorderseite prächtiger Holzschnitt: Der Verfa.sser in Pelz-

mantel und Doktorhut überreicht sein gebundenes und mit Schliefse

versehenes Buch der Herzogin, die die Rechte im Handschuh mit der

unbekleideten Linken nach dem Buch gi'eift, während der ausgezogene

Handschuh der Linken von ihr mit dem Arm festgehalten wird. Im
Hintergrund erblickt man zwei Hofdamen, unten das Monogramm M C,

oben das Sachsen-Braunschweig’sche Wappen.
Blatt 3 Rückseite: Der Frawen

|

Der durchluchtigen vnnd hoch-

ge
I

etc. Am Ende Blatt Aim Zeile 10; Datu zü Wurms vtf de . XX

.

tag des monats
|

Horuug (!) Im jar als raa zalt vö d’geburt cristi

.

XV . c . XIII
I

(ohne Punkt). Hierauf:

H ErmanQg zü den Schwägern frawe vü liebatTien.
|

Wie vyl got sey am möschen gelegen

Kan yeder wol da by erwegen
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Das er kam ab von hymels thron

In dysem eilend vmb zägon etc.

Schliefst Signatur Bn Rückseite. Es folgt die: Vorred.
|

Quarto, An—Om = 55 n. gez. Blatter + 1 n. gez. leeres Blatt.

Schwabacher Type, der grofse Holzschnitt: Gebärende Frau fehlt.

Holzschnitte befinden sich im Test auf Blatt C Vorder- und Rückseite,

Cii Vorderseite, I) Rückseite, Du Rückseite, Dni Vorderseite zwei. Dm
Rückseite, Dun Vorderseite zwei, Dmi Rückseite zwei, E Vorderseite

zwei, E Rückseite zwei, En Vorderseite zwei, En Rückseite zwei. Die
Auflage ward auf verschiedenem Papier gedruckt, das eine Berliner

Exemplar hat anderes Papier als das andere (J h 1925). Letzteres

zeigt dickeres und schwammigeres Gefüge. 0. 0. u. J. u. F. (Hagenau,

Gran, 1513.)

Mainz, Stadtb.; llerlin, Kön. Bibi, (zwei Exemplare, J h 1925 voll-

ständig, Jh 1926 ohne das letzte leere Blatt).

Naumann, Archiv III, 276—277 (hält den Druck für ein Kölner
Erzeugnis). — Weller, Repert. n. 797 und Nachtrag I 8. 11 n. 797. —
Choulant, Graphische Inkunabeln 8. 89. — 8chwindelius, Thesaurus
bibl. 111, 113.

3. Der 8wangern
|

frawen vnd heb
|

amme roszgarte.
|
Die Titel-

einfassnng besteht aus vier 8töcken, oben halten zwei Knaben ein

Acanthusgewinde
,

unten befindet sich eine ähnliche Darstellung mit

dem Wappen des Henricus Gran, Buchdruckers zu Hagenau. Der
Holzschnitt unter dem gedruckten Titel

,
welcher in der vorigen Aus-

gabe vorhanden
,

fehlt hier. Blatt 2 mit 8ignatnr An Vorderseite

:

Prinilegium
|

(ohne Punkt). Schliefst Blatt 2 Rückseite. Blatt 3 Vorder-

seite oben: Roseg^rten
|

(ohne Punkt) und der prächtige Holzschnitt

der Strafsbnrger und undatierten Ausgabe (= oben Nr. 2) mit dem
Zeichen M C, die Überreichung des Buches durch den Autor. Blatt 3

Rückseite: Der durlüchtigen (!) vnd hochge
[

borne fürstin vn frawß,

fraw Katherina gebom vö Sa
|
etc.

Blatt 4 Vorderseite Zeile 10: Ermannng zü den Schwägern frawe

vii hcbaiiien.
|

Wie vyl got sey am menschen gelegen etc. Schliefst Blatt 6

Rückseite Zeile 12. Es folgt die Vorred.
|

Dieselbe endet Blatt 7

mit Signatur Bm Vorderseite. Es folgt hierauf: Inhalt der Ca'
|

pitel difl

büchlins.
|
Der Text schliefst Blatt 55 mit Signatur Ojn Rückseite:

zuckerpcnidien
|
(ohne Punkt).

Quarto, 55 n. gez. Blätter -f- 1 leeres Blatt = Signaturen Au

—

Ol Ul Schwabacher Type. Letztere kommt derjenigen der Ausgabe o. J.

(= oben Nr. 2) nicht gleich, ist weniger abgenützt und infolge des

besseren Papieres auch klarer im Abdruck. Die Typen der Über-

schriften sind andere als in der vorigen Ausgabe o. ,T.
,

woselbst die-

selben in einer Art Missaltype, hier in einer semigotischen Type
gesetzt sind. Sonst finden sich in beiden Ausgaben 21 Holzschnitte

im Text und jede Angabe über Ort, Jahr und Firma fehlt. Blatt 12

Vorderseite mit Signatur Eiiii befindet sich der Holzschnitt: Gebärende
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Frau mit Hebamme und Aufwärterin, den wir schon in der Ausgabe
Strafsburg getroffen, während er in der Ausgabe o. J. fehlt. Er gleicht

dem der Strafsburger Ausgabe 1513 und ist von dem Originalstock

abgedruckt. Gran mnfs von Flach nicht allein den Holzstock der

Widmung, sondern auch diesen erworben haben. Auch die kleineren

Holzschnitte entstammen der Strafsburger Ausgabe und sind in den
drei Ausgaben einerlei. Leider läfst sich nicht feststellen, welche der

beiden Ausgaben o. J. die zeitlich ältere ist. Auch erscheint es unklar,

warum der Holzschnitt auf dem Titel der einen Ausgabe fehlt und
in der anderen der der gebärenden Frau nicht vorhanden ist. Mög-
licherweise kaufte Gran den Holzstock der Widmung zuerst und ver-

wendete denselben in der Ausgabe o. J.
,

benutzte einen seiner Titel-

holzschnitte für die Einfassung und erwarb zugleich die kleinen Text-

holzschnitte, für die zweite Ausgabe o. J. wufste er sich den Holzstock

der Gebärenden zu verschaffen, um seine Ausgabe der Strafsburger

Auflage von 1513 auch hierin gleich zu machen. Das Erscheinen
eines anderen Holzschnittes in der Titeleinfassung, vielmehr das Weg-
bleiben des anderen rechtfertigt sich in dem Bestreben, durch die

Dmckermarke die Firma anzudeuten. Alle diese künstlerisch be-

deutenden Holzstöcke der Strafsburger Ausgabe 1513 fanden hier zum
letztenmale ihre Verwendung und müssen bald darauf zu Grunde ge-

gangen sein. Keine ihrer späteren Nachbildungen ragt an ihren

künstlerischen Wert heran. Als weitere Unterschiede dieser Ausgabe
gegen die vorige o. J. mögen noch gelten: Das Papier dieser Aus-
gabe ist dünner und weniger schwammig als das der anderen, nament-
lich macht sich ein deutlicheres Hervortreten der Blattrippen kenntlich,

während die andere Ausgabe ein Papier mehr älteren Stoffcharakters

hat. Der Satz der Überschriften dieser Ausgabe o. J. ist splendider

in den Majuskeln als in der vorigen Ausgabe o. J., auch die Sprache
weicht orthographisch ab. Alle Initialen dieser Ausgabe o. J. sind klein

vorgedrackt, in der vorigen Ausgabe grofs eingedruckt, erstere sollten

demnach noch rubriziert w’erden. Die 21 Holzschnitte befinden sich

Blatt C Vorder- und Uückseite, Cu Vorderseite
, C'uit Vorderseite, Du

Vorderseite, Dm Vorderseite, Dm Uückseite zwei, Dmi Vorderseite,

Dmi Uückseite zwei, E Vorderseite zwei, E Uückseite zwei, En Vorder-

seite und Uückseite je zwei, Em Vorderseite zwei. Ohne Kustoden, 32
Textzcilen.

Berlin, Kön. Bibi. (J h 1927), Erlangen, IJniv.-Bibl. — Weller,

Uepert. n. 798 und Nachtragi S. 11 n. 797—798. — Choiilant, Gra-

phische Inkunabeln S. 90. — Die Titeleinfassiing mit Grans Zeichen

in Heitz, Elsässer Büchennarken. 8trafsburg. 1892. S. 130. Tafel LXIV
abgebildet.

1522.

4. Der schwangeren frawen vnd Hebammen Kosegarten. | ') Mit

Titelholzschnitt. Blatt mit Signatur Au Uückseite Zeile 20 Widmung
an die Herzogin Katherina.

1) Nach Weller n. 2255, ob aber wirklich der Titel?
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Blatt mit Signatur B Rflckseite Zeile 6: Hand Ein Rnnannng, zA

den Schwan-
1

gern frauwen vnd Hebafiien.
|

Am Ende Blatt mit Signatur

Pvi Vorderseite Zeile 22; H Getruckt vnnd vollendet in der löblichen

stat
I

StraOburg. Durch den Ersamen herren
|

Martinum Flach. Nach
der gehurt

|

Christi . M . CCCCC . XXII.
]

Rflckseite dieses Blattes leer.

Quarto, 61 Blätter mit den Signaturen An—Pvi (Signatur P = 6

Blätter), ohne Kustoden, 30 Zeilen auf voller Seite, drei gröfsere und

20 kleinere Holzschnitte im Text, 16 Initialen von verschiedener Gröfsc.

Erlangen, Üniv.-Bibl. (ohne Titel).

Weller, Rep. Snppl. S. 27 n. 2255. — Naumann, Archiv III

(1857) 8. 277. — Graesse, Tresor unter Rhodion.

1524.

5. Der schwängern Frauen vnd Hebammen Rosengarten.
|

Am
Ende: Gedruckt zu Augspurg durch Haynrich Stayner, 1524.

Quarto.

Weller, Repert. n. 3126 nach Zapf, Augsburger Buchdrncker-

geschichte II S. 171.

6. Der schwängern Frauwen vnd Hebammen Rosengarten. Strafs-

burg. 1524.

Quarto. Mit Titelholzschnitt.

Weller, Repert. n. 3127 nach Weigels Märzauktion 1861 n. 5908.

1528.

7. Der Schwangeren
|
frawen vnd Hebam»

|

men Rosegartten.
|

Holzschnitt: Die Wöchnerin liegt im Bett, vor ihr steht eine Auf-

wärterin und hält auf einer Schflssel Essen in den Händen, vor dem
Bett steht ein Tisch, worauf Tischtuch, Kanne, Gefäfs, Brot und Wein.

Eine weitere Aufwärterin tritt an den Tisch heran im Begriff, ein

Gefäfs darauf zu stellen. Im Hintergrund sicht man die Kflche, deren

Thüre offen steht, auf dem Herd brennt Feuer, an dem Töpfe stehen.

Links im Vordergrund ist die Hebamme beschäftigt, das Neugeborene

in einem Kübel zu baden
,
die Hebamme steht mit blofsen Füfscn im

Wasser. — Auf der Titelrückseite die Widmung: Der Durchleuchtigeu

vnnd hochge-
1

bomen etc. Blatt 2 mit Signatur An Vorderseite: GKne-
digste Fürstin, Ich

j

etc. Schliefst Blatt 2 Rückseite Zeile 6. Hierauf:

liErtnanung zfl den schwängern frawen vnd hebammen.
|

Scliliefst

Blatt 4 mit Signatur Aim Rückseite unten. Blatt 5 mit Signatur B
Vorderseite: Rosengartten.

|

Vorred.
|

Blatt 47 mit Signatur Mm Rück-

seite: Gedruckt vnd vollendet inn der Key-
1

serlichenn statt Augspurg,

durch
I
Heinrich Stevner, am sech-

1
sten tage des Augstmo-

1

nats
,
im

M . D . vn
I

XXVIII jare.
\

Quarto, Signaturen An— Mm = 48 n. gez. Blätter -f- 1 n. gez.

leeres Blatt, 21 Holzschnitte im Text befinden sieh Signatur Bm
Vorderseite zwei, Bmi Vorderseite, Cu Rückseite (Abbildung des Ge-

bnrtsstiihls). Cm Rückseite, Cmi Vorderseite zwei. Du Vorderseite zwei,

Dn Rflckseite zwei. Dm Vorder- und Rückseite je zwei, Dmi Rflck-

seite gebärende Frau auf dem Stuhl, links die Aufwärterin, rechts
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sitzt die Hebamme, auf der rechten Seite des Zimmers befinden sich

die vergitterten Fenster (Läden). Während in den Strafsbnrger Aus-
gaben und deren Nachdrucken der Kopf der Wöchnerin einen vollen

grofscn Gesichtsausdruck zeigt, erscheint derselbe hier mit schmalem,

krankhaftem Gesicht. Die ganze Darstellung ist der Anlage nach

Spiegelbild des früheren Holzschnittes, aber geringer im Schnitte und
weicht auch in Kinzelheiten ab. Die in dieser Auflage verwendete

Type ist wie in den Strafsbnrger Ausgaben und deren Nachdrucken
die Schwabacher, als Überschriften dienen gröfscre Schwabacher Typen.
Die kleineren Holzschnitte (Geburtslagen) sind im allgemeinen über-

einstimmend, jedoch nicht ohne Abweichungen in der Zeichnung den

Vorbildern nachgeschnitten
,

wie überhaupt ans den sämtlichen Augs-
burger Auflagen das Uestreben hervorgeht, eine den Strafsbnrger Auf-

lagen möglichst ähnliche Konkurrenzausgabe des beliebten Volksbuches

zu liefern.

Darmstadt, Hofbibi. (T 4699/5); Berlin, Kön. Bibi. (Jh 1928, ohne

das letzte leere Blatt).

Weller, Kepert. n. 3126. — Naumann, Archiv III (1857) S. 277.

— Graesse, Trösor unter Rhodion. — Iselin, Histor. Lexikon, Supple-

ment I unter Rhodion.

1529.

8. DEr Schwangeren
|

frawen vnd Hebam
|

men Rosengarte.
|
Mit

dem Titelholzschnitt wie in voriger Ausgabe 1528. Auf der Titel-

rückseite blattgrofser Holzschnitt: Gebärende Fran mit Aufwärterin

und Hebamme wie in der Ausgabe Augsburg 1528.

Blatt 2 mit Signatur An Vorderseite: Der Durchleuchtigenn vnnd
hochge«

I

bomen Fürstin vfi frawen, fraw Katherina geborne
]
von

Sachssen, Hertzogin zü Braunschweyck vnd Lunenburg,
|

etc. Die

grofse Initiale G. entstammt der Ausgabe Augsburg 1528. Schliefst

Blatt 2 Rückseite Zeile 9. Hierauf: 11 Ermannng zu den schwängern

frawen vnd Hebanien.
|

Schliefst Blatt 4 mit Signatur Ami unten.

Blatt 5 mit Signatur B Vorderseite: Rosengarten.
|

Vorrede.
|

Blatt 47 mit Signatur Mm Rückseite unten: Gedruckt vnd vollendet

in der Kei»
|

serlichen statt Augspurg, durch Hein
|

rieh steincr, am 3

des Hornung
|

ym M . 1) . vnd XXIX. Jare.
)

Das folgende Blatt ist leer.

Quarto, 48 n. gez. Blätter mit den Signaturen Au—Mm, die

Holzschnitte sind die der Augsburger Ausg:ibe 1528 und haben gleichen

Standort wie dort. Die Ausgabe 1529 ist eine selbständige Auflage,

da sich Abweichungen in der Verteilung des Textes auf den einzelnen

Seiten bei beiden Ausgaben zeigen. Sonst ist die Ausstattung sowie

das Papier, welches die nämliche Herstellung aufweist, übereinstimmend.

Berlin, Kön. Bibi. (Jh 1929); Darmstadt, Hofb. (T4702).

Weller, Repert. n. 3126.

9. Der schwängern frauwen
|

vnd llebaiTien Rosengarten.
|

Holz-

schnitt: Der Verfasser überreicht der auf dem Thron sitzenden Herzogin

Katheriuc sein Buch. Die Darstellung ist ein schlechter Metall-
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schnitt, der bedeutend gegen die frtlhere Abbildung in der Strafsburger

Ausgabe von 1513 in seinem Unwert absticht und dabei auch Ab-
weichungen aufweist. Die Rückseite des Titels ist leer. Blatt 2 mit

Signatur An Vorderseite befindet sich der Anfang der Widmung mit der

Zeitangabe: Wurms vflT den
|
zwentzigsten tag des Monats Hornung.

Im. jar, als
|

man zalt von der gebürt Christi, Fünffzehenhundert
|

vnd

dreyzehen.
|

Blatt 3 mit Signatur Am Vorderseite: Ein ermannng zü den
I

schwangeren Frawen vnd
|

Hebammen.
|

Blatt 5 mit Signatur Bn Rückseite: Das erst Capittel sagt wie

das kindt
|

rast etc. Auf dem letzten Blatt Rückseite unten: HGe-
trnckt zü StraBburg, am Holtzmarckt

|

durch Balthassar Beck, ln dem
Jar

I
M . D . XXIX.

|

Quarto, Signaturen An—Pni = 59 n. gez. Blätter, 22 Holzschnitte

im Text, darunter die blattgrofse Darstellung einer Gebärenden mit

Hebamme auf Blatt mit Signatur Cnii Vorderseite und nochmals Blatt

mit Signatur Eim Rückseite. Die Darstellung ist von links nach rechts

in der Stellung der Gebärenden, die Fenster sind rechts und offen,

nicht vergittert. Das Ganze ist Spiegelbild des Holzschnittes der

Strafsburger Ausgabe 1513 mit veränderten Einzelheiten und bedeutend

schlechter im Schnitt.

Strafsbnrg, Univ.-Bibl.

Graesse, Trösor nnter Rhodion.

10. Dasselbe. Erfurt o. J. (1529). Von Wolfgang und Gervas

Stürmer gedruckt Octavo.

Graesse, Trdsor unter Rhodion.

1530.

11. DEr Schwanngerenn
|

frawen vnd Hebam
|
men Rosengarte.

|

Holzschnitt wie in den Augsburger Ausgaben 1528 und 1529. Auf

der Titelrückseite Holzschnitt wie in diesen Ausgaben. Blatt 2 mit

Signatur Au Vorderseite Widmung, welche Blatt 2 Rückseite Zeile 9

schliefst. Dann: 1i Ermanung zü den schwängern frawen vnd Hcbariien.
|

Schliefst Blatt 4 mit Signatur Ami Rückseite unten. Blatt 5 mit

Signatur B Vorderseite: Rosengartten
|

Vorrede
[

(ohne Punkt). —
Blatt 47 Rückseite unten: Getrnck (!) vnd vollendet inn der

Key-
I

serlichen statt Augspurg, durch Hein
|

rieh Stayner, am VI. Julij.
|

ym M . D . vnd XXX. Jar.
|

Quarto, 47 n. gez. Blätter mit den Signaturen Au—Mm- Die

.Ausstattung ist die gleiche wie in den Augsburger Auflagen 152K und

1529. Dafs diese Auflage von 1530 aber keine Titelauflage sondern

eine selbständige ist, ergiebt sich aus Abweichungen in Verteilung des

Textes auf den einzelnen Seiten. Die Bezeichnung der Signatur Gn
fehlt, dagegen steht auf Signatur Gim iiTtOmlich Gu.

Berlin, Kön. Bibi. (Jh 1930).

Weller, Repert. n. 3120. — Graesse, Tresor unter Rhodion.
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1532.

12. Am Ende Blatt mit Signatur Mm Rückseite Zeile 25: Getruckt

vnd vollendet inn der Ka}'«
|

scrlichen statt Augspurg, durch Hain-

|

rieh Stayner, am XIII Martij,
|

im M . D . vnd XXXII. Jar.
j

Letztes

Blatt leer.

Quarto, 48 Blätter mit Signaturen An—Mm, mit Kustoden, welche

jedoch auf einigen Seiten fehlen, 34 bis 36 Zeilen auf voller Seite,

ein gröfscrer und 20 kleinere Holzschnitte im Text, Blatt B die Vorrede.

Erlangen, Univ.-Bibl. (der erste Bogen fehlt, das Exemplar be-

ginnt mit Signatur B).

1541.

13. DEr Schwangerenn
|

frawen vnd Hebam
|

men Rosengarte.

(Holzschnitt wie in den Augsburger Ausgaben 1528 und 1529.)

M . D . XXXXI.
I

Auf der Titelrückscite Holzschnitt: Geburtsscene wie

in den anderen Augsburger Ausgaben. Blatt 2 mit Signatur Ah
Vorderseite befindet sich die Widmung, sodann: Ermanung etc. Blatt 5

mit Signatur B Vorderseite: Vorred.
|

Auf dem vorletzten Blatt Vorder-

seite unten : Getruckt vnd vollendet in der Keyserlichen stat Augspnrg,

durch Hainrich Steyner, am
|

XXX. tag des Aprilis, jni
|

M . D . XLl.

I

jar-
I

Quarto, 48 n. gez. Blätter mit den Signaturen An—Mm. Die

Holzschnitte sind die gleichen wie in den Augsburger Ausgaben 1528
und 1529. Die Auflage ist eine selbständige.

II. Ehestandsarzneibneh.

1526.

1. Ehstands Arzneybuch. Schwanger Frauen vnd Hebammen
Rosengarten D. Eucharii Röslin weiland Stadtarzt zu Franckfnrt.

Frauen Arznei D. Job. Cubae. Die Heimlichkeiten Alberti Magni.

Von sorglichen Zufällen der schwängern Frauen Lud. Bonatioliis. Leibs-

pfiegung D. Bartholom. Metlinger.

Am Ende: Gedruckt zu Erfurt durch Wolfgang vnd Gervasium

Stürmer. 0. J. (1526).

Weller, Report, n. 3962 nach Hirsch, Millenar. IV n. 561, —
Iselin, Histor. Lexikon, Supplement 11 unter Rhodion.

Diese Ausgabe enthält den Rosengarten Röfslins, die Schrift

des Frankfurter Stadtarztes Johann Cuba, des Albertus Magnus, des

L. Bonatioliis und B. Metlinger. Alle diese Schriften waren früher

bereits erschienen und fanden hier eine inhaltlich verwandte Vereinigung.

Das Buch des Albertus Magnus war 1510 erschienen: Von haimliehait

der frawen etc. Quarto, 22 Blätter. Metlingers „Regiment der Jungen

kinder“ erschien zuerst 1500 zu Augsburg bei Hanns Schauer. Quarto.

Weller, Repert. n. 159. Die Schriften des .\lbertus M.agnns, Bonatiolns

und Metlinger erschienen auch besonders ohne Röfslins Rosengarten,

unter anderm 1531 mit dem Titel: Die Heymlicheyten Alberti Magni

Allen Hebammen vnd kindtbaren Frawen dienlich. Des berümpten
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Artzts Lndouici Bonacioli von Ferrari etzliclie artzneien zu den zn-

fellen der Schwangeren Frawen Kindtspflegung von Rath vnd sorg oc.

Dnrch Bartholomeum Mcrlinger. Franckfurt, Chr. Egcnolf, 1531.

Quarto, 28 Blätter, mit Titelholzschnitt und einem Holzschnitt auf dem
ersten Blatt. Die Jahreszahl 1520 obiger Ausgabe Erfurt ist nach

Weller hier wiederholt, die Ausgabe könnte aber später erschienen sein.

1533.

2. Dasselbe. Frankfurt a. Main. 1533.

Octavo.

Weller, Report, n. 3962.

1534.

3. Dasselbe. 0. 0. 1534.

Octavo.

Weller, Rcpert. n. 3962.

1.539.

4. Dasselbe, ü. 0. ii. J. (1539).

Octavo.

Weller, Repert. n. 3902.

1543.

5.

Der Titel fehlt in dem benutzten Berliner Exemplar. Die

Inhaltsangabe beginnt jedenfalls auf der TitelrUckseite nud schliefst

Blatt 2 Vorderseite ab: II Gemeine Register auch zu end dis buchs.
|

Au Das
I

etc. Blatt 2 Rückseite: 11 Das Erste Capitel. Wie das kind

rastet in
|

Mutter leib, vnd mit w.as, vnd wie viel fei*
|

lin es vmbgeben

sey.
I

— Blatt 50 Vorderseite Zeile 8: HEnde des Rosengartens.
|

Frawen Artzney Do*
|

ctor Johannis Cuba, Weilandt Stadtar»
|

tzet zu

Franckenfurt am Meyn.
|

Schliefst Blatt 58 Vorderseite Zeile 3: mg zum
pflaster gemacht, vnd auf!' den bauch geleget

|

(ohne Punkt). — Die

heimlichkeit Al*
|

berti Magni, Hebammen vnnd
|

kindbaren Frawen
|

dienlich.
|
Schliefst Blatt 60 Rückseite Zeile 10: in altem wein zu

trincken geben.
|
Des wolberümpten Artzt Lndouici Bonatioli von

Ferrari,
|

etliche Artzneien vnnd Rätli, zu den
|
sorglichen zufellen

der Sch»
I

wangem FTawen.
|

Schliefst Blatt 61 Vorderseite: 11 Finde

der Frawen Artney.
|

Blatt 61 Rückseite: Gar ein nützlich Regi*
|

ment, Wie man junge kindcr halten vnd erziehen
|

sol, Von doctor

Bartholomeo Merlinger
|

von Augspurg zusamen bracht.
|

Schliefst

Blatt 78 Rückseite, hierauf: Inhalt dieses büchlins,
|

Das a. bedeudt

die erste, das b.
|

die ander seit des bladts.
|

Vorderseite des letzten

Blattes unten: Lindenblättchen Zu Erffurd tmckts
|

Wolffgang Stürmer,

I

Die Rückseite dieses Blattes leer.

Octavo, Blatt 1—78 mit deutschen Blattzahlen + 2 n. gez. Blätter

Inhaltsangabe, Schwabacher Type, drei Abbildungen in Röfslins Rosen-

garten (Kindeslagen) und zwar auf Blatt 3, 4 und 5. Diese Ab-

bildungen sind denen der älteren Ausgaben nachgebildet, aber besser
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im Schnitt und jedenfalls Metallschnitte. Die anderen Schriften dieses

Sammelbandes besitzen keine Holzschnitte.

Berlin, Kön. Bibi. (Jh 1932, Titel fehlt, aus v. Meusebachs

Bibliothek, mit anderen Schriften ans 1543 zusammengebnnden, daher

wohl ebenfalls in diesem Jahr gedruckt).

1544.

6. Rhestandts
|

Artzneibäch.
|
H Schwangerer frawen vnd Ileb-

aiiicn
1
Rosengarte, Doctor Eucharij Röfllin,

|

weiland Statt artzet zu

Franckfurt.
|

Frawen Art/.nei, 1). Johan Cuba.
|

Die heymliclieylen

Alberti Magni.
[
Von sorglichen zftfellen der schwängern fraw»

|

en

Lndonicus Bonatiolns.
|

Kindspflegung, D. Bartho. Merlingcr.
|

Holz-

schnitt: Mann und Frau mit zwei Knaben in einer Landschaft. In

dem Berliner Exemplar ist unten die Zahl 1544 handschriftlich bei-

gefllgt. Titelrllckseite: Einhalt der Capitel di'
|

ses Bilchs.
|

Blatt 11

Vorderseite unten: (Jemevn Register söch zü end
|

diO Bächs.
|

Sonst wie

Ausgabe 1543. Blatt CXX Vorderseite unten; End. 1544.
|
als Er-

scheinungsjahr. Blatt CXX Rückseite leer.

Kleinoktav, Blatt I—CXX mit Blattzahlen, Schwabacher Type,

mit Signaturen An—F», mit 20 Holzschnitten in Röfslins Schrift. Die-

selben sind denen der alteren Ausgaben nachgcbildet (Kindeslagcn und
Gebnrtsstnhl). Die drei anderen Schriften des Sammelbandes haben

auch hier keine Holzschnitte.

Berlin, Kön. Bibi. (J h 1934, defekt, es fehlen die Blätter 9 und

10, die Blätter 11 und 12 sind mit Textverlust beschädigt); Frank-

furt a. M., Senckenbcrgsche Bibi.; Erlangen, Univ.-Bibl.; Nürnberg,

German. Mu.seum (17979).

155.3.

7. Dasselbe. Frankfurt a. M. 1553.

Octavo.

Gracsse, Tresor unter Rhodion.

15.57.

8. Ehestandts
|

Artzneybneh.
|
Schwangerer Frawen vnd Heb-

|

amen Rosengarten, Doct. Eu'
|

charij RüBlin, Weilandt Stadtartzt
|
zu

Franckfnrdt.
|

Frawen Artzney, D. Johan Cuba.
|

Die heimligkeiten

Alberti Magni.
|

Von sorglichen Znfellen der Schwängern
|

I^awen,

Ludonicus Bonatnolus.
|

Kindspflegung, D. Bartho. Metlinger.
|

Holz-

schnitt : rechts eine Frau, links lernt ein Kind an einem dreiräderigen

Gestell gehen.
|

1557.
|

Zeilen 1, 2 nnd 3 Rotdruck. Titelrflckseite:

Inhalt der Capitel
|
dieses Buchs.

|

Schliefst Blatt 2 Vordci-seite: Gemein
Register, auch zu

j
end dieses Buchs.

|

Sonst wie Ausgaben 1543 nnd
1544. Letztes Blatt Vorderseite unten: Gedruckt zn Franckfnrdt

am Mayn durch Weygand
|
Han, inn der Schnnrgas'

|

sen zum Krug.

Die Rückseite dieses Blattes leer.

Sedez, 1 leeres Blatt -f- Blatt 1—8t! mit Blattzahlen. Schwabacher

Type, mit den Sigpiatnren An—L„ mit 21 Holzschnitten (Kindeslagen

und Gebnrtsstuhl) in Röfslins Schrift. Diese Holzschnitte sind bis auf
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einen denen der früheren Ansgaben nachgcbildet. Die anderen

Schriften haben keine Holzschnitte.

Berlin, Kön. Bibi. (Jh 1938).

Weller, Repert. n. 3962. — Graesse, Tresor unter Rhodion.

0. J.

9. Ehestands artz
|

neybüch.
|
USchwanger Frawen vnd Hebammen

Ro-
1

gengarten. Doctor Enchary RöDlin, wei»
|

land Stadartzt zn Franck-

furt
I

H Frawen Artzney. Doct. Johaü. Cnba.
|

H Die heimlichheiten

Alberti Magni.
|

HVon sorglichen Zufellen der Schwangeren
|

Frawen,

Lndowicns Bonatiolns.
|

^ Kindspflegung D. Bartho. Merlinger.
|
Holz-

schnitt: Gebärende mit zwei Anfwärterinnen
|

Zeilen 1, 2, von 4, 6, 7,

9 nnd 10 Teile Rotdmck. Titelrückseite: Der schwanger Frawen
vnd

I

Inhalt der Capitel
|

dieses Buchs.
[

Vorderseite des letzten Blattes: Lindcnbliittchcn Zü Erffurdt tmektsj

Wolffgang Sthiirmer.
|

Die Rückseite dieses Blattes leer. Mit Holz-

schnitten.

Kleinoktav, 79 gez. Blätter -f- 1 n. gez. Blatt. Schwabacher
Type älteren Schnitts.

Strafsbnrg, Univ.-Bibl.

HI. Hcbammenbttchlein.

156.5.

1. IIcbaiTicnbüchlin.
|

Von der men
|

sehen empfengnus vnnd
gebnrt, vnd der schwängern frawen al- 1 1er haud zftfelligcn gebrechen,

Vnd derselben Cur vnd
|

Wartung.
|
Item vonn der jungen kindlin

pflege,
I
anffwartung.

|
Item vonn der jungen kindlin pflege,

|

auffer-

ziehnng, Vnnd der selben
|

mancherlcy schwacheyten.
]
Durch Doctorem

Encharinm RöHlin
|

gewesenen Medicnm zn Franckfnrt.
|

.letzt aber

von newem gemehrt
|

vnd gebessert.
|

Zwei Holzschnitte: Kindeslagcn

in der Mutter.
(

Cnm Gratia et Prinilegio.
|
1565.

|
Zeilen 2, 3, 8, 11, 13,

14 nnd 15 Rotdruck, die Jahreszahl Schwarzdrnck. Titelrflckseite

leer. Blatt 2 mit Signatur An Vorderseite die Widmnng Lonicers 1561.

Kleinoktav, Titel -f Vorwort -f- Register = 8 n. gez. Blätter,

Blatt 8 Rückseite ein Holzschnitt: eine Frau wiegt ein Kind, -j- Blatt

1— 109 -f- 1 n. gez. Blatt mit der Schlnfsschrift auf der Vorderseite:

Getrnckt zn Franckfnrt
|

am Mayn, bey Christian
|

Egenolffs seligen
|

Erben.
|

ANNO M . D . LXV.
|
Die Rückseite dieses Blattes wie das

folgende letzte Blatt leer. Holzschnitte befinden sich Blatt 8 Rückseite

(Register), Blatt 3 Vorderseite und Rückseite, Blatt 8 Vorderseite zwei,

10 Rückseite, 14 Rückseite, 16 Rückseite, 17 Vorderseite, 18 Rück-
seite, 25 Vorderseite, 27 Vorderseite nnd Rückseite, 28 Vorderseite

nnd Rückseite, 29 V'orderseite zwei nnd Rückseite, .30 Vorderseite und
Rückseite je zwei, 31 Vorderseite und Rückseite je zwei, 65 Rückseite,

67 Vorderseite nnd Rückseite, 68 Rückseite, 72 Vorderseite, 100 Rück-

seite, 102 Vorderseite, 103 Vorderseite, 104 Rückseite, 106 Vorder-
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Seite, lOK Rückseite, zusammen 41 Holzschnitte. Inhaltlich ist der

erste Teil im Anfang ein Nenznsatz des Lonicer, gleiches gilt von

dem gereimten Teil des Buches von Blatt 97 Rückseite an, sprachlich

ist vieles von dem Herausgeber abgeändert. Die Widmung Adam
Lonicers von 1561 setzt das Ersebeinen des Buchs in diesem Jahr voraus.

Berlin, Kön. Bibi. (Le 605); Frankfurt a.Main, Senckenberg-

sche Bibi.

Gracsse, Triisor unter Rhodion.

Das German. Museum zu Nürnberg besitzt: Der kindtbaren Frauen
Rosengarten, ain new Hebammenbuch und Spiegel der Weiber Artzney

etc. Frankfurt a. Main. dir. Egenolph Erben. 1561. Octavo. (Nw. 407.)

Möglicherweise ist dieses l^onicers erste Ausgabe, die später seit 1565
einen anderen Titel als Hcbammenbüchlein erhielt.

1 .569 .

2. Dasselbe. Frankfurt a. Main. 1569.

Octavo.

Naumann, Archiv 111 (1857) S. 277.

1572.

3. Hebariieubttchliu.
|

Empfengnus
|
vn gebürt des Men»

|

sehen.

Auch Schwangerer fra-
1

wen allerhand züfellige gebrechen,
|
Vnnd der-

selben Cur vnd I Wartung.
|

Item von der jungen kindlin pflege,
|

auff-

crzichiing, Vnnd derselben man»
|

cherlei schwacheyten.
|

Durch weilandt

Docturem Eucharium
|

RdBlin Medicum beschrieben.
|

Allen getrewen

llebaiiien vnd Seiig»
|

muttern znwissen hoch von nuten.
|

Jetz von
newem widerumb zugericht

|

vnd (!) in truck verfertigt.
|

Zwei Holz-

schnitte: Kindeslagen in der Mutter
|

Cum Gratia & Priuilegio. 1572.
|

Zeilen 2, 3, 8, 1 1, 13, 15 und 17 Rotdruck, die Jahreszahl 1572 Schwarz-

drnck. Titelrückseite leer. Blatt 2 mit Signatur An Vorderseite: Der
Erbarn vnd Tugent»

|

hafllen Frawen Anne Müllerin
|

des Erbam vnd
vornemen Herrn Jo»

|

hann Braunn von Delphi
,
Bürgers zu Franck*

|

fiirt am Meyn, ehelichen Gemahl, seiner lieben
|

Geuatterin, wünscht
Adamns Lonicems,

|

Doctor der Artzney daselbst, glück
|

vnnd heyl.
|

Mit der Zeitangabe. 1561.
|

Vorderseite des zweitvorletzten Blattes:

Gctrnckt zu Franckfurt
|

am Meyn, bey Christian
|

Egenolifs seligen
|

Erben.
|

ANNO M.D.LXXH.
|

Rückseite dieses Blattes und die beiden

folgenden letzten Blätter leer.

Octavo, 8 n. gez. Blätter mit den Signaturen An—A, -f- Blatt

1 — 109 mit den Signaturen B— P» -J- 3 n. gez. Blätter. Mit Holz-

schnitten wie in voriger Ausgabe.

Worms, St. Paulusmnsenm (mehrfach defekt).

1580.

4. Dasselbe. Frankfurt a. Main. 1580.

Octavo.

Naumann, Archiv UI (1857) S. 277.

I
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1582.

5. Hebanienbüchlin.
|

EMpfenpnuß
|

vnd gebnrt defl Men-
1

sehen,

Auch Schwangerer Franwen
|
allerhandt zufellige gebrechen, Vnd

derselbigen Cur vnnd
|

Wartung.
|

Item, von der jungen Rindliu pflege,

auflerzichung, Vnd derselben man-
1

cherley scliwachheiten.
|

Durch

weilandt Doctorem Encharinm
|

Rößlin Medicum beschrieben.
|

Allen

getreuwen Hebammen vnd Seng-
1

raiittem zuwissen hoch von nöten.
|

Jetzt von uenwem widerumb zugericht,
|

vnd in Truck verfertigt.
|

Zwei

Holzschnitte wie in vorigen Ausgaben.
|

Cum Gratia & Priuilegio. 1582.
|

Die Zeilen 2, 3, 8, 11, 13, 15 und 17 Rotdnick. Titelrückseite leer.

Blatt mit Signatur Au Vorderseite die Widmung Lonicers mit der Zeit-

angabe: 1561.

Klcinoktav, Signaturen Au—P, = Titel -f- Vorwort mit 8 n. gez.

Blättern -p Blatt 1— 100 mit Blattzahlen -p 1 n. gez. Blatt mit der Schlnfs-

schrifl: Getruckt zu Franckfort
|
am Mayn, bey Christian Ege-

1

nolfls

Erben, In Verlegung Adami Lo-|niceri, Johannis Cnipij Andronici

secun-
]

di, Doctorum, vnnd Pauli Stein»
|

meyers. Im Jar nach der Ge-

hurt Christi vnsers
|

Erlösers.
|

Druckermarke Egenolfs
|

M.D.LXXXH.
|

Die Rückseite dieses Blattes leer. Mit Holzschnitten.

Berlin, Kön. Bibi. (Vn 1668).

Graesse, Trdsor unter Rhodion.

1594.

6. Hebanienbüchlin. EmpfengnnO vnd gebürt deß Menschen,

Auch Schwangerer Franwen allerhandt zufellige gebrechen ....
Franckfurt a. Mayn bey Christian Egenolfls Erben 1594.

Kleinoktav.

Nürnberg, German. Museum (Nw 412).

Graesse, Tresor unter Rhodion.

1603.

7. Dasselbe. Frankfurt a. Main. 1603.

Octavo.

Graesse, Tresor a. a. O. — Naumann, Arcliiv III, 277.

1608.

8. Hebaramenbüchlin. EMpfengnnO und Geburt deO Menschen etc.

Frankfurt a. Main, Vincenz Steinmeyer, 1608. Mit Holzschnitten.

Octavo.

Haller, Bibliotheca Chirurg. I, 186. — Naumann, Archiv III S. 277.

Walther Rüif (Rivins) gab das Buch, ohne Röfslins Namen zu

nennen, zu Frankfurt a. Main 1545 folio, 1583 quarto und 1603 heraus.

Vgl. Naumann, Archiv III 8. 277.

IV. Lateinische Ausgaben des Rosengarten.

1532.

1. DE PARTV
1

HOMINIS, ET QVAE CIRCA IPSVM
]

accidnnt.

LibeUus D. Encharij
|

Rhodionis, Medici.
|

Anatomische Abbildung: Ge-

XIII. 21
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burtshfllle mit Kind
|
FRANC. Chri. Egen.

|

Titelrtckseite: ERVDITISS.
VIRO D. EVCHARIO

|

Rhodioni, Medicinae Licentiato peritiss. Medico
|

Francofurtensi. Christianns Elgenolphns. S. D.
|
Am Ende: Vale. Anno.

1532.
I

Rückseite des letzten Blattes: Francofurti. XIX. Octobris. 1532.
|

Abbildung zweier Münzen von Antoninus Pins und Hadrian in Holz-

schnitt.
I

Die Rückseite dieses Blattes leer.

Octavo, mit den Signaturen An—Ks, mit Holzschnitten.

Darmstadt, Hofb. (T 4703/10); Frankfurt a. Main, Senckenberg-

sche Bibi.

Graesse, Tresor unter Rhodion.

1535.

2. Dasselbe. Paris. 1535.

Quarto.

Graesse a. a. 0.

1536.

3. Dasselbe. Venetiis per Bernardnm Bindonis imp. J. B. Peder-

zani 1536.

Octavo. Mit Holzschnitten.

Graesse a. a. 0.

1537.

4. DE PARTY
I

HOMINIS, ET QVAE
|

circa ipsnm accidüt.

Libellns D.
|

Encharii Rhodionis, Medici.
|

Franc. Chri. Egen.
|

Holz-

schnitt: Wöchnerin im Bett, die Hebamme badet das Kind.
|

^Venetiis

ex Joan. Baptist. Pederzani.
|

Anno M.D. XXXVII.
|

Auf der Titel-

rflckseite das Vorwort wie in den früheren Ausgaben. Vorderseite

des letzten Blattes; ^Venetiis apud Bernardinnm Bin-
1

donis. Impensis

D. Jo. Baptiste,
|

Pederzani. Anno Domini
|

M D XXXVII.
|

Mensis Jnlii.
|

Druckermarke.
|

Kleinoktav, 71 gez. Blätter mit den Signaturen An—Imi -f- 1 n.

gez. Blatt mit Schlufsschrift, Blatt 69 und 70 sind fälschlich als 70
und 69 bezeichnet. Mit Holzschnitten. — Frankfurt a. Main, Sencken-

bergsche Bibi.

Graesse, Trdsor unter Rhodion.

1538.

5. Dasselbe. Paris. 1538.

Octavo.

Naumann, Archiv Ul S. 277.

1544.

6. DE PARTV
I

HOMINIS, ET QVAE
[

CIRCA IPSVM ACCI-
DVNT,

I

Libellns D. Encharij Rho-
1

dionis, Medici.
|

Holz.schnitt
|

FRANC,
apud Chri. Egen.

|

Die Titelrückseite leer. Blatt 2 mit Signatur A^
Vorderseite Widmung wie in den anderen Ausgaben. Am Ende der

Vorderseite des letzten Blattes: FINIS.
|

M.D.XLIHI.
|

Rückseite dieses

Blattes leer.
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Sedez, 68 n. gez. Blätter mit den Signaturen A«—Jj, 21 Holz-

schnitte.

Frankfurt a. Main, Senckenbergsche Bibi.; Freibnrg 1. B., Univ.-

Bibl.; Mainz, Stadtbibi.

Iselin, Hist Lexikon, Supplement II unter Rhodion.

1545.

7.

Dasselbe. Frankfurt a. Main. 1545.

Octavo.

Oraesse a. a. 0.

1551.

8 . DE PARTV
I

HOMINIS, ET QVAE CIRCA
j

ipsum accidnnt,

adeoqy de parturientnm
|

& infantinm morbis atq; cnra, Libel
|

Ins D.

Encharij Rhodio-|nis, Medici.
|

Cum Jndice (!).
|
Druckermarke

|
Cum

prinilegio Imp.
|

FRANC. Apud Chr. Egenolphnm.
|

Titelrückseite die

Widmung wie öfter. Auf dem letzten Blatt Vorderseite; FRANC.
Apud Chr. Egenolphnm.

|

Mense Martio.
|

M.D.LI.
|

Die Rückseite

dieses Blattes leer.

Octavo, 62 n. gez. Blätter

2

n. gez. Blätter Register.

Darmstadt, Hofk (T 4704).

Graesse a. a. 0.

1554.

9. DE l’ARTV I HOMINIS, ET QVAE CIRCA
|

ipsum accidunt,

adeoqj de partnrien-
1
tum et infantinm morbis atq; cnra, Libel-

1

lus,

D. Encharij Rhodionis,
|

Medici.
|

Holzschnitt: Wöchnerin im Bett, vor

ihr Dienerin, eine zweite Dienerin trägt Essen auf den gedeckten Tisch,

die Hebamme badet im Vordergrund das Rind in einem Kübel voll

Wasser.
|

Cum priuilegio Imp.
|

FRANC. Apud Chr. Egenolphnm.
|

Titelrflckseite leer. Blatt 2 mit Blattzahl 2 und Signatur A.j Vorder-

seite Widmung wie öfter.

Vorderseite des letzten Blattes unten: FRANC. Apud Chr. Ege-

nolphnm.
I

Mense Maio.
|

M.D.LIHI.
|

Rückseite dieses Blattes leer.

Kleinoktav, 66 gez. Blätter

2

n. gez. Blätter Index, mit den
Signaturen Aj—J3.

Strafsbnrg, Univ.-Bibl.

Graesse a. a. 0.

1556.

10. DE PARTV
I

HOMINIS, ET QVAE
|

CIRCA IPSVM ACCI-
DVNT.

I

adeoqj de partnrientinm & infantinm
|

morbis atqne cnra,

Libellns
|
D. Encharij Rhodio-

1

nis
,

Medici.
|
Holzschnitt

|
Cum Prini-

legio Imperiali.
|

FRANC. Apud Ilaer. Chr. Egen.
|

Die Titelrückseite

leer. Am Ende: FRANC. Apud Haered. Christ.
|

Egen. Anno 1556.
|

Kleinoktav
, 69 gez. Blätter -f 1 n. gez. Blatt Register

,
mit den

Signaturen Aj—14, mit Holzschnitten.

Frankfurt a. Main, Senckenbergsche Bibi.

Graesse, Trßsor a. a. 0.

21 »
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1563.

11. DE PAH-
I

TV HOMINIS, ET
|

QVAE CIRCA IPSVM ACCI-
dunt, adeoqj de parturientinm & in-

1

fantium morbis atqj cnra, Libel>

loa D. Eucharij Rhodio>
|

nia, Medici, reco-
1

gnitna.
|
Holzachnitt

|

Com
Prinilegio Itnperiali.

|
FRANC. Apud Haered. Chr. Egen.

[

M.D.LXIIl.
|

Rot- nnd Schwarzdmck. Auf der Titelrttckaeite Holzachnitt: Hebamme
badet ein Kind. Blatt 2 mit Signatur A-j Vorderaeite Vorwort wie in

den früheren Ansgaben. Anf der letzten Seite; FRANC. Apnd Haered.

Christ
I
Egenolphi. Anno

|

M.D.LXIIl.
|

Kleinoktav, 69 gez. Blatter -j- 1 n. gez. Blatt Register, mit den
Signaturen A.^—

J

4
.

Frankfurt a. Main, Senckenbergsche Bibi.

Graesse a. a. 0.

V. Französische Ausgaben des Rosengarten.

1537.

1. Des divers trauaulx et enfantemens des femmes etc.

Paris, Jean Foncher, 1537.

Octavo, 87 Blätter, mit Holzschnitten.

Graesse a. a. 0.

1540.

2 . UDes diners
|
trauaulx et enfantemes des femmes,

|
et par ql

moyen son doibt snruenir anx
|

accidens qni penent esebevir denant et
|

apres iceulx trauaulx.
|

Item qnel
|
faict

|

et quelle nourrisse on doit

eslire aux en
|

fans ensemble ancuns remedes concer
j
nens plnsienrs

maladies sumenantes
|

ausd’ enfans nonueaulx nez.
|

LIVRET FORT
VTILE ET

I

duysät ponr suruenir a beancoup de necessi>
|

tez. Cöpose
premieremet en latin

,
par exceN

|

lent medicin de Francfort maistre

Encbaire
|

Rodion, & depnis toume en lägne francoyse
|
a lutilite de

plusieurs personnes
|

II On les vend a Paris rne Sainot
|

Jacques, a

lüseigne de lesen de Florece
|

en la boutiqne de Jehan foncher.
|

1540.

Anf der Titelrückseite das Vorwort.

Kleinsedez, CVI gez. Blätter 2 n. gez. Blätter, mit den Signa-

turen an— Oll.

Frankfurt a. Main, Senckenbergsche Bibi.

1 563.

3. Dasselbe. Paris. Foncher. 1563.

Octavo.

Graesse a. a. 0.

1577.

4. Dasselbe. Bonfons. 1577.

Sedez.

Graesse a. a. 0.

1.586.

5. Dasselbe. Bonfons. 1586.

Sedez.

Graesse a. a. 0.

Digitized by Google



von F. W. E. Ruth. 309

0. J.

6. Dasselbe. Rouen. 0. J.

Sedez.

firaesse a. a. 0. Die Übersetzung besorgte Paul Bienassis.

VI. Englische Ausgaben des Rosengarten.

The Byrth of Markynde, otterwise named th Woman’s Boke,

newly translated out of Latin in to Englische. London by Th(omaB)
R(aynald). 1540.

Quarto , 6 Seiten -|- 80 gez. Blätter. Mit 4 Kupferstichen. Die

f'bersetzung besorgte Thomas Raynald.

Weitere Ausgaben sind London 1545, 1552, 1565, 1598, 1604,

1654 alle in Quart.

Graesse a. a. 0. unter Raynald; vgl. Naumann, Archiv III S. 277.

VII. Holländische Ausgaben des Rosengarten.

Amsterdam 1559 und 1667 (ob 1567?). Octavo.

Graesse a. a. 0. unter Rhodion. Naumann, Archiv a. a. 0.

Anlagen.

I.

(Rosengarten, Druckprivileg, Ausgabe o. J. Blatt 2 Vorderseite.)

„Priuilegium
|

Wir Maximilian vö got
|

tes gnaten Erwölter

Römischer keiscr
|
zft allen zeyten merer des reiche in Ger-

1

manien,

tzd Ilügem, Dalmacien Cro
|

acien. oc. Knnig, Ertzhertzog zii Oster
|

rieh, Hertzog tzä Burgnnde, tzA Braband, vil Pfaltz-
1

graff ac. Bekennet
Als d’ Ersam vnser vil des Reichs lie

|

ber getruwer Eucharius RöDlin
doctor d’ Ertzeny Etlich tractat vü bücher, dem gemeynö nutz . Vnd
snnd'lich de schwängern frawen vfi yren nengebore kynde tzä furdmng
vü gätem gemacht, vn trncken vii vOgön tzä lassen willens ist. Das
wyr jm demnach dyse besund’ gnad vnd fryheit gethon vnd gegeben

haben, thün vnd geben yme die auch hie mit wyssentlich in krafft

dyO briefis. Also das niemands in was wurde, Stands od’ wesens d’sey,

die selben bucher In sechs jaren den nechsten nach datnz dyO vnsers

keyserliche brieffs volgend, die nit nachdmekken. Vü ob die vsserthalb

des heilige Reichs vil in fremden Nationen, tcntschen od' andern znngc

getmekt wurden!
,

Die selben in dem heilige Reich nit feyll haben,

verkauffen od’ vertreyben sollen. Geben in vnser vnd des

heiligen Reichs statt C61n am vier vnd zweintzigisten tag des monats

Septeber nach Christi gebürt funffzehenhundert vnd jm zwölfiten, vnser

Reiche des Römischen jm syben vnd zweintzygsten, vn des hungerischen

jm drey vnd zweyntzigisten Jaren. — Per regem per se
|

Ad mandatu dni

Imperatoris proprium

Sernteiner.“
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II.

(Röfslin, Rosengarten, Widmung, Ausgabe o. J. Blatt 3 Rückseite.)

.Der durchleuchtigen vnnd hochge
|

borne furstin vn frawe, fraw

Katberina geborn vö Sa
|

chsen
,

llertzogin zä BrUsezwigk vii Lunc-

bnrg, meyner
|

gnedigsten frawe, Enbeut ich Eucharius RöOlin in ar
|

tzuey (!) doctor. Mein vnd’thenig gehorsam willygst dien.st
|

zfl vor,

Gnedigstc furstin
,

Ich fynde jm buck d’ schöpife . am tritten capitell,

Das d’ almechtig ewig gott, vnser aller ersten müter Eue, vmb vber-

trettüg des gebottes, de flüch gegeben, dz sie jn schmertzen yre kynder

geberen soll. Welche flüch al frawe vö yr ererbt. Vn wie wol

solcher schmertz mit keiner vernunilt, weißheit od' knnst getzlich

hingeleyt vfi gehindert mag werden, ye doch wan sich die Schwägern

frawe vor vfi in d’ gebürt ordelich dar zu schicken vfl halte
,
auch

mit v’nunfflige gelerte frawe vH hebamme versehen, mag solcher

smertz gemiltert vn gemyndert werde. Darüb gneidigste furstin, die

weil V. F. G. mich vor etliche jare, solcher 1er vH vnd’weißung zfl

gut de Schwägern frawfl vn de hebaiiien zfl oflne gebette hat Als

dan byn ich -V. F. G. vO gehorsamer vnd’theniger pflicht, alles dz so

de bemelte schwägem geberende franwen vfi hebanien zfl wissen not

ist, vn vö de hochgelörten doctoribns, so vor myr geschreben vn

erfarn, soliches zfl offnen fleissig vn willig. Wie woll. v. f. g. mit

hoher vernunfll vH wyssen begabt, das v. f. g. in disen vH merern zü

lerne on not wer. Seind doch vil ersamer jüger frawe vn hebanien

die keine bericht habe
,
vnd yne solichs so in disen büch begriffen

v’borge dene dises zfl wissen not wil sein. Ist deßhalbe an v. f. g.

mein vnd'thenigst bit V. f. g. wolle dises böch der Schwägern frawe

Roßgarte genät, vö myr, gnedigliche empfahe, vn in v. g. fur.stcnthüb,

vn (Blatt Ami) andern teutschen landen, den Ersamc züchtigen

schwängern frawen vnd hebanien vßtheilen Bin ich vngezwcyfleter

hoflniig sic werdet dariii gnügsani bericht fynde wie sie sich in alle

dingen halte sollen. VQ ob v. f. g. merers berichts, d' in disem büch
nit begryflTen zfl wissen begerte . die wil sich nit alle ding zfl schriebe

gebnrt Wil ich vß gehorsamer vnd’theniger pflicht . v. f. g. miintlichen

bericht zfl geben gantz willig sein, vnd hie mit wil ich mich in v. f. g.

schütz vil schyrm wid’ die klaffer vnd’theniglichen bcfolhen habe.

Datu zfl Wurms vff de . XX . tag . des monats llomng (!) Im jar als

ma zalt vö d’ gebürt cristi . XV . c . XIII |“ (ohne Punkt).

III.

(Ilebammenbuch, Frankfurt a. M. 1565, Vorwort, Blatt 2 Vorderseite.)

„Der Erbarn vnnd Tu>
|

genthaSle Frawen Anne Müllerin
|

des

Erbarn vnnd vornemen Herrn
|

Johann Braunn von Delpht, Bür>
|

gers

zu Franckfurt am Mayn
,

eheli>
|

chen Gemahl
,

seiner lieben Genat'
|

terin, wünscht Adamus Loni>|ceriis, Doctor der Artzney [daselbst

glück vnd
I

heyl. ERbare tngentliaffle liebe Geuatterin, Nach dem
mein schweher seliger Gedechtnuß, Christiä Egenolff’, vor etliche jaren

ein büchlin in seiner Trnkerci lassen anßgchn, so vor lägen jaren

Digitized by Google



von F. W. E. Roth. 311

d’ alt Doctor Medicns Eocharins RöDlin ^wesener Statarzt alhie de

Hebafhen vnd schwäf^ern frawen zä gätem Tentsch gemacht hat, vnd
solchs biichlin vilmals verkanfft, vnd vil nachfrag wider nmb gehabt.

Hat demnach die nachgelassene witwin, mein liebe Schwieger solches

biichlin widemm voi^i'enoflien zntrncke, vnd mich gebetten, solchs etwa

zuiibersehen. Hab ich jhr solchs nit kennen abschlahen. Vnd die

weil ich solcher biichlin keins gehabt, auch keins sonst wissen zn be-

komen, sondern on all gefehrde bey euch ersehen hab vn von euch

entlehnet, vü also vö newem dnranß vbersehen, vQ sonderlich im
anfang vnd ende gemehrt hab, so habe ich gedacht, euch solches

Büchlin zndanck, mit mehrer fmcht vü besserang wider zuschicke. Die

weil ich an das weyß, daß jr in dergleiche biichem zulesen, vnd
nutzen daranß znschaffen, euch gern beileisset.

Wöllet derhalben dises biichlin vnder ewern name mit wolge-

fallen, zn einem newe seligen künfflige jar annemen. Der Allmechtige

Gott w611 euch sampt meinem lieben geuattern, Kindern vnd gesinde

in frischer gesnndtheyt vn Götlicher forcht erhalten, vn ein glflckseliges

newes zäkflnfitiges jar vns allen verleihen. Amen.
Datum Franckfurt am Mayn, im jar 1561“ (ohne Punkt).

IV.

(Ans der Schrift: De partu hominis. Frankfurt a. Main 1551.

Rückseite des Titels, Vorwort des Druckers C. Egenolf an Eucharius

Köfslin den Jüngeren 1532.)

„Quare, ornatissime vir, illectus, nt opinor, olim humanitatis tnae,

cui bene sit in Domino, genitor, cnins in hac urbe tu et nomen refers

et functionem, libellum quendam de partu hominis, et qnae circa ipsum

accidnnt, edidit Germanice, qui in tot mille descriptns exemplaria, non

mediocri parturientum
,

obstetricnm ac medicomm deniqne compendio,

tota distrahitnr Germania. Eum mnltoties exterarnm nationnm emditi

complurcs latino idiumate excndi, ä me cum plerisqne aliis contende-

bant. Quorum precibns eo alacrius, qnod inde quasi haere-

ditario iure, ad eruditionem tnam, cui omnia debeo, ac opt. parentnm,

non vulgarem honorem reditnrum praeviderim, obsequntus, amico

cuidam docto iuxta ac -syncero in latinam linguam libellum vertendnm

delnli,“ etc.

Wiesbaden. F. W. E. Roth.

Zar direkten Yersendnng von Handschriften.*)

Da in der Gegenwart die Frage der direkten Handschriftenver-

sendung an einem gewissen Ruhepnnkte angelangt und eine Panse in

1) Wir bringen diesen die ganze Frage zusammenfassenden Aufsatz,

um dieselbe im Flusse zu erhalten und die Herren Kollegen der Länder, die

sich noch nicht angeschlussen haben, vielleicht zn veranlassen Schritte in

dieser Richtung zu thun. Es mag noch bemerkt werden, dals sich, soviel

als bekannt geworden ist, noch nhgends ein Nachteil aus der direkten Ver-

sendung der Handschriften ergeben nat. 0. U.

\-

l
Digitized by Google



312 Zur direkten Versendung von Handschriften

der weiteren Erörtening derselben eingetreten zu sein scheint, —
wenigstens sind mir in der letzten Zeit keine neueren Erlasse über

diesen Gegenstand bekannt geworden, — wird es sich lohnen, auf die

ganze F'rage noch einmal einen kurzen Rückblick zu werfen und auf

Grund der Angaben des C. f. B. die Entwickelung der direkten lland-

schriftenversendnng vor Augen zu stellen. Auf ein besonderes wissen-

schaftliches Interesse soll das Folgende keinen Anspruch erheben,

sondern nur der bibliothekarischen Praxis dienen. Deshalb .sollen am
Schlüsse noch einmal alle diejenigen Länder und einzelnen Biblio-

theken zusammengestellt werden, welche an der direkten Versendung
teilnehmen, soviel uns nach den bisher vorliegenden Berichten bekannt

geworden ist. Eine Ergänzung und WeiterfOhmng des Verzeichnisses

nach einem längeren Zeiträume dürfte gleichfalls sehr erwünscht sein,

da bei vielen auswärtigen Bibliotheken noch gar nicht angefragt worden
ist, ob sie an der direkten Versendung, die auf Gegenseitigkeit beruhen

mufs, Anteil haben, und dieselben darum auch nicht in der Lage
waren, ihren Vorgesetzten Behörden einen solchen Einzelfall zu unter-

breiten. Tritt eine auswärtige Bibliothek dem bestehenden Krei.se der

direkt versendenden Anstalten bei, so ist cs das Ratsamste, von einem

solchen neuen Falle der Redaktion des C. f. B. zwecks der Veröffent-

lichung für weitere Interessenten Kenntnis zu geben.

Für den Entleiher besteht zunächst, um das Allgemeine vorweg zu

nehmen, soweit es nicht durch Sonderbestimmungen der einzelnen ver-

mittelnden Bibliotheken anders geregelt ist, die Vorans.setzung, dafs er nicht

nur die Katalognummer, sondern auch Sprache, Titel oder Inhalt der er-

betenen Handschrift anzugeben hat. Vorgeschrieben ist dies laut Reskript

des prenfsischen Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-

Angelegenheiten vom 9. März 1885 und vom 27. April 1891 für alle

diejenigen, welche aus den Bibliotheken Frankreichs durch Vermittelung

der Königl. Prcufsischen Bibliotheken entleihen wollen (vgl. C. f. B. II

8. 137; VIII S. 283). Aufserdem ist es ein einfaches Gebot der Höflich-

keit, dafs der Benutzer der Handschrift ein Exemplar oder einen Sonder-

abzng desjenigen Werke.s, dessen Ausführung und Fertigstellung er

der ihm gewährten Benutzung der entliehenen Handschrift zu verdanken

hat, vor allem der verleihenden Bibliothek, in zweiter Linie auch der

vermittelnden Bibliothek unentgeltlich zustelle. So lautet z. B. die

Bestimmung der India Office Library zu London in den „Regulations

for Loan of Mamiscripts, approved Council, 29‘'* July 1890“, 11, 5:

„It slionld l>e an invariable condition that a copy of any work, pro-

duced with the aid of manuscripts lent by the Secretary of State,

should be presented to the India Office Library“ (C. f. B. vill 8 . 281);

vgl. dazu auch den Artikel 77 des italienischen Reglements vom
27. Februar 188t! (C. f B. VII S. 103). Unter allen Umständen ist auf

der Erfüllung einer solchen Verpflichtung zu bestehen, wenn die Hand-
schrift im ganzen oder ein zusammenhängender Teil derselben — also

nicht etwa Notizen zum kritischen Apparat einer Schriftstellerausgabe

— in extenso abgednickt werden soll. Diese Forderung ist schon
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deshalb begründet, weil cs für die Geschichte einer Handschrift nicht

unwesentlich ist, zu wissen, von wem, wann und zu welchem Zwecke
sie benutzt wurden ist. Dafür dienen dann die der Bibliothek ein-

gelieferten Freiexemplare zugleich als Belege. So ist es auch in dem
eben erwähnten italienischen Reglement aufgefafst. — Die Reglements

der einzelnen Bibliotheken hinsichtlich dieses Punktes, die nicht durch-

gängig übereinstimmen und daher einer gelegentlichen Veröffentlichung

bedürften, sowie eine Statistik der Ilandschriftenversendung in den

letzten Jahren, um festzustcllen, wie häufig von der Vergünstigung der

direkten Versendung seitens des Gclehrtenpublikums Gebrauch gemacht
worden ist, liegen aufserhalb des Bereichs unserer Aufgabe; überdies

würde cs für eine Statistik voraussichtlich noch an dem notigen Material

als Unterlage fehlen.

Wir gehen darum nun unmittelbar zur Betrachtung der direkten

Handschriftenversendung
,

wie sie sich zeitlich entwickelt hat, über.

Dasjenige Land, welches wegen seines Bestandes an alten Handschriften

zuerst und am häufigsten in die Lage kam, zu der angeregten Frage

Stellung zu nehmen, ist Italien. Eine Geschichte der dortigen Hand-
schriftenversendnng giebt das 0. f. B. VI (1889) 8. 462. Schon im

Jahre 1863 hatte der Minister Amari die Versendbarkeit von Hand-
schriften angeurdnet; aber es mnfs auch heute noch in der Regel die

Vermittelung des Ministeriums des Auswärtigen nachgesucht werden.

Das hierüber erlassene Reglement vom 27. Februar 1886 betreffend die

italienischen Staatsbibliotheken ist im C. f. B. VH (1890) 8. 102 zum Teil

abgedruckt worden (vgl. auch C. f. B. 111 8. 331). — Der Vorstand der

I^aurenziana hatte sieh, wie C. f. B. V (1888) 8. 283— 284 mitgeteilt

worden ist, überhaupt gegen die Handschriffenvcrsendnng erklärt.

Das folgende Jahr 1887 brachte in England eine Polemik
zwischen Robinson Ellis und R. Rost und dem Professor 11. W. Chandicr,

der sich gegen die Versendung von Handschriften ans der Oxforder

Bodleiana ausgesprochen hatte (vgl. C. f. B. IV 8. 277—278 u. 8. .37.3).

Durch das Vorgehen Chandlers wurde nunmehr die bisher übliche

Verleihung von Handschriften ans Oxford nach auswärts erschwert.

Nur auf Grund eines ausdrücklichen Beschlusses der Convocation oder

Uongregation dürfen fortan Bücher und Handschriften aus der Bodleiana

nach auswärts ausgeliehen werden. Vergebens wies R. Rost darauf

hin, dafs die ihm unterstellte Bibliothek des India OfRce zu London
allein 337 orientalische Manuskripte ansgelichen habe, und dafs unter

seiner Verwaltung bei vielen tausend Entleihnngen niemals ein Verlust

vorgekommen sei. Chandler berief sich einfach auf das Statut der

Bodleiana, dem das Ausleihen widerspreche. Das hat aber durchaus

nicht verhindert, dafs zwei Jahre später, am 26. Februar 1889, die

Verwaltung der Bodleiana von der Convocation „nemine contradicente“

ermächtigt wurde, eine Handschrift (Canonici Ital. 129) an die Biblioteca

Nazionale zu Florenz zu verleihen (C. f. B. VI 8. 172). — Unter jener

etwas rigorosen 8timmung der englischen Aufsichtsbehörden hatte in

der Folge auch die India Office Library zu leiden; denn die oben
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erwähnten, C. f. B. VIII S. 281 veröffentlichten „Regulations for Loan
of Manuscripts in the India Office Library“ vom 29. Juli 1890 ent-

halten eine kleine Erschwerung der früheren Praxis, da der Biblio-

thekar fortan sich in jedem einzelnen Falle einer beabsichtigten Hand-
schriftenversendung mit einem Bericht an das Library Committee zu

wenden hat. Es ist indessen anzunehmen, dafs dies reine Formensache
ist und das Library Committee sich gewöhnlich dem Vorschläge des

Bibliothekars anschliefsen wird; denn im Jahre 1892 sind Handschriften

ans der Bibliothek des India Office direkt an preufsische Bibliotheken

versandt worden. Was die übrigen Bibliotheken Englands anbetriffl,

so ist die Ansnahmestellnng des British Hnsenm, das überhaupt

nicht ansleiht, allgemein bekannt; wie sich die Universitätsbiblio-

theken zu Cambridge, Dublin n. s. w. in der Frage des Handscbriften-

ansleihens verhalten, müfste erst bei vorkommenden Fällen aus der

Praxis festgestellt werden. Sehr weitherzig sind dagegen die Ver-

waltungen und Besitzer der indischen und persischen Bibliotheken, da
aus Bombay, Madras und Teheran wertvolle Handschriften nach Halle

und Tübingen geschickt worden sind (C. f. B. VI 8. 86). An die

direkte Handschriftenversendung haben sich in den Jahren 1891 und
1892 von englischen Universitäts- und Staatsbibliotheken nach und
nach angoschlossen ; das Cajus, Emmanuel und Qonville College in

Cambridge (C. f. B. VIII 8. 419; IX 8. 426), die Universitätsbibliotheken

zu Durham (C. f. B. IX S. 283) und Edinburg (1894), die India Office

Library zu London und das Merton College zu Oxford (C. f. B. X 8. 358).

Bevor wir nunmehr zu den Verhältnissen auf dem mittel-

europäischen Festlande übergehen, sei uns noch eine kleine Digression

gestattet. Es müssen nämlich noch zwei Präliminarfragen aufgeworfen

werden, über deren Beantwortung die Ansichten auseinander gehen

düiften: 1. Sollen die zahlreichen amerikanischen Free Public und
University Libraries zur Teilnahme an der direkten Ilandschriftenver-

sendung zugelassen werden oder nicht? 2. Wie ist es mit der Ver-

sendung von Palimpsesten und Unica zu halten? Man könnte im

ersten Augenblick geneigt sein, beide Fragen in verneinendem Sinne

zu beantworten. Denn mit der Transportsicherheit im Gebiete des

kontinentalen und insularen europäischen Verkehrs ist diejenige ultra

mare längst nicht zu vergleichen. Lieber nach Ostindien und Sibirien

als über den Ocean! würden viele sagen. Zugegeben mnfs jedoch

werden, dafs bei den Sendungen nach und von der Chicagoer Welt-

ausstellung, von Verzögerungen abgesehen, kein nennenswerter Verlust

cingetreten ist. Das liefse sich aber unter den damals obwaltenden

Umständen vielmehr als Ansnahmefall denn als Regel auffassen. Aus
Specialfällen weifs ich, dafs Wertsendungen meist in den amerika-

nischen Ilafenplätzen verloren gegangen sind. Gewährt die Stellung

oder Persönlichkeit der meisten amerikanischen Bibliothekare die nötige

Sicherheit für die gute Behandlung und unversehrte Rückkehr der

entliehenen Handschriften? Sind darunter nicht mehr Geschäftsleute

und Techniker als Männer und — Damen der Wissenschaft? Und
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nun erst das benutzende Publikum, das selbst in allen Wissenschaften

zum Dilettieren geneigt ist! Dazu kommt noch ein anderer Umstand.

Welche Gegenleistung können die jungen Bibliotheken Amerikas den alten

europüischen bieten? Romane und fthnliche UnterhaltnngslektUre centner-

weise, sonst aber nichts. Denn der Uandschriftenreichtnm, oder sagen

wir lieber weniger euphemistisch, der Handschriftenbestand der neu-

gegrfindeten amerikanischen Bibliotheken ist, wenn wir vielleicht von

der speciellen Landeslitteratnr, wie den teilweise in Knoten- und Bilder-

schriften abgefafsten Denkmälern der alten Azteken in Mexico und
der Inkas von Peru und der hauptsächlich epistolographisehen und
Memoircnlitteratur ans dem Unabhängigkeitskriege absehen wollen, im

Vergleich zu dem europäischen minimal zu nennen. Aufserdem ist,

wie schon gesagt, das Risiko des Versandes einer alten Handschrift

nach der neuen Welt über den atlantischen Ocean um ein beträcht-

liches Stück gröfser, als beispielsweise selbst nach und von Ostindien.

Nnn würde es aber, objektiv betrachtet, eine Ungerechtigkeit sein, die

Amerikaner auszuschliefsen , und damit das Princip möglichst weit-

gehender Liberalität, auf dem der ganze Verkehr von Bibliothek zu

Bibliothek beruht, durchbrochen. Es mufs also unbedingt für dieses

Manko Ersatz geschaffen werden. Denn auf die Dauer wird auch die

Sitte, dafs amerikanische Gelehrte zum Studium und zur Kollation der

Handschriften nach Europa reisen, nicht mehr in gleichem Umfange wie

bisher geübt werden. Gleichwie zahlreiche europäische Gelehrte einem

Rufe an die Universitäten und sonstigen Bildungsanstaltcn der Vereinigten

Staaten gefolgt sind, so wandern schon längst ganze Bibliotheken, darunter

recht bedeutende, wie z. B. kürzlich die Zamcke’sche Sammlung, übers

Meer. In demselben Mafsc nun, wie drüben die wissenschaftlichen HOlfs-

mittel wachsen, wird das Bedürfnis, dieselben mit hohen Kosten auswärts

zu benutzen, natiirgemäfs abnehmen. Da aber ein solches Bedürfnis,

soweit es sich um unseren Fall, die Einsichtnahme alter Handschriften

durch Autopsie, handelt, manchmal unumgänglich eine Befriedigung

verlangt, wenn nicht der Wert der wissenschaftlichen Arbeit leiden

soll, so halten wir es für das Zwcckmäfsigste, wenn an die Stelle der

Originalhandschrift die phototypographische Reproduktion tritt. Wo
es sich nur um Teile einer Handschrift handelt, ist ein Photogramm
auf Wunsch und auf Kosten des Benutzers leicht herzustellen und
hinüberznsenden. Bei umfangreicheren Partieen müfsten die Kuratoren

der amerikanischen Bibliotheken, denen bekanntlich weit mehr Mittel

zu Gebote stehen als ihren europäischen Kollegen, für die Kosten im

Einzelfalle mit einstehen; dafür erhalten sie aber auch die Reproduktion

als Eigentum und brauchen nichts znrückzusenden. Man wird ein-

wenden, dafs ein Photogramm noch immer keinen Ersatz für das

Original bietet. So unbestreitbar und selbstverständlich diese Be-

hauptung auch ist, darf man dennoch ans mehreren Gründen die Be-

deutung einer mit Hülfe des Lichtes gewonnenen Nachbildung nicht

unterschätzen. Zunächst handelt es sich nicht immer blofs um eine

Kollation oder um die Ausnutzung der gewünschten Handschriften zu
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rein wissengcliaftlicben Zwecken, sondern auch nm die Kenntnis der-

selben für Lehr- und Lernzwecke. Denn die viel verbreiteten Schrift-

tafeln von Zangemeistcr
,

Wattenbach, Arndt, der Palaeographical

Society n. a., die nur Proben einzelner Teile der Handschriften geben,

vermögen immer noch nicht den W'ert der Ijektfire einer vollsUndigen

Handschrift zn ersetzen. Wohl mögen dieselben für kurze Leseübungen

im akademischen Unterricht als Einleitung zum Studium der Hand-
schriftenkunde ganz zweckdienlich sein; aber sobald ein solcher Kursus,

in welchem die verschiedenartigsten Typen von Handschriften vor dem
Auge vorübergezogen sind, beendigt ist, ist das Ganze schnell wieder

dem Gedächtnis entschwunden. Tritt der also Vorbereitete in die

praktische Arbeit an einer kompletten Handschrift, so steht er doch ziem-

lich ratlos vor der neuen Aufgabe. Aufser den ihm vorher gegebenen

allgemeinen theoretischen Anweisungen seines Lehrers wird er von

dem Material, das er an der Hand der Schrifttafeln kennen gelernt

hat, nicht viel zur Nutzanwendung gebrauchen können. Ein neues

Einarbeiten ist erforderlich. Ich glaube, dafs jeder, der dies selbst

dnrchgemacht hat, mir darin beistimmen wird, dafs die durchgängige

Kollation einer einzigen Handschrift mehr dauernden Nutzen bringt,

als die flüchtige und daher oberflächliche Lektüre einer ganzen An-
zahl einzelner Seiten aus den nach Zeit, Ort und Schriftcharaktcr ver-

schiedenartigsten Manuskripten.

Dazu kommt noch ein zweiter Umstand. Es ist nicht ausge-

schlossen, dafs die Technik der photolithographischen Reproduktion

sich noch weiter bedeutend vervollkommnet, wie es Ja thatsächlich in

dem letzten Dccennium bereits der Fall gewesen ist. Die genaue

Wiedergabe der Farben wird auch nicht lange mehr fast ein Ding der

Unmöglichkeit bleiben, das wegen der Unerschwinglichkeit der Kosten

in unserer Praxis bisher selten Verwendung gefunden hat. Gewifs

lassen sich bereits auf guten photolithographischen Kopicen von Hand-

schriften Rasuren erkennen
;
aber die Unterscheidung der in den Hand-

schriften angewandten Tinten, der Hände der einzelnen Schreiber und
Ähnliches beruht noch auf gar zn unsicherer Grundlage, wenn man
das Original nicht vor Augen hat. Andererseits hat aber die Er-

fahrung gelehrt, dafs das grofse, helle Sonnenauge einen bedeutend

schärferen Blick besitzt, als die brüten- und Inpcnbewaffneten Augen
einer Anzahl Gelehrter aus den verechiedensten Zeiten und Ländern,

und an ihm das englische Sprichwort: „Fonr eyes see more than

two“ bisweilen zu Schanden geworden ist. Was dem menschlichen

Auge lange verborgen blieb, hat endlich die Sonne nicht nur auf dem
strafrechtlichen und dem physikalischen Gebiete

,
sondern selbst im

Fache der sog. Geisteswissenschaften an den Tag gebracht. Welche
Perspektive eröffnet sich nun vollends für die Lesung der Palimpseste,

wenn die Versuche, von denen das C. f. B. XH, 1895, S. 526 berichtet,

erst weiter ausgebildet sind? Wenn es der Photographie, vielleicht

mit Hülfe der Röntgenschen Strahlen, gelingt, die Urkunde in der-

jenigen Gestalt zu reproduzieren, welche sie vor der Entstehung der
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zweiten Schrift hatte, darf man sich von der Einsicht des Photo-

gramms mehr Nutzen versprechen, als durch die Autopsie der Original-

handschrift. Damit erledigt sich zugleich die Beantwortung unserer

zweiten Frage nach der Versendung der Palimpseste und Unica: sie

wird einfach flberfiUssig. Besonders die Palimpseste sind dann nicht

mehr der Gefahr ansgeselzt, durch chemische Keagentien, welche die ur-

sprtlngliche Schrift wieder hervorzanbern sollen, noch mehr ruiniert

zu werden. So wird durch die Sendung von photographischen Abzügen
einerseits die allgemeine Kontrolle bedeutend erleichtert, andererseits

werden Versehen und Irrtümer, wie sie sich bis jetzt Jahrzehnte

hindurch fnrtgepflanzt haben, vermieden oder, sind sie einmal begangen,

leichter und schneller verbessert und beseitigt werden. Vielfach ist

es vorgekommen, dafs die Benutzer einer schwer zugänglichen Hand-
schrift aus Irrtum, bisweilen aus Böswilligkeit, um eigene vorgefafste

Ansichten und Autoschediasmata zu stützen, als Lesart der Handschrift

angegeben haben, was in Wirklichkeit nicht darin steht, wie eine zn-

ftlllig später einmal von andern unternommene Nachvergleichnng ge-

lehrt liat. Man kann auch nicht verlangen, dafs derjenige Bibliotheks-

leiter, dem die betreffende Handschrift in Verwahrung gegeben ist
,

in

jedem zweifelhaften Falle auf briefliches Ersuchen noch einmal in der

Handschrift nachsieht. Denn erstens hat ein solcher Beamter meist

dringendere und wichtigere Dinge zu thun; zweitens ist seine erneute

Lesung einer Einzelstelle bisweilen von zweifelhaftem Werte, da er

nicht immer weifs, um was es sich eigentlich handelt und worauf es

vor allem ankommt, und in der Kegel nur ein Sachverständiger und
Kenner des Autors, der kollationiert werden soll, also in erster Linie

der Herausgeber selber, eine Handschrift an der zweifelhaften Stelle

mit Nutzen einsieht. Letzterer aber hat gewöhnlich nicht die Zeit und
die Mittel, weite Reisen zu machen oder sich die Handschrift auf zu

kurz bemessene Frist senden zu lassen. Er wird dann eben genötigt

sein, sich auf seine Vorgänger in der Kollation zu verlassen. Dagegen
ist auch wiederum anzuerkennen, dafs die Beamten der wichtigeren

Handschriftensammlungen, wie Kenyon am British Museum, hervor-

ragende Handschriften - Leser
,

Entzifferer und Kollatoren sind. Aber
wie viele Bibliotheksbeamte giebt es z. B. in Spanien und Rnfsland,

die solchen Aufgaben gewachsen sind?

Was die andere Möglichkeit, das Übersehen einer Lesart, anlangt,

so sei zur Begründung unserer Behauptungen nur ein einziger eklatanter

Fall unter vielen auf dem eigenen, philologischen Gebiete hervor-

gehoben. In der zweiten Parabase von Aristophanes Achamern, also

dem Werk eines viel gelesenen und viel edierten Autors, bieten zu

Anfang des Verses 988 fa.st sämtliche Ausgaben des Dichters bis auf

die neuere Zeit (auch diejenigen von Alb. Müller, 1863; Woldemar
Ribbeck, 1864; Theodor Bergk, Textansg. 1878) eine unansgefUllte oder

durch Konjektur vergeblich ergänzte Lücke, weil das betreffende Wort
in allen Handschriften mit Ausnahme einer einzigen fehlt. Die Verse

988 und 989 lauten:
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*****ral rixi x6 delxvov txfia xai fityaka drj (yQovtl,

tov ßlov 6’i^tßai.t ÖBlyita räde rä xTspä xqo rmv d^}Qmv.

Es ist dort vom Jnuker Krieg die Rede, der ungeladen flberall nmher-

schwärmt, einkehrt nnd, znm Friedensmahl und Begrttfsnngstrunk ge-

laden, allerhand Unfng verübt:

„Setzt sich dann hin znm Mahl, prahlt nnd dünkt sich wunder was.

Wirft znm Zeichen seines Schmauses endlich die Federn auf die Strafs'“

(nach J. G. Droysens Übersetzung).

Alle Ergänzungen der Lücke schossen am Ziele vorbei (z. B.

fo x6vö‘
; ixelyti oder oV ixal^ti xegl x6 dtlxvov Bergk; ovxoal

d'ixxotjxal x Meineke
;
dXX' o6’ tjitlv ixeiyei Blaydes, nach den Scholien,

die ixeiytt, dxtvöti, axovddCsi erklären); das Richtige traf niemand.

Nnn ist der einzige Codex, der den intakten Vers bietet, gerade der aller-

wichtigste unter den Aristophaneshandschriften: der Ravennas. Dieser

hat am Anfang jenes Verses, wenn auch mit kleineren Buchstaben, etwas

znm linken Rande hin: ixxspmxai x’ixX x6 dtlxvov „auf Flügeln der

Begeisterung schwingt er sich zum Mahl“, worauf im folgenden Verse mit

xd xxtQa unter Beziehung auf die vor die Thür geworfenen Geflügel-

mahlzeitreste in komischer Weise angespielt wird. Dies mufste ohnehin

auf die richtige Ergänzung auch ohne Ravennas führen, und es ist deshalb

um so mehr zu verwundern, dafs niemand darauf verfallen ist Freilich

war zunächst im respondierenden Verse 971 das eine tldt^ <u als

Dittographie zu beseitigen, wie cs auch nur einmal bei Snidas sub

verbo dv&rjgd citiert wird. Selbst Immanuel Bekker, der den Ravennas
verglichen hat, und dessen Kollationen im Rufe gröfster Gewissen-

haftigkeit und Genauigkeit standen, hat das Wort übersehen. Erst

von Henr. van Herwerden, der den Codex von neuem verglich, ist es

wiedergefunden nnd in seinen Exercitationes criticae in poeticis et

prosaicis qnibusdam Atticornm monumentis, llagae Comitnm 1862, p. VII
publiziert worden. Eine photographische Reproduktion der betreffenden

Seite des Ravennas hat auch mir Vorgelegen; das vermifste Verb ist

vollkommen deutlich zu erkennen nnd befindet sich dazu an einer in

die Augen fallenden, hervorragenden Stelle. Um so wunderlicher nnd
unbegreiflicher ist es, dafs selbst der neueste Herausgeber des Aristo-

phanes, Fred. II. M. Blaydes, in seiner grofsen Ausgabe der Achamer
mit kritischem Apparat von 1887 zu der Stelle (p. 155) noch eine

Anzahl eigener und fremder Vermutungen vorbringt, da die Sache doch
ein für allemal abgethan isL Jedenfalls wäre die Lücke nicht so

lange unansgefüllt geblieben, und es wäre an ebenso zahl- wie nutz-

losen, voreiligen Konjekturen gespart worden, wenn cs früher möglich

gewesen wäre, die wichtige Handschrift in photographischer Verviel-

fältigung mehreren Herausgebern nnd Bearbeitern des Aristophanes

zugänglich zu machen. Solche Specialfälle, glaube ich, dürften ge-

nügen, um darznthun, dafs mau an einer etwaigen Weigernng der Biblio-

theksvorstände, Handschriften Uber den Ocean oder Palimpsestc und
Unica überhaupt zu versenden, keinen Anstofs nehmen darf. Auch
werden sich die amerikanischen Kollegen darüber zu trösten wissen,
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falls ein Antrag auf ihren Anschlnfs an die allgemeine direkte Hand-
schriflenverBendung wenig Gegenliebe finden sollte. Haben sich doch
auch nur wenige amerikanische Bibliotheken zu der geplanten Gesell-

schaft fttr photolithographische Vervielfältigung von Handschriften als

Abonnenten gemeldet- — Kehren wir nach dieser Abschweifung wieder

nach Europa und zu unserm Thema znrUck!

Auf unserm Kontinent dem alten herrschte bis zum Ende des

Jahres 1889 in der Sache der Handschriftenversendung eine gewisse

Unsicherheit, um nicht zu sagen Willkttr und Principienlosigkeit. Wohl
versandte die Pariser Nationalbibliothek durch Ministerialvermittelung

Handschriften nach Deutschland; wohl machten die meisten der besser

verwalteten Bibliotheken keine besonderen Schwierigkeiten, wenn es

galt, eine Handschrift nach answärts zu senden; selbst das KOnigl.

Prenfsische Geheime Staatsarchiv, die prenfsischen und sächsischen

Staatsarchive befleifsigten sich weitgehendster Liberalität den Biblio-

theken gegenüber; ebenso u. a. die Bibliotheken zn St. Gallen, Hannover,

Karlsruhe, Köln, München, Schaffhansen, Stuttgart, Trier, die Königl.

Bibliothek zu Dresden, die Klostcrbibliothek zu Stift Einsiedeln in der

Schweiz und die Königl. Bibliothek zu Kopenhagen (vgl. C. f. B. VI
S. 40. 86. 211). Aber es fehlte an generellen Bestimmungen, und
wo solche existierten, waren sie den Gelehrtenkreisen so gnt wie un-

bekannt. Dazwischen kam gegen das Ende des Jahres 1888 die Ver-

fügung der Herzoglichen Regierung zn Brannschweig
,
durch welche

der Wolfenbütteler Bibliothek die bisher übliche Versendung von
Handschriften untersagt wurde, weil einzelne von dort entliehene

Handschriften infolge schonungsloser Behandlung und nachlässiger

Verpackung arg beschädigt worden seien (vgl. C. f. B. VI S. 40. 84.

211. XII 8.40— 41). Dieser Unsicherheit, die in weiteren Kreisen

über die Versendbarkeit von Handschriften ans Bibliotheken herrschte,

mnfste ein Ende gemacht werden, da man nicht gern allein vom
Belieben und guten Willen der Bibliotheksverwaltnngen abhängig sein

mochte, manche der letzteren sicherlich auch Bedenken trugen, auf

ihre Verantwortung wertvolle Schätze ihrer Sammlungen der eigenen

Aufsicht zn entziehen, und dadurch zu zeitraubenden Anfragen bei

den Vorgesetzten Behörden genötigt waren. (Vgl. auch Grassauers Be-

merkungen C. f. B. XIII, 1896, S. 245—246.) Unter solchen Umständen
konnte es oft ganz irrelevant sein, ob die nachgesnebte Erlaubnis zur

Versendung nach Absolvierung aller Instanzen schliefslich erteilt wurde
oder nicht; besonders wenn es sich um eilige Fälle handelte, z. B.

kurz vor der letzten Korrektur einer Schriftstelleransgabe
,

bei der

neue Zweifel über handschriftliche Lesungen anfgetancht waren. Statt

Wochen- oder gar monatelangen Abwartens wäre der betreffende Autor,

getreu dem Spruche: Kommt der Berg nicht zum Propheten, geht der

Prophet znm Berge, zweckmäfsiger sofort an den Aufbewahrungsort

der gesuchten Handschrift gereist oder hätte sich einen photographischen

Abzng der fraglichen Partie machen lassen. Freilich gehört die Ver-

sagung jener Erlaubnis wenigstens heute zn den Ausnahmen. Als z. B.
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die Königl. Akademie der Wissenschaften in Berlin znr Heransgabe

der vollständi(!;en Werke Kants im Jahre 1895 der in Dorpat befind-

lichen Manuskripte des Königsberger Philosophen bedurfte und sich

zu diesem Zwecke der Vermittelung des deutschen Botschafters in

Petersburg bediente, erhielt der russische Minister für Volksanfklärnng

ohne Schwierigkeit die kaiserliche Erlaubnis zur Sendung jener der

Universität Dorpat gehörenden Handschriften nach Berlin (vgl. C. f. B.

XII, 1895, S. 478).

Der entscheidende Wendepunkt, der von beiden Seiten, den Be-

nutzern wie den Bibliotheksvorständen, mit Freuden bcgrflfst wurde,

trat am 8. Jannar 1890 mit dem bekannten Erlafs des Kgl. Preufsischen

Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal -Angelegen-
heiten betreffend die direkte Versendung von Bibliothek zn Bibliothek

ein, welcher im C. f. B. VII S. 101 ff. abgcdrnckt ist. Die Initiative war
für Deutschland von Preufsen ergriffen und nun „zum ersten Male ein

Princip für die Handschriftenversendung aufgestellt und generell ge-

regelt, das an Liberalität nichts zu wünschen übrig läfst“, wie der

Herausgeber des C. f. B. a. a. 0. dazu bemerkte. Dadurch wurden nun
zur direkten Versendung ermächtigt: die Königl. Bibliothek zu Berlin

lind die sämtlichen prenfsisclien Universitätsbibliotheken einschliefslich

der Paulinischen Bibliothek zu Münster und der Lycealbibliothek zn

Brannsberg. Das Hauptverdienst nm das Zustandekommen dieser Er-

leichterung des Bibliotheksverkehres hatte sich der Referent für das

Bibliothekswesen im preufsischen Kultusministerium, der Geheime Ober-

regicrungsrat Dr. Althoff, erworben. Die Wirkungen Jenes Erlasses

zeigten sich schon im folgenden Jahre. Es schien, als ob derselbe

für viele Bibliotheken inner- und anfserhalb Deutschlands wie eine

moralische Nötigung gewirkt habe
,
auf dem besebrittenen Wege fort-

zufahren. Seit dem März 1891 versendet die K. und K. Hofbibliothek

zu Wien direkt; vgl. die „Bedingungen der Entleihnng von Hand-
schriften und Druckwerken an Bibliotheken des Anslandes“, C. f. B.

VIU S. 279. Schon früher hatten in einzelnen vorkommenden Fällen

mehrere Bibliotheken der deutschen Einzelstaaten, ferner die Biblio-

theken der Schweiz, Hollands, Dänemarks n. a. direkt versandt. Auch
der Bann, der auf Wolfenbttttel lastete, hielt nicht lange an; denn die

erwähnte Verfügung von 1888 wurde bereits 1891 durch eine neue

ersetzt, durch welche mit Genehmigung des Herzogi. Braunschweigischen

Staatsministcriums die direkte Versendung von Handschriften aus Wolfen-
büttel an eine unter staatlicher Aufsicht stehende Bibliothek innerhalb

des Deutschen Reiches oder der zum ehemaligen Deutschen Bunde ge-

hörig gewesenen Teile der üsterreicliLsch-Ungarischen Monarchie unter

gewissen Bedingungen (abgedruckt C. f. B. VHI S. 280) wieder gestattet

wird. Am .30. März 1891 trat Bayern hinzu, indem das Kgl. Bayerische

Staatsministerium des Innern für Kirchen- und Schnlangelegenheiten

an die Senate der Universitäten zn München, Würzburg und Erlangen,

sowie an die Regiemngen von Überfranken, Mittclfrankcn und Schwaben
eine Ordre erliefs (C. f. B. VIII S. 282), nach welcher bei Verleihung
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von Uandgchriften an aufserbayerigche Bibliotheken die Grundsätze
Prenfsens zur Anwendung gebracht werden sollten an der Münchener
Künigl. Hof- und Staatsbibliothek, den Bibliotheken der drei Landes-

universitäten Erlangen
,
München, Würzburg, den Königl. Bibliotheken

in Bamberg und Eichstätt und der Kreisbibliothek in Augsburg. Frei-

lich weist diese Verfügung, wie es scheint, eine Lücke auf, die sich

bereits im folgenden Jahre nach Erlafs derselben in einem Falle fühlbar

machte (vgl. C. f. B. IX S. 94j. Die Regierung von Unterfranken ist in

der obigen Instruktion nicht genannt, und so kam es, dafs die Ver-

waltung der Königl. llofbibliothek zu Aschaffenburg die Versendung
einer Handschrift nach auswärts verweigerte. Welche Aufklärung
dieser Fall bekommen hat, ist mir nicht bekannt geworden.

Mittlerweile stellte sich heraus, dafs der Erlafs des preufsischen

Kultusministeriums bereits einen Vorgänger gehabt hatte in Österreich

(C. f. B. VIII S. 349), wo die K. K. Universitätsbibliotheken seit dem
12. März 1883 laut Verfügung des K. K. Ministeriums für Kultus und
Unterricht Handschriften versenden dürfen, ohne dafs im einzelnen

Falle die Einholung einer besonderen Genehmigung des Ministeriums

erforderlich ist. Unter den deutschen Regierungen, die ihre Biblio-

theken bald nach Bekanntwerden der preufsischen Instruktion zur

direkten Versendung ermächtigten, ist auch die Grofsherzogliche Re-
gierung zu Hessen-Darmstadt zu nennen, welcher die Hofbibliothek zu

Darmstadt und die Universitätsbibliothek zu Giefsen unterstellt ist

(C. f B. VUI S. 350). Von der Liberalität der Grofsherzoglich Badischen
Regierung kann ich nach eigener Erfahrung bereits aus dem Ende des

Jahres 1885 berichten; mit deren Genehmigung wurde mir, dem damals
kaum zwanzigjährigen, eine der wertvollsten Handschriften der Palatina,

ein Unicum, nämlich der Cod. Pal. gr. 23, der die Anthologia Palatina

enthält, auf längere Zeit zur Benutzung in der Göttinger Universitäts-

bibliothek überlassen, eine Thatsache, die um jene Zeit in Gelehrten-

kreisen allgemeines Erstaunen erregte. Aufserdem erhielt ich die

Photogramme des in Paris zurückgebliebenen Teiles des Codex. Im
Frühjahr 1887 wurde nach Göttingen wieder ein äufserst wertvoller

Codex, der Mone’sehc Plinius-Palimpsest, aus dem Bencdiktinerkloster

zu 8t. Paul in Kärnten zur Benutzung des Oberbibliothekars gesandt

(vgl. C. f B. VII 8. 281), mit dessen Genehmigung und unter dessen

Aufsicht ich jenen ein halbes Jahr lang gleichfalls kollationieren durfte.

— Um auf die Folgen des preufsischen Erlasses zurückzukommen, so

schlossen sich bis Juli 1891 (laut Ministerialreskript vom 7. Juli 1891)
dann weiter an sämtliche unter staatlicher Aufsicht befindlichen Biblio-

theken in Deutschland, Österreich - Ungarn , Dänemark, der Schweiz,

Holland, die Stockholmer Königliche Bibliothek und die schon ge-

nannten Bibliotheken des Gonville und Cajus College zu Cambridge
(C. f. B. VIII S. 419). Dagegen war die Durchführung des preufsischen

Cirkiilar-Erlasses im Verkehr mit der Nationalbibliothek zu Paris, der

Kaiserlichen Bibliothek zu St. Petersburg, der Bodleiana zu Oxford

und anderen englischen Bibliotheken, sowie den italienischen Biblio-

xm. 7. 22
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theken bis dabin nicht zn erreichen gewesen. Das folgende Jahr, 1892,

brachte darauf den Anschlufs der Universitätsbibliothek zu Durham
(C. f. B. IX 8. 283), der India Office Library zu London, der Biblioteca

Nazionale Centrale zn Florenz, des Königlichen Italienischen Staats-

archivs zn Modena, der Universitätsbibliothek zu Upsala, des Emmanuel
College zn Cambridge (a. a. 0. S. 426; Reskript vom 7. Juli 1892); dazu

kamen 1893 die Bibliothek des Merton College zu Oxford und die

Kaiserliche Universitätsbibliothek zn 8t. Petersburg (C. f. B. X 8. 358;
Erlafs vom 12. Mai 1893). Ferner schlossen sich an: die Universitäts-

bibliothek zu Edinbnrg und die Milich'sche Bibliothek zu Görlitz

(Schwenke, Adrefsbnch 8. 140), während ein Gesuch an den Patriarchen

von Jerusalem erfolglos blieb, da nach den bestehenden Bestimmungen
die Benutzung von Büchern und Handschriften der Patriarchatsbiblio-

thek nur in deren Räumen gestattet ist.

Auch damit war die Bewegung noch nicht zom definitiven Stili-

stande gekommen, wie die in den letzten beiden Jahren 1894 und 1895

stattgefundenen offiziellen Anschlüsse und Beitrittserklärungen beweisen.

Schon im Juli 1895 konnte die offiziöse Berliner Korrespondenz (C. f. B.

XII p. 421) wiederum mitteiien, dafs weiterhin ihren Beitritt erkiärt

hatten: die Bibliothüque Royale de Belgique zu Brüssel, die Bibliothek

der Socidtö des Bollandistes zu Brüssel (14 Rne des Ursulines) und
die Bibliothek der Asiatin Society of Bengal zn Calcntta. (Reskript

vom 25. Juni 1895.) — Selbst in Deutschland gab und giebt es wohl

noch einzelne Bibliotheken mit einigermafsen gröfseren Handscliriften-

beständen, auf welche die Erlasse der Kultusministerien keine An-
wendung fanden, weil jene anderen Behörden direkt unterstanden.

Wie Schwenke in seinem Adrefsbuche der deutschen Bibliotheken

S. 113 angiebt, durfte z. B. die Königliche Bibliothek zn Erfurt nur

nach vorgängiger Ermächtigung der dortigen Königlichen Regierung

HandschriRcn versenden. Unter dem 24. September 1895 (C. f. B. XII

S. 517) ist nun auch dieser Bibliothek die Befugnis erteilt worden,

ihre Bücher und Handschriften an Bibliotheken des In- und Auslandes

unter den üblichen Bedingungen direkt zu versenden. Dafs die Fürst-

lich Stoibergische Bibliothek zn Wernigerode ebenfalls direkt ver-

sendet, meldete das C. f. B. XIII S. 42. Die zuletzt bekannt gewordenen
Anschlüsse auswärtiger Bibliotheken betreffen (laut Reskript vom 2. Mai

1896) die Universitätsbibliotheken in Dijon, Gent, Lund und das Con-

servatoire Royal in Brüssel, womit also wiederum ein erfreulicher Zu-

wachs verzeichnet werden kann.')

So liegen die Verhäitnisse in der Gegenwart. Allerdings könnte

noch ein Einwand erhoben werden; würden nicht die ganzen Vorteile

1) Da das Manuskript dieses Aufsatzes bereits Ostern 1895 abgeschlossen
und an die Redaktivn des C. f B. abgesandt war, habe ich die später zu
meiner Kenntnis gelangten Fälle erst nachträglich bei der Korrektur einfUgeii

können
;
zur Vervollständiping des neuesten Materials haben namentlich auch

die dankenswerten Mitteilungen meines verehrten Chefs, des Herrn Direktor
Dr. Eoediger, beigetragen.
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der direkten Hss.-Versendang in einzelnen Fällen durch die einfache

Thatsache illusorisch gemacht werden, dafs ans der blofsen Ermächtigung

und Berechtigung zum Versande noch lange nicht die Verpflichtung

oder Geneigtheit der Bibliotheksverwaltnngen dazu hervorgehe? Indessen

wer die bisherige Entwickelung der ganzen Angelegenheit aufmerksam
verfolgt hat, wird erkennen, dafs zu solchen Besorgnissen und Störungen

kein Anlafs vorliegt; denn bis zur Zeit ist von den beteilig;ten An-
stalten immer direkt versandt worden, sobald nur die von den Auf-

sichtsbehörden festgesetzten Vorbedingungen erfüllt waren. Überdies

sind die Bibliotheken in der Regel eben gerade erst auf Antrag ihrer

eigenen Leiter zur direkten Versendung ermächtiget worden, was sicher-

lich nicht geschehen wäre, wenn die Geneigtheit zur Ausnutzung dieser

Befugnis gefehlt hätte. Hauptsache mit war für die Leiter der Biblio-

theken, dafs alles auf Gegenseitigkeit beruhe. So heifst es denn auch

hier einfach: facta loquuntnr!

Mit allen diesen Erfolgen konnten die Verfechter der Liberalität

in der Ilandschriftenversendung wohl zufrieden sein, und 0. Hartwig

unterliefs es auch nicht, (C. f. B. X S. 412) auf die erfreuliche That-

sache hinznweisen, dafs zur Zeit sämtliche deutschen Staaten, Österreich,

Holland, Belgien, die Schweiz, Dänemark, Schweden, Norwegen, sowie

einige Universitätsbibliotheken in England, Italien und Kufsland an

der direkten Versendung von Handschriften teilgenommen haben. Leb-

haft vermifst wird eigentlich nur noch der Anschlufs von Frankreich,

Italien und Spanien, in welchen Ländera noch immer die Vermittelung

der Ministerien angerufen werden mufs. Der Anschlufs einer Biblio-

thek, welche zur Zeit kein Handschriftenmaterial besitzt, wUrde aller-

dings nur idealen Wert haben; es kann aber doch einmal der Fall

eintreten, dafs auch eine erst in der neuesten Zeit gegründete, besonders

eine amerikanische Bibliothek, unverhofll in den Besitz wertvoller

Handschriften oder Kimelien — denn auch diese kommen in Betracht

— gelangt. — Unser Verzeichni.s der am direkten Verkehr beteiligten

Bibliotheken, das wir zum Sclilufs noch einmal übersichtlicher zn-

sammenstellen wollen, ist vielleicht nicht ganz vollständig; möglicher-

weise wird es mancher Bibliotheksleiter noch ans seinen Akten ergänzen

können. Es genügt, wenn diese Zeilen die Anregung zu weiterem i

Anschlufs an die direkte Handschriftenversendung geben sollten. Ver-

einzelte Vorkommnisse, wie die in Wolfenbüttel und angeblich such

in Brüssel passierten (vgl. ü. f. B. IX 8. 32 und 189; bekanntlich hatte

sich der nunmehr verstorbene Chef der Brüsseler Stadtbibliothek, Mr.

Ruelens, auf der Conference du Livre zu Antwerpen im August 1890

scharf gegen jedes Verleihen aufserhalb der Bibliothek ausgesprochen,

weil eine von ihm verliehene Handschrift mit Bierflecken besudelt und

von Tabaksgemch übersättigt zurückgeliefert wurde), vermögen wohl

den Lauf der beschriebenen Entwickelung zeitweilig zu unterbrechen,

aber niemals dauernd zu hemmen; denn auch die Bibliotheken stehen

am Ende des neunzehnten Jahrhunderts unter keinem anderen Zeichen

als unter demjenigen des Verkehrs.

22*
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Anhang.

Verzeichnis der an der direkten Versendung von Handschriften

beteiligten Bibliotheken, nach Ländern geordnet.

Belgien, sämtliche Bibliotheken.

Dänemark, desgl.

Deutschland, desgl.

Grofsbritannien:
Cambridge, Cajns, Emmanuel und Gonville College.

Durham, Universitätsbibliothek.

Edinburg, Universitätsbibliothek.

London, India Office Library.

Oxford, Merton College.

Frankreich:
Dijon, Universitätsbibliothek.

Holland, sämtliche Bibliotheken.

Indien:
Calcntta, Bibliothek der Asiatic Society of Bengal.

Italien:

Florenz, Biblioteca Nazionale Centrale.

Modena, Königliches Staatsarchiv.

Norwegen, sämtliche Bibliotheken.

Österreich-Ungarn, desgl.

Rnfsland:
Petersburg, Universitätsbibliothek.

Schweden, sämtliche Bibliotheken.

Schweiz, desgl.

Bei den übrigen Bibliotheken (z. B. Frankreichs, Italiens, Spaniens) ist

entweder diplomatische Vermittelung nachznsucheu oder (wie bei den

russischen nnd den meisten indischen Bibliotheken) eine Probe auf den
einzelnen Fall zu machen.

Marburg. C. Haeberlin.

Recensionen und Anzeigen.
Inveotariiim codiciim niannscriptoriiui capituli Dertiisensis

coufecerunt H. Denifle 0. P. .Sub.ircliivista Tabularii Vaticani — Aeni.

Cbatelain Bibliollierariii.s Universitatis Parisieusis. Accodunt septem
tabulae. Parisiis, Apud Aeinilimii Bouillon editorem, ti~ Rue de Riehe-
lieii, an preinier — ISflfl. 2 Bl. KI S. 8®.

Das Handsehriften-lnve'ntar der Kapitels-Bibliothek zu Tortosa in Cata-

looien wird hier in einem Sonderabdruck aus dem laufenden Jahrgange der
Revue des Bibliotheques (Janvier-Fdvrier 1S90) dargeboten. Die Schrift-

proben sind durch eine Tafel in I.ichtdnick aus Chatelains Paleographie des
classiques latins (pl. t’XXXIII, Juvenal des l:t. Jahrhunderts) vermehrt.

Dem Inhalte nach bezieht sich die Sammlung auf das kla-ssiscbe .\ltertum,

Rechtswissenschaft nnd Theologie im weitesten Sinne. Unter den wenigen
Klas.sikern Ist ein lloraz des 11. Jahrhnnderts (Nr. lOü mit Schiiftprobe auf
Tafel VI). Altere Handschriften der Uorazischen Gedichte worden in Bpauien
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bis jetzt nicht gefunden. ') Die Renaissance hat in Tortosa nur schwache
.Spuren hinterlassen. Man kann hierher einen Teil der Sammelhandschrift
Nr. IT rechnen, in der sich finden: Fabelle K.sopi trauslate e grecu in latinum
a Laurentio Vallensi .... Commentum super Argumentation e Marchi Tullii

Ciceronis . . . Arnimentatiu (in 33 Versen). In den juristischen Schriften ist

kanonisches und bllr^crliches Reclit vertreten. Von hervorragendem Werte
ist die Summa Codicis Justinianei in M libros distributa, lateinisch, während
bishej nur proven^alische und französische Bearbeitungen bekannt nnd unter-
sucht waren (Sr. 12'J aus dem IV. Jahrhundert, mit einer Erörterung und
dem Texte der ersten Seite, im Anhang S. 57—öS).’)

Den gröfsten Anteil an der Sammlung hat Theologie und Kirche. Die
Kapitels-Bimiothek bot einer Reihe von liturgischen Handschriften schützende
Unteckuntt. Dieselben reichen bis in das II. Jahrhundert hinauf, also in

eine Zeit, in welcher der französische Einliufs auf die spanisclie Liturgie

durch die L'luniacenser erst anfing sich zu zeigen. Von der künstlerischen
Ausstattung eines kostbaren Mel'sbuches aus dem 12. Jahrhundert, das nach
örtlicher Cberlieferung indessen aus der Apostelzeit stammen soll, sind Proben
auf den Tafeln I — 111 geboten Die Tafeln IV—V enthalten in scharfer

Wiedergabe ein Instrumentum Pontii, episcopi Dertusensis, in pulcherrimo
cl:aractere, in quo statuitur, quid canonici recipiant, quid comedant et bibaut
.secundum variotatem dierum et festorum, aus dem .Jahre 122fi, eingetragen
auf 2 Blättern einer Bammelhandschritt des 12. Jahrlmnderts, die mit einer

Regula S. Augustiui beginnt und verschiedene Vorscliriften und Aufzeich-
nungen Uber Leben und Dienst der Kanoniker enthält (Nr. ilO). Zwei andere
Handschriften des 12. Jahrhunderts, das Missale Nr. 41 und ein Teil der
Sammelhandschrift Nr. 1)7, liefern Beiträge zur Kenntnis der mittellatcinischen

Dichtkunst, insbesondere auch des Versbaues mit Innen- und Schlul's-Reimea
Im Anhänge S. 52 — 57 sind mehrere Stücke abgedruckt, welche lUr die

schriftstellerische Thätigkeit der Bischöfe Hildebert (1057— 1133) und Marbod
(1035— 1123) in Betracht kommen. Die tbeologisch-philosophischcn Schriften

stehen fast alle unter dem Einflüsse der italienischen und französischen

•Scholastiker. Eigenartig und den spanischen Verhältnissen angepafst ist

jedoch ein vorthomistisches IVerk des catalonischen Dominikaners Ramon
Hartinez (Raymundus Martini), der sich durch seinen Pugio fidei bekannter
gemacht hat.” Die Tortosaner Handschrift Nr. 0 enthält eine Jugendarbeit
desselben aus dem Jahre 1230 oder 1257, die verschollen war, bis Denifle
sie fand. Es ist eine Explanatio simboli Apostolorum ad iustitutionem fidelium.

Die Handschrift, aus dem 13.— 14. Jahrhundert, steht bis jetzt allein und
lohnt die ausfiiliriichen Mitteilungen im Anhang zum Inventar (S. 32 — 30).

Vollständig abgedrnekt sind die Einleitung und der Traktat; Quod libri

veteris et novi testamenti sunt integri et incorriipti, sowie der erste Artikel.
Das übrige ist auszugsweise gegeben, mit Aii.s.schlurs bekannter Beweisstellen
aus der hl. .Schrift. Die Erörterungen über Sarazenen, Juden und arabische
Schriften sind unverkürzt. Das VVerk ist nämlich, wie es scheint, für .Seel-

sorger verfallt, denen die Verteidigung des christlichen (ilaiibens unter den
spanischen .luden und Sarazenen oblag. Diese Apologetik war damals eine
I-ebensaufgabc für manchen christlichen i’heologeii in den Mittelnieer-Uindcrn.
l'bumas von Aijuino kam hier mit seinen Schriften zu Hülfe, die jedoch erst

später auf Raymiind einwirkten.

Im ganzen sind 144 Handschriften, 1 Inkunabel und 2 Drucke des
16. Jahrhunderts verzeichnet.

Von den beiden Verfassern des Inventars können die Fachgenossen
nichts anderes, als gute Arbeit, erwarten. Dafs aber der ganze Bestand, wie

1) Eine ältere Horazhandsehrift, die aus Spanien stammt, besitzt jetzt

die Universitätabibliothek zu Halle. O. 11.

2) Eine Ausgabe dieser Summa, die ursprünglich in provengaliseher
Sprache abgefafct war und ins Lateinische übersetzt ist, ist jetzt in Vor-
bereitung. 0. H.
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wir erfahren , in drei Tagen aufgenommen und so besehrieben wurde —
dazn an einem Orte ohne bibiiographischo Iltllfsmittel — das ist doeh ein

Beweis von Virtuosität, die ihresgleichen sneht.

Karlsmhe. W. Brambach.

Ilans Weinreich und die Anfänge des Bnehdmeks in Könijnberg. Von
Paul Schwenke. Königsberg i. Pr.

,
Ferd. Beyer’s Bnehhandlung.

189t). 47 S. 6“.

Diese äufserlich freilich nicht umfangreiche, aber eine FUlle mühseligster

Arbeit enthaltende Schrift kann man getrost als eine Musterarbeit bezeichnen.
Sie giebt ein harmonisch abgerundetes, fein aus- und durebgearbeitetes Bild

der Anfänge des Buchdrucks in Königsberg; in der dem V^erfasser eigenen
Sorgfalt, die auch die scheinbar imbcdeutcnosten Zeichen in ihrer diakritischen

Bedeutung erfafst and zur Belebung des Bildes geschickt verwendet, ist für

künftige Arbeiten ähnlicher Art ciu ausgezeichnetes Vorbild gegeben, dessen
Zuverlässigkeit unzweifelhaft ist. — Einem Gesuch seines Sekretärs Christoph
Gallenhofen entsprechend, erlaubte der Hochmeister Albrecht am 4. Nov. 1.S2S

die Errichtung einer Buchdruckerei in Königsbe», an der sich — zunächst
durch Lieferung von Typenmaterial — auch der Danziger Buchdrucker Haus
Weinrclch beteilige. Vermutlich siedelte dieser aber schon im Herbst 1524
ranz nach Königsberg über und übernahm die Druckerei auf eigene Rechnung,
die er bis zum März 1553 fortführte, in dem letzten Jahrzehnt mit immer ge-
ringerem Erfolg und zuletzt durch eine Filiale des NUmbergers Hans Lufft &t
^anz verdrängt. Nachdem er dann noch einmal sein Glück vergeblich wieder
m Danzig versucht hatte, kehrte er nach Königsberg zurück, wo er, ohne
Geschäft, als verschuldeter, hochbetagter Mann im Frühjahr oder Sommer 1560
gestorben ist. 41 Drucke aus der Zeit bis 1527 beschreibt Schwenke mit
peinlichster biblio^phischer Genauigkeit, die auch einem Verzeichnis der
verschiedenen Schnftarten

,
Initialen

,
Titelbordilren und anderen Druck-Oma-

mente eigen ist. Die Schrift gereicht ihrem Verfasser zu gröfster Ehre und
wird sicher Dziatzko

,
dem sie „zum Tage, an dem er vor 25 Jahren zuerst

die Leitung einer Bibliothek übernahm“ gewidmet ist, grofse Freude gemacht
haben. Sie erscheint gleichzeitig in der Altpreufsischen Monatsschrift Bd. 33.

Kiel. Wetzel.

Mitteilungen aus und über Bibliotheken.
Nach der Chronik der Königlichen Akademie der Künste für die Zeit

vom 1. Oktober 1S94 95 beträ^ die Bibliotheks -Abteilnng für die bildenden
Künste 5778 Werke in 9565 Bänden. Ein Nachtrag zu dem 1893 im Dmck
erschienenen Katalog der Bibliothek ist in Vorbereitung genommen worden.

W.

Auf S. 131 dieses Jahrranges des Centralblattes findet sich in der Mit-
teilung über diu Bibliothek in Ccllc ein Irrtum, den zu berichtigen ich mir
gestatte. Das, was icii in meiner Schrift als völlig sicher nachgewiesen zu
haben glaube, ist das, dafs die Ccllcr Bibliothek, wie auch der Herr Referent
a. a. 0. hervorhebt, urs|)rUngIich die Herzogliche Bibliotlick in Celle
war, unrichtig dagegen ist, dafs ich angenommen hätte, sic sei einmal in den
Besitz der Stadt Cello gekommen. Die Stadt lieferte nur Räume für sie ii. s. w.
und knüpfte hieran ihre Bedingungen. Wie die Bibliothek zu der heutigen
sogen. „Kirchen-Ministerial-Bibliothek“ geworden ist, bleibt noch weiter auf-

zuhellen; so wie die Sachen liegen, ist es durchaus unwahrscheinlich, dafs
hier jemals eine rechtliche und offizielle Umwandlung stattgofnnden hat
Besondere Beachtung verdient, dafs die zuständigen kircdilichen Behörden die
Bibliothek bisher als Kircheneigentum nicht behandelt haben; chic Kirchen-
bibliothek ist die Bibliothek also thatsächlich nicht

Berlin. Dr. G. Kampffmoyer.
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Die Rang- und Gehaltsverhältnisae der Beamten der Stadtbibliothek in

Frankfurt a. M. haben durch die neue in jUngster Zeit von den städtischen
RehUrdcn mit rückwirkender Kraft vom 1. Apni IS95 an beschlossenu ,Ge-
haltsordnnng filr die (iemeindebeamten der Stadt Frankfurt a. M.“ eine gänz-
liche Xeugestaltung erfalircn. Die nene Gehaltsordnung unterscheidet sich

von den bisher in Geltnng gewesenen Normen zunächst durch eine veränderte
Einteilung der Gehaltsklassen

,
indem an Stelle der znletzt bestandenen zehn

Kla.ssen Ünftig sieben treten, von welchen V—VII die Stellen der Unter-
beaniten, 111 und IV diejenigen der mittleren und I und II diejenigen der
oberen Beamten enthalten, und an die Spitze dieser sieben Klassen eine nene
la gestellt wird, die die Stellen derjenigen oberen Beamten begreift, welche
eine höhere wissenschaftliche Bildung nachzuweisen haben und eine selb-

ständige leitende Stellung einnehmen. Denigernäfs wurde die .Stelle des
Stadtbibiiothekars (Amtschefs) in die nene Klasse la, diejenige des zweiten
Bibliothekars in Klasse I, des (bnehhändlerisch gebildeten) Sekretärs in Klasse
III, des Registrators nnd Kanzlisten in Klasse IV und des Amtsdieners in

Klasse VI eingereiht Weiterhin setzt die neue Gehaltsordnung anstatt des
seither bestandenen fllnQährigen Aufsteigens der Stufen innerhalb der einzelnen
Gehaltsklassen ein solches von je drei zu drei Jahren fest und weist endlich
zugleich eine durchgängige Aufbesserung der Gehälter auf. Die letzteren
bewegen sich fUr die Bibliotheksbeamten in folgenden Sätzen;

Stadtbibliothekar: M. 5700, 6000, 6300, 6600, 6900, 7200.
Zweiter Bibliothekar: .M. 4700, 6000, 3300, 5600, 5900, 6200, 6500.
Sekretär: M. 3000, 3200, 3400, 3600, 3750, 3900, 4050, 4200.

Registrator und Kanzlist: M. 2300, 2500, 2700, 290o, 3050, 3200, 3350, 3500.
Amtsdiener: M. 1700, ISOO, 1900, 2000, 2050, 2leo, 2150, 2200.

Die Besoldungen der auf Kündigung angestellten wissenschaftlichen
HUlfsarbeiter werden durch die neue, nur filr das lebenslänglich angestellte

Personal bestimmte Gehaltsordnung nicht berührt. Sie betragen, wie seither,

in den ersten drei .Tahren M. 2400 nnd vom vierten Jahr an M. 2700. Die
lägegelder der Uülfsdiener wurden erhöht nnd bewegen sich je nach dem
Dienstalter zwischen 3 nnd 5 Mark.

Das vom Stadtbibliothekar Dr. Ebrard im Auftrag der städtischen
Behörden bearbeitete Werk über die Stadtbibliothck ist im Druck vollendet

und wird in allernächster Zeit erscheinen.

Von neuen Erwerbungen der Stadtbibliothek ist besonders diejenige

des grölseren Teils der (uiigedrnckten) Goethebriefe aus dem Nachlasse
Brentano, die unlängst bei Bacr & Co. zur Versteigerung gelangte, zu er-

wähnen. Die hierzu erforderlichen Mittel, fast M. 4000, wurden ihr in liberalster

Weise von einigen angesehenen Mitbürgern, voran Herrn Stadtrat General-
konsul Albert Metzler, zur Verfügung gestellt.

Die Benutzung hat in dem am 31. März abgclaufencn Etatsjahr, dem
zweiten seit Fertigstellung des grofsen Erweiterungsbaues, eine äbcrmaligc
erhebliche Steigerung erfahren. Sie stieg von 34 514 Buchbinderbänden des
Vorjahrs mit 42 763 Einzelschriften auf 40o2o Buchbinderbände mit 55625
Einzclschriftcn. Der neue Lesesajil, in welchem nun auch etwa fünfzig politische

Zeitungen aller Riohtungen und Länder aufliegen, wurde von insgesamt 19261
Personen gegen 14 989 des Vorjahrs besucht.

Der Voranschlag der Ausgaben der Landesbibliothek zu Kassel be-

trägt filr das Jahr 1896 37 700 M., davon zum Ankauf von Büchern einschl.

des Einbandes lloüOM., filr Neukatalogisicmng 2500 M., für Versicherung
gegen Feuerschaden 2890 M. Der Voranschlag der Ausgaben der Landes-
bibliothek zu Fulda beträgt für dasselbe .Jahr 6400 M., davon zum Ankauf
von Büchern einschl. des Einbandes 1800 M., für Versicherung gegen Feuer-
schaden 850 M. (Verhandlungen des 21. Kommunal -Landtages f. d. Regbz.
Kassel. 1895. Anl. 16 u. 17.) W.
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Über die Schütze der Herzoglichen öffentlichen Biblio-
thek zu Meiningen handelt das diesjährige Osterprogramm des Keal-
gymnasiums zu Meiningen, das Herr Professor Dr. Grobe, der derzeitige Vor-
stand der Bibliothek, verfalst hat. Die Bibliothek, ungefähr äSitoo Bände
stark, enthält einige späte deutschrechtliche Handschriften und einzelne
Inkunabeln, die beschneben werden. Drei Schrifttafeln sind der Arbeit
beigegeben.

Nach dem Deutschen Reichsanzeiger (1896 No. 101) erhielt die Biblio-

thek des Germanischen Natio nal-Musetims in Nürnberg kürzlich

zwei besonders wertvolle Blleher geschenkt: 1. Altartafeln in Dänemark aus
dem späteren Mittelalter (Koph. 189.i), mit 71 prächtigen Lichtdrucken; 2. eine

merkwürdige Sammlung pietistischer Gesänge, 1766 zu Ephrata in Pennsyl-
vanien gedruckt, mit dem Titel; ,Paradisisches Wunder-Spiel“ etc., und kaufte
.8. Francesco Berlinghieri's Septe Giornale della Geographia aus den 70 er

.Jahren des 15. Jahrh., Jenes seltene Werk, das die ersten gestochenen Karten
enthält und fUr die Geschichte der Landkarten überhaupt von grofser Bc-
dentung ist. W.

In der Woche nach Pfingsten veranstaltete die Verwaltung der Würz-
burger Universitätsbibliothek zu Ehren einer Zusammenkunft deut-
scher Archäologen eine Ausstellung ihrer wertvollsten Schätze.

Die Universitätsbibliothek in Czernowitz zählte am Schlufs des
Studienj^es 1894 95 1 10 825 Druckschriften und 49 Handschriften; es wurden
12 946 Bände an 3664 Leser im Lesesaale verabfolgt. „Nach aufserhalb“

wurden 5817 Bände ausgeliehen. (Akadem. Revue ,1g. 2. 1 896. S. 362.) W.

Der I.eiter des Baues der K. K. Universität in Graz K. K. Baurat Wilhelm
Edler von Rezori hat im .lahrg. 1896 der Allgemeinen Bauzeitung (S. 1—6)
eine Beschreibung des neuen U u i versitätsge bäud es in Graz mit Hinzu-
filguug von 5 wohlgelungenen Tafeln veröffentlicht. Im Text wird auch das
Bibliotheksgebäude behandelt, das mit einem Kostenaufwande von mnd
195 000 11. aiifgcnihrt wurde, ebenso bieten die Tafeln äiilsere Ansichten,
Dnrch.schnitt und Grundris.se der Bibliothek. F. E.

Der Verein ‘Volksbibliothek’ in Graz hat den ersten Jahresbericht

Uber die Volksbibliotheken daselbst veröffentlicht u. z. Uber die Zeit von der

GrUndnng des Vereins, 29. Oktober 1894
,

bis zum .11. Dezember 1895 (14 .S.

2 Bl.), aus dem die sehr gUnstige Fmtwicklung des Volksbibliothekswcsens
in Graz zu erkennen ist. Der Verein hat im .lahre 1895 drei Voiksbihlio-

theken in Graz errichtet, aurserdem stellt die. steiermärkische Landesbibliothek
ihre wis.sonsehaftlichen Werke den Lesern der Volksbihliothek zur Verfügung.
Was die Zahl der Entleibungen betrifft, so stellen nach den vorgenoiiiinenen

.Schätzungen sämtliche volkstümliche Bibliotheken in tiraz im Jahre 1896 mit

Rücksicht auf die Zahl der Einwohner bereits an der Spitze aller Volks-
bibliotheken des Kontinents. Der BUehervorrat stieg im Februar 1896 auf

22 165 Bände. Die Einnahmen betrugen vom 29. Oktober 1894 bis zum
.81. Dezember 1895 21 129 Kronen 14 Heller, denen Ausgaben in der Höhe
von 19.’)65 Kronen 10 Hellern gegenUberstchen. — Um das Aufblühen des

Volksbibliothekswcsens in Graz hat sieh Professor Dr. Eduard Reyer hervor-

ragende Verdienste erworben. Sein Handbuch des Volksbildungswesens
(Stuttgart 1896) behandelt auch (S. 232— 241) bereits die erste Entwicklung
der Grazer Volksbibllotheken. F. E.

FUr die Bibliothek der botanischen .Sammlung der Universität Genf
hat der dort verstorbene Prof. MUller ein beträchtliches Kapital hinterlassen.

(Akad. Revue Jg. 2. 1896. S. 289.) W.
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Die Univcnitiitshibliotbck in Utrecht erhielt die Bibiiothek des dort
verstorbenen Prof, der niederiänd. .Sprache nnd Litt. Moltres geschenkt. (Akad.
Revue Jg. 2. I89H. .S. 2H3.) W.

Wie der Deutsche Keichsanzeiger I8‘J6 No. llfi S. 3 Sp. 2 berichtet, hat
L. Delisio, der Chef der Nationalbimiothck in Paris, angeordnet, dafs die in

der Nationalbibliothek vorhandenen Ausgaben des Doctrinale von Alexander
de Villa- Dei „in den Katalogen unter stetem Hinweis auf die von der Oe-
sellschaft fdr deut.sche Erziehungs- und .Schulgesehichte durch Dietrich
Rcichling in den Monumenta (iermaniac paedagogica Bd. 12 veröffentlichte
Bibliographie des Doctrinale aufgeflihrt werden“. W.

Durch die Bemühungen des Herrn Professors Dr. H. Sehuchardt aus
Graz sind in Torre del Greeo bei Neapel eine Anzahl wichtiger Handschriften
von Werken in georgischer .Sprache, die früher dem Kapuzinerkloster ge-
hörten und jetzt nur aus Versehen und Gleichgültigkeit noch in den Räumen
desselben lagern, nachdem das Kloster aufgehoben Lst, aufgefunden worden.
Jetzt haben sich nun unter den Bewohnern des Ortes die fabelhaftesten Vor-
stellungen von dem Werte der Handschriften verbreitet nnd man meint,
ihretwegen werde sich der Verkehr ihres Paese heben. Man wacht daher
eifersUentig über <las Besitztum, das erst durch den deutschen Gelehrten
bekannt geworden ist, und wird die Benutzung der Handschriften oder gar
die Verlegung derselben nach Neapel more solito erschweren. Siehe Beilage
No. 101 zur Ällgeni. Zeitung vom 1. Mai d. .1.

Anfser in den grofsen Universitätsbibliotheken besitzen die beiden eng-
lischen Hochschulen Oxford und Cambridge noch schöne, wenn auch kleinere
Handschriftcnsammlungen in den Bibliotheken der verschiedenen Colleges.
Diese Schätze waren zum 1'eil bisher unbekannt, es gab keine ausreichenden
Kataloge über sie. Es ist daher ein wirkliches Verdienst, das sich Herr
Montague Rhodes James, Fellow vom King's College in (,'ambridge, erworben
hat, indem er nicht nur die Handschriften dieses College, .sondern auch die
des .Jesus College und des Eton College sorgfältig in drei Heften von 87,
122 u. 125 .S. in 8“ gr. beschrieben hat. Der vortrefflichen Arbeit entspricht
die vorzügliche Ausstattung derselben, welche die University Press besorgt
hat

, X. X.

Mn dem Report of the President of the Yale University in New Haven,
Cionn., für 1895 berichtet ,S. 1 00 ff. der Bibliothekar, dafs die Universitätsbiblio-

thek im genannten Jahre um 8090 Bände nnd 7200 Broschüren (pamphlets)
gewachsen ist, davon wurden 5120 Bände gekauft; aulserdem wurde von
einer kleinen Zahl Gönner die stattliche .Summo von 18405 S geschenkt, für

laufende Aukäufe, erhielt die Bibliothek von John .1. Phelps die Sehlufssumme
von 1 383,3.3 S. Über den Ankauf der Bibliothek Rudolf von Gneist's mit über
10000 Bänden soll der nächste Bericht Rcchenscli.aft geben. Der I.escsaal

ist mit elektrischem Licht ausgestattet worden und ist jetzt von morgens 9
bis abends 9 geöffnet. Die in ihm befindliche ILandbibliothek bc.steht aus
,3000 Bänden, .3,50 laufende Zeitschriften liegen aus, daneben existiert noch
ein Leseraum für Zeitungen und j)opulärc SAUtschriftcu, der von morgens 9
bis abends 8 geöffnet ist, W.

^Nach dem ,50. Ann, Report der .St, Louis Mcrcantile Library Association
Uber das Jahr 1895 betrug die Zahl der Ge,sellschaftsmitglieder .304.3. im
Jahre 1895 kamen .3410 gedmudene Bände in diu Bibliothek, die am Bchluls
des Jahres 92 494 Bände zählte, dazu noch an Depositen etc. 1407 Bände.
Verloren gingen 71 Bände, ausge.schieden wurden .527 Bände. Die Ansgaben
für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Einbände etc. betrugen 7537,31 S. Nach
Hause entliehen wurden 94 135 Bände, an 308 Tagen war die Bibliothek

geöffnet. W.
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Vermischte Notizen.
Auch die Revue des Bibliuth6nues spricht sich in ihrer Märznummer

in einem au.sfUhrlichen Aufsätze von M. L. Polain, Le S^tcrae dreimal en
l)ibIiographie et les publicatiuns de rOffice ioternationaf de biblio^raphie

gegen das Decimalsj-stem des Herrn Melvil Dewey aus, das der vorjährige
sog. internationale Bibliothekskongrefs in Brllssel so unvorsichtig und ilberciit

acceptiert hat. leh gestehe, ich habe es nicht fiir nötig gehalten, dieses

System in seinen Einzelheiten auf seine Anwendbarkeit itlr unsere wi-ssen-

schaftiiehen Bibliotheken zu prlifen, da es mir von vornherein fcstzustehen

schien, dafs man ein solches reiu mechanisches Einteilungsverfahren den
Produkten der sich frei entwickelnden Wissenschaften gegenüber nicht werde
aufrecht erhalten können. Die Herren Kollegen in Frankreich haben sich

der Mühe unterzogen, das Decimalsystem eingehend auf seine Brauchbarkeit
zu untersuchen, und sind auf induktivem Wege zu demselben Ergebnis ge-
kommen. Es ist hier schon auf die Aufsätze der Herren 1.6opold Uelisle und
Funck- Brentano hingewiesen worden. Der .Schlufs der Erörterungen des
Herrn Polain lautet; Quant ä la classihcation ddcimale, il faut s'en abstenir.

La complication et son manque de logique sont contraires n l'esprit möme
de la bibliographie et au bon fonctionnement des bibliotheques. 0. H.

In der Nummer der Corrospondanee historique et arch6ologiqne vom
25. März versucht A. Mareuse, gegen die von F. Funck - Brentano in der-

selben {'orrespondance erhobenen Einwände (s. oben 8. 26(i) polemisierend,
die Vorziiglichkeit der Dccimal Classitication und des Brüsseler Unternehmens
zu enveisen. Ht.

Im vorigen Jahrgange dieses Blattes S. 50 brachten wir eine Besprechung
von A h n's Bibliitgrapniscnen Seltenheiten der Truberlitteratnr. Herr Prof. Dr.

B. Seuffert in Graz macht uns darauf aufmerksam, dafs das Lob, welches in

jenen Zeilen dem Büchlein gespendet wurde, nicht ganz berechtigt war. Er
weist uns brieflich Stellen nach, an denen es Ahn an der nötigen Sorgfalt

hat fehlen lassen, was freilich ohne die hier nicht mögliche Nachprüfung nicht

zu erkennen war. Im Interesse der Sache bringen wir im folgenden eine

Auslese der Berichtigungen, die Herrn Prof. Seuffert sich bei einer Ver-
gleichung mit den Originalen ergeben haben, zum Abdruck, wobei Fraktur
und Antiqua der Originale nicht unterschieden wird

:

Ahn S. 15 Z. Iti nach; Pred steht kein Trennungszeichen im Original.

Z. 22 schliefst nicht mit; vuzhe, sondern mit; REGISHTER. Z. 20 bilden im
Original die Worte; sa — pouei. Es sind also bei Ahn 2 Zeilen des Originals

auf 3 verteilt, während er doch zeilengetrcuen Abdruck vorgiebt. — S. lt> Z. 2ß
nach; krale steht Komma. Z. 2)5 enthält noch das Wort; ty aus Ahns nächster
Zeile, die im Original allein von; Verni, [Komma, nicht Punkt] gebildet wird.
— S. 17 Z. fi steht; ,INV [nicht JNU; Ahn beachtet sonst den Wechsel von
V und U j. Z. 25 1. ; Nedelesko st. ; Nedelsko. Z. 26 1. ; kouez st. ; Koncz.
Z. .33 I.; le st.; fo. — S. IS Z. 1 steht am Schlüsse kein Trennungstrich. Z. 4

Rovftuu. [nicht Komma]. — S. 23 Z. 16 steht kein Punkt n:ich vfi. Z. 17 1.

;

de/s rechten vad st.; des rechten vü. Z. 19 1.; Die st.; die. — S. 24 Z. 4 1.:

zuuor st.; zuvor. Z. 12 1.; C'atholiei,' st.; C.atholico [3 Zeilen später hat Ahn
das Häkchen beachtet, sollte cs also auch hier beisetzen]. Z. 13. 15. 16 ist

im Original nichts gesperrt. Z. 14 steht vor : C'iftirienfis das bei Ahn fehlende:

almi. Z. 21 1.: Heiligen st; heiligen. — S. 27 Z. 24 steht kein Trennungs-
zeichen nach: Dienst. — S. 29 Z. 6 nach: Proöitc gehört Punkt Z. 0 1.: iuu

st.: iuu. Z. 11 1.: luhefan st: lubefan. — S. 30 Z. 25. 27. 2S hat das Original

keine Trennungszeichen am Zeileuschlufs. — S. 31 Z. 19 ebenso. — S. 32

Z. 9 1.: hile statt bile. — S. 33 Z. 23 1.: Sfima st.: Suma. Z. 30 hat das Original

kein Trennungszeichen nach: om. — S. 34 Z. 23 1.: Durchleuchtigen st.: durch-
leuchtigen. — S. 35 Z. 2 1.: KEI st.: KEL. Z. 24 1.: dcrelinqnas st.: dere-
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linquas.') — S. 3fi Z. 9 L: K^drnckt st.: eedruckt.') Z. 24 der Kolumnentitel
tautet: Nanuk od. S. Pilro» fod. fchit bei Ahn]. Z. 24 1.: Vcriflula st.: Veriftula.
— S. 39 Z. 15 steht nach: Erben Punkt. Z. 27 1.: Den st.: den. — S. 40 Z. 4f.

Datum: bildet Schluls der vorhergehenden Zeile; die nächste Zeile läuft von:
Wittemberg bis: eingenndcn. Z. 7 1.: E: G: U: vnd G: st.: E. G. H. vnd G.
Z. 9 gehört zu Z. 8. — 8. 45 Z. 5 1.: Durch st.: durch.

Diu Notizen in den Anm. I 8. 14. 22. 33. 38: „Folgcnummer seit Klüster-
aufhebnng“ sind unverständlich. Mit der Klöstcraufhebung hat diese Nummer
nichts zu thun

,
wie ich mir sagen lasse

,
sic ist der durch die Bibliotheks-

instruktion von 182.i vorgeschriebene nnmenis eurrens, neben dem nur noch
andere 8iraaturen (wir haben bisher (1893) drei- oder gar viererlei im
(iebraueh!) in Geltung blieben oder auch eingefUhrt wurden.

Die Beschreibung des IVuberschen Neuen Testam. 1. TI. 1357 4“ ist

irreführend, indem 8. 15 der Titel des Kalenders angegeben wird, als ob er

iin Grazer E.\. vorhanden sei; es ist aber nur die linke Iläifte erhalten (wie
Ahn 8. 18 selbst angiebt). Es fehlen dem Ex. nicht „im ganzen l(i Bll.“

(8. 15), wie der Beschreibung vorangeschickt wird, sondern fiS, w:is man erst

aus Ahn 8. IS zusammenrechnen mufs. Dazu ist das erste und letzte Bl. nur
zur linken Hälfte erhalten und fehlt im TI. 2 die obere Ecke nebst Text
am Bl. mit Sign. b.

8. 15 reclinet Ahn den Kalendertitel mit in die Hlattzahl ein; dann
mufste er aber auch die Blattzahl aller Vorstticke auf 10« (st. 105) berechnen.
EnvUnscht wäre eine Angabe Uber die 8ignatur des Wiener Ex., das Ahn
zur Ergänzung heranzog. Das Grazer Ex. beginnt nämlich mit Sign, d, darnach
würden ihm 3 Bogen = Bll. vorher fehlen; denn da Bl. 2— II nach Ahn
die zusammenhängende Vorrede trägt, ist doch nicht anzunehnien

,
dals da-

zwischen eine neue Signierung der Bogen eintretc. Nun sollen aber nach
Ahn 8. 15 1>> Bll. zu Beginn des Grazer Ex. fehlen.

Der Custos am Schlüsse der Vorrede: Bl. gg.^'" lautet etwas abweichend
vom folgenden Evan^ellentitel: TA EVANGE -

1
LI OD 8. .MATEVSHA. Das

beweist allerdings nicht, dafs die Vorrede nicht zu diesem Evangcliendruck
gehört, aber es mlifste doch diese Frage dabei aufgeworfen werden.

Das Neue Testam. von 1562 ist in kl. 4“ (Ahn 8. 89 „Quartformat“).
Auch ihm fehlt die rechte Hälfte dos Titels, gleichwohl druckt Ahn ihn aus
einem anderen Ex. ab, als ob er im Grazer ganz zu lesen wäre. Es sind

nicht nur die VorstUcke stark beschädigt (8. 22), sondern auch die Marginalien
der SchluGsblätter, besonders von Signatur V bis Ff. Das Titelblatt ist in

die Bogensignatur eingezäblt; bei Ahns Ziifer 231 Bll. (8. 21) nicht. „Un-
bezoichnet“ (8.21) sind natürlich auch diese ersten 25 Bll. nicht, sie haben
Signaturen A — D und a— c.

Die Seitenzahl des Katechismus 1575 (8. 23) ist 531 ohne Titel. Die
i'bersehrift : Vorred (8. 24) ist nur aus dem Kolumnentitel entnommen; die

Vorrede beginnt mit der Adresse ohne Überschrift. Auch der Inhalt 8. 4U,

und sonst, ist nicht nach den Kapitclllbcrschrifteu, sondern nach den Kolumnen-
titeln gegeben, die um so weniger Autorität haben, als ihr 'Wortlaut zuweilen

von einer Seite zur andern schwankt. 8. 32 Z. 13 ist der Kolumnentitel als

1. Zeile des Texttitels irrig mitangefUhit.

Das Nene Testam. 1582 hat 23 Bll. (8. 35) Vorstückc ohne 'l'Uelblatt.

Die VorstUcke sind zum I. Teil mit einem Custos (auf Bl. (:)(:) (:)„») ver-

bunden; vom 1. zum 2. Teil venveist dagegen kein Cu.stos. Dem Ex. fehlt

nicht nur das letzte Blatt, es ist auch die obere Ecke der 8. 65;6 des 2. Teiles

mit Text abgerissen.

Die .Signatur von Dalinatins Bibel, über deren Format Ahn 8. 38 gar

1) Da Ahn gelegentlich Druckfehler des Originals eigens anmerkt,

mUfste er’s eben auch hier uud sonst thun. Überhaupt gehören doch gerade

Dnickfehler der Titel in die bibliographische Beschreibung, sie helfen so oft

Drucke unterscheiden, dünkt mich.
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nichts sset, ist dnrchschnittlich 8°; Bogen c aber 8°; dgnn wieder 6”; ich

habe nicht alle Signaturen der Bugen dnrehgesehen. Aulserlich beurteilt

ist das Format gr. ful.

Eines der ältesten im Anslande gedruckten deutschen
Bücher (wenn nicht gar das älteste) ist die. im Jahre 1542 zu Paris bei

Christian Wechcl erschienene deutsche t'bersetzang der Emblemata
des Mailänder Juristen Andrea Alciato. Wie der Ingolstädtcr Professor,

spätere Kanzler des Bischofs von Preising, Wolfgang tiung er (^1511— 1555)
— so heifst der l'bersetzer —

,
ein als Jurist, aber auch als begeisterter Ver-

fechter der Vorzüge unserer deutschen Sprache und der Ehre unserer deut-
schen Kaiser gegenüber gallischem und römischem Hochmut in huhem Grade
beaciitenswerter

,
bisher freilich nicht beachteter bayerischer Gelehrter, dazu

kam, seine deutschen Heime in Paris zu vcröflcntlicnen
,
das habe ich in der

Einleitung meiner demnächst erscheinenden .Sammlung „Griechische Epigramme
und andere kleinere Dichtungen in deutschen Übersetzungen des XVI. und
XVII. Jahrhunderts“ (Weimar, E. Felbcr) ausführlich dargestellt.*) Hier
möctite ich nur eine Probe jenes interessanten Druckes geben, die den Biblio-

graphen ein deutliches Bild verschaffen wird von dem Aussehen des übrigens
m kaum ein Dutzend Exemplaren noch vorhandenen Büchleins. Ich bemerke,
dafs das mitgeteilte Emblem (der Holzschnitt stammt, wie alle in den Wecbel-
seben Ausgaben, aus der Schule Holbeins) die Übersetzung eines griechischen
Epigramms des Eeonidas von Alexandreia bildet (Anthologia Palatina IX 12).

«o ARD. Ate. EHBLEA tiB. Doshuecblederverfcbmcnwmk <n

»MBUMOUilaui. XJUt

• Häfvmbhilf. XXII.

Sieb 'vdi erJenckt mcnßUic!>e not.

Ein Uinder einen Lmenfand,

Dem er einnfolcben kauffanpot;

leb vil dieb tragen dureb das land,

Doeb 'weyß mich yro die we^ bingand,

Dißvor der lam Z"fridgar nrol:

merck wie vnnßGoe batgebandt,

Daseinr dem andern beißenßtl.

Imtftim fiiUanm tmmrkfert bmnt aftne,

El nanrr« ivIriMl:

Qga ant 4lKnir,aaorißc prtfin ottTf,

Mutut Wc tah>t,>mM4t lUt feiet.

Benutzt von Geliert: „Der Blinde und der Lahme“.

Der Zinkdruck ,
nach dem Exemplar der Königlichen Bibliothek gefertigt,

giebt das Original in ungefähr zwei Drittel der wirklichen Gröfse wieder.

Von zwei Fällen abgesehen, steht überall der lateinische Text zur Linken,

I) Vergleiche auch Serapeum 1854 S. 17 die lediglich Hungers Zuschrift

wiedergebende Notiz Ant. Kulands.
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der deutsche zur Rechten. Dieselben Typen in derselben Verteilung ver-

wandte VVechel in demselben .Jahre zur Herstellung einer neuen (3.) Auflage
der (übrigens von Hunger benutzten) französischen Übersetzung der Emble-
mata von Le Fövre: auch hier sind die griUseren Typen für den französischen

Text benutzt, die kleineren für den unter dem Holzschnitt stehenden latei-

nischen. So sehen die beiden Seiten, deren Texte sich entsprechen,
zwar immer noch sehr iinglcichiniifsig aus, aber die rechte hat für „den Holz-
schnitt der linken durch die Gröfse der Lettern docli eine Art .äquivalent

erltalten. Wechel, der in der ersten französischen Ausgabe der Embicmata
(1536) gotische Schrift benutzte (daher sehr gesuclit), wollte 1542 eigent-

lich eine lateinisch - französisch - deutsche Embicmata -Sammlung veranstalten;

da das nicht wohl möglich war, so suchte er wenigstens beide Ausgaben
gleichmäfsig ausznstatten (auch in der Seitenzahl) und verzichtete deshalb
überhaupt auf gotische Ty])en. Ein deutscher Drucker würde natürlich

gerade umgekehrt verfahren sein: er würde beide nationale Texte in jener
Schriftart gegeben haben. Auch in dieser Hinsicht ist Hungers Übertragung
ein Unienm.')

Berlin. M. Rubensohn.

Zum .Generalkatalog der Handschriften in Österreich“.
Ein „Verzeichnis der österreichisch- ungarischen Ilandschriftenkataloge“ hat
A. Goldmann im C. f. B. V, Iff. gegeben. Derselbe Gelehrte wünschet schon
(S. 4) den „Generalkatalog“. Zu meinem lebhaften Bedauern war mir bei

Abfassung meines kleinen Aufsatzes die Existenz dieser Arbeit, für die

übrigens Goldmann selbst (S. 6) die Möglichkeit von Nachträgen und Ver-
besserungen freiliifst, nicht gegenwärtig; ein nachträglicher Hinweis von be-

freundeter Seite genügte freilich, mich sofort daran zu erinnern.

Wien. Fr. Arnold Mayer.

Mit Bezug auf den im Mai-.Iuni-Hcft (S. 247f) zum Abdruck gebrachten
Aufsatz von Dr. Arn. Mayer „Ein Generalkatalog der Handschriften in Öster-

reich* macht uns Herr Dr. Max Ortner in Klagenfurt darauf aufmerks:im, ilafs

der Abgeordnete Dr. Hofiiiann von Wellenhof in der Sitzung des öster-

reichischen Abgeordnetenhauses vom 24. Februar d. .1. nicht eine Kommi.ssiou
zur „Inspizierung der Bibliotheken“ verlangt hat, sondern eine Kommi.ssion
zur Beratung von Mafsnahmen, die für das österr. Bibliothekswesen nützlich,

förderlich und notwendig sind. Die von dem Abgeordneten Dr. Hofmaun
beantragte Kommission ist also etwas anderes als die von Herrn Dr. Grassaner
in seinem Vortrage über die Aufgaben des modernen Bibliothekswesens ge-

wünschten Bibliütheksinspektoren (s. oben S. 24h. 245).

(Österreichischer Verein für Bibliothekswesen.) Dieser
Verein hielt am 9. Mai d. .1. eine Versamndung ab, in der im Anschliifs au
einen Vortrag des Herrn Junker, Mitglied des Institut international in

Brüssel, das Dewey'sche Decimalsystem einer Diskussion unterzogen wurde.
Die Mehrzahl der Redner brachte die Meinung zum Ausdruck, dal's zwar
kein Grund bestehe, Deweys .System a limine, gleich von vornherein abzu-
weisen, dafs aber gerade mit Rücksicht auf die gewaltigen Umgest.altungcn
und Neuschöpfungen, die m.an :inf dieses System gründen wolle, eut.schiedene

Skepsis und strenge Prüfung am Platze sei. Ein positives Votum für das
S\’8tem gab, abgesehen von dem Vortragenden, niemand ab.

Wien. F. A. M.

1) Dadurch ist auch E. Hopfners Behauptung erledigt, es seien des
Paul Schede (Melissus) „Psalmen“ (1572), die mit lateinischen
Typen gedruckt sind, „das älteste bekannte Beispiel seiner Art in der
Geschichte des deutschen Bücherdruckes“.
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In unserer Univers.-Bibliuthek fand am 6. Mai d. J. eine kleine, aber
herzliche Feier statt. Sie galt einem nm das materielle Wühl der üster-

reichischen Bibliutheksbeamten hochverdienten Manne, dem K. K. Cnstos Josef
Meyer. Der Anlafs zu dieser Feier wurde bereits im C. f. B. (XlII, 247. 270)
gestreift. Ks handelt sich um den Abschlufs eines Kampfes — gewifs nicht

gegen Biiswilligkeit, aber gegen llleichgliltigkeit! —
,

aer länger als zwei
Jimrzchnte gewährt bat. Im J. IhTl wurden die damals ganz kläglichen Ge-
haltsvcrhäitnisse der Beamten der österreichischen Staatsbibliotheken reguliert
Als daun zwei Jahre später (IS73) eine allgemeine Aufbesserung der Gehälter
der Staatsbeamten una eine Einteilung in Rangklasseu durchgefllhrt wurde,
wurden von der ersteren die Bibliutheksbeamten mit Rücksicht auf die zwei
Jahre vorher erfolgte Regulierung ausgenommen, d. b. ihre Gehälter blieben

noch immer bedeutend niedriger als die nunmehr festgcstellten der übrigen
Staatsbeamten der gleichen Rangklassen. Gegen diese „Ausnahmebestimmung*
richtete sich nun von allem Anfang an die Agitation. In der That brachte

denn auch das Gesetz vom 30. Apnl IShO zwar noch nicht die volle Gleich-

stellung, aber doch eine Aufbesserung, auberdem aber eine Erhülmng in den
Rangklasscn, bis endlich mit dem Gesetze vom 15. April 1896 bestimmt wurde,
dals vom I . Januar 1 897 die Bibliotheksbeamten den übrigen Staatsbeamten
in den Bezügen gleichgestellt werden, jene Ausnahmebestimmung ihre Gültig-
keit verlieren solle. Während der ganzen Zeit war es nun Gustos Josef
Meyer, der die ganze Bewegung eingeleitet und organisiert hatte, der un-
zählige Memoranden an die Regierung und die Vertretungskürper abfal'stc

und überreichte, Deputationen bildete und führte, der unter den widrigsten
Verhältnissen in dem Kampfe für das, was er als gerecht erkannt hatte, nicht

erlahmte, bis er das Ziel endlich erreicht hatte. & sei dem wackeren Manne,
dem st‘iuc Kollegen an dem oben genannten Tage eine von sämtlichen Be-
amten der österreichischen Staatsbibliotheken gefertigte Adresse überreichten,

hier ein öffentliches Wort des Dankes gesagt. Er hat es vollauf verdient. —
Aueh dem um das österreichische Bibliothekswesen immer wohlwollend be-
mühten Referenten für das Unterrichtsbudget im österreichischen Abgeord-
netenhause, Herrn Hofrat Beer, war aus Anlafs der Votiening des Gesetzes
vom 15. April durch eine Abordnung eine Adresse überreicht wurden.

Wien. F. A. M.

In No. 22 (5. Juni 1896) des von Professor Dr. Euthardt herausgegebeuen
Theolojrischen Litteratiirblattes handelt Herr Professor Dr. Paul Tschackert
über „Bibliothekswissenschaft als Gehülfin der Kirch^enge-
schichte“. Hierbei gedenkt er auch u. a. in freundlicherweise des C. f B.

Nach längerer unliebsamer Unterbrechung ist wieder ein Heft der so
herrlich ausgestatteten Munumenta Germaniae et Italiac typo^phica, heraus-

gegeben vom Herrn Bibliothekar K. Burger, das 5. Heft, erschienen. Dasselbe
bringt anf Tafel 101—25 drei Drucke aus Italien: Aquila, Messina u. Pemgia.
Den Rest bilden Nachbildungen deutscher Drucke. Aulscrdem sind für die

bisherigen Abonnenten der Monumenta drei Origiualblätter von reproduzierten
Drucken diesem Hefte beigegeben.

Es soll doch auch hier mitgcteilt werden , dafs, wie jüngst ein Stück
der hebriiischen Urschrift des Buches Jesus Sirach gefunden ist, jetzt auch
in Mailand in einem Palimpseste ein Stückchen der Hexapla des Urigenes
aufgefunden ist Beilage 123 zur Allgem. Zeitung vom 29. Mai. Daselbst wird
anen mitgcteilt, dafs Karl Vogts reichhaltige zoologische Bibliothek (Rtr

36000 M.) in den Besitz der Senckenbergischen naturforschenden Gesellsc^ft

in Frankfurt a. M. über^egangen ist Demnach wäre die von uns XII S. 143

gebrachte Notiz unrichng.
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Die Bibliothek des kürzlich verstorbenen bekannten Leipziger ArchUo-
logcn J. Overbeck ist von der Antiquariatsbuchhandlung von Karl W.
Hiersemann in Leipzig angekanft worden.

Auf der von Baer & Co. in Frankfurt a. M. veranstalteten Auktion von
Beethoven- u. Goethebriefen (s. oben S. lt(6) sind ziemlich hohe Preise erzielt

worden. Das .Stammbuch von Antonie Brentano wurde fllr fioOO M
,

12 Briefe

Beethovens, die das Beethoven - Haus in Bonn erstand, für .tHyo M. verkauft,

21 Briefe von Goethe kamen auf 5786 M. zu stehen. (.S. auch oben .S. 327.)

Zu Eduard Griscbach’s Katalog der BUehcr eines deutschen Biblio-

philen ist (Leipzig, W. Driigulin, 1895. OOS. 8") in derselben reichen Aus-
stattung wie der Hauptkatalog ein Supplement und Namen-Kegister ausgegebeu
worden. Das Supplement enthält 150 Nummern, so dafs die ganze Sammlung
nunmehr 2000 Nummern uinfafst. Einteilung und Art der Bearbeitung sind

dieselben wie im Hauptkatalog (s. C. f. B. XI, 286 f.). Irgend ein .Schriitsteller

ist bei den Neuanschatfungen Grisebaclis nicht bevorzugt wurden. Nur von
Simplicianischen .Schriften begegnen 6 Nummern, mit Bezug worauf er eine

Untersuchung Uber die bei Grimmelshausens Lebzeiten erschienenen Simpli-

cissimus-Ansgaben verhelfst. Ht.

Ein ähnliches bibliographisches illllfsmittel, wie wir es in Kukula's
Allgemeinem deutschen Hoclischulen-Almanaeh fUr die litterarischen Arbeiten
der deutschen Universitäts-Professoren und Docenten haben, haben die Herren
.1. V. Bahr und Th. Brandberg für die Lehrer und Beamten der Universität

Upsala geliefert, indem sie in einem 183 S. starken Bde, betitelt: Upsala
Universitets Matrikel (Upsala 1896) zugleich mit kurzen Biograpbieen
der einzelnen Universitäts-Lehrer und Beamten Verzeichnisse ihrer sämtlichen

Publikationen veröffentlichten. Wer die praktische Verwertbarkeit von Kukula's
Almanacb im Biblintheksdieust kennt, wird die sorgsame Arbeit, eine ofUzielle

Veröffentlichung der Universität Upsala, mit Freuden be^illsen und nur be-

dauern, dafs sie sich blofs auf eine einzi|^e der nordischen Universitäten erstreckt.

Die Scnriftenverzeichnlsse, wohl auf eigenen Angaben der einzelnen Docenten
beruhend, sind sehr genau, sogar mit Einschluls der Kecensionen. Ht.

B. P. Grenfell, der schon wiederholt griechische Papyri und Perga-
menthss. aus Ägypten nach England gebracht hat, hat auch auf seiner letzten

Forschungsreise im vorigen Winter wieder eine Anzahl solcher Fragmente
anfgefunden, darunter mehrere durch hohes Alter ausgezeichnete StUcke der
Ilias. Vgl. The Athenaenm Nu. 3581 (13. Juni 1896) S. 779. Ht.

Der Oberbürgermeister der Stadt Mainz batte sich im letzten Viertel

des vorigen Jahres an verschiedene Gelehrte mit der Bitte um Meinuugs-
äufserung darüber gewandt, wann am passendsten die Feier des 500jährigen
Geburtstags Gutenbergs abzuhalten wäre (s. C. f. B. Xil S. 587). Die inzwischen
eingelaufenen Antworten sprechen sich übereinstimmend fllr das Jahr 1900
aus, eine Ansicht, die auch in diesem Blatte s. Z. vertreten ist. Ut.

In No. 14 der Hevue critiqiie vom 6. April 1896 findet sich eine aus-

führliche Anzeige der Hefte 5. 6. 8.9 der Sammlung bibliothekswisseu-
scbaftlicber Arbeiten, berausgegeben von Karl Dziatzko, von Herrn
A. Fecamp.

Anfangs Mai ist das 7. Jahres-Verzeiebnis der an den deut-
schen Schulanstalten erschienenen Abhandlungen von der König-
lichen Bibliothek zu Berlin herausgegeben worden, das sich wie immer durch
seine Korrektheit aaszeichnet.
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Ein deutscher Riichhsindler, der sich ,Xanthyppos“ nennt, hat im Ver-
lage von Imdwig Humann iu Leipzig ein Küchlein über die „Konventionellen
Lügen im Buchhandel“ erscheinen las.sen. Da der Herr Verfasser (S. 97) von
den Kritikern selbst sagt: „Neben den Autoren laufen die Kritiker, eine

Abart von Skribenten, lier und fristen ihr Dasein vampyriniilsig. Aber sie

sind gar nicht so „blutwürstig“, wenn sic entsprechend abgefunden werden,
sie hauen Sinn für das Praktische und schreiben nach Diktat“, so wird er wohl
auch keinen Wert auf unser Urteil über sein Machwerk legeu können, x. x.

Herr Carlo Torraca läfst seit vorigem Jahre bei (L C. Sansoui iu

Florenz eine Biblioteca Critica delle Letteratura Italiana er-

.scheineu, von der uns 7 Hefte vorlicgen. Da uns der Direttore der Sammlung
nicht sagt, welche Absichten er mit derselben verfolgt, und wir dieses aus
den bisher erschienenen Heften nicht ersehen künuen

,
müssen wir dicselbeu

daliin gestellt sein lassen. Jedenfalls hat sich Herr Torraca die tiache sehr
leieht gemacht. Jedes der Hefte, von denen 12 einen Band bilden sollen,

besteht aus einer mehr oder weniger wichtigen Abhandlung zur Geschichte
der italienischen Litteratiir, die schon früher erschienen war und hier, wenn
sie ursprünglich in deutscher

,
.^französischer oder englischer Sprache heraus-

gegebeu war, in italienischer Übersetzung vorliegt. Einige dürftige Notizen
über den Autor der Abhandlung, oder nur eine Angabe, wo man etwas Uber
ihn finde, eröffnen in der Regel das Heft. Aber nicht einmal den nrsprüiig-

lichen Titel der übersetzten Arbeit hat der Übersetzer oder Herausgeber
anzugeben für gut befundcu. So fehlt er z. B. gleich bei No. 1. L'instruzione

in Italia nei primi secoli del medio-evo. Ob die Übersetzung: L’instruzione in

Italia dem Titel des Originals: De litterarum studiis aptid Italos etc. ent-

spricht, dürfte auch zweifelhaft sein. Der Titel der 2. Abhandlung lautet:

Le scuole e rinstruzionc in Italia ncl medio evo. Sie rührt von A. F. Oza-

nam her und bildet den ersten Abschnitt von dessen Doenments iuedits etc.,

der üherschrieben ist: Des ecolcs et de Finstruction pnbliuue eu Italic aux
temps barbares. Das wird uns aber hier nicht verraten. Diese beiden Ar-
beiten sind gew'ifs für ihre Zeit sehr wertvoll gewesen, wären aber in einer

l bersetzuug jetzt mit wichtigen Nachträgen zu versehen. Die .'t. Abhandlung
rührt von einem Italieucr her, von B. Cupasso, Sui diurnali di Matteo da
Oioveuazzo. Diese bringt Nachträge. Einige Arbeiten von Gaston Paris,

Sainte Beuve, Thomas Carlyle sind ganz anderen Charakters als die drei

ersten, so dafs man wirklich gar keine Idee von dem Zwecke der Sammlung
sich machen kann. x. x.

Der .ausgezeichnete französische Gelehrte Graf Hiant war ein CTofser

Bücherfreund. Er kaufte die für seine Studien wichtigeren Werke nicht nur
in einem Exemplare, sondern in der Regel doppelt, um seine verschiedenen
Bibliotheken damit :uiszustatteii. Denn der reiche Herr bc.sals mehrere herr-

lich ausgestattote Wohnsitze, zwischen denen er wechselte. Um nun nicht

für seine Arbeiten zu viele Bücher in der Welt mit herumsehlcppen zu müssen,
legte er mehrere Bibliotheken an. Seine .Studien erstreckten sich bekanntlich
besonders auf die Geschichte derKreuzzUge und für diese hat er auch direkt

und indirekt Grofses geleistet. In welchem Mafse er sammelte, ersieht mau
wohl am besten aus einem Kataloge, den die Herren A. Picard & Fils in Paris

jetzt im Aufträge der Erben des Grafen herausgegeben haben
,
und der in

2641 Nummern die Bücher verzeichnet, welche der Graf über Skandinavien
auf seinen Reisen in Dänemark, Schweden und Norwegen und Island ge-

sammidt hatte, um die ganze Littcratur beisammen zu haben, die direkt oder
indirekt für die Geschichte der Expeditionen der Bewohner dieser Länder
mich Palästina iu Betracht kommen könnten. Diese ganz einzif^e grolsartige

S:uumluug, welche den ersten Teil der Bibliothek des Grafen bildet, soll für

den uiäfsigen Preis von Ibono Francs im Ganzen von der Pariser Firma ver-

kauft werden. Redigiert haben den Katalog die Herren L. de Germon und
L. Polaiu. X. X.
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Die Rivista storlea italiana (pubblicaziune bimestrale diretta dal
Prof. C. Rinaudo. Torino, fratelli Bocca. 14 resp. 12 Lire pro Jahrgang)
beginnt mit ihrem 13. Jahrgang (1896) eine neue Serie, die zugleich ein-

schneidende Veränderungen hinsichtlich des Charakters dieser mit Recht
geschätzten Zeitschrift bedeutet. Unter Verzicht auf die selbständigen Ab-
hudlnngen soll fortan der Schwerpunkt ausschliefslicb auf das kritische und
biblionapbische Moment gelegt werden

,
während man sich zugleich auf die

eigentlich politische Gescnichte beschränken will. Jedes Heft soll hinfort

4 Abteilungen enthalten; 1. Recensionen, 2. Referate Uber Zeitschriftenanfsätze,

.3. Verzeichnis neuer Bücher, 4. Vermischte Notizen. Jede Abteilung ist

sachlich - chronolo^ch angeordnet, und zwar in sieben Unterabschnitten

(1. Gesamtgeschiohte. 2. Vorrömische und römische Zeit. 3. Früheres
Mittelalter. 4. Späteres Mittelalter. 5. Neuzeit bis 1789. 6. Periode der
französischen Revolution. 7. Einigung Italiens). Das vorliegende erste

(Doppel-) Heft bringt dergestalt 61 Recensionen, eine Bibliographie über
306 neu erschienene Bücher und kurze Berichte über 198 aus 50 verschiedenen
Zeitschriften herstammende Aufsätze. Wie man ohne weiteres erkennt, sind

vom bibliopaphischen Gesichtspunkte aus am wichtigsten die beiden letzt-

genannten Kate^rieen, und wenn, wie zu hoffen (was bisher freilich nicht

der Fall war), jeder Jahrgang der Rivista über sie ein alphabetisches Re-
gister bringt — besser freilich noch wäre, j'edcs Heft hätte ein solches —

,
so

dürfte bei der Reichhaltigkeit dieser Abteilungen, und da es sich hier znm
Teil nm entlegene, schwer zugängliche Litteratur handelt, die Rivista storica

italiana auch für die Bibliotheken und Bibliographen, was italienische Ge-
schichte anlangt, ein sehr brauchbares Hillfsmittel werden. W. Sch.

In dem 9. Ergänziingshefte der Westdeutschen Zeitschrift für Geschiciite

und Kunst bringt Herr Dr. Edmund Braun sehr eingehende „Beiträge
zur Geschichte der Trierer Buchmalerei im frühen Mittelalter“.
Das erste Kapitel der Arbeit ist als Heidelberger Dissertation 1894 erschienen.

Ein bekannter amerikanischer Bibliothekar macht uns auf eine Ge-
pOogenheit des deutschen Buchhandels aufmerksam, von welcher er wünscht,
daä sie abgestelit würde. Viele deutsche Buchhändler, schreibt er, haben
die Sitte, Angebote von Büchern und ähnliche Mitteilungen an amerikanische
Bibliotheken nicht in deutscher Sprache zu richten, sondern in einer Sprache,
welche die englische sein soll. ,Da hierbei die Büchertitel nicht in der ur-

sprünglichen Form, sondern in Übersetzung erscheinen, ist es oft nur mit
uuvernältnismälsi^er Mühe möglich, dieselben zu identifizieren. Die deutschen
Buchhändler, meint er, können sicher sein, dafs amerikanische Bibliotheken,

welche deutsche Bücher in nennenswertem Umfange anschaffen, Mitteilungen
in deutscher .Sprache besser verstehen als solche in einem zweifelhaften Eng-
lisch. Er bittet d.alicr, dafs Bücherangebote u. dgl. Mitteilungen fortan von
den Buchhändlern in ihrer Landessprache gemacht werden möchten: eine

Bitte, von der wir im Interesse der Sache hierdurch Kenntnis geben.

Am 25. Juli findet in Göttingen das erste Examen für Kandidaten des
Bibliotheksdienstes statt. Es haben sich zwei Kandidaten dazu gemeldet.

Unterzeichneter bittet die Herren Kollegen ihm für die Ausarbeitung
einer zweiten Auflage der Instruktion f. d. Ordnung d. Titel im Alphabet.
Zettelkatalog u. s. w. (Berlin 1 886)..Mitteilungen über die etwa damit gemachten
Erfahrungen und Vorschläge zu Änderungen mit thnnlichster Beschleunigung
gütigst zusenden zu wollen.

GötÜngen. Prof. K. Dziatzko.

Xin. 7. 23
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Neue Erscheinungen auf dem Gebiete

des Bibliothekswesens.*)
Mitgetcilt von 0. Koller in Leipzig.

The Library Journal. Vol. 21. No. 3, March 1890; Maintainiiig the public

librarj' by endowment, by M. Einogene Hazeltine. — A new mcthod
of stating circulation, by Arthur E. Bostwick. — Libraries and the

library problem in „greater New York“, by II. R. Bowker. — The public

document systein : further developiucnts.
No. 4, April 1890; TJbraries and teachers, by J. C. Dana. — The child,

the School and the library, by Linda A. Elastman. — The public library

and the public school, by Ci. C. Young. — Means of leadiug boys from
the dime novel to bcttor literature, by Th. C. Burgess. — The library as

an educational factor, by Mary E. Coi’nstock.

Wisconsin Supplement: Travelling libraries in farming commimitics, by
Frank A. Ilutchins. — The State normal travelling cataloger, by Agnes
Van Valkenburgh. — Library of the State Historical Society of Wisconsin.
— The Milwaukee Libras-Museum bnilding, by Theresa West. — Town-
ship school libraries uf Wisconsin, by Frank A. Ilutchins.

Revue des bibliotheques. AnnöeO, No. 3 Mars 1896: Le Systeme decimal
en bibliograpbic et les publications de l'Oftice international de bibliu-

graphie, par L. Polain. — Rcproduction photot)-pi(|ue des manuscrits
precieux, par E. Cliatelain. — Unc raret6 bibliographique : Le .Trüne
enchant^“ de Lescallier, par G. Iluet. — Les Registres Panigarola et le

Gridario Generale de rArchivio di Stato de Milan pendant la domination
fran^aise (1499—1513), par L. G. Pidissier. Suite. — Catalogue de Dessins
rclatifs A i’Histoirc du tli6ätre, conscrv6s au Departement des Estampes
de la Bibliotheque Nationale, avec la description d’Estampes rares snr

lo meme sujet, r6ccmment actjuisos de M. Destaillcur, par H. Bouchot. Fin.

No. 4 Avril 1896: La bibhotheqno privde du pape Jules II, par L.

Dorez. — Catalogue de la coIlection De Camps, conserv6e au Departement
des Mamiscrits de la Bibliothcone nationale, par Ch. de la Ronciere.

Revue internationale des arcnives, des biDllothei^uea et des niusees.
Tome I, No. 4: Dr. Heinrich von Sybel. — Les archivcs espagnoles, par
R. Altamira. — Die neue preussiscne Archiv- Prüflings -Kommission, par
R. Leonhard. — La reorgauisation des archives italiennes, par Eiig.

Casanova. — Les archives roumaines, par N. Jorga. — Reglements non-
veaux (Autriche, Vatican).

Amherst, Mass.: Free Public Library. Catalogue. Amhcrst. 224 p. 8“.

Anglia. Jahrgang 1894—1695. Beilage: Übersicht Uber die im Jahre 1891
auf dem Gebiete der englischen Pliilologie erschienenen Bücher, Schriften

imd Aufsätze. Zusammengestellt von P. Lange. Balle, Niemeyer. 111.

96 S. gr. 8«. M. 1.50

Annuaire de la Socifite des amis des livres. Annee 1896. Paris, lib. Con-
quet. 1 85 p. 8“.

Annuaire des bibliotheques ct des archives pour 1895 (10® annf'c). publie
SOUS les auspices du ministere de riiistruction publique. Paris, llacbette

&Cie. 244 p. 8".

Arskatalog tür finska bokhandeln. 1895. Helsingfors, Finska förlagsföre-

ningen. Je 44 p. finnischer u. schwedischer Text. 8“.

Belfast, Me.: Free Library. General catalogue, prepared by Elizabeth
Maltby Pond. Belfast. 156 p. 8®.

Bibliographie des ouvrages relatifs ä ramour, aux femmes et au mariage
et des livres facAtieux, pautagrueliques, scatologiqucs

,
satyriques etc.,

par M. le comte d’J**“. 4. Edition, entierement refondne, augmentee et

*) Die mit * bezeichneten Bücher sind der Redaktion zugesandt.
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mise 4 Jour par J. Lemonnyer. Tome II, fascicule 2. Lille, libr. S. Becour.
P. 193 a 3S4 ä 2 ool. b”.

Bibliographie nationale. Dictionnaire des Scrivaina beiges et catalo^e
de leur publications

,
IS30—18S0. Tome III, livr. 4: R^-Sch. Bruxelles,

P. VVeissenbmeh. P. 2S9—3S4. 8". Fr. 2.50

Bonnange, F. Projet d'un catalogue g6n4ral nnique et perp6tuel des
imprim^s compris dans ies bibliotbeques nationales et les bibliothcques
mnnicipales. Memoire explicatif des moyens a employer pour accomplir
ce grand oenvre, l'imprimer et le mettre au Jour des l’ouverture de
l'FIxposltion universelle de 1900. Corbeil, imp. Drevet. 13 p. 8°.

‘Boston: Public Library. Annual report of tlio trustees. 1895. Boston,
Rockwell and Churchill. 1 58 p. 8“.

Botaniker-Adressbnch. Sammlung von Namen und Adressen der lebenden
Botaniker aller Länder, der botanischen Gärten und der die Botanik
pflegenden Institute, Gesellschaften und periodischen Publicationen.
Herausgegeben von .1. DUrfler. Botanist's directoiy. Almanach des bo-
tanistes. Wien

,
J. Dörfler. XII. 292 S. gr. 8°. Gebunden in Leinwand

postfrei M. 10.

—

Braun, E. Beiträge zur Geschichte der Trierer Buchmaierei im früheren
Mittelalter. — M. Reich. Erasmus von Rotterdam. Untersuchungen zu
seinem Briefwechsel und Leben in den Jahren 1509—1518. Trier, Lintz.

VII. 279 S. mit 6 Lichtdmck-Tafeln. gr. 8". M. fi.—

Hrgänzungsheft IX der Westdeutschen Zeitschrift für Geschichte und Kunst.
Bruyant, C. Bibliographie raisonnäe de ia faune et de la flore limno-

loginnes de l’Auvergne. Paris, J. B. Bailliero et fils. 93 p. et tableaux
et ptanches. 8“.

Cagnat, K. L'ann^e ^pigraphique
,
revue des publications 6pigraphiques

relatives a ranti(]uit6 romaine, 1895. Paris, lib. Leroux. 58 p. b“.

Carraro, Ant. Istitnto veneto di scienze, lettere cd arti. Indice generale
dei lavori pubblicati dall' anno accademico 1840—4 t di fondazione al

1893—94 per antori, per nomi e per materie, ed elonco dellc cariche

accademicnc. Vol. I. Venezia, tip. Ferrari. CXVI. 554 p. 8“. L. 30.

—

‘Chicago Manual Training School. Thirteenth annnal catalogue,
1895—96. Chicago, Gco. Gregory. 36 p. 8“.

Cincinnati, 0.: Public Library. ISnlletin of books added to the library

during the ycar 1895. Cincinnati. 92 p. 4°.

Dowey, Mclvil. Papers prepared for the World's Library^ Congress held

at tue ('olnmbian Exposition. U. S. Bureau of Educatiun: reprint of
chapter 9 of pari 2 of the report of the Commissioner of Education for

1892—93 (p. 691— 1014). Washin|Erion, Government Printing Office. 8“.

Doorninck, P. N. van. Inventaris van eene verzameliug Charters be-

trekking hebbendc op de geslachten van der Does, Duvenvoorde, Mathe-
nesse, enz. Haarlem, van Brederode. IV. 92 B. 8“.

Dncourticiix, P. 1495— 1895. Le qiiatrieme centenaire du livre a Limoges.
L’exposition du livre limousin, eataluOTe. Limoges, V. Dueonrticux. 92 p. 8“.

‘Ebner, Adalb. Quellen und Forschnngen zur Geschichte und Kunst-
geschichte des Missale Komanum im Mittehilter. Iter italicum. Frei-

bnrg i. B., Herder'sche Verlagsh. XL 487 .S. gr. 8“. Mit einem Titelbilde

u. 30 Abbildungen im Texte. M. 10.— ;
geb. M. 12.

—

Fahre, Paul. Iji Vaticane de Sixte IV. Rome, Imprimerie de la Paix.

34 p. 8“. Avec planches.
Kxtrait des Milanges d'archeologie et d’histoire.

Fage, R. Eticnne Bleygeat, Franyois Varolles, maitres imprimeurs; les

freres Delbos, fondeurs en caracteres. Limoges, V® Ducourtieux. 14 p. 8“.

Fitchburg, Mass.: Public Library. Bulletin, volume I No. 3: January 1896.

402 p. 4».

deGrouchy. La presse sous le premier Empire, d'apres un luanuscrit de
la bibliotheque de l'Opera. Paris, Ledere & Cornueau. 52 p. 8“.

Extrait du Bulletin du bibliophile.
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Gniard, H. Katalog der Bibliothek des Yereins fUr die Geschichte Beriins.

Berlin, E. S. Mittler & Sohn. XXIIl. 285 S. gr. 8”. M. 4.

—

Hasse, Adelaide R. List of pablications of the U. S. Department of
Agriculture, from 1841 to June 30, 1895, inclusive. Washington, Gov.
Pnnting Office. 76 p. b“.

Hinrichs’ FUnQahrs- Katalog der im deutschen Buchhandel erschienenen
Bücher

,
Zeitschriften

,
Landkarten etc. Titelverzcichnis und Sachregister.

BandlX: 1891—1895, bearbeitet von H. Weise. Lieferung 1—3. Leipzig,

J. C. Hinrichs'sche Buchh. S. 1— 144. 4“. A M. 2.40

Jahresbericht. Kritischer, Uber die Fortschritte der romanischen Philoiogie.

Unter Mitwirkung von Uber lUO Fachgenossen heransg^eben von K.
Volimülier. Mitredigirt von G. Baist, ü. E. A. Dickmann, R. Mahrenholtz,
C. Salvioni. Band 11; 1891—1894, 1. ilülfte. [4 Hefte.] Leipzig, Renger-
sohe Buchh. Heft 1: 128 S. gr. 8". M. 18.

—

.1 ah re aber ich t. Theologischer. Herausgegeben von H. Holtzmann. Band 15,

enthaltend die Literatur des Jahres 1895. Abtheilung I: Exegese, be-

arbeitet von Siegfried und Holtzmann. Brannschweig, C. A. Schwetschke
& Sohn. 150 S. gr. 8“. M. 6.— ;

I^adenpreis fUr komplett M. 18.

—

Jahres- Verzeicbniss der an den deutschen Schuianstalten erschienenen
Abhandlungen. VII: 1895. Berlin, A. Asher & Co. III. 74 S. gr. 8“. M. 2.20

Jordel, D. Catalogne annnel de la librairie fran^aise. AnnAe 3. Donnant
la nomenclature de tons les iivres fran(;ais parus en Franco et ä l‘6tranger

f

>endant l’annAe 1895 suivi d'uno table alphab^tique dos matieres. Paris,

ibr. Nilsson. ct. 8”. Fr. 10.— ; cartonn6 Fr. 11.50

*KataIog der Bibliothek der königlichen Kunstgewerbeschnle zu Dresden.
Katalog II: Thiere, Pflanzen, Landschaften, flach und plastisch. Dresden,
Wilh. Iloflmann. IV. 48 S. gr. 8“. M. 1 .50

Katalog der Fachbibliothek des Provinzial -Ausschusses ftlr Innere Mission
in der Provinz Brandenburg. Berlin, G. Nauck. VIII. 120 S. gr. 8”. M. —.75

*KataIog der Freiherrlich von Lipperhcide'schen Sammlung ftlr KostUm-
wissenschaft. Hit Abbildungen. Abtheilung III: BUchersammlung, Band 1,

Lieferung 1. Berlin, Franz Lipperheide. -P S. 1—48. Lex. 8". M. 1.

—

Landsperg, H. de. Ilortns dcliciarum. Rf>production heliographique d'une
s^rie de miniatnres, calqn^es sur l'origingl de ce mannscrit du XIB*“®
siede. Texte explicatif par G. Keller. Edition par la Socif-ti pour la

Conservation des monumeuts historiques d’Alsace. Livraison VHI. (Supple-

ment.) Strassburg, Karl J. TrUbner. 10 Liditdrucktafeln mit 2. Bl. Text,
gr. fol. M. 15.

—

*Langlois, Ch. V. Manuel de bibliognmhie historiqiic. I: Instruments bibliu-

graphiqiies. Paris, Ilachettc & Cfe. aI. 193 p. 8“.

Lasteyrie, Kob. de, et K. S. Bougenot. Bibliographie des travaux
historiques et arcbeologiques imblii-s par les societä savantes de la

France. Tome 111, livraison I. P:iris, E. Lcroux. 4°. Fr. 4.

—

Levi, C. A. La stampa dei libri in Muruno (1492—1628). Venezia, tip. frat.

Visentini. 12 p. 8®.

Litteraturbericht, Juristischer, 1884— 1894. Ergänzungsband zum Central-

blatt ftlr Rechtswissensehaft. Herausgegeben von A. von Kirchcnheiiu.

Heft 7: Die Litteratur des Kirchenrechts 1884— 1894, von A. Frantz.

Leipzig, J. C. llinricbs’sclie Buchh. 18 S. 8°. M. —.50

Hill, II. R. Royal Geographical Society, London. Catalogne of the library.

London. 1895.

'Milwaukee Public Library. Quarterly index ol additions. No. 39 and
40: June— Sept. 1895 and October— December 1895. Milwaukee 1895.

P. 153—178 -P 179—203. 4».

*Moes, E. W. De Amsterdamsche boekdmkkcrs en nitgevers in de zestiende

eeuw. Aflevering 1. Amsterdam, C. L. van Langonhnysen. II -p P. 1—96.
4°. Mit Holzschnitten.

'Monuments Germaniae et Italiae t}-pographica. Deutsche und italienische

Inkunabeln in getreuen Nachbildungen herausgegeben von der Dircction
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der Reichsdruckeiei. Auswahl und Text von K. Burger. Lieferung 5.

25 Tafeln. Leipzig, Otto Ilarrassuwitz. gr. fol. ln Mappe. M. 20.

—

Mnccio, G., et P. Franchi de Cavalieri. Iudex codicum graecornm
bibliothecae Angelicae. Firenze, tip. dei iratclli Bencini. 1S4 p. h°.

Kstr. da(;li Studl italiani di hlologia cUssica.

•MUhlbrecht, 0. Die BUchcrliebhaberei (Bibliophilie—Bibliomanic) am Ende
des 19. Jahrhunderts. Berlin, Piittkammer & MUhlbrecht. VUl. 21C 8.

gr. S“. M. 6.— ; einfacher Einband M. 3.— ; Liebhaberband M. ü.

—

New South Wales; Public Library. Guide to the catalognes of the refe-

rence librury, with rcguiations for visitors and hints tu readers and
stndents. December, 1895. Sydney, Government printer. 80 p. 4“.

*Omont,H. Catalofpe general des manuscrits francais. Ancien snppi^iuent
fnuK^ais. Tome 111. Paris, E. Leroux. 8“. Fr. 7.50

*Üttino, G., e G. Fumagalli. Bibliotheca bibiiof^aphica italica. Catalo^
degli scritti di bibliolugia, bibliograha e bibliotecouomia pubblicati in

Italia e di qnelli risguardanti ITtalia pubblicati all' estero. Premiato dal

ministeru della pnbblica istmzione nel 1° cuncorso bibliografico. Primo
.Supplemente annnale 1895, per enra di Gius. Ottino. Torino, Carlo Clausen.

45 p. gr. 8“. L. 2.50

Plainfield, N. J.: Public Library. Historical reading: a list of books in

the librarv, prepared by Emma L. Adams. Plainfield. 25 p. 8".

Po well, G. U. Excursions in Libraria: being retrospective views and bi-

bliognphical notes. London, Lawrence. 1895. 288 p. 8“. Sh. 6.

—

*Prag: Kunstgewerbliches Museum der Handels- und Gewerbekamiuer. Be-
richt des Ciiraturiums filr das Verwaltiingsjahr 1895. Prag, Vertag des
Kunstgewerblichen Museums. 34 S. deutscher Text und 33 8. tschechischer

Text mit separatem Titel. Lex. 8“.

Kfipertoire alphab^tique des livres mis a la disposition des lecteurs

dans la salle de travail du la Bibliotheque nationale (ddpartement des
imprimes), suivi de la liste des . catalognes. Paria, Impnm. Nationale.

XU. litt! p. et plan. 8".

Repertoire biblingraphique des Sciences mathematiques. Seriell, fiches

lol ä 200; Serie 111, fiches 201 a 300. Paris, Gauthicr Villars & fils. 8°.

»Schwenke, P. Hans Weinreich und die Anfänge des Buchdrucks in Königs-
berg. [Aus: „Altprenssische Mon.it.sschrift.“] Königsberg, Ferd. Beyer’s
Buclih. 47 S. gr. 8“. M. 1.

—

Semester bericht. Bibliographischer, der Erscheinungen auf dem Gebiete
der Neurologie und Psychiatrie. Von G. Buschan. Jahrgang 1; 1895,

2. Hälfte. Jena, G. Fischer. S. 89—234. 8^ M. 3.t;0

Shepherd, R. Herne. The bibliography of Tennyson: a bihliogniphical

li.st of the published and privatoly printed writings of Alfred, Lord
Tennyson, from 1827 to 1891 inclusive, with bis contribiitions tu aumials,

magazines etc.
,
and a scheine for a final and definitive edition of the

poct's Works. London, F. Hollings. 7. 88 p. 8". Sh. 5.

—

Tikkanen^ J. J. Die Psalterillnstration im Mittelalter. Bandl: Die Psalter-

illnstratum in der Kunstgeschichte, Heft I: Byzantini.sche Psalterillustration.

Mönchisch-theologische Redaction. Leipzig. Karl W. Hiersemann. 90 S.

mit 87 Illustrationen und C Tafeln, gr. 4“. M. 4.—
U. S. Navy Department Library. Supplement to the catalogue, author

and title alphabet: additions from .September 1892 to September 1895.

Washington. 106 p. 4“.

Vagi io, A. C., c G. Colaneri. La Biblioteca Casanatense: ccniii storico-

bibliografici. Roma, tip. M. Lovesio. 1

8 p. 8“. L. I
.

—

Verzeichnis der im Deutschen Bnchhandef neu erschienenen und neu auf-

gelegten Bücher, Landkarten, Zeitschriften etc. 1895. 2. Halbjahr. Mit
Stichwort-Register, wissenschaftlicher Übersicht, sowie einem Anhang,
enthaltend solche Neuigkeiten, die .angezeigt gewesen, aber noch nicht

erschienen sind, oder deren Einsichtnahme bisher nicht möglich gewesen
ist. (Hinrichs' Ualbjahrskatalog. 195. Fortsetzung.) 2 Theilc in 1 Bande.
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Leipzig, I. C. Hinrichs Verlag. 918 u. 318 S. 8“. M. 7.70; gebunden M. 8.70;
in 2 Bände gebunden M. 9.‘iu

Verzeichnis der im .lahre 1895 erschienenen Mnsikalien, anch musikalischen
.Schriften und Abbildungen mit Anzeige der Verleger. und Preise. In
alphabetischer Ordnung nebst systematisch geordneter Übersicht. .lahr-

gang 44 oder 7. Reihe, 4. Jahrgang. Leipzig, Fr. Hofmeister. VIII. CXLIV.
418 S. 8®. M. 16.— ;

auf Schreibpapier M. 18.

—

Vicaire, G. Mannei de l’amateur de livres du XIX« siede, 1801 — 1893.

Fascicule 6. Paris, A. Rouqnette. 8". Sur papier velin Fr. 10.— ;
sur

papier vergd de Hullande Fr. 20.

—

Vierteljahrs-Katalog der Nenigkciten des deutschen Buchhandels. Nach
den Wissenschaften geordnet. Mit alphabetischem Register. Jahrgang 31:

1896, Heft 1: Januar bis März. Leipzig, Hinrichs. S. 1—207. 8®. M. 1.70
— Dasselbe. Bau- und Ingcuieurwissenschaft. Jahrgang 1896, Heft 1;

Januar -März. 8 S. 8". 10 K.xcmplare M. —.80

— Dasselbe. Erziehung und Unterricht. Jngcndschriften. .Jahrgang 1896,

Heft 1: Januar—März. 22 8. 8". 10 Exemplare M. 2.10
— Dasselbe. Haus-, Land- und Forstwirtschaft Jahrgang 1896, Heft 1:

Januar—März. 8 8. 8®. 10 Exemplare M. —.80

— Dasselbe. Kriegswissenschaft, Pferdekundo und Karten. Jahrgang
1896, Heft 1: Januar—März. 8 8. 8". 10 Exemplare M. —.80

— Dasselbe. Medizin, Naturwi.ssenschaiten und Mathematik. .Jahrgang

1896, Heft 1; Januar—März. 30 .8. 8®. 10 Exemplare M. 2.10
— Dasselbe. Theologie und Pliilosophie. Jahrgang 1896, Heft I; Januar

bis März. 20 S. 8®. 10 Exemplare M. 1.60

VV’eale, W. H. 1. National Art Library, .South Kensington, London. Classed
catalugue of printed books : Ceramies. London

,
Eyre & Spottiswoode.

1895. 11. 353 p. S®. _ _
Antiquarische Kataioge.

Baer & Co. Frankfurt. No. 366; Semitica u. Ilamitica. 1563 N®*- — No. 368:
Geschichte u. Geographie v. Vorderasien. 838 N®»- — Anz. No. 449: Musik-
wissenschaft. No. 8078—8452. — No. 450: Miscellanca. No. 8453—8705.

Boas Berlin. No. 27: Medizin. 1584 N“*-

Cal Vary & Co. Berlin. No. 183: Kl:iss. Philologie n. Archaeologie. 2290 N®>.
— No. 186: Gesch. d. rotnan. u. slav. Völker, d. Orient etc. 929 N“*- —
Anz. No. 16—20: Vermischtes. No. 3325—4293.

Deuticke Wien. No. 27: Jteutsche l.itteratur, Kunst etc. 1270 N“»-

Dobrowsky Budapest. No. 98: Alte Drucke etc. 904 N®*-

Fock Leipzig. No. 113: (tcologie ii. physikal. Geographie. Palaeontologie.

.3085 N«»-

Geiger & Jedele .Stuttgart. No. 231: Geschichte u. Geographie. 2478 N“*-
— No. 232: Biographieen. 1225 N®*-

Gilhofer & Ransch h u rg Wien. No. 52: Kulturge.schichte. Völkerpsycho-
logie. (Bibi. d. Gcrimin. li. Pölinl.) 2222 N®»-

Glogau jun., M., Hamburg. No. 55: Neuerwerbungen. 1612 N®*-

Goldschmidt llamburg. No. 30: llebraica u. Jiidaica. 1135 N®*-

Halle München. No. 17: Genealogie u. ller:ildik. 7S9N®*-
Har rasso w i tz Leipzig. No. 217: Deutsche Geschichte. (Bibi. d. Prof. Dr.

.Steindorff u. Weiland.) No. 2570—5130.
Ilarrwitz Berlin. Allerley gar rare vnd kuriose Bücher. 16 8.

Hess Ellwangen. No. 43: Grands oiivragcs du biblioth., Joumaux et publicat.

scientif etc. 651 N®‘-

ilicrsemann Leipzig. No. 166: Reisen um die Welt. 173 N®»- — No. 167:

Genealogie, Heraldik, Sphragistik. 691 N®‘- — No. 168: Napoleon I. n. s.

Zeit. 285 N®»— No. 169: Inkunabeln. Holzschnittwcrke. Einbände. 186N®*-

llilfiker-Julliard Genf. No. 10: Sciences in^dic., natur., math. etc. 2086 N"®-

Kende Wien. No. 21: Kupferstiche alter Meister. Seltene alte Dnicke etc.

484 N®>.
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Kerler Ulm. Nu. 224: Ilistor. Theologie. (liibl. v. Prof. Krank, Erlangen.)
2604 N»*- — No. 22.i: Systemat. Theologie. 176S N®*- — No. 227: Mathe-
matik. 145b N®»-

Klrchhoff & Wigand Leipzig. No. 975: .Staats- n. Kameralwi.s8enschaftcn.
985 N«. — No. 976; Kechtswissenschaft .1338 N®"- — No. 977: Allgem.
Geschichte. Histor. llUlfswiss. 1593 N®*- — No. 978; Gesch. Deutschlands,
Dentsch-Osterreichs u. d. Schweiz. 2664 N®*- — No. 979: Slidost- u. Süd-
Europa, Asien etc. 1714 N®»-

Koppe Nordhausen. No. 8: Rechtswissenschaft. 252 N®>-

Lederer Berlin. No. 63: Deutsche Litteratnr. 1750 N»»-

Lehmann, Paul, Berlin. No. 85: Medizin. Naturwiss. 1385 N®«-
Liebisch Leipzig. No. 100: Auswahl wertvoller Werke d. wiss. 'riieologie.

2816 N®*- — No. 102: German. Philologie. 5692 N"«-

Lissa Berlin. No. 19: I.itteratur d. XIX. Jahrh. 974 N®*-

i.ist&K rancko Leipzig. No. 278: Genealogie, Heraldik, Niimi.smat. 932 N®»-
— No. 280: Biographieen, Memoiren. 2028 N®*-

Lorentz Leipzig. Anz. No. 25: Philosophie, Freimaurerei. 1413 Nos-

Lüneburg München. No. 8: Geschichte. 1359 N®>* — No. 11: Sprachen ii.

Litteratnr aller Völker. 1694 N®'-
Mayer & Müller Berlin. No. 156: Sprachwissenschaft. (Bibi. v. Dr. Vogel-

reutcr Hamburg.) 1868 N®*-

Mueller Halle. No. 52: Deutsche n. allgem. Geschichte. (Bibi. v. Prof Dr.

Nasemann u. Prof Dr. Opel.) 2381 N®*- — No. 56: Griech. Schriftsteller.

1888 N®»- — No. 59: Medizin. (Bibi. v. .Sanitätsrat Dr. Wachs.) 1880 N“*-

Poppelauer Berlin. No. 3: llcbraica. 2025 N®»-

Raabe's Nachf Königsberg. No. 101: Astronomie, Geodäsie, Meteorologie.
2353 N®'-

Ran sch bürg Bud.apest Miscellane.a. 1784 N®»-

R aunecker Klagenfurt. No. 86 : Vermischtes. 1343 N®*-

Rohracher Lienz. No. 36: Seltenheiten, lllustr. neuere Bücher. 800 N®*-

Schnnrpfeil Leobschütz. No. 87— 88: Vermischtes. 401. ,343 N®‘-

Scholz Braunschweig. No. 12: Seltene Porträts. 938 N®»- — No. 14: Alte

Städteansichten. 1510 N®*-

Seligsberg Bavreuth. No. 233: Verschiedenes. (Bibi, des Verlagsbuchh.
Manz Regensijurg.) 2330 N«*-

Stargardt Berlin. No. 202: Bibi. d. Oberhofnieist. 11. Erb. v. Donop u. Prof
Dr. Bechstein. 1421 N®*-

Strobel .Jena. No. 4: Zoologie, vergl. Anatomie. 386 N“»- — No. 5: Rechts-

u. Staatswiss. .327 N®*-

3'homa München. No. 928—929: Vermischtes. 506, 463 N®*-

Twietmeyer Leipzig. No. 110: Geschichte und Geographie. 2851 N"*- —
No. 111: Geschichtl. Porträts. Numismatik. 565 N®*-

Uebelen München. No. 83: Curiosa. Alte Medizin. 328 N®>-

Voickmann & Jerosch Rostock. No. 36: Protest. Theologie. 1809 N®*-

Weigel, Ad., Leipzig. No. 23: Kriegswiss. Militaria. 1647 N®*-

Weis 8 Leipzig. No. 5: Rechts- u. Staatswiss. (Bibi. d. Senatspräs. Dr. E.

Löwe.) 1784 N®*-

Winter Dresden. Bücherfr. No. 15. 16; Vennischtes.

Würzner Leipzig. No. 150: Theologie. 16 .S.

V. Zahn & Jaonsch Dresden. No. 64: Klass. Philologie u, Altertumskunde.

(Bibi. V. Gymn.-Prof Snell Dresden u. Köhler Leitmeritz.) 3248 N®*-

Personalnachrichten.
An der Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M. ist am 1. Dezember 1895 der

seitherige Volontär Dr, Emil Sarnow aus Schwerin an Stelle des auf seinen

Antrag ausgeschiedenen Dr. Fritz Quill ing zum wissenschaftlichen Uülfs-

arbeiter ernannt und mit den Ordnungsarbeiteii in der mit der Stadtbibliothek

verbundenen städtischen Münzsammlung betraut wurden.
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Der bisherige Volontär an der Königlichen Bibliothek in Berlin Dr.
Oskar D äh n har dt ist aus dem Bibliotheksdienste ausgesebieden.

Der Hillfsbibliothekar Dr. Milk an war vom 16. November 1895 bis

einschl. Febrnar 1896 und ist neuerdings vom 15. April 1896 bis auf weiteres

beurlaubt und bei den Vorarbeiten zur Herstellung eines Gesamtkatalogs der
in der Königlichen Bibliothek zu Berlin, den Universitäts- Bibliotheken und
einigen anderen wissenschaftlichen Bibliotheken vorhandenen Bücherbestände
beschäftigt.

Dem Bibliothekar an der Kgl. ötfcntl. Bibliothek zu Dresden Dr. K.
11 übler i.st vom König von Sachsen der Titel Professor verliehen worden.

Dem Bibliothekar an der Königlichen Bibliothek zn Berlin Dr. Rudolf
Weil ist der Titel „Oberbibliothekar“ beigelegt worden.

Dem Bibliothekar an der Königlichen Universitäts-Bibliothek zu Berlin

Dr. Wilhelm Seel mann ist der Titel „Oberbibliothekar“ verliehen wortlen.

Zu Mitgliedern der Kommi-ssion für die Prüfung der Kandidaten des
Bihliotheksdieustes in Preufsen, deren Sitz in Göttingen ist, sind bestellt

worden der Geh. Regierungsrat und Bihliotheksdirektor Dr. Dziatzko in

Göttingen (Vorsitzender), der Geh. Regierungsrat n. Bibliotheksdirektor Dr.

Hartwig in Halle u. der Bibliotheksdiroktor Dr. Gerhard in Berlin.

An der Universitäts-Bibliothek Göttingen ist dem neu dahin versetzten
Hillfsbibliothekar Dr. .los. Paezkowski vom Herrn Minister ein längerer

Urlaub zur Fortsetzung wissenschaftlicher Arbeiten erteilt und mit seiner Ver-
tretung der Privatdocent der Theologie Lic. Bernh. Bess aus Marburg be-

auftragt worden.
Dr. phil. Wilhelm Fabriciiis ist als Hülfsarbeiter an der Universitäts-

Bibliothek in Marburg angcstellt worden.
Der aufscrord. Professor der Gescliichte Dr. Kdiuird Ilcyck in Heidel-

berg ist zum Vorsteher der Fiirstl. Fiirstenbergischen Archiv- und Bibliotheks-

Verwaltung in Donauesehingeu ernannt worden.
Der Direktorialassistcnt au der Bibliothek dos Kunstgewerbe-Musenms

in Berlin Dr. Fricdr. Back ist zum Inspektor des Museums in Darmstadt ernannt.

Dr. phil. Jean Loubier, bisher Hülfsarbeiter an der Bibliothek des
Kgl. Kunstgewerbe -Museums zu Berlin, ist vom 1. Juni d. J. ab mit der
kommissarischen Verwaltung der Stelle eines Direktorialassistenten an der-
selben Bibliotliek betraut worden.

Dem Bibliotliekar an der Stadtbibliothek in Mainz Alfred Börckel
ist der Herzoglich Anhaitische Verdienstorden für Wissenschaft und Kunst
verliehen worden.

Dr. phil. Johann Indislaus Merklas ist zum Amanuen.sis an der
Rcichsrats-Bililiothek in Wien ernannt worden.

An der K. K. Universitäts -Bibliothek in Graz sind Dr. phil. Hans
Schuko witz und Dr. phil. Stefan Witasok, die schon seit 14. Oktober v. J.

d.^selbst in Verwendung standen, als Praktikanten eingetreteu.

Am 26. Mai ist Dr. Adolf Bruder, Gustos der K. K. Universitäts-Biblio-

thek in Innsbruck, gestorben. Er war Herausgeber des von der Görres-
Gesellschaft veröffentlichten Staat.slexikons.

Der Korporationsbürgerrat Luzern wählte in seiner .Sitzung vom 18. Mai
znm Bibliothekar der BUrgerbibliothek von l/uzern Hrn. Dr. phil. Franz
Heiuimann aus Hitzkirch.

Zum Unterbibliothekar der Stiftsbibliothek in Einsicdeln (Schweiz)

wnrde P. Beda Os er ernannt.

Der bisherige „Gataloguer“ an der Lenox Library in New York Aksei
G. S. Josephson ist zum „Chief Cataloguer* an der neu gegründeten John
Grerar Library in Ghioago ernannt worden und hat sein Amt bereits angetreten.

Der Bibliothekar der Kgl. Universitäts- Bibliothek in Berlin Dr. A.
Wolfstieg ist znm Bibliothekar des prenfs. Abgeordnetenhauses ernannt
worden.

Verlag tod Otto UarrMiowiu, Lolpxlg. — Dmok tob Ehrhardt Kftma« H*Uo.
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fflr

Bibliothek swesen.
Xni. Jahrgang. 8. u. 9. Heft. Augnst-Sept. 1896.

Zusiltze und Berichtigungen
zu meinem „Bibliopfrapischen Handbuch über die Literatur für

hebräische Sprachkunde“ Leipzig 1^59.

Von Moritz iilteiuschnelder.

V^orbemerkung.

Das Handbuch ist seit Jahren vergriffen und wird bereits mit

doppeltem Preise angesetzt; ich bin zu alt, um eine neue Auflage zu

bearbeiten, mfichte aber meine Aufzeichnungen aller Art nicht mit

mir verschwinden lassen; sie übersteigen die Zahl 1500. Weniges
Allgemeine bleibt den Zusätzen zur Vorrede Vorbehalten, welche
zuletzt kommen, wie diese selbst zuletzt geschrieben ist; hier folgen

nur einige kurze Bemerkungen, welche für den Leser dringlich

erscheinen; auch über die Kontroverse mit meinem Recensenten

Gildemeister (hier durch G. bezeichnet), meine Replik und dessen

Dnplik, soll hier nur zu wenigen Artikeln das dort abzugebeude Urteil

begründet, sonst aber in allem, auch in der Zeitgrenze (bis 1850) und

der sachlichen Abgrenzung, der Rahmen des Handbuches im gauzen

nicht überschritten werden; doch habe ich auch einige, an zweifelhafte

Grenzgebiete streifende Schriften kurz .angeführt. Ferner habe ich

hier die Quellen stets angegeben, und zwar die „Hebr. Bibliographie“

(1858— 65 und 1869— 82) mit „H. B.“, die vielfachen Privatmit-

teilungen mit dem vollen Namen. Hoffmann (seiner Zeit Bibliothekar

in Hamburg) mit „Hf“. Durch * sind nur diejenigen Autoren als

Christen bezeichnet, welche im Handbuch selbst noch nicht Vorkommen,
h. bedeutet hehr, oder ebr. (s. zu n. 1724), gr. Grammatik oder grani-

maire u. dgl.
;

„Zus.“ verweist auf diese Zusätze. — Die Trennung
von Text und Anmerkungen liefs sich in diesen Zusätzen nicht mit

aller Strenge durchführen, i.st auch für dieselben von geringerem

Belang. — Das möge vorläufig genügen.

(Nachschrift vom November 1895.) Einige Zweifel, welche ich

durch Nachforschung in der Königl. Bibliothek zu beseitigen hoffte,

mufs ich leider unerledigt lassen, da ich durch einen Fall im August
mein Knie derart beschädigt habe, dafs ich bei meinen Bewegungen
die gröfste Vorsicht beobachten, namentlich Treppen und Leitern ver-

meiden mufs.
^

XIII. 8. 9. . 24
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346 Zusätze und Berichtigungen etc.

8.1 (vorn. 1). * Abel,JTer.: Index nnisonornm h. 4. Havn. 1766.

[H. B. III, 54.]

— Symphona symphonae. Undecim II. oriental, harmonia discors.

8. Havn. 1782.

3. Abicht. [Zweifelhaft. In Acta emditor. Bd. 20 (171.3) 8. 657:

„nicht von Hm. Dr. Abicht selbst, sondern von einem Liebhaber

der Hebr. Sprache verfertigt.“ — Hf., G. XIII giebt keine Quelle

für den Zweifel an.]

[7’’.] Abraham b. Möddel [= Mordechai] ans Ötflingen; omntt ns'C's

Maarcrhet Ahraham, über den Unterricht in h. Gramm., hebräisch

und jüdisch-deutsch. Fürth 1769. 12.

[Zedner S. 24 n. Privatmitt.]

8. Abr. b. Renben aus Ochrida 1743, Dmckf. für 1742; falsch Katal.

Lotze 203.

10. Nach Hf. auch Abu Daku de Memphis. (Katal. v. Alting, Gent.)

Tit. bei Növe: Speculum quo etc.

11. Abndicntc, „mosram“, lies mostraö; s. Kayserling, Bibi. Esp. p. 8.

8. 2 n. 12. [Heidcnheim’s Expl. mit handschr. Randnoten war in der

Bibliothek von M. Lehren in Amsterdam, (van Biema.)]

14. Adler. 0. 8.52 hat als Verleger: Julien.

8. 3. 15. Adrianns, s. Paqnot, Mdm. (Louvain 1763—70) XIII, 310— 13.

17. L’Advocat.
Katalog Almanzi p. 4 n. 33 unter Agius (cf. p. 105 n. 2004) giebt

an: Gio. Pict. [Franc.] Agius de Soldanis [der 1750 über Punisches

in Malta geschrieben], Discorso apologet. contro Ladvocat, e Lettera

contro Sciuglioga. 4. Ven. 1758.

Gr. h. ä l’usage des dcoles de Sorbonne. 8. Paris 1789. (Katal.

v. Altstein, Gent, n. 1937. — Hf.)

19. Agnilar: Epitome etc. 8. Lcyde Em casa de Jan Zach. Baron.

A. 5420 (1660). A cnsta do Anthor (43 pp.). — 2. Compendio da
Epitome etc. de hum tratado ctc. poezia etc. a cnsta do Author

(48 pp.).

[Kayserling, Gesch. II, 294; Jeschurun her. v. Kobak VI, 155;
Bibi. Esp. p. 9.]

20. Ahron b. Josef: her. mit Zusätzen von Isak b. Jehnda Tischbi.

*/ Nach Emendationen des Isak Troki her. v. Isak |Spo''ia.

4. Gosloff 1847.

[H. B. III, 54; über die angebl. Ed. Amst. s. H. B. V, 52, XIV, 133.]

22. Ahron b. Zebi. Sdilikow 1799 del., dafür s. 1. e. a.

[Benjacob 8.' 20 n. 391.]

23. — Der 2. h. Titel steht voran. — */ s. 1. e. a., (Kopnst?) vor

1830, mit der Warnung vor Nachdruck bis zum J. 1835 (20 Bl.).

[Berl. Bibi., vielleicht die Ed. Kopnst, welche Benj. ohne Titel-

blatt sah? II. B. III, 54. Danach ist Benjacob, Thesanrns 8. 138
n. 331 zu ergänzen.]
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* Ak ermann, N., 8. Tingstad (Zusatz).

23’’. Ahstdtmann, del., s. Strodtmann n. 1981.

25. Alabaster, Exemplare (bei Wolf III p. 374, bei Watt und im

Brit. Mus.) haben das J. 1637, ohne Zweifel nur ein neuer Titel

ftr 1635.

[II. B. III, 53; Schindler ist nicht genannt; — G. 300.]

26. Alanus [Quelle Wolf II, 501], ist Respond., Praesid. [Sim.] Pau-

linus; — G. XIX Anm.

[26*.] * Alardns, Nie.; Tabulae gr. h., chronologiam etc. eihibentes,

in nsum filiornm Oldenburg, fol.

[So verzeichnet in Nie. Alardi (II) Decas Alardornm, Hamb. 1721,

p. 41. Unser Alardus sL 1699. — Uf.]

[26*’.] * Alber, Job. Nepomuk: Institut. 1. h. 8. Baden (Volke in Wien)

1826. (2'1-i Th. — Kayserl, 39.)

27. Albertus, nach G. XXVT Alberti.

[27*’.] * Albrect, J. 0., Resp., Praes. S. Fr. Krook, s. d. 1083*’ Zus.

S. 4 n. 28. Alexander.
[Über eine Verbindung des Verf. mit dem Abenteurer Marquis

de Langallerie s. D. Kaufmann in Revue des £tudes Juives XXVIII

(1892) S. 201.]

29. Alfonsus Zamorensis.

[Genaue Beschreibung (Tit. Vocab. h. et chald.) von Iloffmann

in Kobaks Jesch. VI, 166. — tJber Alfonsus und seine Schriften

s. Neubauer, Jew. Quart. Rev. VII, 1895, p. 398 ff. —
Eine ('bersetzung der Gramm, des U. Kimchi, ms. Par. 1229.]

S. 5 n. 31. Algasi. */ Constant. 1799, mit der 2. Ed. des Tschelebi

(s. Zus. zu n. 2027).

[32*.] * Allioli, Jos.: Lob der h. Sprache. 8. München 1821.

[G., nicht in Kayser I, 45.]

35. Altaras, vielleicht auch mit der Bibel, 4. Ven. 1730 (Cat. Bodl.

p. 138 n. 889 als Desid.) oder 1732 (s. Zedner p. 107).

[Se*".] Alting: De efficiente etc. steht unter Resp. Rappard 1621, aber

nicht Altings Namen (vgl. G. II).

37. „ti/d.“, nämlich Grön. (s. Wolf IV, 274). [Das Wort blieb nach

der Einschaltung der Ed. Frankf. irrtfimlich stehen. Nicht „auch“

Grön., wie G. angiebt (ZDMO. XV, 165); nach G. XVII als „IV“.

Ed. — ’/ ist als V. bezeichnet.

[Die „Introd.“ ist nach Katalogen (z. B. Willmet 889, 1045 Oct.)

die Reland’s, worauf meine Anm. verweist.]

39. — Orationes (nach Wolf II, 622), nach G. XI „Diss.“; am Rande

meines Hdb. habe ich notiert: „Synopsis institt. rabbinor.“

* Altschnl fehlt die Ziffer dO*".

40“. Altschüler, Naftali: icö '“viX /w»e 5cÄc/er. 4. Lublin 1602.

[Handelt über Epitheta omantia. — Zedner; cf. Cat. Bodl. p. 2022.]

24*
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348 Zusätze und Bcriebtigungcn etc.

S. 6 n. 44. Amatna 1627.

[Nach Wolf II, 601; 1617 in Kat. Willmet 916 scheint Druck-
fehler, da das Lexikon n. 45 auch dort 1628, und zwar Franequ.,

richtig.]

[46'’.] * Amman, Caspar: Gramm, h.??

[M. Uartmann, Die Ilebr. Verskunst, Berlin 1894, 8. 80: „Ammo-
nius fehlt bei St.“, ist aber schwerlich gedruckt; s. die Nachweisungen

in meinem Katal. der h. mss. in München unter n. 74, 8. 48 der

neuen Aufl. 1895.]

* Ammon, Jo. Conrad, s. Helmont (in diesen Zusätzen).

* Anchersen, M., s. Ansgar (in Zusätzen).

[48'’.] * And ran, P. G.: Grammaire h. en tableaux. fol. Paris 1805.

[Almanzi n. 64.]

* Anjou, N. J., 8. Tingstad in Zus.

[51“.] * Annerstedt, Dan.: Dias, philol. parallelismum inter ling. h.

et I. suiogothicam sistens, cnius particnlam publ. censnrae committnnt

anctor et Pr. Dan. An. et Resp. Jon. Oedmar Johanns. 4. Ups.

1767 (pp. 12). [Hf.]

52. Anonymus'), s. 2234; nicht Credo, sondern Querido; nach Katal.

Müller n. 925. (v. B— a.)

54. — Der Drucker Zebi etc. (s. n. 224) ist aus der Familie

Baschwitz, jetzt „Baswitz“. (Cat. Bodl. p. 2850.)

8. 7 n. 59 s. n. 2235.

[62'’.] — B'rran mb Luach ha-Binjanim Tabelle der Konjugationen,

fol. Amst., Erben Sal. Proops s. a.

[Kat. Müller, Jan. 1864, 8. 40 n. 622 giebt ca. 1740 an; cf. unter

Hanau 791.]

65. — nx'“pn 'Ti'a''b Limmude ha - Kcria. Wien s. a. "/ Rödelheim

1839 . . .? Danzig?

[Benjacob 8. 262 n. 214. "/ Katalog der Breslauer Gemeindebibi.

8. 88. — ? Zedners Desid.]

68. — TB "iTicb Leschon Bus, Exordien u. dgl. hebr. und deutsch. 8.

Offenbach, 8. Reis 1716. (9 unbez. Bl.; vielleicht eine Ausg. von n. 74.)

[Hebr. u. deutsch. Titel (hebr. Lett.) II. B. UI, 55.]

8. 8 n. 69. — 1EO rbsB 3IcgUlat Sefer.

[Gegen die falsche Angabe in Katal. Oppenh. 1826, n. 565 Oct.

8. H. B. III, 56.]

1) Alle Ergänzungen zu .Anonymus“ sind hypothetisch, da sich mancher
wohl unter den Autoren findet, die ich nicht alle im Gedächtnis haben kann.

Dahin gehören die Grammatiken in iieugriech. Sprache, wovon Gild. eng-
lische Titel giebt, s. unter Lowndes (Davidson) 46.3; die Syntaxis nach
Danz ist von Hertel n. 866 (schon bei Köcher II, 141), und dahin unter Danz
verwie.sen. Der Prosp. Lexici, Avenion. 1756 (Kat. Tychsen S. 97 n. 120),

ist nach Rüdiger v. Passiouäus, s. unter diesem.
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73. — ... inub Netih Leschon ibrit.

[Verschiedene Angaben über Drnckort und Hefte (Lieferungen) s.

II. B. III, 56, XV, 111.]

74. — 'pTm 'ip'a Mahre Dardehe.
[S. Jos. Perles, Beiträge zur Gesch. d. hebr. u. aram. Studien,

München 1884, 8. 113 ff.: „Der Makre Dardeke u. die Münchener Hs.

desselben.*]

75. — '121 rrc Petach Debaraj.
[Meir b. Salomo b. David citiert in einer IIs. fllalberstam 157]

den Verf. als seinen Grofsvater; wenn des Vaters Vater gemeint ist,

hiefs er also David. — H. B. XVI, 3.]

S. 9 [n. 75*]. — pi“'“"' ''sp Kizzur Pihduk, Compendinm der Gram-
matik; hinter rnrn herausg. von Mordechai b. Israel. 4. s. 1. e. a.

[Prag um 1688.]

[Catal. Bodl. p. 488 n. 3228.]

75*’. — (U) verb. u. verm. mit deutschem Tit.: „Elementar -Gramm,
der ebr. Sprache. Vom Ministerium der Volksanfklärung für die

jüd. Schulen bestätigt.“ 8. Wilna, J. R. Komm 1854. (10 Kop. Silber.)

77. — nax rca Sefat Emet etc. lies 11 Capp.

[Besafs auch Hr. Wagenaar in Amsterdam. — H. B. III, 56.]

78. — ffitpn hpc Schekel ha-Kodcsch.
[Gegen Carmoly, Ben-Chananja 1861 8. 167, s. meinen Katal. der

h. Hss. in Hamburg 8. 271. — */ de metris „Hebraeorum ex gramm.
Dav. Jehaia“.]

S. 10 n. 81. Alphabeiutn [Anm. zu V, Opp. 1341 Qu. ist Ed. Basel, s.

Cat. Bodl. p. 2810 n. 7610.J

n. 82. 9*’/ Antwerpen 1569 (cf. n. 2237 zu 85).

[88 a.] * — Kurze und gründliche Anweisung zur Erlernung der h.

Sprache. 8. Torgan 1763. — */ Gründl. Anweisung zur h. Sprache.

8. Halle 1798.

['/ Hf. 2/ G., in Kayser I, 87 nicht zu finden. Die Identität ist

hier nur vermutet.]

[88/3.] * Appendix practica ad Jo. Buxtorfii epitom. gr. s. 8. Edinb. 1854.

[„Enthält Analysen etc.“ So G. nach mir unbekannter Quelle;

nicht bei Watt, der den App. des Schotanns, Lond. 1666, als

selbständiges Buch aufführt, s. dagegen n. 321. Bedarf also noch

der Bestätigung.]

(88*’ = 2238). * Chrestom., s. Nachtigall 1395.

90. — Cubns, ex bibliopolio Froben. [Hamb.] 1603. Querfol.

[Ist in der That, wie ich vermutet, Hiitterus (s. zu n. 962). Die

Angabe Hamb. 1603. 8® hat in dieser Weise Wolf II, 549, und

ans ihm erst Köcher I, 132; es ist auch nicht „Druckfehler für o“,

wie G. 8. VU vorgiebt. „Ein Blick auf Köcher“ ohne mein Handb.

führt nicht jeden auf Hutter. Was bei Fürst unter H. steht, hat

Digitized by Google



350 Zusätze und Berichtigungen 'etc.

G. wohlweislich nicht angeführt; man lese selbst, nm zn urteilen,

mit welchen Mafsen gemessen ist.]

91. — Elementale . . 1543.

[Nicht 1542; s. H. B. XVllI, 34, nach Brann, „Die Hundsfelder

Druckerei“; diese Abhandlung ist auf dem Titel von Joel’s Jahres-

bericht der Breslauer Relig.- Unterrichts -Anstalt 1878 nicht genannt

und wohl ziemlich unbekannt geblieben.]

92. — Epitome (nach Wolf II p. 349) ist ohne Zweifel Buxtorf, s.

zn n. 321.

[93‘.] * — Etymologien. Proben eines ausführl. Werkes, in welchem

die Abstammung der griech., lat. und deutschen Sprache von der

hebr. nachgewiesen werden soll, von einem Schulmanne. 8. Altona

1812. (Ilf.)

[93’’]. * — Hebr. Exercises to Stuart and Lee h. Gr. 8. ? [nach 1827.]

[G. S. 301.]

[93°.] * — Exercitatio critica . .
prior Danzii Literatorem etc., s. zn

n. 452.

[93**.] * — Extracts from the Old Test, with sketches of h. chald.

and syr. gr. 8. Edinb. 1821.

[G., nicht bei Watt.]

[93“.] * — Eine Griechische und Hebräische Fibel, von einem Lieb-

haber der Sprachen. 8. s. 1. 1741. (8 Bl.)

[Katal. Rosenthal von Roest, Amst. 1875, S. 99.]

[93^] * — Tabellarisk Framstellning om Hebr. Spräkets Gr. (if . . i

fram Engelskan) .... P. A. Norstedt o. Söner. 1832.

[Ilf.; den Ortsnamen (Stockholm?) kann ich nicht entziffern, wie

einige andere Wörter.]

8. 12 [n. 96’’]. — Spanisches Glossar zn Pentateuch und 5 Megillot

mit dem Text gedruckt „auf Befehl von Abraham [Alvares?]

Vega und Abraham Athias sic), Amst. bei Jakob b. SaL
Proops 1765.

[Scheint nach Titelbl. nicht die 1. Ed. — v. B.; fehlt bei Kayser-

ling, Bibi. Espan.]

98. * — Gramm, ist Drusius 521, s. daselbst, in diesen Zusätzen.

99. * — Eiern. Gramm., ist nach G. das von mir gesuchte Buch von

Hanewinkel n. 797.

103. * — Gramm, h. par un professeur du Seminaire d’Avignon.

[Katal. Luzzatto n. 217.]

104. * London 1792.

[Watt II, 5. G. 301.] •

[107’’.] — Allereerste Grondon der Hebr. taal in het leeren lezen

derzelve, ten dienste der Nederlandsche, Israelitische sclioolen, almede

voor den niet Israelit, die (?) zieh deze taal wenscht te oefenen

geinakhlijk gemaakt. Te Amsterdam, bij Joachimsthal 1847. kl. 8*.

(25 c.) [Hf.]
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[107“.] — Grondregeln tot het lezen der Hebr. taal vervaardigt door

en der eerste versorgers der Nederl. Israelit. Godsdienstige Armen-
Bchool te Amsterdam . . . te zyne koste gedrnkt van wege de Nederl.

IsraSIit. Godsdienstige School - Kommissie an der goedkeuring van
den . . Opper-rabbijn, Rabbijn Inspecteur etc. 8. Amst., bij Joachim

van Embden en zoon 1823. (X n. 38 8.)

[Roest's Mitteiinng.]

110. — •’/ H. gr. ac Introdnctio utiliss. in qua breviter de literis,

pnnctis atqne lectione etc. etc. Praeterea in Graecas literas etc.,

Colonia, Jo. Soter 1522 mense Majo (4 Bl. 12»). — '»/ 12. Ven. 1533.

[In Froben’s „ad lectorem“, datiert Idib. Martis 1518, heilst es:

Quemadmodum paulo ante Graecarum, ita nunc llebraicamm literamm

Btudiosis brevem illam introductiunculam, quam Aldus olim Venetns

aedidit, typis nostris excusam exhibemus. In qua tarnen nostram

diligentiam liceat deprehendere. Siqnidem pnnctornm nomina quae
vocalium vice sunt Hebraeis, castiganda curavimu.s. Praeterea Domi-
nicam orationem et salutationcm Angelicam et alteram Euae filiorum

ad Hariam, a Matthaeo Adriano pridem Hebraismo donatas, addi-

dimus, quem virnm gaudemns Lonanij in Bnstidianam scholam nuper

adscitom, nt llebraice doceat, nempe quia doctus est, et ita germane
Hebraens, nt cum huins lingnae peritis de prima laude certet.

bei G. 301. Auch »/ scheint 12». •»/ Almanzi n. 48. — Zn 8. 13

Kol. 2 Mitte: Precatio s. unter Boeschenstain 251 Zns.]

8. 114 (n. llOß). — Introduction, s. Fonrmont (Zns.).

[110*.] — Lesebuch, s. zu D. Friedländer, Zns.

[110».] — Five letters containing a new and easy method of learning

the Hebr. Lang. 8. Lond. 1744. (Zedner.)

[110®.] * — Lettre snr la möthode hdbr. du Pbre Bonaventure Girau-

dean; in den Mömoires de Trevonx, Janvier 1758 p. 212.

[Uf., Jeschurun VI, 161 n. 991.]

[110».] • — Lettre ä M. M*** sur le dictionnaire hebren des Cannes

[Ddchonx] d’Avignon; in den Mdmoires de Trdvoux, Jnillet-8ept.

1765 p. 654.

[Unterschrieben R. — Es handelt sich um das „Lexicon Hebr.

Chald. Lat. Bibi, in 2 Bdn.“ von 700—800 Bl., fol., Avignon, bei

Henry Jos. Joly 1765, s. P. ***n. 1504; hiernach ist Hf., Jeschurun

VI, 162 zu ergänzen.]

[110®.] * — Lexicon, s. zu P. n. 1504.

s. n. 73, n. Zusätze.

[112'’.] * — Methode courte et facile pour bien lire et prononcer

l’H6bren; in M<imoires de Trövonx, Juin 1733 p. 125.

[112°.] Methodus nova discendi 1. ebr. ope graecae, graeco idiomate,

Pragae 1773.

[Willmet 1022, v. B.; G. 8. 301.]
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113. Nomina, ist anon. bei Wolf II, 565, aber unter Stephanus 1965
zu finden.

117. — Reading, Verf.; Tregelles nach G. XIX A.

[117’’.] * — Resolutio vocabulor. difhcilium Cod. S. V. Test. 8. Arosiae

1782. Lindh’s Verlag. (Ilf.)

118. * — Rota, del., ist Namen, n. 1723.

[120’’.] * — Syntaxis etc. bei G. 301 ist Hertel 868.

8. 15 [n. 124’’]. Ansgarii, Matth, [eigentlich Anchersen]; Spicilegium

delectus lexicornm Kabbiniconim. 4. Havn. 1704.

[Kat. Tychsen; Rördam, Zunz. — G. p. XXV: „schon bei Wolf
am richtigen Ort unter den Lexicographen II, 564,“ ist eine für meine

angebl. „blofse Nachlä.ssigkeit“ charakteristische Ungenauigkeit; bei

Wolf I. c. ist nicht mehr von den Lexicogr. selbst die Rede, sondern

von verschiedenen darauf bezüglichen Abhandl.; die Rubrik ist p. 561
überschricben . . . qui Lexica Hebr. . . . vel promissis etc.; ich habe

diese lange Rubrik allerdings übergangen. — Vgl. auch

ZUMG. XV, 168, 2.]

S. 15 n. 125. Antonius Nebriss. Saragossa 1547.

[G. XXIX Anm. Ich fügte zu meiner irrigen Konjektur „aus

anderen Schriften des Verf.?“]

127. Antonius, l. 1771/2 = Nachtr. 127.

[127’’.] Antonius, C. G., so steht im Nachtrag n. 2242.

128. Aqnila, del’, nach G. 8. V. arabisch, obwohl Wolf sie ausdrücklich

als hebr. angiebt. Fürst hat das Buch nicht .einsichtiger wegge-

lassen“, sondern Wolf überhaupt nicht aiisgenntzt.

[132’’.] * Arentz, Fred. Christ, llolberg: Nomenclator Ilebr. 8. Bergae

1784. (Rd.)

134. Arias.

[8. auch die Vorrede zur Polyglotte; Wolf II, 545, IV, 275;

Köcher 252.]

[135’’.] Arje') (Loeb) b. Isak Spira: t;D: psinp Kchnzat Kesef, Grammat.

Grundregeln. 8. Zolk. 1741.

[Benjacob S. 516 n. 11.]

136. Arnd; „Tabula“ 1709 nach G. 301 und XVIII, in Tychsen’s

Katalog s. a. (Zunz); vgl. ZUMG. XV, 164.

[136’’.] * Arnold, Thom. Kerchever, and Browne, Ilenr.: The second

h. book of Genesis, together with a h. syntax and a vocabulary and
a gramm. comment. 12. Lond. 1848. (G. 301.)

[137’’.] * Arosenius, P.: Gramm, h ? ed. 5‘*.

[Lindhs Verlag? Ilf., das letzte Wort unleserlich, Lindh ist Ver-

leger.]

1) Arje, Löwe (daher Loeb), kann in Deutschland jeder heifsen, der
sich hebr. Jebuda nennt, s. zu u. 1204.
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[137®.] * — Gr. ebr. secnd. Wasmnth, Opitium et alios. 2. fbrb.

Upsal, WesterUs 1801 (8*/j Bogen). (Ilf.)

139. Artopoens, */ kl. 8. Basil. 1558. (4ti 8., letzte falsch 22 be-

zeichnet.)

[G. 301, Kat. Tychsen; Hf., Jesch. VI, 48.]

140. Ashworth, Caleb, Cambr. 1703.

[G. 301 n. XVIII.]

8. 10 n. 141. Aslanns, V Ilafn. 1008. — 3/ 1684. (Kördam.)

142. Audran, Prosper Gabriel (anf d. Tit. nur G. P. A. * *
*). */ (II.),

Paris, Mequignon fil.s 1818.

[G. 301, Ilf., Röd.]

[143'*.] * August, Christ. Frid.: Knrtze Nachricht v. d. rechten Eydt-

schwur . . . mit n. Anweisung zur h. Accentnation nnd Poesie. 8.

Jena s. a. (um 1740).

[Die (Quelle habe ich zu notieren vergessen.]

147. Aurogallus, — so in n. 148, sonst Aui-igallus. 1. Comp. h. gr.

Witteb. [Valentin Schumann?] 1523.

[Diese Ed. pr. besafs Ur. Abr. Cohn in Posen (1803), wahrsch.

ans Katal. Jolowicz 1877 8. 37, nnd K. II. A. Krause in Rostock („Ein

geleugnetes Buch“, in Petzholdfs Neuem Anzeiger 1879 8. 160— 68;

II. B. XIX, 103). — Die Ed. 1525 beschreibt Hf. in Jeschnnin VI, 39.]

[147*’.] — Compend. h. gr. 4. Hagenoe 1525.

[Fragm. sah Zed.]

148. — Witt, in aed. Jo. Clngi, mense Sept. 1527. (127 Bl.)

[Hf., Jesch. VI, 167.]

149. Avenarins, '/ Witt., Jo. Crato 1562.

[8o fand Hf.]

— *j Nach G. XXVI A. nicht Av. selbst, sondern: Compend. ebr. ling.

ex gr. J. Avenarii desumptum.

150. — D'®T£n ->BO.

[Cabal. de linguist. v. Brockbans 1862 p. 64 n. 1612.]

8. 17 n. 154. Babani.
[Allerlei Unrichtiges Uber Buch nnd Druck ohne Rücksicht auf

meine Nachweisnngen bringet E. Carmoly vor, in der Ztschr. Ben-

Chananja 1864 8.680, wo eine unedierte Gegenschrift von Benj.

Espinosa (s. Nepi 8. 53, vgl. Hebr. Bibi. XVll, 120); Unrichtiges auch

bei Ghirondi 8. 10 n. 40.]

[155^ 2243.] (Bahrdt), C. F. B. */ 8. Halle 1780. (G. 301.)

158. Bal'am, „prosaicis*, nicht auf d. Titelbl. (G. 8. XI), sollte aller-

dings (eingeklammert) den Unterschied vom folg. Werke [eigentlich

ISS**] deutlich machen.

[Uber das handschr. n^Tin s. zu ms. München 358’ in der neuen

Ansg. des Katalogs, 1895.]

159. Baldovins. [Hetzel 8. 223 hat 1662.]
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160. — pronnnciatione etc., genauer: snavissima etc.

[G. X läfst „etc.“ im llandb. weg, was doch fUr das Verständnis

nicht gleichgiltig ist.]

162. — Elementale, 4. Lips. 1638.

[Im Dublettenkatalog v. Hannover 1784; Hf.J

S. 18 n. 164. Balmes. */ Gr. h. una cum Latina interpr. e regione

posita Auctore Abrahamo de Balmis artium et med. Doctore. 4. Ha-
noviae apud Guil. Antonium MDXCIUI. (1 Alph. 14 doppelte Bogen.)

[Masch (?), Beytr. zur Gesch. merkw. Bücher, N. 5. Bützow u. Wism.

1772, p. 253—6 (Hf.); darauf verweist auch Köcher II, 137, ohne

weitere Bemerkung, daher auch nichts bei G. 8. VII; diese von mir

als verd.ächtig bczcichnete Ausgabe besafs auch Ur. Ilyman Wagenaar
(so lies Hebr. Bibi. II, 58) in Amst.; allein nach Mitteil, des Herrn

V. Biema sind nur 4 Bl. der Venetianer Aiisg. (Tit., Vorr. n. Gedicht)

neu gedruckt. — Bömberg sagt von der lateinischen Übersetzung:

„verbum enim verbo (nt vides) in traductione airavi. Idque pro-

pense ac obnixe eundem Abraham semper rogavi, ast ubi opns ali-

quantulnm processerat, decori paulo magis indnlgere incoepit, demnm
ubi diem sunm obiisset idem Abraham, maiori libertate usum Caloen
Calonymnm virum apprime doctnm sententias fere Mas permii-

fasse aequo ^nimo tnli.“]

[164*.] * Balthasar (von), J. H., s. zu Hebenstreit 826*’ (vgl. ZDMG.
XV, 170).

[164“.] * Bamfield, Francis: Gr. opening of some h. words and
phrases in the beginning of the Bible. Fol. London 1684.

[Nach Watt 68 n, vgl. ZDMG. XV, 170.]

[164a.] * Bang[ius], Christ. Fredr. De plantis qnibnsdam sacrae

botanicae. 4. Hafn. 1767.

[Mufs wohl philologisch sein, da Hr. Sk. Rördam mir es notierte.]

166. Bang, Th.: Coelum orientis, soll auch n. d. T. Exercitationes

philol. et philos. de ortu et progressu literarum, Cracov. 1691, er-

schienen sein. (Rördam.)

[168'*.] * Bark er, W. H.: Gr. of the h. lang, adapted to the nse of

schooIs, with biblical examples. 8. Lond. 1774.

[168*.] — H. and English Lexicon. 8. Lond. 1812.

[Beide bei Watt 74* und G. 301.]

[168^] Barnard, Sam.: A Polyglott Gr. of the Hebrew, Chaldee etc.

8. Philadelphia 1825.

[Trübner’s Bibliogr. Gnide 1859 p. 236.]

171. Bashnysen; Paneg. dictus a J. M. Ranw ist = 1624.

[ni**.] — Encomium 1. h. resp. Eempfio.

[Wolf u. Köcher falsch kombiniert; G. XXVHI.]

[175"*.] Bäte: The examiner examined, with some observations npon
the h. gr. 8. Lond. 1739.

[Gegen Calcott. — Watt 1. c.; G. 301.]

Digitized by Google



voo Moritz Steinschneider. 355

176. — Nach Watt (83 n) 1850.

[176*>.] — The scriptnre meaning of Elohim and Berith. [Lond.] 1751.

[Watt 830.]

[176®.] — A reply to Dr. Sharp’s review etc. and defence of the diss.

of the Bcript. mean. etc. 2 parts. 1755/6.

[176 .]
— Critica hehr., or a h. engl. Uict. withont pointB.

4. London 1767.

180. Bauer — in Katalog Willmet 919,80: Baur n. 1792. (v. Biema.)

S. 19 [n. 181*]. * Baumeister, h’rid. Christ., s. unter Hippoff894 Zusatz.

[181«.J
* Bayly, Anselm: An Introdiiction to langu.ages, literary and

philosophical
,
especially to the Rnglish, Latin, (Jreek and Hebrew,

exhibiting at one view, their Grammar, Rationale (bo), Analogy and
Idiom in 3 parts. 8. Lond. 1758.

[Watt 87.]

[181^.] — A plain and complcte gr. of the h. I. with and without

points. 8. Ijond. 1774.

[Watt 1. c.; vgl. G. 301.]

[181/.] * Bayly, George: A guide to the tongues, ancient and modern
being . .

.
grammar of the English etc. and Hebr. . ,

. that a person

may be capablc in a few hours to make out sentences etc. (Lond.) 1804.

[Watt 87 h. Das Verhältnis zu n. 181a ist mir unbekannt.]

[182*.] * Beaton, J.: Synonyma, sive copia vocum h. in ordine alphab.

redacta. Deinde verba quaedam Anglica, Latina, Graecaque, ab U.

fonte deducta. 8. Lond. 1647. (Zedner.)

[182’’.] • Bebelins, II.; De [pronunciatione et] accentu h. dictionum

quibns in sacris literis utimur. Argentor. 1513. — 2
/ ]516.

[Panzer, Annal. IX, 362, cf. VI, 79, identisch. Ich habe unter

Brassicanus n. 279 bemerkt: „die Angabe Bebel . . . „Argent. 1613
(sic)“ bei Wolf II, 501 beruhe wohl auf Mifsverständnis etc.“ G. VII

läfst die hervorgehobene Jahrzahl weg, wodurch das Weitere be-

greiflich ist.]

[186*’.] * Becker, Pet.: Anfangsgründe der h. Sprache für Schnl-

knaben. 8. Rostock s. a.

[Katal. Tyehsen S. 113 n. 183. — Nach Schickard bearbeitet;

s. Index libror. e biblioth. Rostochiensi divend. 1822 p. 96 n. 129

(Zunz.); vgl. G. 301.]

189. Beer. (Die Angabe 8. Prag 1824 bezieht sich auf Landau; die

Notizen v. Beer stehen in der Zeitschr. „Sulamith“ 7. Jahrg. 1825.)

[Hebr. Bibi. II, 80 n. 726.]

Behak, Jehnda b. Jechiel; s. unter Ben-Seeb 198 Zus.

[19.3*’,] Bellamy: Essay on the Hebrew points and on the integrity

of the H. text; im Classical Journal vol. VHl, 1813, p. 37.3—84. —
Answer to Mr. Bellamy’s Essay etc., ib. vol. X, 1814, p. 268 (unter-

schrieben „M.“).
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194. Bellarminus. '/ 1575 bei Hetzel 188 wohl Druckfehler? —
*/ Romae 1580 hat G. 301 nnd Brockhans, Katal. 1862 n. 1613 (v.

Biema). — */ Ist in der That in 2 Ansg. zu zerlegen: a) hat Accessit

in hac nova ed. cummodior . . . distinctio (Vignette mit J. II. S.),

Änti erpiae, Ex officina Plantiniana, Apud vidnam et Jo. Moretum.

197 (+ 1) 8. — b) in hac quarta ed. (Buchdr.- Zeichen mit Vincenti).

Venennt in officina Vincenti Lwjduni. 4 unbez. Bl. n. 232 8. —
*/ „Aurel. Allobrog.“ {— Genev.) — •'/ 1616 im Brit. Mus. (Zedner,

8. Anm.), Colon. Allobr., Petr, de la Rovifere 1618 (Hf., für >*, 1819?).

[In d. Anm. 1. namentlich '’/ — 8. auch Zus. zu Quinqnarboräns

n. 1604, wo Exercitt.]

8. 20 n. 197. Ben-Asher (wahrscheinlich Ahron b. Moses).

[Nach mss. ediert v. Baer n. 8track 1879; s. zu ms. München
392 (Katal. Ed. 1895). — Über die poet. Accente s. Heidenheim’s

Notiz in seiner Ansg. der Psalmen, zuerst 12. Rödelh. 1826; H.

bemerkt, dafs sich die 8chrift nicht in allen Exemplaren der Bibel

1517 (*/) finde; vgl. Polak’s Ansg. von ibn Balam 8. 13— 14. —
(v. Biema.) — „s. Dukes“, 8. 43 vergessen u. hier unten nachgetragen.]

198. Ben-8eeb, hinter */ — mit Noten (V'2^) von Moses Arje b. 8eeb

ans Bialistock, Wilna 1832 (zusammen mit Scha'are Neima von 8alomo
b. Moses aus Chelm) — ferner 8dilikow 1836 (?).

— */ nach Ed.

1832 mit Noten von Jehuda b. Jechiel Hehak (pnsa), und Neues
über Nominalformbildung von Zebi (Hirsch) b. 8imcha Katzenellen-
bogen, Wilna 608 (1847).

200. — In Kat. Goldschmidt n. 19 (den ich nicht besitze) sind mehrere

Edd. angegeben.

201. — V (Vlll) 1843.

[Die ital. Bearb. v. Leon Chai Romanini (so nach Zunz) fehlt

bei Fürst III, 165!]

8. 21 n. 206. Benjamin b. Jehuda, auch hinter M. Chabib, Darke etc.

Rödelheim 1806.

[Offenbar hat Heidenheim mit Rücksicht auf Benjamin das 2.

Titelbl. Nia'a für Benjamin (s. die Note) u. Chabib’s Marpe ge-

geben; die unter n. 836 angeführte angebl. „Sammlung von Heiden-

heim“ bleibt ein Fehler; s. ZDMG. XV, 171. Über den Verf. s.

Hebr. Bibi. XVIII, 106 und Berger, Benj. b. Jeh. T. 1. (Dissert.,

Breslau 1889.)

[206\] Benjamin Moses 'hra Kohen, s. unter Ibn-Esra 968 (Zus.).

207. Benjamin Simon, lies B’'BTp Kodoschim u. 4®. (v. Biema.)

210. Bennett; Consilium etc. (Separatabdr.) 8. Lond. 1795. (Watt

100 d, G. 301.)

[214*.] * Bergier: Les Siemens primitifs des langues, decouverts par

la comparaison des racines de l’Hebrenx (so) avec celles du Grec,

du Latin et du Fran\;ais. 8. Paris 1764.

[Abr. Cohn u. Zedner.]
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S. 22 n. 216. Beringcrns; Institntiones Tiinguae Sacrae.

[„Confecerat pridem Weiganmeierus Linguae Sacrae Tabnias per-

petnis dichotomiis tarn affabre concinnataa nt nihil nnqnam in hoc
genere praestantius visum fnerit

:
qnae primnm arcana propagatione

a multis descriptae post ab exfraneis Wittenbergae snnt pnblicatae,

nnde magnos viros discere nil pudnit Cum vero illae hoc ipso

artificio captum jnventutis exsuperarent
,

resolvit eas Beringems,

analysi perspicua in formam (|naestionum, tyronibns accomodatiorem,

inspcrgens passim de suo additamenta non vulgata.“ J. Jac. Moser’s

Erläut. 24. Teil. Württemb. S. 317. — Ilf.]

217. Berlin.

[Ben- Chananja 1861 8. 16 deckt Carmoly den hier berichtigten

Irrtum auf, ohne zu erwähnen, dal's er hier berichtigt sei.]

218. Bernard, Chr. D.

[Wittenb. (auch Tychsen, nach Znnz); „existiert“ nach G. 301;
ich vermute aber eine Titelansg., da das Buch schwerlich in dem-
selben Jahre an 2 Orten erschien (ZDMG. XV, 165). ln Banmgarten's

Katal. werden 2 Exempl. der Ausg. Tübingen „1712“ (Dmckf.) zu 2

Gr. ausgeboten; dennoch ist das Buch selten geworden.)

[218'’.] Bernard, Herrn. Hedwig [geb. Jude]: hni'an The Guide of the

Hebrew Student. [London?] 1839.

[Eine Auswahl aus Schulbüchern von Wolt'sohn und Ben-Seeb,

vermehrt mit einigen eigenen Abhandlungen und hebr. Übersetzung

von Stellen aus T’lautus, Juvenal, Shakespeare, Pope, Young u. .md.— B. starb 15. Nov. 1857. Hebr. Bibi. VII, 54.]

[219'’.] * Berthold, J. G. L. N.: Pr. Patrocinium 1. h. 4. Detmold 1840.

[Danz, Suppl. 1, 1843, S. 43.]

[220’’.] Bcuzelin: Nonvelle mäthode pour dtudier l’IIdbreu. 12.

Paris 1826. (G. 301.)

[220”.] * Beveridge, W.: De lingg. Orient praes. s. chald. etc. prac-

stant, necessit. et utilitate etc. 8. Lond. 1658. (Watt 109r.)

224. Bibliander.

[4 unbez. Bl. mit d. Tit, u. 145 (146) 8. u. 1 weifses Bl. — Hf.,

Jeschurun VI, 4L]

[229*'.] (2248.) Biehl ist Resp., Praes. Groddeck. (G. 11.)

[230”.] (2249.) Bircherod, lies 1676.

[230**.] * Biturige, J. J.: De 1. h. antiqnitate oratio. 4. Neapoli 1579.

[Katal. Kampfimeier in Berlin n. 103 S. 58.]

[230*.] * Blanckmeister, Balth. Frid.: Apodixis conjugat h.

8. Dresd. 1834.

[Tychsen (Zunz); G. 301.]

231. Blancuccius.
[Die Worte: „acc. Tract de Abbrev. Rabb.“ stehen nach Hf.

schwerlich auf dem Titel.]
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S. 23 [nach n. 233], Bletterie, M. de la, g. unter Masclef (1256 Zug.).

[233*’.] * Bloch, Sören Niklas Joh.: Rndimenta institutionum 1. h.

8. llavn. 1796. (Rördam.)

[233'.] — Det hehr. Sproga Formlaere. 8. Kjdbenh. 1802. — */ (11)

ib. 1819. (Ilers.)

[233''.] — De nominum in Genesi proprior. originibus et cansig. 4.

llavn. 1815. (Ders.)

[234'’.] — Abregti, s. zn n. 245.

236. — (auch S. E.): Fundamentum 1. h.

238. — „Aedi6cinm Salomonis“ . . . Thalmiids . . 1831. (Hf.)

239. — */ C'Tiih *1 „oder Elementar-Unterricht für die israel. Jugend
herausgegeben v. Sal. 8. Hannover, Telgener 5604 (1844).

(Ein Fragment sah v. Biema.]

242. Blossins, Resp. (?) dir. Teichmann, s. d. (Zns.)

243. Blnmberg ist Resp., Prao.s. Pol. Levser. Lips. 1684.

[G. VI, XXVII. In C. Ikenius, Diss. philol. etc. 4., Lngd. Bat. 1749

finde ich sie nicht, die Ed. 1770 ist mir nicht zugänglich. — Eine

Diss. Blumberg’s de C’osr erschien 1683.]

245. (Bock) Verf. des Abregd ist S. Blogg. (G. 301, Hf.)

251. Bocschcnstein.
[B. selbst leugnet seine jüdische Abkunft. Neuere Quellen über

ihn 8. zu ms. München 401 in der neuen Aufl. des K.atal. 1895.]

8. 24 [n. 252’’] — ; Confenta libclli; Precatio ad divam Virginem Hebr.

per Jo. Boeschenstein versa qui linguae proprietatem pocius quam
elcgantiam docere voluit

,
Epistola etc. etc. 4. Augustae V'indel. in

offic. Sig. Grymm Medici ac M. Unirsung 1521. (6 Bl.)

[G. 301; dafs dieses seltene Schriftchen in das Handb. gehöre,

weil B. durch seine Übersetzungen fremdartiger Stücke die Eigen-

tümlichkeit des Hebr. darznthun beabsichtigte, ist noch bestreitbar.)

[254'’]. * Boetticher, J. Ehrenfr.: De verbis anro dignis ad Damii
Comp. 41. II, 3 disscrit et tertiam imperativi personam dari confirmat.

4. Vitt. 1755. (G. 301.)

S. 25 n. 258. Bohlius, Titel [nach Wolf U, 602, IV, 278] nach G. 302:

Gr. h. in tab. redacta a M. M.

[264'’.] * (Bohnstedt): Placidae animadversiones in A. G. Waehneri
Gr. h. 8. Heimst. 1736 (?).

[So in Katal. Tychsen S. 115 n. 209 (Zunz); G. 302 giebt 1737.]

[265'.] Bolaffey: The Aleph Beth, or the first step to the h. 1. 8.

Lond. 1811.

[Watt 129 g., G. 302.]

[271ß.] Bonsdorf, Jo., praes.: Diss. acad. de difficultate proprietatem

vocabnlorum in 1. h. constituendi; Resp. C. G. Elkmark. 4. Aboae

1805. (P/4 Bogen. — Hf.)
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[271j9.] Borch, Andr. Iwersen: De antiqnitate pnnctor. h. 4. Havn. 1682.

(Hördam.)

S. 26 n. 273. Bonget. *1 1748. (G. 302.)

276. Boysen: Beitr. z. e. richtigen S. — Leipz. 1762.

[Kat. Willmet n. 928; — v. Biema.]

277. Braemson (oder Brnnclimann), Andr. Henrikson. — 2/ Gr. h.

harmon. 4. Havn. 1733.

[G. 302,XVII1, vgl.ZDMG. XV, 164; Rördam; beide in Rostock, Hf.]

278. — De acc. h. (Rördam.)

278. (Brassicanns, Anm., s. zu Bebel 182'’.)

281. Breitingerus . . lies: Acc. Chr. Koerberi Lex. (s. zu 1070). (Uf.)

[Nach 281.] Brelfft, T., Resp., s. unter G. llaner 1796“.

286. Briel, 1. kl. 8« (lö«) Mant. 1739.

[V hat 8 8.]

[288'’.] * Brücker, J. C.: Isagoge in syntaxin 1. h. 8. Gron. 1743.

(G. 302.)

S. 27. Brnchmann, s. Braemson.

290. Brunnerns.
[„Brnnnerus (mihi non notus) bene antem Martinns Brunnerns in

Acad. Upsal. graece ling. prof. . . . compositam a Cevallerio [n. 384]
gr. II. suis sub anspiciis in Incem edidit, perhibente Davide Aber-

crombio Sect. XLIV.“ Th. Crenius, De furibns librariis, 8. Lugd. Bat.

1716, p. 260 8. V. Brunerus. (ln Ed. 1705 finde ich nichts.) In

Hofmanns Exempl. ist „Jo.“ und ein n hinzugeffigt und auf Cat. Bodl.

[s. I, 348 ed. Band.] verwiesen, ln Jeschurun VI, 147 fügt Hf. zur

genaueren Beschreibung des Buches noch die Bemerkung, dafs Br.

in der Dedic. nicht den Namen des Verf. der „besten Grammatik“
angebe, welche er zu Grunde gelegt, vielmehr grüfstenteils wörtlich

abgesclirieben hat.]

[291'’.] * Brunn, Svend Bnseh: Observatt. nonnnlla ad histor. 1. h.

pertinentia. . . 8. Havn. 1800. (Rördam.)

292. Becherns: Synopsis 1726. */ Gr. 1721. (Uf.)

[293'’ = 2255.] — Th. or. s. Gramm, harmon. 1. h. (Hf.)

294. Büchner, A.: 590 u. „1829.“ (132 n. 1 Bl.)

[Zedner, Kat 160, Berl. Bibi.]

[304^] Bulmann, E.: Introd. to the h. 1. 8. (I^nd.) 1795. (G. 302.)

307. ßnrcklin, s. auch J. G. Mains: Disp. n. 1231.

S. 28 [309'’]. Burgess, II.: Elements or an introd. to the reading. 8.

Lond. 1807.

[309®.] — Rudiments of h. gr. 12. ib. eodem.

[310'’.] — Motives to the study of h. 1. 2 pts. 12. Lond. 1810.

[310®.] — H. Etymology. 12. Lond. 1813.
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[310**.] — Carmen Tograi, witli a H. and Arab. comparative Vocabii-

lary. 1815.

[310®.] — A praxis of the H., Sanscrit and Syrian alphabets . . .?

[Watt 171j; vgl. Uebr. Bibi. VII, 98.]

[312'’.] * Burrell, Andrew: pnpnn A new method to obtain

the knowledge of the li. tongue. 8. Lond. 1739. (105 Bl., Zedner.)

314. Bnscliagrins (nach Wolf 11, 229) verbessert G. VI: Buskagrius,

ohne Quelle.

317. Lies: Büttinghausen.

318. Büttner. — (II) s. 1. e. a.

[8. ZDMG. XV, 172. — llf. notiert zn 138: „2. verm. n. verb.

Anflage“, 8. Stettin mit Essenbarschen Schriften 1755; 13 Bogen;
ein andermal giebt er Ed. 2 completior Scdini 1747 an; beide Jahres-

zahlen stehen wohl nicht auf dem Titel?]

321. Bnxtorf 1600.

[8, 893 u. 65 unpag. Seiten. — Die angebl. Ansg. 1607, im Brit.

Mus., bei Watt und G. 304 („et chald.“), ist das Lexicon n. 324 (s.

Kautzsch, Jo. Buxtorf, Basel 1879, 8.37), wofür 1601 und anon.

nach Wolf oben n. 92, s. ZDMG. XV, 164; danach ist auch G. XIX
zu berichtigen.]

322. — 1. Praeceptiones, vgl. ZDMG. XV, 170. — *•''/ (VI) 8. Goslariae

1632. (Tychsen, Znnz, G. 302.) — 1669 ist sicher, (llf., G. 302.)— 2«/ Epit. cura J. Leusden. 8. Lugd. Bat. 1716. (Zunz, G. 302.)

323. — »/ (III); «/ (V). (G. 302.)

324. — Lex. hebr. et ch., acc. Lex. br. (s. 2655).

8. 29 (n. 324). *•/ 1. VII. — '*/ (XI) Bas. 1713 (Hf.). — 8. Glasgow

1824 (G. 302). — Aufscrdem hat Watt HO®: Lex. acc. Kadices ebr.

c. vcrsione Belgien. 8. Amst. 1656.

325. — >/ 1613. — */ (VI mit Vorr.) 1630. (Kautzsch 1. c.) — 8. Oxon.

1807. (Ilf.)

329. — Anm. 1. Lanckisch.

[329®.] — 8. auch Carpow (Zus.).

330. — de 1. h. origine et antiquitate
,

de eins confusione et plurinm

11. origine, de illins conservatione et propagatione etc. — */ ed. auct.

Bas. 1657. — »/ ib. 1662.

[Die einzelnen Dis.s. mit besond. Tit. und Seitenzahl
,

aber mit

fortlaufender Signatur. G. 302, VIII. Ob */ mehr als Titelausgabe?

Die angebliche „Unwahrheit“ beruht wieder auf Unterschiebung;
ZDMG. XV, 170 steht nicht „dieses septem“, sondern „die Zahl“

(Wolf II, 621 zählt I. II. IIL).

331. — Format 8. z. B. in Kat. Willmet, G. 302.

335. — Anm. — Wenn ich bei Ausarbeitung meines Buches alle 2000
Titel im Kopfe gehabt hätte, so wäre es allerdings eine Kleinig-

keit gewesen, den Verf. unter Scioppius n. 1876 zu finden; G. XVllI.
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r336*>.l Bnxtorf nepos: Specimen praxeos ct. ÄltiiKfianae in ps. 8.

Herbip. 1704. (G. 302.)

337. Bythnerns, '*’/ 8. Oxon. 1638. — •'/ unter d. Tit.: Manipulns

mes.'iis ma]jnae sive gr. h. exemplaris. 8. Lond. 1639.

[G. 302, g. Watt; L. 167.6 ist wohl V im Ilandb. — In der Anm.
lies 339.]

3.39. — ij G. 302 notiert Tig. 1664; Watt 181“ giebt 164.6, 16.50,

1654, 1664 und Tig. 1679, für 1670 bei mir ? *1 1847 mit n. 337.

[339'’.] * Caddick, Rieh.: llebrew made easy, or an Introd. etc.

8. Lond. 1799.

[Watt 181; G. 302.]

340. Caben: Leipz., Par. u. Metz. — 2257 Par., Ilenssner 1842. (llf.)

(340*’, 2258) del., ist (,'aliun 341.

[341'’.] * Cajan, Eric: Lingiiariim Ebr. et Finnicae convenientia, mode-

rante David Lund (cf. n. 1212), Diss. gradiiali proposita. 8. Aboae
1697. (15 pp.)

[Nova Liter, maris Balth. 1701 p. 303. Hf]

S. 31 n. 344. Calasins, ’/ 1647 lies 1747.

345. Calcio, Format 12.

(346", 2259.) Calepinns, '/ Bas. 1590. (Ilf)

[Flügel, Hagi Khalta VH, 872 zu V, 388, wo p. 389 die Worte:

„Haec Mohyi-ed-Din“ ein unüberlegter Zusatz.]

347. Caligniis, '/ Paris 1541.

[Katal. Almanzi n. 1765 unter Hostaldus.]

348. Calimani, •*/ 1839 u. „5600“ (105 S.— Benjacob). — */ „her. v.

Eichenhaum“ del., s. Hebr. Bibi. IV, 50 A. 2. ••/ Wilna 1852 (Benj.,

Thes. 242 n. 173).

350. Campensis: '"/ ,N. L.: Libellus, De Natura Litterarnm Et Puncto-

rum 11.; aliisque ad exactam grammaticen, Cbristianis, et neotericis

Judeis hucus(|ue incognitam
,

necessariis, ex opusculis Elie Judei,

grammaticorum omnium facile principis.“ 8. Cracoviae Exciisus per

Mathiam Scharfenberg Anno 1534. (5'/2 Bogen.)

[,Jo. van Campen’s Hebr. Gramm, und Professur in Krakau“ von

F. L. Hoffmann, Hebr. Bibliogr. VII, 42.]

S. 32 n. 354 (so lies) Capito.

[Beide beschreibt genau Hoffmann, Jeschnrnn VI, 32; in */ (voll-

ständig bei Zunz, also jetzt in Hamsgate) lies: „quod si euin laborem.“

— „über die ersten, nur unvollständigen Ausgaben vgl. Baum, Capito

und Bntzer, Elberfeld 1860, S. 577ff.“ (L. Geiger, Das Stnd. der h.

Spr. S. 111); nach Kiederer, Nachrichten IV, 1 vor 1518.]

355. Cappellns, */ 12. Amst., Lud. Elzevir 1645. GH-)

[8. auch Schnedermann, Die Kontroverse des Cappellus 1879; Hebr.

Bibi. XIX, 79.]

xm. 8. 9. 25
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359. Carpovins, ich habe den Titel nach Köcher II, 148 u. Bodl. I,

448 gegeben; G. XX bezeichnet ihn als 1. Hälfte, man citiere „de

criteriis nominnm et verborum“ und zwar nach der 2. Hälfte des Tit.

So mag denn auch für solche Leute hier gesorgt sein.

[359'*.] — Advertissement von einer vermehrten Ansgabe des Lex. talm.

Buxtortiani. 4. s. 1. e. a. (4 Bl.)

[Watt, Tychsens Kat. u. G. 302; „es ist bei dem Adv. geblieben,

Katal. Rost S. 99 n. 42,“ bemerkte Znnz.]

[359®.] — Animadversiones 1740.

[G. XX. Animadv. philol. criticae sacrae erschien Leipz. s. a.]

363. Carzovius lies: unter P. Th. Carpovins n. 359.

S. 33 n. 366 lies Casanbonns.

368. Castelli, »/ 1790—2, 2 Bde. (Uf.)

369. Castillo, Martyr, (Alt.?) Gramm, hebr. y espan. 8. Leon de

Francia 1676.

[Monatschr. 1860 S. 71; Katal. Torres bei Hf., Jeschnmn VI, 155.]

372. Cawton, Watt 206 o hat fol. u. Diss.

375, Cellarins. */ Sciagr. . . difficiliores qnaestiones plerasqne et linguar.

oriental, nsnm genuinum delineans; ed. seennda emendata et nsu

arabismi et\mologico ancta. Oizae.

[Niceron V, 37». — Hf.]

378. — Ex Neo academia Ansh. dedicavit.

[Hf — Inhalt: Uber Vokale, Lesezeichen und Konsonanten. 1518
ist das Datnm eines Epigramms Reuchlin’s. G. 302.]

379. — [Die Tabulae werden von Phil. „Nanianus“ [I. Novenianns?]

in seiner h. Gr. citiert, nach Otto, Lexikon oberlans. Schriftsteller I,

149. — Hf.]

384. Cevallerins, Ant. Rud. '/ und */ genan beschrieben von HotTmann,

Jeschnmn VI, 45, 46. — 6. cd. auct. Witteb., Crato 1591.

[G. 302; über die Ed. Genev. 1591 8. meine Note ZDMG. XV, 165.

— Eine Bearbeitung s. unter Brunnerns n. die Zusätze dort.]

.386». Cevall., P. [erscheint als Censor bei Lebrecht, Krit. Lese, 1864,

S. 45 ]

387. Chabib, *j Haupttit. ist cri: 'an, geht mit dem Anhang aus As.

de Rossi bis f. 24; dann folgt ein 2. Titel . . . xiS": J/cio ha-

Laschoii (Einleitung in die Sprache, wahrscheinlich wegen des Ben-

jamin, 8. unter diesem), fortgezählt nebst Marpe, bis Bl. 38. Vgl.

auch unter lleidenheim 836, ZDMG. XV, 171, wogegen G. XXX aus

dem Umstande, dafs mit dem Titel Maho ein neuer Bogen beginne

(die fortlaufende Blattzahl ignoriert er), schliefst, dafs ein be-

sonderes Buch beabsichtigt ist und auch vorkommt! Ich habe es

aber auch in den letzten 30 Jahren nirgends gefunden. Benjacob

verweist S. 287 n. 301 auf KBi'a, aber dort 8. 373 n. 230 auf 'sn
S. 120 n. 508. Damit ist die Sache wohl abgethan.]
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8. .35 n. 395. Chananja. — V 8. Zolk. 1818.

[Benjacob 603 n. 1105. — Zedner p. 188 setzt als 8chlap:wort

Cohen; das italienische „Cocn“ ist für den vorziiRSweise hebräisch

schreibenden Autor nicht das passendste Schlagwort.]

397. — P. 1. poesia rabbin.

397’’. — (CoPn, Anania) Hagiunamento snlla lingna del testo misnico

ossia Progetto d’anmentare la Lingua Kbrea colle voci del testo

misnico ondc arrichire una tale Lingua. 8". In Reggio, Presso la

Stainperia della Societä 1819. (24 Seifen.)

[Die K. Berliner Bibliothek erwarb erst 1895 ein Exemplar, an-

gebunden an n. 396 (Safrt)
,

welches das Projekt ausfUhrt und ein

Vorläufer von Th. Ilartmann’s Thesaurus (n. 814) ist Zedner

8. 189 fafst die beiden Bücher als eines zusammen!]

[.398''.] * Chernbinus, s. Sancto Josepho 1759.

402. Chrysander, W. (oder G.) C. J., Titel: Abbreviaturae quaedam
in scriptis judaicis usitatiores atquc ordine alphabetico digestae. 4'’.

(G. 302, Ilf.)

[402’’.] — Prolegomena zu e. Collegio Uber d. h. Accentuation
,

oder

Untersuchungen von d. Altertume u. d. Brauchbarkeit der h. Accente.

8. Brem. 1751. (G. 302, Hf.)

[402“’.] — Praes., Kesp. W. F. Schneider, Diss. de plusqnamperfecto

Varia V. T. loea expediente, 4. Rinteln 1752. (22 8.) (G. 302.)

406. Clajus . . lies: L. Lat. — ”’/ Witteb. 1577.

[Oppenh. 477 Oct. ist 1577; s. Cat. Bodl. Appcnd. n. 7607. — 2/

und 2 beschreibt Ilf. in Jcschnrun VI, 146. Watt hat 1580.]

407. — 1602. (Brit. Mus., Zedner.) Watt 132s hat 1580.

409. Clemann, */ Schwerin 1759. (G. .302.)

411. Clemm, Tübingen, nach Hf., wegen 410?

412. Clenardus, V 1534. — 2b/ 1539 (zweifelhaft). — 2«/ kl. 8. So-

lingiacae, Jo. Soter 1540 (154 -f 1 p.).
— */ a Jo. Qninquarb. a mendis. ..

repurgata et annotafion. itlustrata, Par., Mart. Jnven. sub insigni D.

Chiistophori etc. 1550. — *’’/ Colon. 1557 ed. secunda. .— '<"*/ Par.,

Al. Juvenis 1574 ('bb/
g. 2260). — ’*/ 8. Lugd. Bat. Ex off. Plan-

tiniana Apud Franc. Rapheleng. 1591. (93 pp.)

[Zum Ganzen s. G. 302 (dagegen ZDMG. XV, 166) u. XXIV. —
2/ Brit. Mus.; danach bleibt die Ed. 1539 bei Tychsen noch sehr

zweifelhaft; die „glaubwürdigen Zeugen“ hat G. XXIV nicht namhaft

gemacht. — 20/ jjf Jeschnrnn VI, 41. — 2/ Hf. nnd Lnzz.; Vorr.

Par. 1549; über Quinqii. s. Colomesins, Gallia or. 65. — Zn */ be-

merkte G. 302 den Titel mit dem J. 1557 ohne Quelle; seine Replik

8. XXIV übergeht das nnd bemerkt: „ob Renonard’s 1556 richtig sei,

konnte nicht entschieden werden“; soll denn 1556 neben 1557 noch

zweifelhaft bleiben? Anf diese allgemeine Seite der Bibliographie

komme ich noch zurück. — bs/ Zedner, wahi-sch. nach Brit. Mus. —
25*
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’/ Genebr. zu streichen, nach G. 302. — nnd '^/ Hf.
, s. auch

Jeschnrun VI, 41.J

8. 37 n. 416. Clodius. V 4. Lips. 1729. (G. 302.)

419. Cocceins. Watt unter Mains 936m: Animadv. etc. fol. ohne Ortsang.

1703, also soll p. 419 Maius fett gedruckt sein.

(Hinter 422) Coen, s. Chananja.

423. Cohen. */ mit Vorr. von M. J. Landau (Zedner 8. 805). — ’/ 1834
(nach Benjacob 8. 647 n. 509, wo auch Prag 18.38 u. 1850).

[423’’ die Ziffer fehlt.] Wilna 1858 (auch später). — Vermehrt
durch Briefe u. Phrasen n. d. Tit. mria nto Safa herura, nebst

Gedichten aus dem Meassef betit. nns 8. Warschau 1844 (nnd

neuer Tit. 1847).

[Benjacob S. 248 u. 337/8 und unediert. Snpplem.]

[423'.] * Collombat: Methode ponr apprendre facilement la langne

h. et chald.
,
avec le Dictionn. des racines etc. et de leura derivds.

12. Paris 1826.

[Rüdiger; llf. giebt 1728, offenbar irrtümlich. Nicht in Querard.]

425. Conant. Lond. 1839 richtig. (G. .302.)

426. — */ vielleicht schon 1855. (G. XII, vgl. ZDMG. XV, 166.)

428. Conring: „Seelen und“ deleatnr; s. ZDMG. XV, 168.

432. Correale. über sein bandschriftl. Lexikon s. Caravita, I Codd.

di arte ecc. di Monte Cassino, M. Cass. 1870, 1, 135.

436. Crenius, hiefs Crusius. (Znnz.)

[442’’.] Crotogin, C. A.: Chrestomathia h. in usnm Gymnas. 8. Lips.,

Cnobloch 1837. (’/,Th.)

[Danz, 8upplem.; Kayser VII, 196.]

443. Cruciger, Jo. (nach Wolf II, 351), lies Georg. (G. 302.)

[444".] * Cuno, Jo.: Gr. h. 8. Heimst. 1590. (Hf.)

445. Cnrtius, 1629 zu streichen.

[Verf ist 1620 geboren, bemerkt G. 298, aber das „vorsichtige:

Video memorari“ steht bei Wolf II, 551 nicht zu 1629, sondern zu

1652. Ich habe unmöglich bei allen Autoren ihre Geburtsjahre zur

Kontrolle aufsuchen können; und diese Benutzung Wolfs (der „sicht-

lich“ ans Lelong’s Art. im Journ. des Sav. schöpft) soll exempli-

fizieren, dafs ich oft ans unzuverlässiger Quelle ohne Kritik ab-

geschrieben.]

8. 39 nach Z.3: Danielson, PefJo., Resp., s. unter EmmanneIson(Zus.).

450. * Dauovius ist Respondent, Praes. Groddek. (G. II.)

[450".] — Diss. de verbis x b. [4?] Gedani 1768. (G. 11.)

451. — 7 1694 (nach Wolf II, 605) lies 1696 (Watt 284 p, Zed., Znnz,

nach Katal. Bellermann 8. 35).

452 — ebenfalls pipn^a. Nach G. XXIII ist Zopfs Auszug (sejuncto
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chald.) zn trennen nnd eine „vollständige“ Aufzählung der Aus-

gaben; 1734 [im Handb. 1735 nach Köcher I, 141]; Jena, Bielck

1742; III stud. Mylii, ib. 1748 [beide im Handb. korrekt], Nachdruck;

Prankf. n. Leipz.
,
aber in Wahrheit Halle 1749, endlich olim opera

H. Zopfii, Jena, Cröcker 1773 [im Handb. al.s herausgegeben von J. F.

Hirt; nach Köcher 1, 171, mit Verweisung auf Hirt, Bibliographie.

Dafs G. 302 alle Zweifel sofort löste (8. XXIII, vgl. ZD.MG. XV, 163),

ist nicht richtig]. (nach Vorw. , auf Titel IV) 1706. — „ed.

secunda multo correctior“ 8. Ilavn. 1738. (Hf. u. Rördam). — wird

als ed. qninta bezeichnet (Zedner). Eine ed. V. s. a. in Katal. 8t.

Goar (in Fr. a. M. 1857, n. 529, v. Biema). — Die Ansg. Fr. a. M. 1751
noviss. (s. Anm.) enthält nach Zed. die Nummern 452, 453, 455, 457.

[über "/ findet man in Hirt’s Oriental, u. exeget. Biblioth. III,

1773, 8. 205 Ausführliches, woraus das Wesentliche hier: (Titel) acc.

I paradigma verbor., II Syntaxis, HI Novum accentuationis compen-

diolum, IV Copia DCCC vocabulor. in XXIV pensa digesta u. Oratio

dominica h., V (Genes. I—IV), VI Brevis mandnctio ad analys. gramm.
Olim opera . . . Ed. noviss. (15 Bogen.) Nach der Vorr. wäre diese

die V. Anfl. — (8. 206) Diese Auflage erschien in 2000 Exempl.,

welche mit den 4 vorangegangenen (Or. n. exeg. Bibi. II, 474) 30000
(!) Exemplare ausmacht. '/ erschien 1734, ’/ 1742, 1748 (ein

schlechter Druck), daher in Halle (auf dem Titelbl. steht Francof.

et Lips.) 1749 vermehrt u. verbessert. — (8. 207) Die letzte Aufl.

hat die Croker Buchhandl. vollständig an sich gekauft nnd mit dem
Rest der dritten das Verlagsrecht, beide waren vergriffen. — (8. 209)

Das Farad, ist Danz's ni;:» 'bpc^a. (8. 210) II enthält zu

Anf. einen Auszug ans Glass, Philologia sacra und lib. IH und
Danz’s Interpr. (8. 212) HI Nova accent. heilst in der IV. Ausg.

principia accentuationis goneraliora, 1 Bogen n. 4 8., in der jetzigen

„nmgeschmelzt“ (so) verb. nnd ergänzt (8. 43). Dieses ist besonders

als „Novum . . . compend. 1773“ gedruckt. (8. 214) Im IV. Anh. ist

zur prax. anal, schon in der IV. Anfl. eine „Tabellaris analyseos

conspectus“ hinzngekommen. — Zu den Bearbeitern, die in meiner

Anm. genannt sind, gehören auch Litzd 1759 u. Schwindel in diesen

Zusätzen. Seine Exercitatio existiert vielleicht auch anonym.]

453. — Interpres, auf dem Titel als ed. secunda (G. 302), nach

G. XXIII zn unterscheiden von Interpret« . . . synopsis (vgl. ZDMG.
XV, 166), „letzterem“ (sic) gehören die Ansg. 1708 als HI. bezeichnet,

wohl weil n. 450 n. Interpr. 1694 als I. II. betrachtet wurden. [Znnz

ergänzt die III, 1708 (vgl. meine Angabe der Dedikation), ohne

synopsis auzngebcn, nnd G. selbst 8. 302 wufste von der Unter-

scheidung nichts.] Synops. seiVU, 1746, Novis. 1751 [d. i. das

Sammelwerk] u. 1765.

2/ 1710 scheint der Literator (n. 451). Interpr. plenior als II. be-

zeichnet (G. XXIII). — Eine Ed. 1735, w'elche mir v. Biema ans

Kat. Willmet 951 Oct. nachweist, ist nach G. 1. c. IV. bezeichnet —
Zedner giebt mir eine Ed. 1716 an, ob für *j 1726?
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Nach allem dem sind die Ausgaben noch zu ordnen, aber nur

wenn man alle vor sich hat.

454. — V (III) 8. Jenae 1722. (G. 302.) — V 1732. (Kat. WiUmet 951
Oct.. V. Biema.)

455. _ 4) 1715 (G. 302 u. Zedner). — »/ (V), 6 (VI) (G. 1. c.); dazu

kommt das Sammelwerk */ zuerst 1751.

456 — aus n. 452, s. oben die Bemerkung.

457. — (III) nach Znnz 8. Jenae 1714 (cf. G. 302). VII, 1735 (s. Anm.).

*/ (Vlll); dazu * das Sammelwerk Fr. a. M. zuerst 1751.

[Das Werk De scrijitnra, G. VII, gehört wohl nicht ins Hand-
buch. Vgl. ZDMG. XV, 163.J

459. — Der unter 1457 ver.sprochene Nachtrag ist ausgefallen. Die

3 Diss. erschienen; 1702 Kesp. CI. G. Nothhellfer, 1703 u. 1704
Resp. Martin Jacob Ouman; alle 3 abgedr. in Thesanr. nov. theol.

philol. Th. Hasei et C. Ikenii, Lugd. B. et Amst. 1733, II, 89, 106.

461. Danberus, „Paul“, lies Ilenr. v. und 1630.

[G. VI; Hehr. Bibi. X . .?, die Seitenzahl habe ich zu notieren ver-

gessen.]

S. 40 n. 463. Davidson, 1. Bagster 1848. (ZDMG. XV, 164.)

Depuy, s. Dupuy.

473. Dereser ist irrtümlich wiederholt in 476.

S. 41 [n. 481'’]. Deutsch, 8.; Zur hebr. Declination etc.

[In meinen Notizen i.st Litteratiirbl. [des Orient] 1846 angegeben,

wo jedenfalls ein Artikel darüber nicht steht.]

491. Dicu, Anm.: handschr. Noten von Erpenius; dieser starb aber

schon 1624, wie G. III bemerkt. Meine angegebene Quelle (Katal.

Müller) ist verfafst von dem kundigen Holländer M. Roest, der seit

Jahren tot ist; wohin das Buch kam, ist mir unbekannt. Soll man
stets das Todesjahr eines (felegcntlich erwähnten Gelehrten im Kopfe
haben? Das Buch ist nur 4 Jahre jünger, und Erpen wurde nur

40 Jahre alt (s. lletzel. Gesell, d. h. Spr. 259).

498. Dob, heifst Abraham D. (Benjacob, Thes. s. v. 'sn, aber bei

Zedner p. 211 unter Dob).

S. 42 [n. SOO**]. Doeling: Theoria 1. s. 4. Gryph. 1640.

[Tychsen, G. 303; ob ein Abdruck der 5. Diss. in n. 500V]

501. Doerfelius. Tit. Accentuationis theoria. (Rostock, Hf)

[502'’.]* Dom US (?), Gabriel; De ling. sanctae excellentia. 4. Witteb. 1617.

[Hf — Ob Respond. einer unter dem Pracs. erwähnten Diss.?]

[503®.] * Donaldson, J. W. (cf 503): A comparative gr. of the h. 1.

12. Lond. 18.33. (G. 303.)

505. Dowling, Edw. Dowmann. (Watt 315.)

[506^] Drach, P. L. B.: Catholicum Lexicon h. et chald. in V. T. libros.
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Access. Gesenii Gr. h. 1., du Verdier: Lexicon et gr. 1. h. et gr.

chald. 4. Par. 1848. (Hf.)‘)

[506®.] * Drechsler, Jo. Gabr.: Manductio in poeticam h. 8. Lips. 1672.

[Ob dieses Puch bei G. 303 in das Handb. gehört?)

[507''.] Drechsler, Maur.: Symbolar. ad doctrinam de 1. h. vocalinm

mutationibns, p. I, 11. 8. Erl. 1842. (G. 303.)

509. Dresdius, Praemittitur auctoris lib. Cosri de pnnctis H. vocalibus

sententia. 36 u. 136 p. (Allg. D. Bibi. I, 541.)

[509*’.] Dresdins...: De vera vi ac potestate vocabnl. bVi3 in cod.

h., diss. 1, 11. 4. Witteb. 1793, 1794.

[G. II. Solche neuere Diss. über einzelne Wörter werden noch

mehr nachzntragen sein, da der philolog. Charakter ohne Autopsie

schwer zu beurteilen ist.]

510. Driesen, ist Bogen 14—22 von 1159*’.

511. Driessen: Causa. (Hf.)

514. Drosaeus: Gramm, quadriling^is partitiones , . 1543. (Vgl. unter

Wechel.) (Hf.)

520. Drusius .... et Eusebio (sententiae veterum sapientum triplici

charactere, ebr.
,

lat. et graeco etc. . . . .)
1580. */ Ed. melior et

anctior. Franek. 1609 (63 pp.).

[Hf.
,

nach Banmgarten, Nachrichten v. merckw. Büch. Bd. 10,

Halle 1756, 8. 207, u. Rödiger.]

S. 43 n. 521. Drusius, die Identität mit Anonymus n. 98 „liegt zu

Tage* (G. XXI)
;

aber Wolf II p. 600 u. 606 hat sie nicht erkannt,

u. Leov. wird nach Wolf mit verschiedenem Format angegeben;

G. urgiert sonst nachdrücklich (z. B. S. XX), dafs dieselben Bücher

mit verschiedenen Titelangaben verkommen. Fürst I, 213 hat noch

Franequ. 8. a., wie Wolf p. 606, wo auch 4. Amst. 1612, die ich be-

seitigte. Anonyme Bücher ist Fürst überhaupt schuldig ge-
blieben, ohne ein Wort darüber zu verlieren.

[525*’.] Dukes, L. (die Verweisung unter n. 147 hätte eigentlich eine

Angabe des Buches sein sollen): niTOBn oiasp „Kontres hamasso-

reth“ angebl. v. Ahron b. Ascher etc. 16. Tübingen 1846. (91 8.)

[Bereits schwer aufzutreiben ; über das 8chicksal der meisten

Exemplare habe ich keine zuverlässige Nachricht.]

[SSO**.] * Dnnham, T.: Gramm, of the h. lang. 8. Lond. s. a. (Rödiger,

G. 303.)

[530®.] * Dnpny: Diss. philologique et critiqne snr les voyeiles de

1) Von diesem, bei Fürst I, 211 fehlenden, geb. Juden erschienen:

L’inscription h. du titre de la Sainte Croix restitu6e, Home 1S21. — Troisieme
lettre ä un Rabbin converti lS.'i:i. — La conversion de Hyacinthe Deutz, Paris

1828, suivie de la defense de Simon Deutz sur remprisonnement de la

Duchesse de Berry, trad. en allem., Grimma 1835 (Saraval 387). — De L'har-

monie entre räglfse et la synagogue etc,, Par. 1844 (2 voll.). — La Cabbale
des II6brenx vengee, Rome, prop. fide I8ü4 u. anderes.
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la langue h. et des langnes Orient, qni ont nne liaison intime avec

eiles, — in Hist, de l’Acad. des Inscript. XXXVI, 329—91.

[Auszüge in Michaelis, Orient. Bibi. IX, 67; bei Köcher II, 121

falsch üepuj'.]

532. Düsseldorf (= 1343, unter 796 ebenfalls nur Verweisung):

n^s«:n D'~s3ip Kontres Hassagot, kritische Bemerkungen zum Gebet-

buchskomm. des Sal. Hanau (n. 796), mit demselben u. dem Gebet-

buch 8. Prag 1774, 2/ für sich 1783 (5544).

[Benjacob 527 n. 248; das christl. Jahr von 2 bei Zedner p. 559.

Cf. Lnzzatto, Proleg. p. 62.]

S. 40 n. 541. * Eggebert, „alias Pfeil“, Resp., Praes. Groddeck,
8. unter diesem n. 740'’. (Zus.)

[544'’.] * Eichler, E., Resp., Praes. J. J. Schroeder, s. n. 1825 u. Zus.

*Ekmann, F. J., Resp., Praes. J. A. Gadolin.

[546’’.] Elasar b. Abdal [lies Abrol?] b. Isak aus Ostroh, in Holischan

(oder Uöllischau, in Mähren): Tikkun Soferhn, nach
einem handschr. Werke des Schreibers Wolf Szebrescin, nebst An-
weisung zu Kontrakten etc. 4. Prag 1658.

[Cat. Bodl. p. 910.]

550. Elia Wilna, s. Benjacob 111 n. 263 n. unten zu n. 1159.

S. 45 [556’’]. Elk mark, C. G., Resp., Praes. Bonsdorff, s. d. (Zus.).

557. Ellenberger; llf. notiert: „von Zinnendorf“, Prof, der Welt-

wei.sheit in Halle, geb. 1729, gest. 1768; das Buch ist verlegt von

C. H. Ilemmerde, Baumgarten und Struensee gewidmet; er teilte mir

allerlei mit, was in Banmgarten über das Buch gesagt wird, aber

nicht in den Plan des Handb. gehört. Auf Baumgarten verweist

Köcher II, 145, den ich citiere, indem ich das J. 1751 bei ihm mit:

„wohl Druckfehler“ angebe. Das J. 1757 gebe ich aus dem Exem-
plar der K. Berliner Bibi. an. Zu welcher „Sicherheit“ sollte mich
„mit etwas mehr Fleifs“ das Nachschlagen der Quellen führen

(G. XXI Z. 1)? Dafs 1751 ein Druckfehler — nicht ein Schreib-

fehler sei?!

[558’’.] Embden, Dr. van: Prospectus eines h.-deutschen und dentsch.-h.

Wörterbuchs, Hamburg 1823, mit (5 S.) Probe aus den Buchst.

K— n. (Zunz.)

[559’’.] * Emmanuelson, Petr. Jac., Litt, graec. Docens: De ellipsi in

ling. h. Diss.; Respp. Jo. Wilh. Lindberg et Petr. Jo. Danielson.
4. Upsaliae, acad. typogr. 1836. (22 pp. — Hf.)

[561’’.] Engel, Andr. Matth., s. Overkamp 1503’’ (Zus.).

565. Engestroem: Gr. h. biblica. 4. Lund, typis L. Decraux 1733/4
und Gr. h. biblicae append. contra C. B. etc. 4. Lund. 1733.

[Hf., Rödiger, vgl. ZDMG. XV, 164; G. 303 giebt nur den 2. Titel,

ohne das .ausdrücklich zu bemerken, Köcher II, 145 nur den 1. mit

1734; ich benutzte Katal. Müller n. 450, habe also nichts hinein-

getragen (G. XI). Die Bezeichnung Scan., welche nach G. XVI ein
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„sorgfältiger Schriftsteller“ hinzngefögt hStte, fehlt bei ihm selbst

8. 303.
»)]

[565’’.] * Engstier, Jos., soc. Jesn: Institntiones 1. sacrae in nniver-

sitate Graecensi SS. Theologiae anditoribns propositae. 8. Graeciae

1758. — V Viennae 1778.

[Nach d. Vorr. auf Verlangen der Zuhörer heransgegeben; ist

nach e. Mitteil, des Herrn W. Klemperer (Jan. 1860) eine gewöhn-

liche Handlangerarbeit. Auf die Gr. folgt Analyse v. einigen Pro-

pheten. Exempl. Saraval 410 ist defekt und geht nur bis p. 160.

G. 303 giebt Viennae auch für '/, wohl nur falsche Vermutung, aber

nicht in Klammer. Vgl. anch ZDMG. XV, 164.]

[565'.] * Erdmann, Adam: Summarinm Ebr. lingnae. [4?] Bndissae

(Bautzen) 1719.

[In Rostock? Hf Die Bemerk, ist nicht deutlich.]

'Erichsen, . . . s. unter Snorrason.

567. Ernesti, lies 1644. (Znnz.)

[568’’.] * Ernst: Über den Ungrund, die Ursache und die Heilmittel

des heutigen Vorurteils wider das Studium der heil. Sprache; in

Fal lesen, Theol. Maanedsskrift, Kopenhagen 1801 vom 1. April.

571. Erpenius . . „Anncxa . . . 1614“, nicht auf dem Titel. (G. 303,

XI vorl. Z.)

572. Eschwe, über eine Beschuldigung des Plagiats s. zu 2202 Worms.

573’’. Espinosa, Benjamin b. Jakob, s. Zusatz zu Soleiman n. 1928.

S. 46 n. 575. Eucherius, S. Jul. . . Formnl. intell. spir.

[Bei Watt p. 344 s: 1870 e schola Erasmi?]

576. Eusebius Pamphilus.

578. Ewald.

[Reeension in „Neues krit. Journal für theol. Lit.“, her. v. B.

Wiuer n. W. Engelhardt VII, 3. n. 4. Stück. 8. Salzb. 1827.]

[579’’.] — Über h. Grammatik, in Theolog. Studien u. Kritiken 111(1830)

S. 359, dazu Umbreit’s Antwort 8. 367—70.

[581.] Anro. „Metzger“, lies Schwarz, n. 1870. (G. XI.)

[581’’.] Abhandlungen zur oriental, u. bibl. Litt. 1. (einz.) T. 8. Göt-

tiugen 1832.

[Die h. Accentuation S. 130—56 (Ende). — A. Cohn; G. XIV A.

giebt den Druck dieser Abh. nicht an u. hebt hervor, dafs sie nicht

in einer Zeitschr. stehe, als wäre das für das Handb. ein wesent-

licher Unterschied !]

[582’’.] — (u. Umbreit) über h. Gr. in Theol. Studien u. Kritiken III, 359.

1) Der ungenannte „e.hristliche Geistliche“, auf den G. als Exempli-
fikation hinweist, ist der berüchtigte Sixtus Senensis und die Stelle im
Vorw. 8. XVI. Ich habe niemals zu solcher Unterscheidung Veranlassung
gegeben; s. H. B. IV', 75.
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[582®.] * Ewald, Jo., Resp., Praes. Jo. Vorst, s. d. n. 2091.

586. Fab er ... zur Erläuterung.

8. 47 n. 594. Facciolatus, gesammelte Reden. 8. Lips. 1825.

[Nach G. 300 „schwerlich“ ins Handb. gehörend, durfte nicht

fehlen, da es Wolf II, 301 hat.]

595. Fagius. Hier sind zwei Bücher ohne unterscheidende Ziffer ge-

blieben.

[Für die Sententiae (deren Zugehörigkeit streitig ist, s. ZDMG.
XV, 163; G. XX) fand Hf. bei Quaritch, Cat. or. lit.: 1542

,
sicher

falsch, über die Isagoge s. L. Geiger, Das Stnd. der h. Sprache

8. 73, und über Fagius in der Zeitschrift f. d. Gesch. d. Juden in

Deutschland IV, 121.]

601. Feldenius, wie Wolf II, 630; nach G. XXV steht auf dem Titel

„zum Felde“. Das Buch ist ein lateinisches. Im Titel „8.8.“ literis

ist nur ein Punkt zu tilgen („SS.“ bei Wolf) für „sanctis“ (G. 8. XI);

allein in dem Abdruck im Thesaurus novus theolog.-philol. 1. 1 1732

p. 107— 116 nur in sacris nsu. Aus diesem Abdruck ersah ich

auch den Respond. Jo. Wilde.

605. Ferraccius, lies Ferracius. (Almanzi 769.)

608 u. 609 Fefsler steht bei Kayser 1, 205.

[Katal. St. Goar 1857 n. 535 Vrat. [wegen 608V], n. 536 Leop. —
V. Biema.]

8. 48 n. 611. Finetti [falsch 1736 in Kat. de la Torre n. 145].

612. Finzi, nach Zedner: PenQo, der Namen lautet wiederholt ixj'B

und die Finzi sind nicht Leviten.

[621*'.] * Fontanella, Franc.: Vocabulario Ebreo-Ital. ed Ital.-Ebr.

4. Ven. 1824. (143 u. 145 pp.) (Zedner, Kat. Luzzatto p. 49.)

623. Fossins, 1. h.
,

lies Eberina (G. XI) — ist doch nichts anderes

als ebraica; unter Row 1724 habe ich nicht „Wert darauf gelegt“,

sondern Ausgaben danach unterschieden.

624. Fourmont, lies Renon.

[624**.] * (Fourmont ainö): Introdnction ä la langue h. par l’examen

des differents systfemes dont se servent les professeurs pour faciliter

l’intelligence de l’Ecriture sainte. 12. Amst. 1764.

[„On croit que cet ouvrage est de M. Fourmont.“ Bibliotheque

de . . . Houbigant, Paris 1863, p. 12 n. 738. ln der Bibi, llulthcni 11

n. 10138 ist Beaugeois genannt. — Hf.]

625. Franchi, '/ genau beschrieben v. Iloffmann, Jeschurun VI, 152.
— *1 1800, von Luzzatto dem Brit. Mus. abgetreten.

[626*’.] Francisci, Jo., Resp., s. Praes. Hillischer 892*’. (Zus.)

627. Frank, del.*, er war Jude.

8.49 n. 629. Franckius, wörtlich nach Wolf IV, 222; Fr. ist Praes.,

Resp. (und Vf.) ist J. H. Michaelis, s. n. 1316 in diesen Zusätzen.
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633. Franckins, Jo.: Lnx tenebrosa, s. Sched. ... fol. Strals. 1700.

(Hf., G. 303; nach G. XI: Schedinm?)

[633’’.] — Abyssus mysteriorum duetn Tröj’ C'ara detecta. 4. Lips. 1703.

[Die Vindiciae stehen in seinem Systema ethices divinae „vom
Vf. [n. 636 ^enan nach Wolf IV, 222!] schlecht Comm. ad Kccles.

betitelt“; 6. Xlll, Anm. — Ist die „Diss. Antiabichtiana 1710“ (da-

selbst) nicht n. 634?]
637. Franckins, Jo. Fr.

[Auch Kat. Tychsen hat nur Jo. — Nach G. Xlll sind es 2 Diss.;

auch ein „Fehler“; vgl. ZDMG. XV, 164.]

638. Francus ist S». (G. XXVIII.)

640. Frey. New ed. (p. 4—8) 8. Lond. 1815. (Watt 389; G. 303.)

643. Frichius, Klem. h. Palmonii = 1513.

[G. XVllI; ich folgte Wolf II, 614 n. IV, 285 etc.; auch Fürst I,

299, III, 64 erkannte die Identität nicht.]

645. Frieden ci, so. (Hf.)

S. 50 [n. 654’’]. Frommann, Erh. Andr., Praes., Resp. Panzer, s. d.

(Zusätze.)

[654®.] — De ntil. Linguae graecae cum h. conjunct. 4. Col. 1756.

[654''.] Pr. de causis nominum litterarum h. ex primo et antiquiss. scri-

bendi genere demoustratis. 4. Col. 1757.

[654*.] — Diss. de opinata sanct. ... 4. Col. 1758.

[Alle 3, die letzte mit abgebroch. Titel, nach Hf]

655. — (lies Andr.), Resp. ist Schulthefs. (G. 303, 307, XIX; vgl.

ZDMG. XV, 164.)

[659’’.] * Funger, Jo.: Lexicon philol. in quo primigeniae voenm h. gr.

et lat. origines. 4. Lugd. 1658. (G. 303.)

(>63. Fflrstenthal, „R. J.“ bedeutet Raphael Israel. (A. Cohn.)

[668'’.] * Gadolin, J. A. (Resp. F. J. Eckmann): Observv. circa metri-

cam carminnm h. structuram. 4. Aboae 1823. (G. 303.)

670. Galliccioli . . . Ebrei e dell’ origine dei punti. (Alm. 829,
Sar. 471, Luzz.)

S. 51 [n. 673’’]. Garcia Blanco, Don Antonio M.: Analysis filoso-

fica de la escritura y lengua H. Illptes. 8. Madrid 1846— 51. (90,

470 n. 612 Bl.)

[Zedner; vgl. Hebr. Bibi. XI, 133 (dazu Monatsschr. f d. Gesch. u.

Wiss. d. Jud. 1868 8. 233), cf Xlll, 76, 125 u. Amador de los Rios,

Estudios p. 25, 11. B. XVI, 40 ]

675. Gebhardus, nach' G. XXVI Gebhardi.

676. Gedalja b. Abraham.
[Es folgt noch ein Nachwort f 84—6, wonach Abr. 1758 einen

Pentat. nimn isn c:a:n edierte; s. Mnlder, Jets etc. 8. 16.]

677. Gedalja b. Jakob. — [Amst. 1717 bei Benjacob 8. 607 n. 1171

ist offenbar falsch für Offenbach.]
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684. Genebrardus. G. XI tadelt mein „etc.“; man könnte daraus

schliefsen, dafs diese Ansg. auch die Zusätze der II. enthalte! Da
ich bei mit acc. die Zusätze augebe, so durfte ich solchen Vor-

wurf nicht befurchten; wer meine Verweisung auf Cat. p. 1006 nach-

schlägt, findet für etc. den fUrs Handb. nicht nötigen Anhang
p. 49—64. — Von *

'

giebt es Ansg.aben apud Aeg. Corbinum (?) etc.

u. apud Petrum Ramier etc. (G. XX.)

685. — < ’ 4. Par. 1564 (Zedner). */ fidelins quam antea typis expressnm
Adjectus est Decalogus. 4. Paris, Martin jun. 1567 (pp. 16, G. 303).

[Eine Ansg. ist in Göttingen, nach Mitteilung Wüstenfeld’s vom
Mai 1861.]

[686'’.] Gennep, Andreas, s. Isaacus 975.

S. 52 n. 692. Gesenius. */ 1816. (Hf.)

[Anm. Unter Conant auch Davidsohn 1852; lat. von Drach,
8. d. Zus.j

697. — Anm. [Gegen den unbegreiflichen Widerspruch G.’s S. 303 s.

ZDMG. XV, 166; 8. auch Tregelles.]

S. 53 [n. 711'’]. * Giraudean, Bonav. (S. J.): Extrait d’une lettre sur

la grammaire de M. l’abbc Masclef — in Memoires de Trevonx,

Juillet 1735.

[Hoffmann, Jeschurun VI, 160. Giraud. ist geb. 1. Mai 1697, gest.

14. Sept. 1774]

[711®] Praxis 1. sacrae sec. literas spectata complectens gramm. et

dictionarium h. biblio-chald. et rabbin. 4. Rupcllae 1757.

[Catal. de livres de A. L. de Chezy. Paris 1834. — Nach Querard,

France litt. III, 373 ist das Diction. nach dem Plan von Schrevelius
angelegt und teilweise vollständiger als Guarin; Gir. behauptet, das

Lex. rabb. von Buxtorf erschöpft zu h.aben. Die Gramm, ist in den

Lesestücken weitläufig, die Ersetzung der Vokale einfacher als bei

Masclef u. s. w.; s. die Stelle bei Iloffm., Jesch. VI, 160.]

[711^] — Abrege de la gramm. h. Par. 1758. — */ nouv. öd. 12.

Par. 1777.

[711®.] — Dictionarium h., chald. et Rabb. 4. Paris 1777.

[Ist hierauf die „ältere“ Ed. 4. Mediolan. ,
Malatesta 1761, in

Graesse’s Tresor zu beziehen? s. Hoflf. 1. c. S. 161 A]
714. Glaire. V (II) 1837 — daher 1843, n. 2266, 111. (G. 303, cf.

Almanzi n. 801.)

[714'’] — Chrestomathie h. 8. Paris 1834. (G. 303; Rödiger.)

[Glaire’s Manuel de l’Hcbraisme 8. Par. 1857 (Alm. 892) über-

schreitet die Grenze des Ilandb.]

[714®] * Glandorf, Jo. Heer., Resp., s. unter Praes. Chr. Sonntag
1934, Zus.

S. 54 [n. 715*’]. * Glasse, Henry Ge.: On the Affinity of certain Words
of the lang, of the Sandwich and Friendly Isles with the II. —
Archaeol. 1787 VHI, 81. (Watt 419 k.)
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716. Glassins. [1622 hat anch Watt 419 n. In der Anm. lies Bodl. II.]

[720'’.] * Grelitzinä, Erm. Georg.; De Hebraeomm vocis nbw signi-

ficatione. 4. Lips. 1710. (Hf.)

[724'’.]
* Goransson: Grundritning . . s. unter Liungberg. . . .

[727'’.] * Gradii, Dan.: Hodegeticnm h. 8. Ged. 1700. (G. 303.)

8. 55 n. 7.38 lies Grieshaber, für „dabei“ lies „nämlich“; es ist nur

eine Schrift. (Zedner p. 275.)

[740'’.] Groddeck, B.: de 1. h. antiqnitate. 4. Ged. 1750; ist unter

dem Resp. Eggebert n. 541 angegeben. (G. 303.)

[741'’.] — De verbor. n"b natura et indole. 4. Ged. 1760; ist unter

dem Resp. Danov n. 450 angegeben.

[741“.] — De formis verboriim apud Hebr. mixtis. 4. Ged. 1761; ist

unter dem Resp. Biehl n. 2248 nachgetragen. (G. II.)

745. Grofshe'm, ich gelie den Praes. Vogel an, der bei Fürst 1, 344
fehlt; unter diesem 2081 den etwas kürzeren [nicht „schlechteren“!

G. XIX] Titel nach Kayser, wie später Fürst III, 484 ohne Angabe
des Resp.

747. Grossins, 1. graeca et latina (G. IV).

751. Guarin, s. auch Masclef 1756'’ (Zus.).

[752'’.] * Gnde, Fr.: Commentatio de ebr. ling. variis aetatibus. 4.

Lauban 1697. (Hf.)

8. 56 n. 756. Guichard. V 1618 (Watt 449; G. .303). — »/ 1631.

(Zedner.)

[761'’.] * Gnmaelins, O. J.; Hebräisk I.4iesebok for Begynnare. Uppl. 3.

8. Upsala, Lindhs flirl. 1836.

[Hf. — '/ und */ sind mir noch jetzt unbekannt.]

762. Gumprecht. Tit.: Kurze fundamentale Fragen ans der h. Gramm.
Leipz. n. Görlitz. (Hf., cf G. HI.)

763. Günther, Resp., Praes. Kiesling n. 1048. (G. XIX.)

766. Giissetius. ’/ 1793 Kat. Luzz. 222, oder Dnickf für 1743?

8. 57 n. 768. Gyles, J. F.: A new h. gr. in 2 parts. P. I. The doctrine

of Vowel-Points and the rndiments of h. grammar; 11. The structure

and Idioms . . 1814, 1816. 12 sh. (Watt 449.)

[Notice of Elements of H. Gr. ... by J. F. Gyles (ohne Unter-

schrift), im dass. Journal X (1814) p. 356.]

772. Ha ab, del.; ist eine Gr. des Griech. (G. 300, Rüdiger.)

774. Haas zuerst 1781. (Kat. Willmet 974 Oct.; v. Biema.)

776. Haberland ist Resp., Praes. Ilaimreich 845. (G. XIX.)

[780'’.] * Hadelich, 8ig. Lebr.: Comm. de neglectae 1. h. caussis. 4.

Erf 1756. (G. 303.)

[780“.] * Haedelhofer, F., ist Resp., Praes. Kalinski n. 2273. (G. XIX.)

782. Hafenreffer 1618. (Berl. Bibi., G. 303 n. Hf.)
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[784'’.] * Hagems, J. G.: Pr. II. Notitia liter. de accentibus h. 4. Chemo.
1740. (IIQ

[Dieser ist Ileraiisg. des Opitius n. 1479.)

[784”.] * Hahn, J. Beroh.: De appellatiooc 1. h. qnae dicitor sancta.

4. Kegiom. 1715. (Hf.)

[780'’.] * Hallmann, G. A., Resp., Praes. ist Tingstad n. 2011.

8. 58 n. 789. Hanau. */ del.

[Benjacob 8. 81 n. 518, cf. die homun. n. 516 u. dazu Fürst 1, 2.

HI, 44 u. Index 8. 571.]

790. — 2. del.

[Ich folgte einem Katal. des J. M. Goldberg in Berlin. Benjacob

schrieb mir 1859, dafs eine solche Ausgabe nicht existiere. Eine

abweichende Recension enthält ms. Strafsburg 18, um 1732 verfafst.]

791. — D'J'szn nib Ltiiick ha-lJinJanim fol. Amst. Sal. Proops Erben

1750 [wohl oben Anon. 62'’]. ‘i'san rib Berlin s. a. hat Kat. Dnbno
8.57 n. 10 (beide v. Biema). Benjacob besafs iirzn mb Regeln über

die Verben mit mbrcn mb ohne Titelbl. und glaubt, dafs diese

Tabellen als Nachtrag zu n. 792 '/ (Dyhr. 1787) gedruckt seien.

792. — ’/ 1819 nach Zedner p. 722.

[Ed. Dyhrenfurth 1748 bei Benjacob 8. 506 n. 37 ist wahrschein-

lich falsche Datierung von ^1.]

793. — V Zolk. 17.55?

[Benjacob 527 n. 3.30.]

794. 2/ nach Fürst I, 379 und Katal. v. J. M. Goldberg; Benjacob (Brief

vom 4. Okt. 1859) bestritt die Existenz, s. auch Thesanins 605 n. 1150.

795. — Benjacob 8. 602 n. 1090 hat noch Bialy.stock 1806 und von

der 1. Recension (s. n. 794) Zolk. 1751, 8klow 1784, letzteres nicht

sehr wahrscheinlich, da 1762 schon die 2. Rec. erschien.

796. — ’/ Amst. 526. 1765 (Zedner 723) in der neuen Druckerei v.

Loeb Soefsmann, mit Zusätzen ans n. 793, besorgt dnrch David b.

8alomo aus Piltz (v. Biema). — */ So geordnet, dafs die Noten unter

die Texte gestellt sind, 8. Haag bei J. 11. Mnnnikhuizcn, auf Befehl

[Bestellung] des Druckers Loeb b. Moses Soesmans [und seiner Söhne
Elchanan u. Eljakim] (v. Biema). — / Dyhrenf 1779. &/ Zolk. 1786
— mit den Bemerkungen des Mordechai Düsseldorf, s. Zusätze zu n. 532.

[Zu */ giebt Benjacob 8. 163 n. 771 das Datum wonach
also 8.805 n. 1154 das J. 547 zu berichtigen ist; sollte 1767 im

Nachtrag des Handb. 8. 156 nicht auf Irrtum beruhen? — Doppelten

Umfang des gedruckten Buches enthält ms. Michael 824, bei Neu-

bauer 631.]

[796*.] Haner, Ge.: De literarnm h. origine et avf^tvria. 4. Vitemb.

1692. (G. 303.)

796'’ (2267). Resp. J. Helgy. (G. 303.)

797. Hanewinkel. 8. Bremae 1658 (30 pp.), (llf G. 303.)
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[797'’.] — Elementa f?r. h. notis breviter explicata, mnltis in locis emen-

data et ancta. 8. Brem. 163(i. (pp. 63. G. 303.)

[797'.] — Tabula, qua omuium conjug. h. varietas ob ocnlos ponitur.

Ed. revisa et emendala. fol. Brem. 1650. (1 Bogen. G. ib.)

798. llanneken. */ „Gr. ebr. cum tabnlis“ nach G. 303. — */ „a D.

Clodio cdita.“ (G. ib.)

799. — Ph. L., Tit. (Annotata phil. in Josuam quibus annect.) perspicua

de sanctiss. 1. accentibus eruditio. — */ 12. Giessae 1688. (G. ib.)

S. 59 n. 804. Happelins. Dazu gehört nicht: Jonas c. exercit. gr. ib.

eod. (gegen G. 303 s. ZDMG. XV, 163).

[Vollen Tit. der Gr. und über den Vf. (gest. 1572) s. Ilf, Hebr.

Bibi. Vll, 72.]

[804».] * Hardt, Ant. Jul. van der: Gr. h. 4. Ilelmstad. 1756. (G. 30.3.)

805. — Harm. 1691 verzeichnet auch der Katalog der K. Bibi.

807. — Dissertatiuncula. '/ 1692 (pp. 48); '»/ 1813. (G. 303; Zedner.)

[1/ 1725 gehört zur Gr. (804?)]

[807».] — In origines Hebr. A. Schultensii. 8. Heimst. 1724. [G. .303.]

808. — */ ist: Commentarii lingnae h. ex Graeciae apologiae tres

1726—7.
[Die 2. n. 3. Apologia hier zuerst [ob die 1. unverändert?] —

V ist also */ und wieder vermehrt. G. 303.]

810. Harmens ist Resp., Praes. C. H. Hase. (G. 303, XIX Anm.)

811. Harrer, G. Wolfg. Alex., ist Resp., Praes. Windheim 2169.

[Hf; G. XIX ]

812. Hartmann e Misehna „gehört nicht zu Bnxtorfii“, es sind 2 mit

einander verbundene Programme. (G. 298.)

813 — „neuesten“ lies: neutest.

814 — lies lU partes.

[817».] * Hase C. G.: Nexus etc., Praes., steht unter Resp. Harmens
810, 8. dort Zus.

[817».] * Haselbaner (Franc.): Fundamenta gr. duarum praecipne ling.

Orient, seil. h. et chald., cum append. de idiotismis germ. Judaeornm.

. 8. Pragae 1742. »/ ib. 1753.

[Hf ;
1732 in Kat. Almanzi 959 wobl Druckfehler.]

818. — ,R.“ lies: Fr.

8. 60 n. 822. Hauck, „handelt blofs vom Kennicott’schen Streite“, be-

merkt G. 300; ist aber auch nach Köcher II, 147 aufgenommen und
durfte nicht fehlen.

825. Haupt mann: Vom Altertume der Selbstlauter und Unterscheidungs-

zeichen in der h. Schrift. 8. Gera 1777.

[Hf.; wesentlich verkürzter Titel bei G. 303.)

[825».] * Havemann, Chrstph.: Köcher II, 119, 121, 150 citiert eine

oder mehrere Abhandlungen, worin Uber Accente und anderes Stellen
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aus dem Talmud etc. gesammelt sind, mit Verweisung auf „Symbolae
Bremens.“ III p. III pag. 470 etc.

[825'.] * Haven, Fredr. Christ, von: Om det hebr. Sprogs Simpelhed
og Natnrlighed. 4. Kjöbcnh. 1827. (Rördam.)

826' (2268). Hebenstreit. Tit.: De recenti doct. cujnsdam viri (J. H.

von Balthasar) circa punctorum vocal. originem conjectura. 4. Lips.

1731. (G. 303 berichtigt S. XIII A.)

835. lleidenheim.
[Nach Anm. , selten*, wogegen G. IV sich auf Lehrberger's Ver-

lagskatalog und die Erfahrung für den Preis von 7 Silhergr. beruft,

allerdings ohne Zeitangabe. Ich schrieb ebenfalls ans Erfahrung.

Was die „Klas.se“ des Buches betrifft, so gehört es gewifs zu den

besten; J. Kaufmann, Katal. 21 (1895) n. 987 wagt es, 6 Mark für

das Bändchen von 66 Bl. Iti" anzusetzen. — über die Accente der 3

Bücher P.salm., Hiob, Sprüche handelt Heid, in seiner Psalmenansgabe,

Rödelh. 1825 u. 1836. •— 1858; v. Biema.]

836. — Gegen G. 299 8. zu n. 387.

837. Heigmans, hebr Simon ben Ephr.

[Seine Schriften weniger genau, wahrscheinlich ans einem holländ.

Blatte, Orient XII, 504, vgl. Bibi. VI, 807.J

839. — der. lies des? bei G. IV als Beispiel von SprachVerderb.

840. Katal. Willmet Duodez 69 hat 1834 (v. Biema), also wohl 5595
und 1834.

8. 61 n. 841. Heilbronn, del. *.

843. — Krakau 1603. (Zedner p. 61.)

845. Heimreichius ist Praes., Resp. Haberland n. 776. (G. XIX.)

[852'.] * Helgy, J., Ro.sp., s. Praes. Haner n. 2267.

853. Helmont (von) ist nicht Jo. Bapt. (gest. 1644; s. Kopp, Beitr. zur

Gesch. d. Chemie III, 151), sondern dessen Sohn Franc. Merc. — 1657
haben Zedner und Katal. Friedländer in Berlin n. 106; 1667 hat unter

and. das Bulletin du bouqniniste, her. von A. Aubry, wo der Kupfer-

stichtitel des „sehr .seltenen“ und wegen seiner Theorie der Ähnlichkeit

der Buchstaben mit den entsprechenden Organen kuriosen Büchleins

vollständig mitgetcilt ist; Preis 8 fr. (Hf.) — ^1 (Holländisch) Körte

afbeelding van het wäre natuurlijke Hebr. A. B. C. In’t ligt gegeven

door den Baron Fratiri.snis Mercuriu.s ran Hchnont. Als mede
een Verhandeling door Joh. Conr. Ammon. 12. Amst. P. Rotterdam,

op de Vygendom 1697.

[F. M. V. II. starb 1699. — sah M. Roest in Leeuwarden bei

dem Journalisten Alexander Duparc; vgl. auch Katal. Willmet Duodez
n. 70, nach v. Biema.]

854. Ilelvicus, Andr. (aus Wolf II, 378; Fürst 1, 378: Ilelvich), lies

llelvigius. (G. VI ohne Angabe der Nummer)
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Saa. Ilelvicus, Clistph. „1806“ Druckf. für 1608. Nach G. 304 auch

4. Giess. 1614. 1620. 1639 und deutsch 1627. Ob wirklich zwischen

1608 n. 1620 4 Ausgaben erschienen, wovon 2 allen Bibliographen

unbekannt geblieben? liier wäre eine Quellenangabe nnerlärslich,

damit man die von G. geforderte Nachprüfung anstcllcn könne.

856. — 2/ Compend. . .
.
pagellis ostendens nervum etc. Giess., Casp.

C'hmelin 1616 (63 pp.).

[Mitteilung des ür. Kayserling.]

S. 62 n. 857. Ein anderer Titel dieses Buches scheint: Gr. h. ad vul-

gares terminos accomodata P. I. in elementario libro exposita est,

P. II. est de remm dignotione, 4. Giessae, Chcmlin 1619, bei G. 304
u. Bödiger; vgl. ZDMG. XV, 168 unter 9.

[863*’.] * Hcnley, John: The compleat lingnist etc. Numb. VI. being

a grammar of the II. tongue. 8. Lond. 1720. (Zedner.)

f8(>3®.]
* Henry, Nich. (gest. 1752): AsmallabridgementofII.gr...?

(Watt )

864. Ilepbnrn (so), James Bonavent. (gest 1620): I^ex. 8. 1. sncc. 12.

8. 1. e. a.

[Almanzi 974; Watt 485: An hebr. and chald. Lex., also der

Inhalt englisch und eine arab. Gramm. Hom 1591. „The rest of

his Works are translations from Hebrew mss.“ etc.]

868. Hertel, 1. Graitz. ZDMG. XV, 164.

869. llerxheimer, s. auch Lissaur, Zus.

872. lletzel, s. Allgem. Deutsche Bibi. Band 50 8. 543.

S. 63 [882*’]. Henpelins: Breviarium potior, sermon. h. idiotism. in

verbis. 4. Argentor. 1700.

[882'.] — item in pronominibus. 4. Argent. 1701. (Hf.)

889. Ililler. •/ „Das vierdte Register über die Namen in der h. Bibel“,

zur Bibel Stuttgart 1704. Das ergiebt sich nicht aus Wolf IV p. 204.

[Bei G. 298 ist das Citat aus Handb. XXVI nicht auf 889, sondern

auf 891 bezogen!] „Hillers Erklärungsregister.“ (G. ib.)

[In der Anm. -/ lies und für „Bibel“ genauer Pentateuch, G. 1. c.]

890. — 2/ Tübingen 17(i0. (Almanzi 983, G. ib.)

891. — Synt hermeneut s. disputt philol. 4. Francof. 1711. (G. ib.)

[891’’.] — Institntt. in compendio. 8. Tüb. 1712. (G. ib.)

892. llilligerus. 2/ et ling. aram. 4. Witteb. 1679.

[Es fragt sich, ob hier nicht die hebr. Gr. des J. 1677 mit Ilinzu-

fügnng der aram. vorliege
,
danach ist G. 304 n. XXI (ZDMG. XV,

166) zu beurteilen.]

[892'*.] * Hillischer, Ge. Dan. (resp. Jo. Francisci): De h. L anfi-

quitate. 4. Vit 1681. (G. 304.)

[892®.] • Hilscher, Chrst Frid.: Eber in Germania s. Collectio aliquot

vocabulor. ex llebraeis ortornm — in Analecta Lit Soc. Charitatis et

Scientiarum T. I, 220. (Wolf IV, 319.)

XIII. 8. 9. 2t!
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[893''.] * Hincks, Edw.: Grammar of the h. lang. 8. Ixmdon 1832.

(G. 304.)

894. Hippoff ist Resp., Praes. Baumeister, a. d. (Zus.) (G. 301, XIX.)

89.5. riirschfeld. */ II. verb. n. verm. (mit hebr. Lett.). 4".

[Benjacob S. 271 n. 419 falsch 1835.]

S. 64 n. 900. Hirt . . dncibiis in primo loco Gereschi occurrentibns.

[G. 299. Ich gab den Titel nach einem Verzeichnis; ZDMG. XV,
170. — 8. auch Zusatz zu Danz 452, 456.]

[905^] Diss. philosophico-crit. De principio restitutionis, defend. Georgins

Blech. 11. Oct. 175.1. 4. Jenae. (.12 pp.)

[Sectio I: de potioribus gr. ebr. prineipiis generatim. Berl. Bibi.]

907. — resp. Georg Frid. (40 S.)

[Berl. Bibi.]

919. Hoffins; De Tfö Schewa . . 4". (Rördam.)

8. 65 n. 921. Iloffmann, für 1765 giebt Kayaerling s. a., llofimann

1767, nach A. D. Bibi. 6. TI. 1. 8tflck 8. 322.

[923'’.] * Holder, Henry Evans: A familiär gnide to the h. 1. 8.

Lond. 1791.

[Watt 504 X, G. 104.]

[923®.] * Holloway, Benjamin: The primevity and preeminence of

the sacred Hebrew, in answer to Dr. Hunt. 8. Oxford 1754.

[Catal. libr. in Bibi. Bodl. II, 330a; s. auch Kalmar, Zus.]

[926'’.] * Hommel, C. G.: De vera vi ac poteslate vocis chnr in cod.

h. Prol. III. IV. 4. Wittenb. 1795.

[Gatal. Bibi. Bodl. 11, 335a; nach G. 11 „eine sorgfältige lexi-

kalische Arbeit“, l'ber Car. Ferd. Hommel 8. Hebr. Bibi. XIX, 42.]

930. Hooglit. [Den latein. Titel: Praxis gr. h. 8. Amst. 1686, 2 tomi

in 1 vol., notiert Hf., wohl nur Titel zum holländ. Werke?]

931. — Medulla grammaticarum h. 8. Amst. ap. Ger. Vorstium 1699, ist

nur ein latein. Titel einer neuen Ausgabe? (Hf)

932. Ilornemann. („P. 1.“ del.) 8. Havn. 1788 (G. 304, Rördam). —
2/ P. I. et 11. 1826—9.

[2/ nach Rördam in Kopenhagen selbst, vgl. G. XVI.]

933. — Clavis . . Pars 1. steht in Acta literar. Univers. Havn. 1778,

sollte also vor 932 stehen.

[Rördam, wonach die Vermutung bei G. 304 schwindet.]

937. Hottinger (s. G. 300) ist nach Wolf 11, 543 aufgenommen.

939. — ist lib. 111. von n. 940 (Watt 518 w); letzteres wegen des Cifats

bei Gesenius aufgenommen (was G. 300 nicht beachtet).

8. 66 n. 942. Httbschmann findet Hf mit Leipz. u. Eisenach 1741;

das fand schon Hetzel 8. 290 ; Hauptmann 8. 40; s. jedoch Kayser

111, 207.
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944. Iluprueninns, nach O. XIX anonym; ich p;ab den Namen nach

Wolf IV, 291, nach Meyer. — G. würde in diesem Falle eingewendet

haben: Kann nicht auch eine Ansgabe mit Namen existieren?

945. Ilulevicz, Woiatyn, cnm praef. (Tychsen, Hf.)

947. Hnlsius. *j 1(>78 bei Watt 525i.

[953’’.] Hupfeid, H.: Über Theorie und Geschichte der h. Gr., in

Theol. Studien u. Krit. I, 548 (1828).

S. 67 n. 959. llnrwitz, Watt528i giebt unter Hiinwitz die Elements

in 2 pts. 1808 (5';2 sh.), unter llurwitz 529 e: 1807 (Hebr. Bibi. III,

98), G. 304 eine sec. ed. revised 1832, welche n. 960 des Handb.

sein kann.

[961*’.| * Huszt, Ge., Resp.: Diss. philol. de ling. h. synonymis, Praes.

A. Schultens, in Sylloge Diss. I (1772).

[Michaelis, Or. Bibi. III, 29; ZDMG. XVll, 334.]

962. Iluttcrus. */ bei Froben 1603; s. auch n. 90.

[Anm. Kol. 2 Z. 1: 461 lies 46.]

(Fortsetzung und Schlufs folgen.)

IMe Bibel des Thomas a Kempis in der Gr. Hofbibliotliek
zu Darnistadt.

Der unbekannte Mönch vom Agnetenberge bei Zwolle, der in

der zweiten Hälfte des 15. Jhs. des Thomas a Kempis Chronicon

Montis 8. Agnetis fortsetzte, berichtet von seinem berühmten Ordens-

bruder Thomas: Scripsit .autem Bibliam nostram totalitcr & alios mnltos

libros pro domo & pro pretio (ed. Rosweydo. Antv. 1621. S. 137).

Noch 100 Jahre nach dem Tode des Thomas (f 1471) bewahrte man
diese Bibel, die nicht mit einer anderen von demselben in rotnnda

scriptura für das Fraterhans in Zwolle geschriebenen (vgl. Acqnoy,

Het Klooster te Windeshem II, 195 Anm. 2, Utrecht 1876) zu ver-

wechseln ist, als kostbares Besitztum neben anderen Autographen des

Thomas auf dem Agnetenberge auf, wie wir aus der von dem letzten

Subprior des Klosters, Franciscus Tolensis, verfafsten Vita Thomae (in

der Ausgabe der Imitatio, Antv., Jo. Bellerus 1575) ersehen. Als aber

Philipp H. und Papst Paul IV. 1561 dem neu errichteten Bistum

Deventer den Besitz und die Einkünfte des Bergklosters znwiesen,

wurden die von Thomas geschriebenen Bücher in den 70er Jahren

des 16. Jhs. aus ihrer Heimat weggebracht und kamen in verschiedene

Hände (vgl. Hirsche, Prolegomena zu einer neuen Ausgabe der Imitatio

Christi II, 12. Berlin 1883). Die eine Bibel finden wir zu Anfang des

17. Jhs. in der den regulierten Chorherren Angnstinerordens gehörigen

Fronleichnamskanonie in Köln wieder. Ihre Schlnfsschriften, die auch

in dem Streit der Kempisten und Gersenisten im vorigen Jahrhundert

eine Rolle spielten*), sind z. T. abgedruckt bei Rosweyde in der Vita

1) Es ist auffallend, dafs neuerdings wieder F. X. Kraus (A. d. B. 38 S. 8.3)

die Behauptung aufstcllt, die Unterschrift des Autographs der Imitatio von

20*
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Thomac im Anhänge seiner Ausgabe der Imitatio Antw. 1617 S. 499
und Notatio 7, dann bei Martene et Durant, Voyage litteraire II, 265
(Paris 1724). Erwähnt wird die Kölner Handschrift im 17. u. 18. Jh.

noch oft, vom Ende des 18. Jhs. an aber war sie verschollen, die

neueren Biogi'aphen des Thomas, wie Malou, Mooren und letzthin noch

F. X. Kraus in der ,Allg. deutschen Biographie“ 38, 77 (1894), halten

sie für verloren.

Das ist nun glücklicherweise nicht der Fall; die Gr. Uofbiblio-

thek zu Darmstadt erfreut sich vielmehr seit etwa 90 Jahren des Be-

sitzes der vorzüglich erhaltenen Bände. Aus der Fronleichnamskanonie

kamen sie nämlich in die Hände des Kölner Sammlers Baron Hüpsch,

und als dieser, der bekanntlich den Landgrafen Ludwig X. von Darm-
stadt zum Erben seiner Sammlungen eingesetzt hatte, am 1. Jan. 1805
starb, wanderten sie nach Darmstadt. Walther erwähnt sie in seinen

„Beiträgen zur näheren Kenntniss der Gr. Hofbibliothek zu Darmstadt.“

Darmstadt 1867. S. 31, und ein Band wurde immer unter den Cimelien

gezeigt. Da sie trotzdem den Kempisforschem unserer Zeit unbekannt
geblieben sind, lasse ich der Erzählung der Schicksale dieser inter-

essanten Reliquien eine eingehendere Beschreibung folgen.

Die fünf stattlichen Bände sind in Holzdeckel gebunden, die mit

dunkelbraunem Leder, dem in Blind- und Goldpressung Ornamente
eingeprägt sind, überzogen sind. In der Mitte des Vorderdeckels ein

goldenes Medaillon, Christus am Kreuz, umgeben von Frauen und
Jüngern; in der Mitte des hinteren Deckels Christus als Sieger über

Tod und Teufel. Bei Band V ist auf letzterem Stempel die Jahres-

zahl 1562, bei HI das Monogramm erhalten, die bei den anderen

Bänden abgerieben sind. Vielleicht stammen die Bilder von Nicolas

Prevost, der nach Nagler, Monogi-ammisten IV, 775 dieses Monogramm
führte und in seinen Holzschnitten ähnliche Gegenstände darstellte.

Gebunden wurden die Bibelliände im Jahre 1576; bei I steht oben

auf dem Vorderdeckel M. D. LXXVI. in Golddruck, auf dem hinteren

Deckel unten LXXVI.^ bei den übrigen Bänden nur LXXVI. an letzterer

Stelle. Die vier Ecken, sowie die Ränder zunächst dem Rücken sind

mit Messing beschlagen, und jeder Band hat zwei Metallschliefsen.

Der Inhalt der Bände ist folgender:

Band I. 223 Blätter.

Bl. la—6 b 2, 19: Epistola Hieronymi ad Panlinnm. (FRater ambto-
sius — motitir.^.)

Bl. 6 b 2, 20—7 b 2, 26: Pr.aefatio Hieronymi in Pentateuchum. (DEfi-

derij — fermonem.)

Bl. 7b 2, 2 V. u.—49b 2, 20: Genesis.

1441 könne Tlioma.s nicht blols als Kopisten bezeichnen, nachdem schon so
oft, z. B. Von einem der eifrigsten Anhänger des 'I'hom.as, Knsebiiis Amort, in

seiner „Plena et succ. informatio. Aug. Vind. 172."».“ «8.7s, zugegeben worden
ist, die.se Pntorschrift . die mit der der Kölner Bibel genau übcrciustimmc,
lasse sieh als Beweis für die Autorschaft des 'fhomas nicht verwenden.
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Bl. 49b 2, 21—84a 1, 18: Exodus.

Bl. 84a 1, 18—107b 1, 33: Leviticns.

Bl. 107b 1, 33—141a 1, 34: Numeri.

Bl. 141a 2, 1— 170b 1, 33: Deuteronomium.
Bl. 170b 1, 34—171a 2, 34: Praefatio Ilieronymi in Josue et Judicum.

(Tandem finito — tn“fire.)

Bl. 171b 1, 1— 192a 1, 20: Liber Josue.

Bl. 192a 1, 21—213b 2, 9: Liber Judicum.

BI. 213b 2, 9—216b 2, 18: Liber Ruth.

Hierauf Schlufsschrifl Bl. 216b 2, 20—26: Finitus et completus
Anno

I

dni . raillefimo qnad'ipente-
|

fimo . triccfimo nono. In vi-
1

gilia

fci iacobi apPi . P ma-
1

nns fris thome kcmpis Ad
|

laude dei in möte
fee agnetis.

|

Bl. 217 a—222 b 1, 39: Regi.ster nach den Büchern und deren Ab-
schnitten geordnet, dreispaltig, beginnend: Vo"bnla fv’ epÄs ih’6

ad pauli“., ohne Sehlnfsschrift.

Bl. 223: leer.

Band n. 206 Blätter.

Bl. la— 2b 1, 21: HieronvmiProlognsGaleatns. (Vlgintiduas— abonis.)

Bl. 2b 1, 1 V.U.—109a l’8: Libri L—IV. Regum.
Bl. 109a 1, 8— b 2, 27: Praefatio Hieronymi in Librum Paralipomenon.

(SI feptuaginta — ceterotü.)

Bl. 109b 2, 3 V. u.— 164b 1, 30: Libri 1. II. Paralipomenon. (Darauf

folgt der Anfang der Oratio Manasses bis eo-.i, dann die Angabe:
Reqre in fine libti.)

Bl. 1641) 2, 2 V. u.— I66a 1, 5: Praefatio Ilieronymi in Esdram. (UTrü
difficilius — deterrebo".)

Bl. 166a 1, 5—200a 1, 21: Libri I. II. Esdrae.

Hierauf Schlufsschrifl Bl. 200 a 1, 21— 26: Finitus et completus

anno
|

dni millefio quad'Tgentefio
|

tricefimo qiiito Amb'ofij ep*.
|

P maniis fris thome kepis.
]
In Monte fancte Agnetis.

|

Bl, 200a 2, 1— b 1, 17: Oratio Manasses.

Bl. 200b 2—201b: leer.

Bl. 202a 1—205b 1, 32: Register, dreispaltig, beginnend; Vocabula I

ptologo ff rgü., ohne Schlufsschrift.

Bl. 205b Rest und 206: leer.

Band m. 178 Blätter.

Bl. la 1—b 1, 7: Praefatio Hieronymi in Libros Salomonis. (CRora.'icio

et helyödoro epis. iheronimg. Jungat — feruauerit.)

Bl. Ib 1, 7—19 a 1, 11: Liber Proverbiorum.

Bl. 19a 1, 1 V. u.—25a 2, 34: Ecclesiastes.

Bl. 25b 1, 1—28b 1, 22: Canticiim Canticornm.

Bl. 28b 1, 1 V. u.—41a 2, 24: Liber Sapicntiac.
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Bl. 41a 2, 2 V. u.— b 2, 27: Prologus Libri Jesu filii Syrach. (MVltoiü—
agere.)

Bl. 41 b 2, 1 V. u.—76b l, 15: Ecclesiasticus bis: in tempe fuo.

Bl. 76b 1, 15— 2, 27: Oratio Salomonis. Schlafs: Explicit über eccle-

fiafticus.

Bl. 76b 2, 2 V. n.— 78a 1, 6: Praefatio Hieronymi in Librnm Job.

(COgor — p'obet.)

Bl. 78a 1, 6-98b 1, 17: Liber Job.

Bl. 98b 1, 2 V. 11 .—99a 1, 2: Praefatio Hieronymi in Tobiam. (CRomacio

et heliödoro epifcopis. iheronimus pxefbiter in dno falutem. Mirari—
complefle.)

Bl. 99a 1, 2— 106b 1, 21: Liber Tobiae.

Bl. 106b 1, 2 V. u.— 2,33: Praefatio Hieronymi in Librum Judith.

(APud heb'eos — fnperaret.)

Bl. 106b 2, 34—117a 2, 28: Liber Judith.

Bl. 117a 2, 2 V. n.— b 2, 14: Praefatio Hieronymi in Librum Esther.

(Llbtü hefter — maluimus.)

Bl. 117b 2, 14— 127b 2, 19: Liber Esther.

Bl. 127b 2, 3 V. u.—128a 1, 20: Prologus Hieronymi in Libros Macha-
baeorum. (MAchabeoxü libxi duo — paffionis.)

Bl. 128a 1, 20— 172a 2, 4; Libri I. 11. Machabaeornm.

Hierauf Schlufsschrift Bl. 172a 2, 5— 9: Finitus et completus

Anno
I

dni Millefimo quadtigentefi-
|

mo vicefimo octauo. In j)fcf-
|

to

fancti petri ad vincnla.
|
P manns fns thome kepLs.

|

Bl. 172b: leer.

Bl. 173a—17Ha 1, 19: Register, vierspaltig, beginnend: In plogo fup

libs falomois |, ohne Schlufsschrift.

Bl. 178 a Rest und b: leer.

Band IV. 206 Blilttor.

Bl. la 1— b 1, 23: Prologus Hieronymi in Isaiam Prophetam. (NEmo —
infultarcnt.)

Bl. Ib 1, 23—43a 1, 32: Isaias Propheta.

Bl. 13a 1, 32—b 1, 16: Prologus Hieronymi in Jeremiam Prophetam.

(JHeremias — pxouocare.)

Bl. 43b 1, 16—92a 1, 9: Jeremias Propheta.

Bl. 92a 1, 10—95b 2, 20: Lamentationes Jeremiae.

Bl. 95b 2, 20—96a 2, 4: Oratio Jeremiae.

Bl. 96a 2, 5— 16: Prologus in Baruch. (Liber ifle — indicant.)

Bl. 96a 2, 17—102a 2, 3: Baruch Propheta.

Bl. 102 a 2, 4—b 1, 17: Prologus Hieronymi in Ezcchielem Prophetam.

(EZechiel — henccias.)

Bl. 102b 1, 17— 145b 2, 13: Ezechiel Propheta.

Bl. 145b 2, 13— 146b 2, 28: Prologus Hieronymi in Daniclem Prophe-

tam. (ÜAnihele — odio.)

Bl. 146b 2, 1 V. n.—165a 1, 11: Daniel Propheta.
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Bl. 165 a 1, 2 V. n.—2, 31: Prologus in Librnm dnodecim Prophetarum.
(NOn idem oido — ptophetanerunt.)

Bl. 165a 1, 1 V. n.—171b 1, 2: Osea Propheta,

Bl. 171b 1, 2—173b 2, 12: Joel Propheta.

Bl. 1731) 2, 12—178b 1, 10: Arnos Propheta.

Bl. 178b 1, 10— 179a 2, 9: Abdias Propheta.

Bl. 179a 2, 9— 180b 2, 17: Jonas Propheta.

BI. 180b 2, 17— 184a 2, 32: Michaeas Propheta.

Bl. 184a 2, 1 V. n.—186a 1, 1: Nanm Propheta.

Bl. 186a 1, 2—187a 1, 32: Abacnc Propheta.

Bl. 187a 1, 32— b 2, 6: Oratio Abacnc Prophetae pro Ignorationibus.

Bl. 187b 2, 7— 189b 1, 13: Sophoni:is Propheta.

Bl. 189b 1, 13—190b 2, 19: A-jKaens Propheta.

Bl. 190b 2, 19— 197b 2, 27: Zacharias Propheta.

Bl. 197b 2, 28— 199b 2, 30: Malachias Propheta.

Hierauf Schliifsschrifl Bl. 199b 2, 31— 34: Finitus eilt hic über

j) man9
|

fns thome kempis . Anno do‘
|

milleflo . CCCC®. tricefio octauo.
|

in die fee ghertrudis virgis.
|

Bl. 200: leer.

Bl. 201a—205b 2, 61: Register, vierspaltig, beginnend: De plogo fnp

yfaiü ppheta.
|

Schlafs: Expliciüt vo‘‘bnla de libtis
|

ppheta'j.
|

Bl. 206: leer.

Band V. 215 Blätter.

Bl. la 1— 2a 1, 20: Praefatio Hieronymi ad Damasum Papam. (BEa-

tiffimo — beatiffime.)

Bl. 2a 1, 20— 2, 21: Declaratio einsdem Praefationis. (SC'iendü ecifi —
folü eft.)

Bl. 2 a 2, 21— b 2, 2: Praefatio Hieronymi in Evangelium secundnm
Matthaeum. (MAtheus — tacere.)

Bl. 2b 2, 2—28a 2, 32: Evangelium secundum Matthaeum.

Bl. 28 a 2, 33—b 2, 31: Prologus in Evangelium seenndum Marcnm.
(M.4rcus — deus eft.)

Bl. 28b 2, 33—45b 1, 11: Evangelium secundum Marcum.

Bl. 45b 1, 11— 46a 1, 15: Prologus in Evangelium secundum Liicam.

(LVeas — pdelTe.)

Bl. 46a 1, 15—74a 1, 24: Evangelium secundum Lncam.

Bl. 74a 1, 2 v. u.—b 1, 22: Prologus in Evangelium secundum Johannem.

(Hlc eft iohannes — fernetur.)

Bl. 74b 1, 22—96a 1, 8: Evangelium seenndum Johannem.

Bl. 96a 1, 3 V. u.— 97a 2, 12: Praefatio Hieronymi de corpore episto-

larum beati Pauli apostoli. (PRimii queritur — subftjiciä.)

Bl. 97a 2, 12— 23; Argumentum Epistolae ad Romanos. (ROmani

funt — a chotintho.)

Bl. 97a 2, 23— 108a 1, 14: Epistola ad Romanos.

Bl. 108 a 1, 15— 28: Argumentum Epistolae primae ad Corinthios.

(CHoxinthij — thimotheü difcipulü fuü.)
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Bl. 108a 1, 28— 118b 1, 19: Epistola ad Corintliios prima.

Bl. 118b 1,19— 28: Arp^umentnrn Epistolae secundae ad Corinthios.

(Port actä — oflendea.)

Bl. 118b 1, 28— 125b 1, 17: Epistola ad Corinthios scennda.

Bl. 125b 1, 17— 27: Argumentum Epistolae ad Galatas. (GAlathe —
ab ephefo.)

Bl. 125b 1, 28— 129a 1, 15: Epistola ad Galatas.

Bl. 129a 1, 16—24: Argumentum Epistolae ad Ephesios. (EPhefij —
dyaconem.)

Bl. 129a 1, 25— 132b 1, 18: Epistola ad Ephesios.

Bl. 132b 1, 18—27: Argumentum Epistolae ad Philippenses. (PHilip-

penfes — per epafroditu.)

Bl. 132b 1, 27— 135a 1, 25: Epistola ad Philippenses.

Bl. 135 a 1, 25— 2, 4: Argumentum Epistolae ad Colosenses. (COlo-

fenfes — ab ephefö ji tyticQ dyaconem.)

Bl. 135a 2, 5—137b 1, 17: Epistola ad Colosenses.

Bl. 137b 1, 17— 29: Argumentum Epistolae ad Thessalonicenses primae.

(TllelTaloniceres — ab athenis j) t.üticfi et onölimu.)

Bl. 137b 1, 29 —139b 2, 19: Epistola ad Thessalonicenses prima.

Bl. 139b 2, 20— 30: Argumentum Epistolae ad Thes.salonicenses se-

cundae. (AD thelTaloniccfes — ab athenis ji tyticfl dyaconem
et onefimü acolitum.)

Bl. 139b 2, 2 V. u.— 141a 1, 28: Epistola ad Thessalonicenses secunda.

Bl. 141a 1,28— 2,2: Argumentum Epistolae ad Timotheum primae.

(Tllymotheü — ab urbe roma.)

Bl. 141a 2, 2— 143b 2,27: Epistola ad Timotheum prima.

Bl. 143b 2, 27— 144a 1, 2: Argumentum Epistolae ad Timotheum
secundae. (ITem — ab urbe roma.)

Bl. 144a 1, 2— 145b 2, 31: Epistola ad Timotheum secunda.

Bl. 1451) 2, 31— 146a 1, 6: Argumentum Epistolae ad Titum. (Tytu —
feribens ei a nycöpoli.)

Bl. 146a 1, 6—147a 1, 29: Epistola ad Titum.

Bl. 147a 1, 30— 2, 2: Argumentum Epistolae ad Philemonem. (Pllyle-

möni — de carcere.)

Bl. 147 a 2, 2—b 2, 3: Epistola ad Philemonem.

Bl. 147 b 2, 4—28: Argumentum Epistolae ad Hebraeos. (IN piimis —
fermone cöpofuit.)

Bl. 147b 2, 28—155b 2, 25: Epistola ad Hebraeos.

Bl. 155 b 2, 2 V. u.—156a 2, 8: Prologes llieronymi in Actibus Aposto-

lorum. (LVeas — mediefa.)

Bl. 156a 2, 8— 184a 1, 14: Actus Apostolorum.

Bl. 184a 1, 3 V. n.—b 1, 20: Prologes llieronymi in septem Epistolas

canonicas. (NOn ita — denegabo.)

Bl. 184b 1, 20 -187a 2, 24: Epistola Jacobi.

Bl. 187a 2, 25—192a 1, 15: Epistolae Petri 1. 11.

Bl. 192a 1, 16— 195b 1, 24: Epistolae Johannis I.—111.

Digiiized by Google



von Adolf Schmidt. 385

Bl. 195b 1, 24—19Ha 2, 30: Epistola Jud:te.

Bl. 196a 2, 2 v. u.—209b 1, 28: Apocalypsis.

Hierauf Schlufssehrift Bl. 209b 1, 30— 34: C'ompletu eft hoc

volumö no-
1

ui teftanienti Anno dm . M".
|

CCCC“. viceflo feptio . in

vigilia
I

pC'thecortes . P manus fratris
|

thome de kcmpis Ad lande dci.
|

BI. 209b 2—210: leer.

Bl. 211a 1— 214b 4, 64: Register, vierspaltig, beginnend: IN ^ilogo

Suj) matheu |, ohne Schlufssehrift.

Bl. 215: leer.

Voraus ging allen Bänden mit Ausnahme von II ein bei dem
Einband von 1576 mit der Schriftseite der Innenseite des Vorderdeckels

aufgeklebtes Blatt mit dem Eigentumsvermerk des Agnetenklosters,

geschrieben in der Schrift des Textes. Bei I: Liber monafterij cano-

nico'.^. regulariu. ln möte fee agnetis v.
;

ebenso, nur in den Ab-
kürzungen und den grofsen Anfangsbuchstaben von Monafterij und

Agnetis abweichend
,

bei den übrigen Bänden. In Band I stand auf

Bl. 1 unten der Eigentumsvermerk der Kölner F'ronleichnamskanonie,

von dem aber jetzt nur noch Liber Canonicorum Regularium zu lesen

ist. Die übrigen Worte hat Ilüpsch seiner Gewohnheit nach aus-

gewischt.

Die Bibel ist auf vortreffliches Pergament in Lagen von meist

acht Blättern, deren Hölie 33—34, deren ‘Breite 24 cm beträgt, ge-

schrieben. Die ganz unten am rechten Rande stehenden Signaturen

wurden beim Einbinden fast alle weggeschnitten. Noch mehr ist dies

der Fall bei den Kustoden, von denen sich nur in I ein paar Bei-

spiele erhalten haben. Der Text ist in zwei Spalten
,

jede zu 34
Zeilen, zwischen mit Tinte gezogenen Linien in schönen gleichmäfsigen

gotischen Buchstaben geschrieben, die Register am Schlufs in drei oder

vier Spalten und kleinerer Schrift.

Sehr sorgfältig ist die Rubrizierung. Alle grofsen Buchstaben

im Text sind durch rote Striche hervorgehoben, die t^ber- und Schlufs-

schriflen sind rot. In den Kapitelzahlen, die dem Rubrikator durch

ganz am änfsersten Rande stehende kleine Zahlen vorgeschrieben sind,

wechseln blaue mit roten Strichen, z. B. in VIII ist V und der zweite

Einer blau, der erste und der dritte Einer rot. Ebenso folgen in den

mit Uncialbuchstaben geschriebenen Seitenüberschriften blaue und rote

Buchstaben aufeinander.

Während die fünf Bände in diesen Eigentümlichkeiten überein-

stimmen, weichen sie im Initialschmuck von einander ab. Die Kapitel-

anfängc haben in V und III blaue Initialen mit roten, rote mit vio-

letten, blauen oder blangrünen Verzierungen, die in Ranken auslaufen.

In II und IV hnden sich diese sehr fein gezeichneten Buchstaben nur

selten, meist haben die Kapitelanfänge einfache abwechselnd blaue

oder rote Initialen, die in 1 ausnahmslos Vorkommen.
Die Anfänge der einzelnen Bücher sind durch reich ornamentierte

Initialen, die in den Farben Blau, Rot von verschiedenen Nuancen,
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Grün und Gold ausgefflhrt sind, hervorgehoben. In das dick aufge-

tragene Gold sind überall noch Ornamente eingeritzt. In V ist der

Körper der Buchstaben blau oder rot auf rotem oder blauem Grunde,

der Innenraum goldig mit farbigen Blumen und Blättern. Statt der

goldenen Füllung haben einige Initialen ein in Gold, Blau und Rot
ausgeführtes Quadratmuster. Der Miniator konnte sich gar nicht genug
thun. Wie er den roten und blauen Teilen nochmals weifse Zierraten

aufgemalt hat, so läfst er über die dreifarbigen Quadrate weifse Striche

laufen. Von der viereckigen Umrahmung der Buchstaben gehen Ranken
mit farbigen und goldenen Blüten und Blättern aus. Dieselben Initialen

mit Ausnahme des Quadratmusters finden wir ln 111. Die Ranken
sind hier weniger zierlich als in V. ln II fehlen die Ranken, im
Inneren der Buchstaben haben wir bald das Quadratmuster, bald

blauen oder roten Grund mit goldenen Linienzierraten, bald Gold mit

eingeritzten Ornamenten. IV hat meist goldenen Grund, selten Quadrat-

muster und keine Ranken, I fast ausnahmslos Quadratmuster ohne
Ranken.

Neben den Ranken oder an ihrer Stelle kommen in I, 111, IV,

V Randleisten vor, bei denen blaue, rote, goldene Teile, die selbst

wieder mit weifsen und goldenen Zierraten übermalt oder in die Orna-
mente eingeritzt sind, abwechseln. Daneben kommen in 111 und V
auf goldenem Grunde farbige Stäbe vor, um die sich Zweige mit

Blättern und Blüten schlingen.

Bilderinitialen in Deckmalerei, meist in Verbindung mit Rand-
leisten und Ranken, haben wir in I, 111 und W Am reichsten ist

wie mit Initialen und Randleisten der die Evangelien enthaltende

Band V damit geschmückt. Kr enthält 15 Bilderinitialen, III einen,

I zwei. Die Bilder stellen die Evangelisten und ihre Symbole, Christus

am Kreuz und auferstehend, die Apostel, Salomon, Hieronymus etc.

dar. Die Figuren sind auf Goldgnind oder Quadratmuster gemalt, die

Landschaft manchmal durch griinen Boden mit rotweifsen Blumen und

Bäumen angedeutet. Der künstlerische Schmuck der Bände ist mit

gi'ofser Sorgfalt und Sauberkeit ausgeführt, aber das dick aufgetragene

Gold und die Häufung der oft nicht zusammen passenden Farben er-

scheinen uns manchmal nicht besonders geschmackvoll. Dafs Thomas
a Kempis die Bibel auch selbst rubriziert und ansgemalt hat, ist nicht

wahi'sclieiniich. Er legt auf seine Geschicklichkeit im Schreiben so

hohen Wert, dafs er sie in seinen Schriften mehrmals erwähnt (Mooren

S. 156 Anm.), es wäre daher auffallend, wenn er sowohl wie seine

älteren Biographen, die bei anderen Ordensbrüdern auch diese Fertig-

keit hervorlieben, seine Kunst als Maler mit Stillschweigen übergangen

hätten. Auch der Umstand, dafs, wie die Kapitelzahleii am Rande
dem Rubrikator vorgeschrieben sind, so auch kleine Buchstaben dem
Miniator augeben, wo und welche Initialen er einmaleu soll, spricht

nicht dafür, dafs der Schreiber selbst die Codices nusgemalt hat. Die

übrigen crlialtcucn Thomasautographen haben überhaupt keine gemalten

Buchstaben.
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Die Bibel des Thomas a Kempis war zum Vorlesen vor den

Brüdern bestimmt, sie ist daher durchweg mit Flexa, Metron, Finale

und Interrogatio punktiert. Auch die Accente bei schwierigen oder

doppeldeutigen Wörtern fehlen nicht, z. B. auf der ersten Seite des

ersten Bandes sind die Wörter detulit, fübdola, märia, pitägoras, men-

phiticoB etc. durch Punkt mit nach rechts gehendem Strich accentniert

Man vergleiche über jene Punktation, die dem Vorleser angab, wie

er bei der Lectio sacra die Stimme zu modulieren hatte, die inter-

essanten gegen Hirsches Prolegomena gerichteten Ausführungen Denifles

in der „Zeitschrift für katholische Theologie“ VII, 706 ff. 1883.

So erfüllte die Handschrift des Thomas alle Anforderungen, die

man nach dem Chronicon Wiudesheimeuse (cd. Grube S. 311) in der

Windesheimer Kongregation an eine Bibelhandschrift stellte, sie war:

bene scripta, optime correcta, diligeutissimc punctiiata et emendata.

Ihr Text verdiente von Seifen eines Bibelforschers von Fach eine

nähere Untersuchung, da sich dadurch die Behauptung Hirsches, der

am Ende des 16. Jalirhunderts kirchlich festgestellte Text der Vulgata

gründe sich vornehmlich auf die Vorarbeiten Windesheims und der

mit diesem verbundenen Klöster (Herzogs Heal-Encj klopädie IP, 697).

beweisen oder widerlegen liefse.

Darmstadt. Adolf Schmidt.

Jnkob Vogel.

Ein Blick in die litterarische Betriebsamkeit des 17. Jahrhunderts.

Zu jenen Poeten, deren dichterischem Schaffen die Nachwelt
wenig Rühmliches nachzusagen wufste, gehört auch Jakob Vogel und

doch haben drei unserer grofsen Klassiker einem seiner Lieder, freilich

ohne den Verfasser zu kennen
,
ihre Anfmerksamkeit zugewendet und

lebt eine Strophe dieses Liedes wenig nmgesfaltet und von moderner

Melodie getragen als Volksgesang fort. Herder hat diesem Liede volles

I.iob gespendet, Lessing findet wenigstens an der letzten Strophe Ge-
fallen und Goethe möchte ihm je nach den Verhältnissen die Wirkung
nicht absprechen. Man fühlt sich dalier gedrängt anzunehmen, dafs

es mit der poetLschen Begabung Vogels nicht so ganz schlecht bestellt

war. Von unseren Litterarhistorikern haben ihn Gerviuus') und Lemcko*)
am eingehendsten charakterisiert. Das Bild, das sie von ihm entworfen

haben, ist sehr ungünstig ausgefallen. Es verlohnt sich daher der

Mühe, einmal auf Gruud eingehender Lektüre die Stichhaltigkeit der

bisherigen lifterarhistorischen Angaben zu prüfen, ein Unternehmen,
das uns manch lehrreichen Blick in die Werkstätto des Mannes und
in den litterarischen Betrieb seiner Zeit thnn läfst. Vorausgeschiekt

1) Geschichte der deutschen Dichtung, 5. Aufl., .1. Bd.
,
Leipzig 1872,

S. 162—164.

2) Geschichte der deutschen Dichtung neuerer Zeit 1. Bd., Leipzig 1871,

S. 1.H4—137.
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sei einiges Aber seine Lebensnmstände
,

soweit sich diese aus seinen

Werken ermitteln lassen.')

Jakob Vogel wurde im Jahre 1584 als Sohn des Pfarrers Mapster
Paulus VogeP) zu Kornwestheim in Württemberg geboren. 1594 genofs

er in Efslingen den Unteri'icht Leonhard Plancks, der damals ‘Tent-

scher Schul vnd Rechenmeister’ im Barfülser-Kloster war. In seinem
Diogenischen La.sterbeller (Jehna Ißlti) liifst Vogel einige Streiflichter

1) Die vorliegemle Arbeit schlielst sich an den von mir in der Viertel-

jahrschrift für Litteratnrgeschiebte
,

hg. v. B. Senffert, 2 0bb!)), 246—264 ver-

öffentlichten Artikel an. Ich tilge hier noch einiges hinzu. An dem Liede
‘Kein seeligr Tod ist in der Welt’ findet auch Les.sing Gefallen, über den
übrigen Teil des alten Liedes, aus dessen letzter Strophe das eben genannte
entstanden ist, spricht er ab. ‘Es [das Lied ‘Viel Krieg'] ist überhaupt
schlecht; die letzte Strophe aber hat mir gefallen, ob sie gleich nichts meur
enthält, als was Sie in den zwei Zeilen sagen:

Auch kommt man aus der Welt davon
Geschwinder als der Blitz etc.’

(An Gleim, 6. Februar 175S. Werke (llempel) 26', 150.) — Das Lied ‘Viel

Krieg’ ist mit Ilinwegl.assnng von drei Strophen in ganz mangelhafter Weise
abgedrnckt von O. L. B. Wollt' ln seiner Sammlung hlstor. 4 olkslieder und
(iediehte der Deutschen, Stuttgart nnd Tübingen tb.W, S. 668—67;t. Fünf
Strophen finden sich auch mit nicht ganz richtigem Texte bei Bans Ziegler,

Deutsche Soldaten- und Kriegs-Lieder aus fünf .lahrhundcrten, Leipzig 1884,

S. 1.55— 157. Der Herausgeber vcrd.ankt übrigens, wie er in der Einleitung
(S. 111) bemerkt, die erste Anregung zu seiner Sanmielarbeit dem Liede ‘Kein
seeligr Tod’. Dieses steht, wie mich I’rof. Seuffert gUtigst aufmerksam
machte, io ‘.\lmania. Dreisprachiges Studentenliederbuch von Franz Weinkanff,
lleilbronn 1885’, 11, 60 mit einer nicht zutreffenden Anmerkung (nach Erk),
ln die Bemerkungen zu dem Abdrucke in Erk's Liederhort, fortgesetzt von
Fr.anz M. Böhme, 3. Bd., Leipzig 1804, haben sich (S. 16!) und 170), wie mir
l’rot'es.sor Böhme in Dresden treundlichst bestätigte, verschiedene unzutreffende
Angaben und Dniekversehen eingeschlichen. Dsis Lied ist kein Meisterges.ang,
wie anzunehmen der Bericht .Morhofs verschuldet hat. Wir w^issen, dal's

Vogel bereits zehn Jahre vor dem Erscheinen der Ungrischen Schlacht durch
Aussprüche hoher Herren angeregt den Tod auf grüner Heide hochstellt

(Diogenischer Lasterbeller S. 138— LIU). Das Triptychon von Ludwig Dctt-
iiiann ‘Das deutsche Volkslied' bietet auf der rechten Seite eine modern ge-
haltene Illustration zu dem l.iede ‘Kein .schönerer Tod ist auf der Welt’.
(Vgl. Leipziger Hlustr. Zeitung Nr. 2707 vom 18. Mai 18‘J5.) — Vierteljahr-
selirift 2, 256 ist statt ‘Zorrensvraach’ zu lesen ‘Zorrensraach’. Das ebenda
S. 263™ erwähnte ‘Nüchtrnr’ (Wander.sregcln .S. 2'.)3) ist durch ein Dmck-
verscheu (im Original) entstanden. Der Vers hat nur 7 .Silben. Doch schreckt
Vogel vor solchen Synkopen nicht zurück. In den Waudersregeln S. 338
steht z. B. ‘scheingleis’sndn'. Viertjschr. 2, 257"' wäre hinznzufügen. dal's auch
Weller (Annalen der poet. National -Litteratur I (1862), 138) die üngrische
Sehlacht erwähnt. Mit dem Einreihen der Vogerschen Werke in seine Gruppen
ist Weller nicht ganz glücklich. Weller hat auch in seiner .Sammlung ‘Die
Lieder des dreilsigjährigen Krieges, Basel 1855’ den Bautzenstnrm unzu-
treffender Weise unter die Lieder gerechnet (Bibliogra))hie S. XXVll).

—

Unter dem Garzon ist wohl nicht, wie ich a. a. 0. S. 257 aunahm, Liudprand
zu verstehen, sondern der Chronist Garzo(ni). Schliel'slich bemerke ich noch,
dal's Jakob V'ogel von mir in der Allgemeinen deutschen Biogra]>hie mit
wenigen Strichen charakterisiert worden ist.

2) Eine Lcichenpredigt des Paulus Vogel hat Jakob Vogel im Anhang
zu seiner Kurtzen Wandersregel (S. 133— 166) abdrucken lassen (s. u.) nnd
mit einer Vorrede versehen.
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auf die Art des ünteiTichterteilens fallen. Blanck wurde von Vogel

hochgeschUtzt und mit einer gewissen liUhrung bemerkt er bei einem

Ansblick ins Jenseits, er werde sich herzlich freuen, einen seiner alten

Lehrer wiederznsehen: ‘ich achte ja, es werden sie sich auch nach

ihrem wunderlichem Vogel vmbsehen, wie dort der alte Sperling in

des alten Ilerren Johann Matthesii seligen Fabel nach seinem jüngsten

Sohn , den das Ungewitter in eine Kirch auff eine Cantzeldecke mit

grosser Vngestüm geworffen’.') Vogels Aufenthalt in der Schule zu

Efslingen dauerte nur ein Jahr*), er war dann ein halbes Jahr in der

Ijateinschiile zu Cannstatt. Sein Wunsch, Theologie zu studieren, wurde
durch die Ärmlichkeit der häuslichen Verhältnisse unmöglich. Den
Ausfall gelehrter Studien suchte er durch fleifsige und ausgedehnte

IjcktUre und namentlich auch durch auf weiten lleisen gesammelte
Erfahrungen auszugleichen. Seine Schriften strotzen oft bis zum Über-

drufs von Citaten aus heidnischen und christlichen Schriftstellern und
diese Quellcnbenutzung artet bisweilen in blofses Anfzählen von Namen
aus. Von einer erfreulicheren Seite zeigt er sich, wenn er den Wert
des Rcisens schildert und hier und da einzelne Züge aus seinem

Wanderleben — freilich oft wieder an unpassender Stelle — zum
besten giebt. Er hat mancher Herren Länder gesehen. 1(102 reiste

er durch Tirol nach Italien, wahrscheinlich das mit dem Badergeschäfte

zusammenhängende Barbierhandwerk ausübend; denn das Erlebnis eines

Barbiergesellen an der tirolisch- italienischen Grenze, das im Clausen-

sturm (B, ab) erzählt wird, hat Vogel wohl in eigener Person mit-

gemacht. In Venedig hat er sich, wie ans dem Heroischen Heldcn-

blick hervorgeht, umgesehen. In Ungarn und in der Steiermark

beobachtet er, wie die Weibsperaonen das Haar im Nacken scheren

(sie nennen es ‘aufsgenäckelt’), in Ungarn sieht er auch den Bauern
Heilmittel ab. Er liefs sich dann in Stöfsen als Wundarzt nieder und
entwickelte nun vom Jahre 1(115 an eine rege litterarische Thätigkeit.

Im Jahre 1(122 wurde er von Konrad Beyer, Prof. poet. an der

Universität Leipzig, im Namen des Comes palatinus l)r. iur. Urban
Han(d)tschmann zum Poeten gekrönt, ein Titel, auf den Vogel stolz

war. Dafs er an den kursäehsi.sclien Hof gezogen worden sei, wie

Gervinus (3*, 163) berichtet, kann ich nicht bestimmt nachweisen. *)

Gervinus hat dies offenbar aus dem Poeti.schen Adler (1623) geschlossen.

1) Diogenischer Lasterbeller S. 48.

2) Erster Traetat der Wandersregeln 8. 9.

3) Die Darstellung bei Gervinus bedarf überhaupt ebenso wie die bei

Lemcke hier und da der Berichtigung. Gerv'inus spricht von ‘seinen sehr
zahlreichen und uinfangsreicheu Werken’. Das ist beides, namentlich das
erstere, nicht der Fall. Von ‘Hiefsenden Versen’ kann bei Vogel eigentlich

nicht die Rede sein, noch weniger kann man aber mit Lemcke (a. a. 0. S. 135,

13(1) behaupten, Vogel habe sich der Knittelverse bedient. Gervinus berichtet

ferner, Vogel habe ‘viele hundert Predigten geschrieben’. Das ist nach dem
Ijßterbcller (S. 50) dahin zu bericlitigen, dafs Vogel sich riihuit, er liabe viele

hundert Predigten oft erst nach vielen 'l'agen den gelehrten Leuten aus dem
Gedächtnis nachgeschrieben.
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Allein midi dünkt, dafs Vogel durch diese Allegorie — der Adler ist

natürlich der Dichter selbst — nur den Dank an den Kurfürsten für

eine erhaltene llelohnnng habe ausdrückcn wollen, wobei er allerdings

durchblicken läfst, dafs ihm ein festes Verhiiltnis zum kurfürstlichen

Hofe in seiner Eigenschaft als Poet recht erwünscht wäre (man vgl.

besonders 8. 22). Zunächst war es ihm aber namentlich darum zu

thun, ein kurfürstliches Pridlegium zu erlangen. Er scheint auch die

Absicht gehabt zu haben, eine Art kursächsischen Ileldenbuches zu

verfassen, verschiedene seiner Dichtungen sind jedesfalls als Ansätze

dazu zn betrachten. Es ist ihm aber wohl nicht gelungen, kursächsischer

Hofpoet zu werden, denn in seinen späteren Werken, die zum Teil von
Stiifsen aus datiert sind, würde er dies gewifs hervorgehoben haben,

er kargt sonst nicht mit Mitteilungen über seine persönlichen Ver-

hältnisse. Als er daran gehen wollte, sein Lehen Christi drucken zu

lassen, wandte er sich durch einen gedruckten Prospekt an verschiedene

Städte und Flecken, um Geld hierzu zu erlangen:

‘Dann ich verdruckt ein Ackr vnd Kuh,

Für hundert Gülden Hopffn darzn’.

Wann Vogel starb, ist mir nicht bekannt.

Vogels litterarische Arbeiten fallen in die Jahre 161.5 bis 1630.

Um di(! Mitte des zweiten Deeenniums des 17. Jahrhunderts fafste ihn

ein mächtiger poetischer Antrieb, der etwa ein Jahrzehnt anhielt. An
StoflF mangelte es ihm nicht, nur geriet er bald in Verlagsnöte,

tiber die Fruchtbarkeit seines Geistes spricht er sieh im ‘lleschlnfs’

der Wandersregeln (1618, 8. 382) prahlerisch ans:

‘’l'hn cinr Verlag, ich Dicht so viel.

Mit GOtts Hülll', als er haben will,

Sol ein Hans Sachsen an mir kriegn,

Jetzt thu ich noch gar öde liegn,

Schreib mir einr ein Matcri zn.

Er sol erfahren was ich thu.

Die Köln liegn noch verborgen gar,

Vnter der grawen Aschn fürwar’.

1615 erechien die ‘Knrtze Wandersregel’ '), 1616 sein ‘ Diogenischer

1) Die Titel der von Goedoke (Gruiidrifs 2*, .'>74) nicht oder nicht

genau angeführten Werke gebe ich hier au.sfilhrlich : 1. Kurtze Wandersregel.
Das Ist, Nützliche Lehr, vnd ChrLsilicher Vnterricht: Wie ein jeder ehrlicher

HandwercksMann
,
von Jugend auff, in der Gottesfurcht, Christlichem l>eben

vnnd Wandel, in den Lehr.Iahren, vor vnd nach dein Aufszngk, Item, in der
Wanderschafft, bey Herrn, Meistern, Gesellen, Summa, gegen jederman, anff

Herbergen, .Strassen, Sichern vnd Vnsichern, zu Land vnd Wasser, vnter

allcrley HeligionsOrten vnd Leuten, sich verhalten: Auch was er von GOtt,
seinem Wort, vnd allen Creatnren, wissen vnd glauben solle, etc. Sampt an-

gehenektem seligen Vuletstiiudlein, so einer vnversehens in frembden Orten
vinbs Leben kähme, wie er aufs GOttes Wort sich sclbsten trösten, vnd in

Christo seliglich sterben könne. Alles aufs Gottes Wort vnd eygner Er-
fahrung. fronieu Il.andwercks vnd WandersLeuten

,
zu Lehr, Trost, Warnung

vnd Vennahnung, in Druck verfertiget Durch Jacob Vögeln, WniidArtzt zu
Stösseu in Meissen. ChrlstVs Mlhl aDIVtor erlt. [1615], Gedruckt ist das
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Lastcrbeller’, ltil7 der erste Traktat der ‘ Wandersrepeln’, l(il8 der

zweite und dritte Traktat, 1621 die ‘Scliiff- viid LandApoteck’, 1622
der ‘Clansenstnrm’ und der ‘Hautzensturm', 1623 ‘Poetischer Adler’,

1624 ‘Heroischer Heldenblick’, 1626 ‘Vngrische Schlacht’, 1630 der

erste Teil des Lebens Christi.

Von diesen Werken ist eines, die Schiff- und LandApoteck,
eine ans seinem Berufe als Wundarzt hervorgegangene Arbeit, alle

Werkebeu zu Gera bei Johann Spiels. Es ist identisch mit dem von Goedeke
(a. a. O.) unter 1. ungenau angeführten. Das bi.slier bekannte einzige Exemplar
befindet sich in der Kirehen-Ministerial-Bibliothek zu Celle. — 2. Diogcnischer
Lastcrbeller. D:is ist: Politische lie.schreibiing derer I.astcr, durch welche
gemeine Städte vnd Flecken, sampt derselben Hcgiment vnnd gemeinen Nutz
fallen vnd abnemen, Auch durch welche Tugenden sie wider steigen vnd zu-

nehmen. Alles aus weiser Leute Heden, vnd eigner Erfahrung, zusammen
getragen vnd geatellet Durch Jacobuni Vögeln, Einwohnern zu Stössen, vnter
der ChnrSach.sen. Diog. Die Bürger neunen mich wol einen edclen vnd
löblichen Hund, der die Laster anbello. Aber sie wollen nicht mit mir auff

die .Tagt der Tugend. Gednickt zu Jehna durch Johann Weidnern, Anno 1615.
— 3. Schiff- vnd l.and Apoteck: Das ist: Bewerte Artzeneyen, welche man
mehrcnthcils (wo weder Artzt noch Apotccken fiirhanden) auch auff dem ge-
ringsten Dorff, freyen Felde, oder Schiff, kan zuwegen bringen : Für die Pest,

Rothe Ruhr, llänptkranckheit, Bräune, vnd andere gemeine Seuchen: .Sampt
mancherley Brandt- oder Pnlfferlöschung, BluLstellungen Auch wider graw-
samcu Durst, Frost, oder Erfröriing, eingenommenen Gifft, IJiufs vnd ander
Vngezifer: Entlieh auch eine herrliche Kunst, für Rofs vnd Manu zu ge-
brauchen. Allen frommen Christen, Sonderlich aber Kriegs- Kauft- vnd andern
(vber I.and vnd Wasser) reysenden Leuten, zu Nutz vnd Trost an Tag ge-

geben. Durch Jacobiim Vögeln, Wundartzt. I.eipzig, ln Verlegung Eliae

Rehefelds, vnd Johann Grolsen, Bnchhändler. Gedruckt durch ifierouymum
Raiuschern, Im Jahr Christi: M.DC.XXI. — 4. Bautzensturm, Das ist: Poetische
Beschreibung, welcher gestalt der Durchlauchtigste, llochgeborne Fürst vnd
Herr, Herr Johan Georg, Hertzog zu .Sachsen, Gülieh, Cleve vnd Berg, des
heiligen Römischen Tteicdis Ertzmarschall vnd Churfürst, Landgraffe in Düringen,
Marggraffe zu Meis.scn, Burggraff zn Magdeburg, Graft' zu der Marek vnd
Ravenspurg, Herr zum Ravenstein, etc. Die von Römischer Käys. Majestät:
Ihr Churfiirstlicher Gnaden anft'getragene Commirsion, vnd KriegsExpedition

:

gegen etliche Landschafften, Kreifs vnd Städte: Sonderlich aber der König-
lichen Stadt vnd Vestung Bautzen: mit Bcschiessung vnd sieghaffter Ein-
nehmunge derselben Anno 1620. glücklich verrichtet hat. Allen gut Luthe-
rischen Evangelischen Christen, sonderlich aber Kriegfsleuten

,
vnd in suma

dem gantzen Churfiirstlichen Sächsischen Heer: Zu I-ehr, Trost, Vermahnung
vnd Warnung, sehr anmutig mit lebendigen Personen, auff Comoedien art,

für Augen gestellt, Durch Jacobum Vögeln Deutschen Poeten. Gedruckt
zn Leipzig durch Ändreani Ofswald. In Verlegung des Authoris, vnd boy
vermeydung einer scharffen .Satyra, ohne seine venvilligung nicht iiachzu-

driicken. Anno M.DC.XXII. — Der ausführliche Titel der ‘Vngrischen
Schlacht’ findet sich in der Vierteljahrschrift 2, 2.51—252. — Ferner bemerke
ieh noch, dafe nach Gottscheds Angabe (Nöthiger Vorrath I, 17!)) die drei

Traktate der Wandersregeln 1622 (nicht 1624, wie bei Goedeke a. a. ü. steht)

zu Jena wieder gedruckt w'orden sind. Auf dem Gesamttitcl wie auf dem
Titel des ersten Traktates der Wandersregeln stand ursprünglich 1617, wie
namentlich an dem Göttinper Exemplar noch deutlich zn erkennen ist. Diese
Jahreszahl wurde dann mit Tinte in 161!) umgeändert w'ohl vom Autor scllxst.

Es ist daher nicht wie bei Gottsched (a. a. Ü. S. 178) und Goedeke (a. a. O.)

1618, d. i. das Erscheinungsjahr des zweiten und dritten Traktates, anzusetzen.
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übrigen gehören seiner dichterischen Muse an. Drei der genannten
Werke, die Knrtze Wandersregel

,
die Schiff- und LandApoteck und

der Diogenische Lasterbeller sind in Prosa, alle übrigen in Versen
abgefafst. Von der medizinischen Schrift und dem panegyrischen

‘Weid-Gespräch’ ‘Poetischer Adler’ abgesehen, zerfallen seine Werke
in religiös-moralisierende und in historische. Die Reihe der

ersteren eröffnet die Knrtze Wandersregel, nach der Seitenüber-

schrift auch ‘Kurtzer Kxtract der WandersUegeP genannt Dieser

Extract
,

der übrigens 132 Seiten (kl. 8") nmfafst, bietet in der Form
von Inhaltsangaben teils erbauliche, religiö.sc Betrachtungen, wie sie

dann die Wandersregeln ansgeführt bringen, teils Verhaltiingsmafsregeln

für einen llandwerksmann während seiner I^ehr- und Wanderzeit Der
lilterarhistorische Wert des Werkchens ist namentlich in Anbetracht
seiner registrierenden Art unbedeutend, doch kann man in ihm das

Programm Vogel’scher Schriftstellerei erblicken. Hier und da findet

sich ein Ansatz zur Ironie (8. 42) oder zum Humor (S. 75). •)

Auf die Kurtze Wandersn-gel folgt der Diogenische Laster-
bellcr, eines der erfreulichsten Geisteserzengnisse Vogels. Wie schon

der Titel lehrt, handelt es sich darum, verschiedene i’belstände der

Gesellschaft zu bekämpfen. Vogel beleuchtet sie satirisch — gelegent-

lich au Mo.scherosch erinnernd — und weist die Wege an ,
die ein-

znschlagen sind. Dafs er sich der Undankbarkeit eines solchen Unter-

fangens bewnfst war, zeigt die von ihm angeführte sprichwörtliche

Redensart: ‘Wer die Wahrheit geigt, dem schiegt man die Fidel am
Kopff entzwey’ (8. 26). Die Schrift weist überhaupt einen starken

volk.stümlichen Einschlag anf. Sprichwörtliche Redensarten und Volks-

liedanklängc sind Vogel geläufig. Darin liegt seine gute Seite, dafs

er das Volk und seine Lebensverhältui.sse kennt und mit ihm fühlt.

Solange er sich auf die.sem Boden bewegt, bleibt er wahr, frisch und
anziehend, sobald er aber anfangt, seine Gelchr.samkeit an den Mann
zu bringen, und da.s ist leider sehr oft der Fall, oder sich das theo-

sophische Mäntelchen nmhängt, wird er unklar und abstofsend. Der
Inhalt des Lasterbellcrs ist ziemlich bunter Natur. Grofses Gewicht
wird auf die Erfahrung gelegt, wobei er natürlich auch ans seiner

eigenen Erfahrung schöpft. Auf diese Weise erhalten wir Einblicke

in mancherlei Verhältnisse, die für die Beurteilung des Kulturlebens

jener Zeit nicht zu verachten sind. So ersehen wir aus der Vorrede,

wie sich Vogel bemüht, mit Opfern von Zeit und Geld seinem Wohn-
orte Stöfsen ein Marktprivilegiiim zu verschaffen. Wir erhalten einen

Einblick in reichsstädtisches Schulwesen am Ausgange des 16. Jahr-

hunderts, sehen, wie sich ein inniges Verhältnis zwischen I.iehrer und

1) Draudius erwähnt (Bibliothoca libror. gennan. classicji, Franckfurta. M.
1025, S. 375) von Vogel ‘Kurtze Wanders Regula, Leiptzig bey Voigt in 8.

1010’, ebenso Lipenius (Bibliotheca rcalis tlicologica, Franef. ad Moeii. I6S5,

II, 470). Wie weit .sieh diese Wandersregeln mit dem oben b(»procbcncn
Werke und den drei Traktaten der Wandersregeln decken, konnte ich nicht
feststellen.
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Schüler entwickelt. Wir beobachten die Schüler’ bei feiertäglicher

Lektüre der Bibel und des Hans Sachs, werden aber auch mit den

Anfängen der Buchstabicrknnst vertraut gemacht. Mahnworte an Lehrer

und Schüler können bei der lehrhaften Veranlagung Vogels nicht aus-

hleiben. Die Licht- und Schattenseiten der Lebens- und Regienings-

kunst thun sich auf. Der Verfasser weifs die Erfahrungen anf Reisen

ebensowohl zu schätzen, wie die Förderung des Handels und ein wohl-

geordnetes Gemeinderegiment. Er versteht es, durch Gegenflberstellen

schärfere Beleuchtung zu erzielen. So finden wir die nngleichen Paare

Dank und Undank, Friede und Krieg, gute.s und böses Gewissen —
dieser letzte Gegensatz bei Vogel auch später beliebt. Gelegentlich

werden auch Verse herangezogen und, wenn wir von Fran Wahrheit

hören, die niemand herbergen will, so erkennen wir Vogel als Schüler

des Hans Sachs. Weifs der Verfasser Ackerdiebe und IJrkundenfälscher

in ihrer Reinecke - Fuchs - Gestalt zu charakterisieren und dadurch das

Interesse des Lesers zu wecken, so hat er es doch andererseits wieder

abgestumpft durch Auswüchse, wie etwa durch die an das böse Ge-

wissen angehängte SOndenlitanei. Vogel stellt sich dnreh seinen Dio-

genischen Lasterbeller anf jenes Litteraturgebiet, das im 17. Jahrhundert

noch fleifsig vor allem durch Moscherosch nnd Balthasar Schupp an-

gebaut wurde.

Vogel verstand es, wie wir noch des öfteren sehen werden, für

seine Werke selbst die Trommel zu rühren. Wir erhalten auf diese

Weise recht ergötzliche nnd belehrende Einblicke in die Werkstätte

eines Poeten jener Zeit nnd in den litterarischen Betrieb überhaupt.

So hat er denn gleich in seinem nächsten Werke, dem ersten Traktat

der W'andersregelu (1617), die dort anftretenden Personen sich über

den Lasterbeller unterreden lassen. Er scheut sich nicht, die Farben

dick anfzntragen, und Doktor Unfleis nennt die Schrift, deren Titel

‘Diogenischer Lasterbellr’ sich gleich als vierhebiger stumpfer Vers

präsentiert nnd ans der auch ein Stück vorgelesen wird, ‘Ein lumpen

Büchlein’ nnd bezeichnet den Verfasser als einen Narren. Dies dient

natürlich nur als Folie, um den Verfasser nnd sein Werk sowie über-

haupt seinen schriftstellerischen Beruf nachher in ein um so besseres

Licht zn stellen. Allein man sieht gleich ans diesem Beispiele, wie

Vogel nicht ohne Geschick zn charakterisieren versteht. Die Wanders-

regeln sind das umfangreichste Werk Vogels, doch ist davon nur der

erste Teil in drei Traktaten erschienen, einen zweiten beabsichtigte

Vogel — jedoch nicht in Versen — ausgehen zn lassen (S. 381).')

Der Gesamttitel des ersten Teiles besagt, dafs der Verfasser darin

darstellen will, ‘Was ein Reisender von GOttos drcycinigcm Wesen

1) ln der Dedikationsvorrede zur Knrtzen Wandersre^el erwähnt Vogel,

dafi) die Wandersregeln ‘vngeflihr in viertzig Bogen grofs in Sedetz mit dem
kleinesten Druck’ erscheinen werden. Geidant waren für sie zehn Traktate,

i.'brigens hat sich Vogel mit dem 'l'hema der Waudersregeln schon etwa im
Jahre 1607 befafst. (Vgl die Vorrede zu der oben S. öss Anm. 2 erwähnten
Leichenpredigt.)

XIII. 8. g. 27
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vml Willen: Ewiger Verseilung [so!] vml Onadenwahl: CHristi Person

vnd Ainpt: Hocliwürdigem Abondmal: Auch guten vnd bösen Engeln:

Menschen: Sampt allen sichtbarn vnd vnsichtbarn Creatnren ,
wissen

vnd gläuben solle’. Der erete Traktat dieses ersten Teiles der Wanders-
rcgeln ist in sechs Actus eingeteilt. Vorau.s geht eine ‘Hi.storische

Daucksagiing des Autors für die Gnadenreiche Zeit dieses seligen Jubel

Jahrs [1617] an statt einer VoiTede dem Christlichen Leser’. Der
erste ’ITaktat ist der frischeste und geniefsbarste Teil der Wanders-
regeln. Sein Kern besteht in der Hauptsache darin, dafs der Autor
(Vogel) seinen Beruf zur Schriftstellerei gegen verschiedene Angriffe

verteidigt. Im ersten Akt ist es Grix Ofenstein, im zweiten sind es

Doktor Unfleis und Bentz Ungelenck, die gegen die Schriftstellerei

Vogels losziehen. Im ersten Akt bildet der Extract der Wanders
Regel, der einmal verächtlich in ‘Laidrack’ verzerrt wird, im zweiten

der Lasterbeller die Veranlassung. Dabei wird im zweiten Akt recht

ftnfserlich die Geschichte von Apelles und dem Kämmerling eingefügt,

daran eine Betrachtung (Iber das böse Gewissen geknüpft und mit

Histörchen aus älterer und neuerer Zeit ausstaffiert. Der dritte Akt
bringt eine kurze Wirtshausscene. Der beste Teil kommt im vierten

Akt, eine grobrealistische Wirtshausscene. Da finden sich neben dem
Autor Grix Ofenstein, Bentz Ungelenck, Lutz Knoll, Doktor Unfleis,

der Pfarrherr, Wirt und Wirtin ein. Dem Autor wird beim Zechgelage

scharf zugesetzt. Lutz Knoll, ‘ein nasser Knab’ und der eigentliche

Störenfried, der gelegentlich vom Doktor Unfleis ‘eine grewliche Maul-

schelle’ erhält, stimmt ein Licdlein an (8. 50):

‘Ich hab mein Tag kein gut gethan,

Habs auch noch nicht im Sinn,

Man sieht mirs an meinn Federn an

Was für ein Vogl ich bin’.*)

Im weiteren Verlaufe geraten der Pfarrer und der Autor an einander,

da ersterer bestreitet, dafs der Autor als Laie und Ungelehrter die

Beftihigung habe, theologische Dinge ahzuhandeln. Der Autor hingegen

beruft sich darauf, durch göttliche F’Ugung zur Abfassung seiner Schriften

veranlafst zu sein. Dieser Teil des ‘Colloquium Jucundum’ — so

bezeichnet nämlich Vogel durch Seitenüberschrift fast den ganzen ersten

Traktat — schliefst damit, dafs der rabiate Gegner des Autors, Lutz

Knoll, während der Pfarrer nach dem Richter läuft, zur Thür hinaus-

geworfen wird. Dabei ist auch die Frau Wirtin beteiligt, ‘HilflPt jhn

gar sauber abschmieren
,
vnd zur Thür hinaufs werffen

,
Purtzelt von

1) Diese Verse decken sich dem W'ortlaute uach zum Teil mit den
folgenden eines Soldatenliedes:

‘Ich hab’ ja mein Lebtag nichts Gutes gethan,

Und hab’ es auch nicht im Sinn;

Das weils meine ganze Freundschaft ja,

Dafs ich ein Unkraut bin’.

(Deutsche Soldaten- und Kriegs -Lieder, hg. von Hans Ziegler, S. 18; vgl.

auch Mittler, Deutsche Volkslieder, 2. Aosg., Frankfurt a. M. ISfiä, S. 5fi0.)
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sieh selber die Treppe hinunter’. Der fünfte Akt enthalt Anseinander-

setzunj^en zwischen dem Pfarrer und dem Richter und dem Richter

und Lutz Knoll. Dieser wird
,
nachdem er die unangenehme Eigen-

schaft eines Wiedehopfes im Zimmer hat merken lassen, abgeführt.

Der sechste Akt gipftlt darin, dafs der Pfarrer wieder gegen den

Autor loszieht und ihm das Recht
,
Bücher zn schreiben

,
abspricht.

Der Autor wird vom Richter unterstützt. Der Pfarrer, der sich in

seinem angetrunkenen Zustande schliefslich Thätlichkeiten gegen Bentz

Ungelenck erlaubt, erhält dafür seine lleimzahlung und wird dann zn

Bette gebracht. Daran schliefsen sich Betrachtungen über das Saufen.

Die ganze Art der Einkleidung des ersten Traktates ist nicht un-

geschickt gew.ählt. Der Antor trifft auf seiner Wanderung mit Gesellen

verschiedenen Schlages zusammen. Sie kehren in einem Wirtshanse

ein und der dort geführten Disputation, die bis zu Thätlichkeiten aus-

artet, macht die Ermüdung n.ach Trunk und langem Eifern ein Endo.

Hinter dem ersten Traktat der Wandersregeln stehen der zweite

und dritte stark zurück
,

sie sind breit ansgesponnene
,

langweilige

Religionsgespräche. Der Autor sucht in der Unterredung mit einem

Juden, Heiden, Türken und einfältigen Christen (im zweiten Traktat),

mit einem Kalvinisten und verführten Laien (im dritten Traktat) seine

Anschauungen Uber Erschaffung der Welt, über die Dreifaltigkeit, die

Erkenntnis Christi, die ewige Vorsehung und Gnadenwahl, das Abend-
mahl, St. Peter und den Papst und die Wiedertäufer zu verteidigen

und Proselyten zn machen. Gegen den Schlnfs des dritten Traktates

zählt der Autor dem Reisegefährten noch eine Reihe der schönsten

Städte auf, unter denen Nürnberg den ersten Preis erhält, und im

Angesichte dieser Stadt singen sie mit einander ein frommes ‘Wanders-

liedlein’ von 26 ffinfzeiligen Strophen, das aber nicht besonders frisch

klingt. Nur einzelne Strophen sprechen besser an. In der dritten

wird dem Wanderer nahegclegt (S. .374):

‘Find er ein Bruder anff der Bahn,

Sol er nicht lassen Mangel han.

Mit Speifs vnd Tranck jhn laben:

Weil wir ja alle Christen seyn,

Vnd nur ein Vater haben’.

Die Wandersregeln sind mit zahlreichen biblischen Holzschnitten geziert,

wobei Wiederholung desselben ziemlich oft vorkommt. In die Reihe

der religiös- moralisierenden Schriften Vogels gehört dann noch das

Leben Christi, sein letztes bekanntes Werk. Dafs er ein Leben
Christi heranszngeben beabsichtige, erwähnt Vogel des öfteren. Wenn
das Erscheinen des Werkes auf sich warten liefs, so lag dies offenbar

in der Schwierigkeit, die Drnckkosten zn bestreiten. Im Jahre 1624

liefs Vogel bei Weidner in Jena eine Ankündigung ‘Poetisches Reifs-

gespräch’ drucken, die im Titel fast ganz mit dem Titel der Wanders-

regeln übereinstimmt. In der auf den Titel folgenden Dedicatio an

verschiedene Städte und Flecken, deren materielle Unterstützung der

Autor wünscht, erwähnt er, dafs er einen ‘geistlichen Vorrath zum Leben

27*

Digitized by Google



396 Jakob Vogel

und heiligen Wandel Jesu Christi (daraus auch difs Poetische Reise-

gcspräch Wandersregel genant geflossen)’ gesammelt habe, er bedürfe

aber zur Drucklegung der Kontribution der genannten Städte und
Flecken, er wähle sie daher gleichsam zu geistlichen Taufpaten des

Herrn Jesu Christi. Damit man aber sehe, wie seine ‘Theologische

Poeterey’ Leben und Wandel Christi behandle, wolle er den Titel mit

einem kurzen Index über den ereten Teil folgen lassen: ‘dann dafs

gantze Werck auff einmal drucken zu lassen kostet zu viel’. Darauf
folgt der weitläufige Titel: ‘Krster Theil des Lebens Christi’ u. s. w.,

am Schlüsse de.sselben: ‘Gedruckt zu Jehna bey Johann Weidnern,

Anno 1624’. Daran schliefst sich der Index nach Akten und Sccnen.

Am Schlüsse bemerkt Vogel, dafs später noch zwei Teile erscheinen

sollen. Die Kontribution werde er ‘mit Exemplarien’ ersetzen. ‘Sig-

natum Stössen, den 24. Augnsti Anno 1624’. Der erste Teil des

Lebens Christi ist nun wirklich erschienen und stimmt bis auf wenige

Abweichungen seinem Inhalte nach mit dem erwähnten Index überein.

Aus der eben besprochenen Ankündigung geht hervor, dafs das Leben
Christi in Zusammenhang mit den Wandersregeln steht nnd zwar ver-

mutlich mit der geplanten Fortsetzung derselben.') Das Werk, das

die Seitenüberschrift ‘Kindheit vnd Jugend Jesu Christi' trägt, i.st in

Akte (5) nnd Scenen eingeteilt — wie dies Vogel liebt — ohne dadurch

zu einem Drama zu werden. Es wird einfach in Mono- und Dialogen

das Dasein Christi bis zu seinem zwölften I^ebensjahre abgehandelt.

Der Verfasser liefert eine gereimte Laienbibel, die am Rande mit reichen

Bibelcitaten und einer rhetorischen Terminologie nebst kleinen Ein-

fällen Vogel'scher Dichterlaune geziert ist. Den ‘Prologus’ hat der

Evangelist Matthäus übernommen, der unter Ablehnung der ‘Pritzschen-

meisterey’ nnd ‘Freyharts Reimsprecherey’ die wahren Poeten preist,

ln der ersten Scene des ersten Aktes tritt die heilige Dreifaltigkeit

auf, die ünten'ednng zwischen Gott Vater und Gott Sohn, in der der

Zeitpunkt als gekommen angekündigt wird
,

in dem Christus Mensch

)) Leider hat das einzige bis jetzt bekannte Exemplar des Lebens
Christi (Berlin, Königl. Bibliothek) keinen Titel und keinen .‘^enlufs. Es fehleu

am Anfang zwei Blätter, den Seldui's bildet Blatt J,. Wie viel Blätter am
Ende fehleu, lälst sich nicht genau bestimmen. Das Werk gelangte offenbar

im Bogen K zum Abschlul's. Der Torso bricht in der Disputation des zwölf-

jährigen Jesus im Tempel ab, es sollte noch die Auffindung dnreh seine

Eltern hinzukommen und ‘Manelierley wunderliche diseurs vber seiner [t^hristij

hohen Weil'sheit, etc.’ Als einzige Zeitbestimmung für das Leben Christi

ergiebt sich aus einem Chronogramm das Jahr Ki.lO. Woher (ioedekc (a. a. 0.)

Leipzig als Erscheinungsort feststellen konnte, ist mir nicht bekannt. Mit
Rücksicht auf den Titel ‘Poetisches Reifsge.spräch’ sei erwähnt, dafs Gottsched
(Vorrath I, 17S) anfiihrt, es seien in ‘Vogels poetischem Reisegespräche’ die

drei Traktate der Wandersregeln enthalten. Vogel hat also die Wanders-
regeln vielleicht unter verschiedenem Gesanittitel ausgehen lassen. Es könnte
dies bei der Ati.sg.ibe vom Jahre 1622 der Fall gewesen sein, die ich aber
bis jetzt nicht gesehen habe. (.Siehe oben S. 391 Anm.) Die im Text be-

sprochene Ankündigung des Lebens Christi ist ebenfalls in der Königlichen
Bibliothek zu Berlin vorhanden.
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werden und djis Erlösungswerk befj^nnen soll, wird ohne einen Hauch
der Göttlichkeit darüber streichen zu lasseu in nackter Vermenschlichung

vorgeführt. Der Gottessohn kann nicht anders als wie sonst die Helden
Vogels ‘sich im Löwens Grim’ erechüttern. Die Darstellnng erhebt

sich nur selten über das Niveau platter Versifizierung. Es ist etwas

viel verlangt, wenn der Verfasser (im Prologus) die Leser oder Hörer

ermahnt, sie sollten das Gebotene mit stillschweigender Bescheidenheit

und christlicher Bcdachtsamkcit überdenken;

‘Gleichsam als hört ihr Reden Gott’ (Aja).

Vereinzelt weifs der Verfasser zu charakteri.siereu. So wird ein

Bethlehemitischer Gastwirt in seinem Verhalten gegen arme und reiche

Gäste gekennzeichnet. Das Jesuskind wird mit ansprechender Naivetät

als Muster eines ‘wohlgezogenen Kindes’ hingestellt (Gsb). Mit derber

Offenheit äiufsert sich einer der Mtigier über das Zechgelage bei

Ilerodes (Ejb), dessen schreckliches Ende nicht ohne Geschick ge-

schildert wird (G|b, G.ja).

Die I.,cktüre alter Chroniken und einmal ein Ereignis aus dem
damals tobenden Kriege sind Vogel Veranlassung zur Abfassung seiner

historischen Komödien geworden. Die Abfas.sung ist ihm aber nicht

Selbstzweck, sondern sie zielen alle auf die Verherrlichung des kur-

sächsischen Hauses ab. Und das hatte auch seinen Grund, wie wir

sehen werden. Als die beste unter ihnen ist der C'lausengturm

(1622) zu bezeichnen. Sie führt ihren Namen von der Erstürmung

der Ehrenberger Klause in Tirol durch den Kurfürsten Moritz von
Sachsen (1552), behandelt aber nicht blofs dieses sondern auch sich

daran schliefsende Ereignisse, insbesondere die Erzwingung des Passauer

Vertrages. In der Vorrede weifs sich der Autor mit hochtönenden

Worten zu erheben (Ajb):

‘Ja so hoch ein Vogel vber den höchsten Cedernbäumen kan
schweben, so hoch bin ich wegen des ErkUntnis Christi vber alle

Griechische vnd Lateinische Poeten, den Hebreischen aber in alle

Wege gleich, wegen des Einigen Geistes’.

Er erwähnt daselbst ferner, dafs er durch die Ehrenberger Klause

1602 nach Italien gereist und dafs er durch Sleidanus') angeregt

worden sei, ihre Einnahme zn schildern. Im Clansensturm sind ganz

hübsche Ansätze zn dramatischer Auffassung vorhanden, die Charakteri-

sierung fällt nur mitunter etwas naiv aus und am Unrechten Orte

angebrachte Redseligkeit stört den Gesamteindruck. Der eigentliche

Clansensturm ist in der Komödie von fünf Akten schon nach dem
ersten Akte zn Ende. Doch enthält gerade der fünfte Akt eine der

besten Scenen, als es sich um das Unterschreiben der Vertragsartikel

durch Kaiser Karl V. handelt. König Ferdinand sucht ihn zum Unter-

schreiben der Artikel zu bewegen (C’sa);
•

1 ) In dem Werke Sleidans : Der ander Theyl ordenlicher Beschreibuiige
vnnd Verzeichnisse allerley namhatTtcr Sachen Durch M. lieiither von
Carlstatt, Stralsburg 1575, wird die Kiuuahme der Ehreuberger Klause nur
mit wenigen Zeileu abgethan (S. Sslü).
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‘Legts zornig von sich hinweg.

König Ferdinandus.

Ach Gnädigstr Kaysr vnd Bruder mein,

Ewr Liebdn lafs es docli also seyn.

(Cnb) Gicbts dem Käyser sampt der Feder vnd Dinteu wieder, vnd
spricht:

Vcrgiebt vns doch Gott auch die Sünd,

Ohn Sünd ist ja kein Mensclienkind.

Der Käyser uimpts, wil vnterschreiben, die Feder wil keine Dinte lassen,

Er zerstösts jm Zorn, vnd spricht:

Wir woltn dafs wir:

(Aposiopesis.)

König Ferdinandus giebt jhm eine andere Feder, vnd spricht:

Ach Herr Bruder mein,

Last euch den Zorn nicht nemen ein.

Käyser Carolus.

Fürw'ahr Ewr Liebden zu gefalln

Thun wirs, sonst gehn wir nicht ein Schnalln

Auff vnscr widerwertign Klagn
Habil vns angicgt viel Schmach vnd Plagn.

Nimpt die Feder, vntcrschreibt sich zornig vnd geschwinde’.

Im Epilogus zu dieser Komödie nimmt der Verfasser die poetische

Freiheit gegenüber der Geschichte in Anspruch und zwar gerade mit

Kücksicht auf diese Scene — das Zerstofsen der Feder gehört einer

späteren Zeit an. Er entschuldigt sich ferner, wenn etwa sonst mit

Rücksicht auf die handelnden Personen oder den Stil ein Versehen

untergelaufen sei:

‘Weil ja der hochbrühmbt llomerus

Auch ofll schlällV,

‘Hans Sachs treibt oflPt auch Kinderspiel,

Vnd lehrt doch drunter gute sehr viel’.

Hinter dem Clausensturm steht die im selben Jahre erschienene Komödie
Bautzensturm zurück. Darin hat Vogel die Belagerung und Ein-

nahme der Stadt Bautzen durch den Kurfürsten Johann Georg, Herzog
zu Sachsen, (1G20) ‘auff Comoedien art für Augen gestellt’. Der Ver-

fasser streut auch mit diesem Stücke Lorbeeren über Kursachsen aus.

Den Landesvater sieht er als ‘einen liebreichen Pelican’ an und vom
Kanzler erbittet sich das württembergische Bicnenvöglein mächtigen

Schutz, von dem es dann brav ‘singen und sagen' wolle. Nach der

Dedikation läfst Vogel ein deutsches Beglückwünschungsgedicht von

Konrad Beyer abdrucken, worin es von ihm heilst:

‘Wer seine Deutsche Keimen list,

Der mnfs sagn, vnd bekennen frey

Dafs er der Kunst ein Meister sey’.

Hierauf folgt das Personenverzeichnis. Darin finden sich: ‘Der Chur-

sächsische Heer- vnd Land-Engel’, ‘Satan der widerspenstige Kriegs-

teuffel’, ‘Ein Böhmischer Feld- vnd Kricgstenffel’, ‘Der Chursächsische
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Schutz- vnd Hof Engel’. Die Personen stellen aufser dem Kurfürsten

zu Sachsen nur Typen dar. Sie rücken öfters paarweise auf und so

werden mit einfacher Technik zwei verschiedene Stimmungen in ge-

wissen Iterufsklassen zum Ausdruck gebracht. Den ‘Prologus’ spricht

in diesem Stücke der kursächsische Heer- vnd Dandengel, der ‘an statt

eines Ehrnholdts, mit vergültem Schilt vnd blossem Schwert’ eingeht.

Handlung enthält der Bautzensturm eigentlich gar nicht, namentlich

gegen den Schlufs setzt er sich nur aus längeren rhetorischen Aus-
lassungen zusammen. Gestürmt wird nur in Einzel- und Wechselreden.

Der alte Nachbar (Bauer) erteilt dem jungen Soldaten gute Lehren,

wie er in den Kriegsläuften ein braver Kerl bleiben solle. Höchst

komi.sch wirkt es da nun, wenn der Autor die Gelegenheit benutzt,

um für seine im vorhergegangenen Jahre (IÖ21) erschienene Schiff-

vnd LandApoteck Reklame zu machen. Der Nachbar rät dem Soldaten

II. a. tBj a):

‘KaufiF die Schiff- vnd LandApoteck
Jacobi Vogls: Sie zu dir steck.

Wird dir vberaus nützlich seyn

In aller Bschwerd vnd Anliegn dein,

Vnd giebt dir gute Lehren gar,

Warnt dich vor Kranckheit vnd Gefahr,

Kost etwa ein Groschn zween odr drey,

Wie bald vertrinckst solch Geld mit rew,

Zn Leipzig bey Elia Rehfeldt,

Vnd Johan Grossn find mans bestellt,

(B, b) Kanst dirs allzeit raitbringen lassn.

Durch ganz Deutschland geht d’Leipzigr Strassn’.

Actus I. Seena III. bringt einen Wortkampf zwischen dem Satan und

dem kursächsischen Heorengel, der damit endet, dafs der letztere den

Satan zu Boden schlägt. ‘Der Satan .stehet auff, torckelt abe’. Dann
preist der Heerengel noch den wackeren Streiter und Gottesmann Dr.

Hoe fast wie einen zweiten Luther. Im zweiten Akt erfahren wir,

dafs sich die Stadt ergeben hat. Im dritten Akt erstattet der böhmische

Feld- und Kriegsteufel Bericht über eine Schlacht, die eben geschlagen

wird. Er hat daran seine Freude;

‘Hört, hört, wie sie einander klopffn,

Diesm Bier giebt man Einschlag vnd Hopfih,

Man nennt vns Teuffl vnd böse Geistr,

Seind doch die Mcnschn schier vnsre Meistr,

Horcht, wie sie donnern, vnd klinck klanck

Spielen auff Nimroths Schmidebanck
Als ob Vulcanus sampt sein Gselln

Erbeitn vnd kernen aus der Helln?’

Im vierten und fünften Akt werden von Engeln und Menschen er-

bauliche Betrachtungen über den glücklichen Ausgang des Kriegsunter-

nehmens angestellt. Auch der Wundarzt kramt seine Weisheit aus

und hält den Soldaten eine Moralpredigt. Der Komödie folgt dann
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ein lateinisches carmen gratulatorium von ‘Joachinius Linde Gothanns

Pastor Giirsensis’ (in Görschen), daa wir auch deutsch in freier Über-

tragung zu lesen bekommen. Daran schliefst sich die ‘Poetische er-

klärung des Namens Christophori’ dem Herrn Christoph b'ortsch, des

kurfllrstl. sächsischen Kanzlers Geheimschreiber, zu Ehren — die Legende

vom hl. Christoph — (7 Seiten). Sie klingt in der Art Hans Sachsens ans:

‘Wie vns solchs alles «nndscht zur stedt

Jacob Vogel Deutscher Poet’.

Anschliefsend daran verherrlicht Vogel noch poetisch das Wappen
dieses Geheimschreibers.

Im Jahre 1624 wurde von Vogel eine andere Komödie ‘Heroi-

scher Heldenblick, Des Grofsuiühtigen Streitbaren Kriegsfllrsten,

Marggraff Dietrichs’ ‘in eine Poetische Form gegossen’. Markgraf
Dietrich tritt für den vom Papste Alexander in Venedig unwürdig

behandelten Kaiser Friedrich Barbarossa ein (1177) und zwar ist es

namentlich sein heldenhafter Blick — daher auch der Titel der Ko-
mödie —

,
durch den der Papst zur Uaison gebracht wird. Das Bingen

nach Charakteristik streift ans Komische. Der Papst, der mit grofsem

Gepränge auftritt, wird als Tyrann hingestellt. Er tritt dem Kaiser

wie einer Natter auf dem Hals herum. Darob ergrimmt Markgraf
Dietrich, schilt den Papst einen Galgenstrick. ‘Alle Deutschen Helden
stehen auff, brommen wie die zornige Beeren, murren als die grimmigen

Löwen, erschUtten jhre Spie.sse, greiffen an jhre Schwerter, fassen mit

gro.ssem Getümmel, jhre Schild, Wehr vnnd Waffen, zur Hand’ (S. 11).

Als der Herzog von Venedig sich mit dem Kaiser versöhnt hat, ‘Neigt

[er] sich
,
sampt dem gantzen Senat, darunter 48 Clariss. Herren, bifs

zur Erden’ (S. 18). Der fünfte (Schlufs-)Akt wird von einer mytho-

logischen Heerschau des Gottes Neptun ansgefiillt. Die nicht gerade

erfreulichen Eigcnscluiflen Vogels zeigen sich auch in die.sem Stücke.

Der Prolügus beginnt mit den schon von Erdmann Neumeister (1695)
als arrogant bezeichneten Versen:

‘DEntschland hat wohl ein Lntherum,

Aber noch keinen llomenim:

Einen rechtschaffnen Propheten,

Abr kein Sinnreichen Poeten,

Bifsher gehabt’,

der der Deutschen Heldenthaten mit Geschick beschrieben hätte. Nun
aber habe Gott einen Vogel dazu erweckt.

Die Ungrischo Schlacht (1626) h:ibe ich bereits an anderem
Orte charakterisiert.

')

Eines der unerfreulichsten Produkte Vogels i.st das dramatische

Gespräch Poetischer Adler. Darin wird geschildert, wie ein Adler
unter Gän.sen ein verkümmertes D:isein gefristet habe, bis ein fürst-

licher Weidmann den vortrefflichen Vogel erkannte und aus seiner

unwürdigen Lage befreite. Die vortrefflichen Eigenschaften des Vogels

1) Vgl. Vicrtoljabrschrift für Littcraturgeschichto 2, 251— 26.‘i.
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zeigen sich gleich darin, dafs er unter den anderen gefiederten Lnft-

bewohnern ordentlich aufzurfinmcn versteht. Dieses Weidgespräch ist

zugleich teilweise eine gereimte Naturgeschichte. Eine Anzahl von

Steinen, Fischen und Vögeln werden dazu benutzt, um — wie uns die

Randbemerkungen lehren — verschiedene Poeten einzuschlachten. Die

ganze Allegorie — der Adler ist nattirlich Vogel — dient dazu, um
Vogel selbst zu verherrlichen, sie sollte ferner offenbar aucli die

Dankesbezeigung für einen kurfürstlichen Gunstbeweis sein und die Absicht

ausdrOcken, dafs der Verfasser von dieser Seite noch mehr erwarte.

In dieser Begeisterung fällt der Dichter auch aus der Rolle (8. 23).

Ein Werk Vogels ist aus seinem Berufe als Wundarzt hervor-

gegangen, das ist die 1621 erschienene Schiff- vud Land Apoteok,
die, wie der Titel besagt, bewährte Arzneien gegen allerlei Krank-

heiten, aber auch gegen ‘Laufs vnd ander Vngezifer’ an die Hand
geben Süll. Die darin gebotene Kezeptierkunst entspricht natürlich

ganz dem Geiste jener Zeit. Ein kleines Bei.spiel möge genügen (8. 17):

‘Für die Colica.

DRiicke den Saffl ans Pferdmist, oder Kofsfeigen, wclchs lauter Ilafern

gessen hat, trincks wie du jhn kanst hinein bringen. Solchs thnt auch

der Saffl von Mariendistel’. Das Buch ist in den Wirren des Krieges

‘zwischen Thür vnd Angel’, wie der Verfa.sser im Eingang angiebt,

geschrieben, wahrscheinlich meinte Vogel, dafs gerade jetzt die Zeit

für den Absatz einer solchen Ileilmittellehre nicht ungünstig sei. Das
Moralisierende feldt auch dieser Schrift nicht. Der Verfas.ser verliert

sich in mystische Deuteleien, gleich das erste Kapitel bildet eine —
schon dem Altertum geläufige — Allegorie, in der der Mensch mit

einem Königreich und königlicher Hofhaltung verglichen wird, der

seelische Geist ist der König, das Herz die Königin, der Magen die

königliche Küche u. s. w. Wenn er die vier Komple.\ionen (Tempera-

mente) charakterisiert und mit den vier Elementen in Parallele setzt,

erinnert er an seinen Zeifgeno.ssen Jakob Böhme. Dafs er zu diesem

Beziehungen gehabt habe, ist nicht nachzuweisen, auch nicht wahr-

scheinlich, denn Vogel ist ein bibelgläubiger, strenger Lutheraner, ab-

hold jedem Sektenwesen, wie seine Ausfiille gegen die Calviuisten,

Schwenkfelder u. a. darthiin. Die phantastischen Gebilde des Paracelsus

scheinen jedoch auf ihn zu wirken. Er greift die mystische Deutung

physiologischer Vorgänge auf und liefert dadurch einen Beitrag zum
Teufelsglauben jener Zeit.*)

Sonst liegt von- Vogels poetischen Arbeiten noch die Explicatio

Vber Jacobi Vogels Defension vor. Vogel hat utis zwar nicht

sein eigenes Konterfei hinterlassen, aber er hat auf einem allegorischen

Bilde, auf dem er selbst als Adler erscheint, seinen Kampf mit den

1) Auch hier findet sich Volkstümliches eingestreut, so z. B. die, nieder-

deutsche Sage von dem Kielkropf, die. mit der in den Grimm'schen Sagen
(Berlin ISlti, S. KSt— l.tS) enthaltenen Überlieferimg zusammeustimmt. M:ui

vgL dazu auch Neue preulsische Provinzial -Blätter, hg. von A. Hagen und
Meckclburg, Königsberg PstT, Bd. 3 S. 477 (mündlich).
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ihm feindlicheu Milchten darstclien lassen, mit einer versitizierten Er-

läuterung versehen und eine Anzahl auf ihn vorfafstcr Gliickwunsch-

gcdichtc beigegeben.') Aus dieser Kxplicatio vernehmen wir zugleich

die Klage des Poeten, dafs er mit der Dedikation seiner Werke nicht

immer den gewünschten Erfolg erzielte und mancher ihn sogar für

einen Narren hielt.

Mehrmals stofsen wir in den Werken Vogels auf die Bemerkung,

dafs er einen Gog- und Magog-Streit zu veröffentlichen gedenke
(z. B. im Prologus zum Heldenblick

,
in einem Epigramm

,
im Testi-

monium und im Prologus vor der Ungri.sclien Schlaeht). Darunter ist

jedesfalls sein Theologischer Jacobs-Kampff zu verstehen, der

nicht gedruckt worden ist und von dessen Inhalt wir nur durch eine

Anzeige in den Unschuldigen Nachrichten (1705) Kenntnis haben. 2)

In dieser Streitschrift setzt er sich mit einigen Gegnern über die Person

Christi auseinander. Wir haben das Unterbleiben der Drucklegung
gewifs nicht zu beklagen.

Im Prologus zur Ungrischen Schlacht (S. 5) erwähnt Vogel
,

er

habe auch ein

‘Colloquium Poeticum,
Von der Teutschen Poeterey,

Was sie begreifl’y odr was sie seyV
ausgehen lassen. Da Vogel an dieser Stelle nur solche Werke er-

wähnt, die wirklich erschienen sind, so hat die Annahme etwas für

sich, dafs es sich hier nicht um eine blofse Fiktion handelt, sondern

dafs diese Poetik wirklich — wenn nicht gedruckt — so doch wenig-

stens geschrieben w’orden ist. Ich habe jedoch nirgends eine Ilin-

deutnng auf dieses Colloquium poeticum gefunden ^) und .auch nach

mannigfachem Umfragen ein derartiges Werk Vogels nicht erlangen

können. Sollte ihm ein gleiches Scliicksal widerfahren sein wie dem
Buche Ernst Schwabes von der lleyde? Für den Litterarhistoriker

wäre das Auffinden einer Poetik, die nicht lange vor dem Jahre 1626

erschienen sein müfsfe, von Bedeutung.

Weller hat in seinen Annalen der poetischen National-Littcratur

(1, 166— 167, dazu 2, 529) auch das aus drei kurzen, auf die Befreiung

von Augsburg gedichteten Liedern bestehende Werkchen Der Ge-
duldige Hiob (1632) unserem Jakob Vogel zugeschrieben ohne nähere

Begründung, während Opel und Cohn den Nürnberger Dichter geist-

1) Am Ende: ‘Gedruckt zu Hall in Sachsen, Bey Peter Schmidt. Im
Jahr 1619.’ Exemplare dieses Bildes, das in der Vierteljalirschrift ’i, 252 kurz

beschrieben worden ist, finden sich im Dresdener Exemplare der Ungrischen
Schlaeht und im Göttinger Sammelbande Poet. dram. 5914, hiermit Erklänmg
und Gliickwunsehgedichten, ferner vor dom Titel des Berliner Exemplarea
des Bautzenstunns (Yq34(!l).

2) Uusehuldige Nachrichten von Alten und Neuen Theologischen Sachen.

Zwültfte Ordnung, A. 1705. S. 701—706.

3) ln der Vorrede zum Leben Christi spricht er von einer Khetorica
Vogeliaiia,..die mit der Poetik in Zusammenhang stehen könnte, wenn man
auf diese Aulseniiig überhaupt etwas geben darf.
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lieber Lieder Johann Vogel als Verfasser anselien.') Die Autorschaft

kann deshalb zweifelhaft sein, weil in einem Verse auf dem Titelblatte

und ebenso am Ende nur ein Vogel ohne Vornamen als Verfasser an-

gegeben ist. Jedesfalls trifft aber die Vermutung, dafs Johann Vogel,

ein Nürnberger, die Lieder auf die Befreiung von Augsburg gesungen

habe, das Richtigere. Auch der ganze Stil ist mir zu iliefsend und

zu wenig charakteristisch für Jakob Vogel. Das einzige, was für

letzteren als Verfasser sprechen könnte, wäre das in einen Vers ge-

kleidete C'hronogramm ‘der Istwen Muth liebt ewigs Gut’. Löwenmut
ist allerdings ein Lieblingswort Jakob Vogels, aber dieser Anhaltspunkt

ist doch zu gering.

Vogels Stellung innerhalb unserer Litteratur ist von Goedeke

mit wenigen, aber zutreffenden Worten gekennzeichnet worden (Grundrifs
'2\ 574). Was ich über seinen Stil und seine Keimknust bei Besprechung

der Ungrischen Schlacht (a. a. 0. 8. 2ül—263) angeführt habe, gilt

auch für seine übrigen Werke, doch habe ich noch einiges hinzuzufUgen.

Vogel dichtete zu einer Zeit, als bereits Opitzens Buch von der Deutschen

l’oeterey erschienen war, noch in den alten Reimpaaren des 16. Jahr-

hunderts und seine Metrik L«t geeignet, die Auffassung dieser alten

Versgattung zu erhellen. Vogels Dichtungen sind in achtsilbigen

stumpfen Reimpaaren abgefafst. Er erwähnt selbst, dafs er sein Thema
in achtsilbige Reime zwinge*), er Lst also ein silbenzählcnder Poet.

Es erscheint ihm dies als ‘Tcutsch Poetische Art’. Manche Worte

und Silben seien zwar versetzt, aber es komme ja auf den Inhalt,

nicht auf das Gefäfs an. Es ergiebt sich ferner, dafs Vogel seine

Veree mit regelmäfsigem Wechsel von Hebung und Senkung und Ver-

nachlässigung des Wortaccentes baut. Dies erhellt aus seinen Reimen,

z. B. Wandersregeln 8. 5:

‘Schrieb dii, vnd hernach viel Bücher

Von Gottes Wdrt vnd gsiinder Lehr,

8o herrlich, gewaltig*) vnd Geistreich,

Wider des Antichristes Reich’.

Ebenda 8. 6:

‘Zur Erinnning des Gefangnüfs,

Der Egyptischen Einsternüfs’.

Ebenda S. 23:

'Sampt J'hr hefslichen Magd Rewel
Ein äbschew, bgängner Sü'ndn Grewdl’.

Vogel kennt von seiner Jugendzeit her Werke des Hans Sachs. Er

wurde von seinem Lehrer Blanck mit den geistlichen und weltlichen

Komödien und Tragödien des achtzehn Jahre vorher verstorbenen

grofsen Meistersängers vertraut gemacht (Lasterbeller 8. 47). Er ist

1) Julius Opel und Adolf Cohn, Der dreifsigjälirige Krieg. Balle 18(>2.

S. 471. Zwei der Lieder sind ebenda S. ,3011—,312 abgedriickt. leb benutzte

auch das Original aus der Kgl. Kreis- und Stadtbibliotliek in Augsburg.

2) Wandersregeln S. 95, 2HS, Üs2.

3) Das e ist ans Versehen nicht synkopiert.
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ülicrzeugt, im Geii^ta des Hans Sachs zn dichten, denn er läfst, rnn

die Ijcktüre der Amadisromaue damit in den Hintergrund zu drängen,

‘als ein tcudscher Poet, auff eine Hans Sachsen Art’ seine Wandere-
regelu ausgehen. Hans Sachs kennt er von all den deutschen Poeten

am besten, er schätzt ihn und ahmt ihn nach. Hans Sächsische Motive

verwendet er in seinen Werken, Figuren wie Doktor Unfleis, Bentz

Ungelenck u. a. sind Hans Sächsische Charaktergebilde, er beschliefst

gelegentlich das eine oder andere seiner Werke in der stereotypen

Form des Hans Sachs. Vogel ist also einer jener Nachfolger des

Hans Sachs, die uns in verkleinertem Mafsstabe ein etwas vergröberte.s

Abbild von dem Schaffen des grofsen Meistersiingers bieten: nicht ohne
poetische Begabung, vielseitig, aber öfters zur Unrechten Zeit, leicht

geneigt zum llandwerksrnäfsigen. Was die Metrik Vogels betrilB, so

scheint mir seine Auffassung von der, die Hans Sachsens Rcimtechnik

beherrschte, nicht weit abzuliegen und so zur Erklärung dieser mit

Nutzen herangezogen werden zu können.')

Überblicken wir die litterariselie Betriebsamkeit Vogels, so können

w ir an ihr das vielseitige Mühen eines Schriftstellei's jener Zeit studieren.

Er fühlt sich zu diesem Berufe geboren, er mufs sich ausschreiben,

wenn es auch gilt, dabei manchen Widerstand zu überwinden, die

Muse hat ihm ein gut Stück Selbstgefühl in die Wiege gelegt. Aber
mit einem Vorrat an Gedanken und Schreibseligkeit ist es nicht gethan.

Die Werke wollen hinausgetragen sein in alle Winde. Dazu giebt es

die Buchdruckerkunst, deren Lob von Vogel in die Dedikationsvorrede

zu seiner ersten Schrift, der Kurtzen Wandersregel, cingeflochten wird.

Der Verfasser bedarf des Druckers, Verlegers, der Abnehmer, er bedarf

aber auch des Schutzes vor Nachdruck in jener raubgierigen Zeit. So

klopft die Sorge an die Thür des Poeten. Dafs ihm das Drucken und
Verlegen seiner Werke Schwierigkeiten bereitete, bringt Vogel wieder-

holt — mitunter drastisch — zum Ausdruck (s. oben S. .S90). Sehr ge-

schäftig erweist er sich, wenn es sich darum handelt, die Aufmerksam-
keit auf seine Werke zu lenken und deren Vertrieb einzulciten. Er
macht Reklame für sie und arbeitet dabei mit ganz modernen Mitteln.

Das ‘Poetische Reifsgespräch’, das Vogel lli24 als Vorläufer seines

Lebens Christi veröffentlichte, um für die Herausgabe dieses Werkes
Beiträge zu erlangen und das Titel und Inhalt des künftigen Werkes
darbietet, ist doch nichts anderes als eine ganz modeiii gehaltene

Subskriptionswerbnng durch Veisendiing eines Prospektes mit Inhalts-

angabe. Ich glaube übrigens nicht, dafs ein Vorgang in der Form,

wie ihn Vogel hier ins Werk setzt, sich für jene Zeit leicht anderweit

belegen läfst. In anderer Weise hat Vogel die Aufmerksamkeit des

Publikums auf seine Schriften zu lenken versucht, indem er in seinen

eigenen Werken seine Geistesprodukte nicht nur citiert, sondern sie

angreifen oder über sie verhandeln läfst. So wird z. B. gleich im

Diogenischen Lasterbeller (161 tJ) seine Wandersregel wiederholt er-

I) Ich venveise dabei auf Minor, Neuhochdeutsche Metrik, Stratsbnrg

1S93, besonders S. 330.
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wähnt (S. 6, 12, 13, 14, 24, 38, 52, 59, 109, 123, 162). Welche Rollo

diese Wandersrcgel und der Lasterbcller in den Wandcrsregcln spielen,

wurde bereits gestreift (oben S. 393 u. 394), ebenso wurde schon der

ergötzlichen Form gedacht, in der Vogel für seine Schiff- nnd Land
Apoteck Abnehmer wirbt (oben 8. 399). Das Erscheinen dieser Schrift

war übrigens schon in der Explicatin (s. oben S. 40 1) weitläufig angekUndigt

worden. Vogel liefs es jedoch nicht bei diesen blofsen Ankttndignngen

bewenden, er stellte sich auch mit Exemplaren seiner Schriften ein,

ein Betrieb
,

der allgemach zu einer Landplage ausartete. ') ln dem
Prospekt zum Leben Christi erklärte der Verfasser, sich Jenen Städten

nnd Flecken gegenüber, die er für die Drucklegung in Kontribution

setzte, mit Exemplaren abfinden zu wollen. Dafs er mit der Dedikatiou

seiner Werke manchmal üble Erfahrungen machte, hat er selbst ganz

naiv einge.standcn (g. oben S. 402). An Widmuugszuschriften, ebenso an

Gedichten
,

die die Vortrefflichkeit des Verfassers und seiner Werke
mit freundschaftlichem Griffel der Lesewelt vor Augen stellen, fehlt

es in seinen Schriften nicht. Schwere damals im allgemeinen aller-

dings gerechtfertigte Sorget) bereiteten ihm die Nachdrncker. Er
suchte sich gegen sie dadurch zu schützen, dafs er etwa auf den Titel

drucken liefs: ‘bey Vermeydung einer scharffen Satyra nicht nachzn-

dmeken’ (z. B. beim Bautzensturm, 1622, Clausensturm, 1622, bei der

Ungri.schen Schlacht, 1626). Auch anderer Mittel bediente sich Vogel

zum Sehutze seiner Werke. Seine Wandersregeln dediziert er den
‘Freyen vnd Keichs-Häupt-IIandels- vnd Gewerb- (zum theil aber sonst

dem Authori wolbekandten Stiffls- Ampts- vnd Land-)Städten Tentscher

Nation’ auch deshalb, um dort vor Nachdruck gesichert zu sein, bis

er ein kurfürstlich säch.sisches Privilegium erlangt habe
,
das ihm in

Aussicht gestellt worden war. Die Drohung von Seiten des Verfassers

bleibt nicht ans. Wenn ein Verleger, Bnehführer, Drucker oder sonst

jemand seine Arbeit sich aneigne, solle er schlechter behandelt werden
als ‘der kalte Nickel zu Costentz von dem Herrn M. Joh. Colero’.^)

Man möge entweder mit dem Autor oder dem Verleger Weidner in

Jena unterhandeln.^) Die bereits mehrmals erwähnte Explicatio ist

gewifs in einem ihrer Teile auch als ein geharnischtes Manifest gegen
die Nachdrucker zu betrachten. Das dazu gehörige Bild (s. oben 8. 401),

das sich auch vor einigen anderen Werken Vogels findet, zeigt ii. a.

einen Bär, der von einem Baume Honig stehlen will, dafür aber von
einem Schlegel auf den Kopf getroffen wird nnd, wie der Text besagt,

von dem Baume herab in Spiefse fallen soll.*) Mit dem Honig ist

die vom Autor mit Bienentleifs znsammengetragene Arbeit gemeint.

1) Vgl. Friedrich Kapp, Geschichte des deutschen Buchhandels bis in

das siebzehnte Jahrhdt., Leipzig IShti, S. 317—322.

2) Ebenda S. 104.

3) Worauf damit hingedeutet wird, kann ich augenblicklich nicht angeben.

4) Wandersregeln, Dedikation, A, ab.

5) Das ist nicht Vogels Erfindung. Es wird z. I!. von Johann Color
in der Oeeonomia ruralLs et domcstica als Mittel, Hären zu fangen, erwähnt.

(Mir liegt die spätere Ausgabe, Mayntz 1665, vor, vgl. daselbst 1.1'. S. 595.)
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Im ganzen genommen können wir an Vogel gehen, wie in der

ersten Hälfte des 1 7. Jahrhunderts ein einzelner innerhalb und aiifser-

halb seiner litterarischen Werksttitte thätig sein mnfste, nm — wir

können hier sagen — die bescheidenen Lorbeeren schriftstellerischen

Hnhmcs zu pflöcken. Und nach so vielen Muhen sind nach Jahr-

hunderten nur noch wenige Zeilen von ihm lebendig, aber sie sind

wirklich lebendig, und so hat er sich eigentlich mehr Ruhm geschaffen

als viele andere, die in der Litteraturgcschichtc ihm im Range voran-

gestellt werden.

Graz. Ferdinand Eichler.

Recensionen und Anzeigen.
(Jeschiclito der Universitätsbibliothek zu Marburg von 1527— 1887

von I)r. Gottfried Zedier, Ribliotliekar der Kgl. Landesbibliotbek
zu Wiesbaden. Mit .S Taf. Marburg, N. G. Eiwert ISltfi. 8". XI, IB6 S.

Der Verfasser hat mit sorgsamem Fieil's das gesamte Aktcnmatcrial,

soweit es noch vorhanden Ist, zu einer für ähnliche Schriften mustergültigen

Gc.sehiehto der Marbiirger Universitätsbibliothek verarbeitet. Wir erhalten

in einer chronologischen Gc.samtdarstellnng nicht nur eine Registrierung des
Personals, der Aufwendungen und des allmählichen Wachstums des Bücher-
bestandes, sowie der cinwirkenden poiitischen Verhältnisse (Teilung der

Bibliothek mit Gielsen 11130, Zeit des Königreichs Westphalen, Ende Kur-
hc.ssens) und der besonderen Vorkommnisse

,
sondern Zedier bringt auch die

innere Verwaltung, die Katalogisierung und die Handhabung der Geschäfte
so eingehend zur Darstellung, dals er auch noch dem heutigen Beamten der

Bibliothek bei Nachforschungen und Aufdeckung alter Katalogfehler gewils

ausreichenden Anhalt zur Lösung von Zweifeln gewähren kann. Es wird
noch heute oft versäumt, bei Neuorganisationen, Anlage von Katalogen
die leitenden Gedanken und die Motive der Einteilung schriftlich nieder-

zulegcn; die Folge ist, dafs die ursprüngliche Anlage nicht weiter entwickelt

sondern durchbrochen wird und der Mangel der gerade für Bibliotheken so
wichtigen Kontinuität der Entwickelung zur Unordnung führt. Der Verf. bat

mit Erfolg die jeweiligen Leistungen der Marburger Bibliothekare und die

Sprünge und Brüche der Entwickelung ermittelt. Die alten Kataloge sind in

Marburg bezw. Gielsen noch leidlich vollständig erhalten und für unser Jahr-

hundert liegen eingehende (Jeschäft-sberichte der Verwaltung an den aka-

demischen Senat vor. Au der Hand dieser gelang es Z. lebenswarme Schilderimg
der Persönlichkeiten und ein anschauliches Bild der allmählichen Entfaltung

der Bibliothek zu erreichen.

Dieses ist nun — ganz anders wie etwa bei Göttingen — keineswegs
ein glänzendes zu nennen. Es genügt anzngeben, dafs sich HJ30 der Bücher-
bestand auf 800 Bände,’ dann 1772 vor dem Wendepunkte der Geschichte
der Bibliothek, nämlich vor der Einverleibung der reichen Bibliothek des

Universitätskanzlers Estor, auf nur tOOO Bände belief, um von der Kärg-
lichkeit der Aufwendungen einen Begriff zu geben. Wir sehen einen

dauernden Kampf der Bibliothekare — auch noch in späterer Zeit — ,
die

eifrig für ihr Institut bemüht waren — ich nenne Crocius, Duysing, Rebm,
Gildemeister, Caesar —

,
mit dem Mangel an Verständnis und gutem Willen

seitens der landgräflichen und kurftirstliehcn Regierung, bisweilen auch
des akademischen .Senats, um die Vermehrung von Mitteln und Personal,

ln älterer Zeit hebt sich davon das Interesse des .Stifters der Universität und
seiner nächsten Nachfolger, später die Bemühung einzelner Männer — wie

der Kanzler Estor und Hombergk — und die Verwaltung der westpbälischen

Zeit erfreuiieh ab. Erst mit dem Endo des Kurfürstentums wich die er-
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schreckende Dürftigkeit der Mittel dem rciclilichercn prciilsischen iCuschnitt,

wenn auch dieser durchaus nicht genügt, um den Ansprüclien der heutigen
Forscliung einigermafsen gerecht zu werden.

Um so mehr ist anzuorkennen
,
was mit den gerin^n Mitteln noch

geleistet wurde; schon Ds2u zählte die Bibliothek 24 000 Bände und 1890
150 000 Bände und 100 000 kleine Schriften, sowie 557 Manuskripte. Sie
besitzt einen vollständigen alphabetischen Zettelkatalog für Bücher wie für

Dissertationen, erstcren in duplo, und zu letzterem ein Sachrepertoriiim eben-
falls in Form einps alphabetischen Zettelkatalogs, wie ein solches — Z. hebt
es mit Kecht hervor — auch unsere greisen Bibliotheken nicht anfweisen
können, sowie endlich einen vollständigen Realkatalog, der freilich jetzt noch
znm grofsen Teil der Krneuerung bedarf. Die Kürze der Titelfassung hat
diese umfangreichen Arbeiten gefördert wenn nicht überhaupt ermöglicht.
Die Form des Zettelkatalogs diente ebenfalls dieser Kürze und Übersicht-
lichkeit und hat sich im allgemeinen vortrefflich bewährt.

Ist das Bild der Marbiirger Bibliotheksgeschichte kein glänzendes, so
ist es kulturhistorisch gewifs typisch ftir eine ganze Reihe kleinerer Biolio-

theken, typisch hinsichtlich ihrer Entstehung aus der Initiative gebildeter
Fürsten, typisch, was die (»eringfUgigkeit der Bücherbestände und Räumlich-
keiten in älterer Zeit anlangt, sowie für die Benutzung, die sich lange aus-
schliefslich auf die Professoren beschränkt und erst mit der Mitte des 18. Jahrh.
sich allgemeiner auf die Stndenten ansdehnt. Für die Pflege der einzelnen Wissen-
schaftstächer hat Z. sich mit wenigen Andeutungen begnügen müssen, weil
die Zusammensetzung der Marburger Bibliothek ganz wesentlich von dem
Charakter der in sie inkorporierten Privatbibliotheken abhiog, mithin bis zu
einem gewissen (Jrade zufällig war. Für das Jahr 1820 ist auf S. 91 die

Verteilung nach Fächern angegeben, cs wäre vielleicht für das Jahr 1887
eine ähnliche Tabelle wünschenswert gewesen, wenn auch die Zusammen-
stellungen auf S. 1 40 aushelfen. Auch Uber den Stand der Zcitschriftenlitte-

ratur vermisse ich einen (berblick. Was das Persönliche angcht, so fiel mir
anf, dals Gildemeisters Verdienste etwas einseitig geschildert sind, auch für

die glänzende und gewählte Vermehning der Bücherbestände war er be-
sonders die treibende Kraft. Mehrfach stört das Kanzleidcutsch des Stiles.

Doch das sind wenig erhebliche Bemerkungen, wir können nur wünschen,
über andere Bibliotheken ähnliche Bücher zu erhalten.

Die Verlagshandlung hat das Buch vornehm ansgestattet und allen

Freunden der Marburger Universität zudankc durch zwei Ansichten und
einen Rifs die Erinnening an das ehrwürdige alte Bibliotheksgobäude bewahrt,
das für seine Bestimmung unzulänglich ward und hoffentlich bald durch zweck-
mäisigere Ränme ersetzt ivird.

Berlin -Steglitz. K. Boysen.

Geschichte des Buchdrucks und des Buchhandels im Ilerzogthnm I*reiifsen.

(10. und 17. Jahrhundert) Von Karl Eohmeyer. 1. Abtheilung. (Ab-
gedr. aus d. Archiv für Gcschiclite des Deutschen Buchhandels. Bd. 18.)

l,eipzig 1S9G. VIII, 108 S. S“.

Die Geschichte des Buchdrucks und Buchhandels in einem von den
Mittelpunkten des Buchgewerbes so weit abgelegenen, in sich abgeschlossenen
Gebiete, wie es das Herzogtum Proufsen war, dessen geistiges Leben sich
noch dazu ganz in der Hauptstadt konzentrierte, verdiente sicher eine Dar-
stellung, auch wenn von vorn herein zu envarten war, dals die darziistelleuden

Verhältnisse nicht grofsen Mafsstabes sein würden. Wir sind daher dem
Vertreter der Proviiizialgcschichte an der Universität Königsberg aufrichtig

dankbar, dafs er seine Aufmerk.samkeit diesem Gegenstände zngewendet und
die Ergebnisse der darauf bezüglichen archivalischen Forschiingen zunächst
für das 10. Jahrhundert mitgeteilt hat, während die Behandlung des 17. Jahr-
hunderts in naher Aussicht steht

Dem Umfang nach ist der erschienene Teil ziemlich gleich zwischen
Buchdruck und Buchhandel verteilt. Wie viel Neues fllr den ersteren ge-
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Wonnen ist, kann inan schon darans ersehen, dafs in der einzigen zasammen-
Iiiiugcnden Darstellung, Mecklenburgs (anonym erschienener) tieschichte der
Hnchdnickercicn..in Königsberg (lS4U), das I (>. Jahrhundert auf etwa i Seiten
behandelt ist. Über den Buchhandel aber war aulser Pisanski's IJtterärge-
sehichte so gut wie gar nichts vorhanden und dessen Nachrichten waren so
unbeachtet geblieben, dafs z. B. in Kapps Geschichte des Deutschen Buch-
handels der Name Königsberg überhaupt nicht vorkommt.

L.’s Arbeit beruht hauptsächlich auf archivalischen Quellen, nnd da
diese für die verschiedenen Zeiten und Personen ungleich Hic&en, ist natürlich
auch die Behandlung nicht ganz gleichmäfsig nnd wird erst in der zweiten
nullte des Jahrhunderts etwas ausführlicher. Jedenfalls verdient aber die
Bearbeitung des Materials, bei der unnötige wörtliche Wiedergabe der
Aktenstücke vermieden ist, volle Billigung, abgesehen vielleicht von einigen
kleinen sachlichen Ungenauigkeiten nnd einer gewissen Neignng, Vermutungen
als 'riiatsachcu zu henandeln (diese unverdiente Ehre ist z. B. S. ö auch einer
Hypothese des Referenten widerfahren). Leider sind die Signaturen der
benutzten Archivalien in der Regel nicht angegeben, so dafs bei einer Nach-
nrüfung unliebsame neue Recherchen nötig sind, und das ist um so mehr zu
Dedauern, da, wenigstens was den Buchdruck betritft, mit der vorliegenden
Darstellung der Gegenstand keineswegs erledigt Lst.

Es ist heutzutage üblich geworden
,

Gewcrbegcschichte nach rein
archivalischen Forschungen zu schreiben. Das mag bei Bäckern, Fleischern
u. ä. das einzig mögliche sein. Bei den Gewerben, welche Denkmäler ihrer
Thätigkcit hinterla.sscn haben, ist es eine unzulässige Einseitigkeit. Ich habe
kürzlich (C.-Bl. XIII, 12!t) Gelegenheit gehabt, dies bezüglich der Buchbinder-
geschichte hervorzuheben. Noeh viel mehr ist es der Fall bei der Geschichte
des Buchdrucks, der uns wie kein anderes Gewerbe Denkmäler bietet, die
mit dem Namen des Urhebers bezeichnet und datiert sind oder aus inneren
Gründen bestimmten Urhebern und Zeiten zii^ewiescn werden könuen. Mit
ihrer Hülfe kann man sich nicht nur ein Bild vom äufseren Umfang der
Thätigkcit einer bestimmten Offizin und von ihrem Einflnfs auf das geistige
Leben überhaupt oder des speciellen Ortes machen, sondern auch die Ent-
wickelung des inneren Betriebs uud der Betriebsmittel oft bis in kleine
Einzelheiten verfolgen. Von allem dem ist in den Akten so gut wie pir
nichts enthalten. Die Angaben, die sie bieten, hauptsächlich zur Biographie
der Drucker, Uber ihre äufseren, namentlich fiiiaiiziellen Verhältnisse, ihre

Beziehungen zu Behörden und Koukurrenteu sind zur Ergänzung des Bildes
höchst erwünscht, ja vielfach unentbehrlich, aber durchaus nicht geeignet die
einzige oder auch nur die hauptsächliche Grundlage für eine Geschichte des
Buchdrucks zu bilden. Wir Könuen uns deshalb nicht mit L.’s Verfahren
einverstanden erklären, der die Druckerzeugnisse als Quelle zweiten Ranges
behandelt, sie sozusagen nur als Notbehelf heranzicht und wiederholt beklagt,

dafs .urkundliche“ Zeugnisse fehlen und „nur“ die der Drucke selbst vor-
handen sind.

Nun iiiufs allerdings konstatiert werden, dafs er nur ans äulseren
Gründen nnd ganz bewml'st auf selbständige Untersuchung der Drucke ver-

zichtet hat, nuu es liegt uns selbstverständlich fern, ihm aus dieser Begrenzimg
seiner Aufgabe einen persönlichen Vorwurf machen zu wollen. Aber es wäre
dann wohl richtiger gewesen, sich auf „archivalische Beiträge zur Biich-

dnickergcschichte“ zu beschränken nnd dies such im Titel zum Ausdruck
zu bringen. Er wdirde dann nicht in die Ijige gekommen sein, z. B. über
die Erzcupilsse der ersten Köuigsberger Druckerei teils mivollständige, teils

halb richtige oder pnz falsche Angaben zweiter Hand zu benutzen, welche
den Wert dieses Abschnittes gänzlich in Frage stellen. Ich brauche dies

nicht näher nachznwciscn, da ich bereits an anderer Stelle (Hans Weinreich
und die Anfänge des Buchdrucks in Königsbergs, Königsberg 1896, auch
in Altpreul's. Monatsschr. Bd. 3 '.\ Heft 12) versucht habe, dieses Stück der
Geschichte des Köuigsberger Buchdrucks auf Grund der typographischen
uud archivalischen Quellen ucn zn bearbeiten.
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Nicht in gleichen) Mafse bedürfen die folgenden Abschnitte der Kor-
rektur. In Anm. 2S wird sogar auf Grund der Typenvergleichung ein mit
dem Namen Gyprianus gezeichneter Druck von 1549 richtig mit der
Druckerei des Böhmen Ale-vander Angezdecki (1549— I55t>) in Ver-
bindung gebracht. Aber die GerinMchätzung der nicht archivalischen Quelle
ersieht man auch hi(>r daraus, dais dieser Drnckername in die Anmerkung
venviesen ist. An den Drucken des Böhmen (von denen freilich L. einige

der bedeutendsten nicht kennt; er scheint sogar anzuuelimcn, dals von dem
polnischen N. Testament von 1551— 59 kein K.xemplar bekannt sei) werden
die .vielen änfserst geschmackvollen Bandleisten, sehr zierlichen Initialen“

n. s. w. gerühmt. Aber Uber sein Signet (Bür) erfahren wir eben so wenig
etwas wie über das Weinreichs u. Dauumanns. Auch dals der Formschucldor
Kaspar Felbinger, auf den noch zuriiekzukommen sein wird, für Augczdecki
thätig war, würde von Intcrresse gewesen sein.

Bei der Behandlimg der von Wittenberg aus begründeten Lufft’schen
Filiale (1549— 53) vermisse ich die Benutzung einer Eintragung im Ostpr.

Fol. 1139 des Königsberger Staatsarchivs vom 3. Juli 1549, durch die wir aus
Anhifs eines Streits „auf fürstlicher freyheit für der Neuen buchdruckerey“
die Namen ihres Personals erfahren : Eckert Freydenbergk Buchdrucker,
Hans Meyer Setzer, Michel Rupnel Corrector. Ihre Genossen sind u. a. zwei
Studenten, während vier llofjunker die Gegenpartei bilden. — Die Diuckerei
soll nach L. später in die Universität verlegt worden sein, weil auf manchen
Drucken das Impressum „in Academia Begiomontana“ vorkommt. Diese
an sich sehr unwahrscheinliche Deutung widerlegt sich auch schon dadurch,
dafs bereits Weinreich, der im Löbenicht wohnte, dieselbe Formel ge-
braucht hat.

Besonders auffallend ist die Einseitigkeit der Darstellung bei Hans
Daubmaun (1554—1573). Mit ihm nimmt der Königsberger Buchdruck
überhaupt erst etwas gröfsere Verhältuisse an. Aber davon erhält m.an trotz

der 1(> Seiten, die dank der reichlicher fliefsenden archivalischen Quellen ihm
gewidmet sind, keinen BeCTiflf. Zufällig liegt ein Probedruck seiner 'l'ypcn

bei den Akten und ,so erfahren wir weuiMtens die Namen der 20 Sorten, die

er davon besafs. Allerdings ist es, wie L. bemerkt, nicht wohl möglich, »ein

vollständiges Verzeichnis der von ihm gedruckten Bücher, vollends auch der
anscheinend nicht ganz geringen Zahl kleiner Gelegenlieitsschriftcn, aka-
demischer wie anderer, und auch des amtlichen Druckwerks aufzustellen“,

aber wir sind auch gar nicht so unbescheiden das zu verlangen. Wir
würden zufrieden sein, wenn auiser den paar Drucken, die gelegentlich in

den Akten erwähnt werden, doch wenigstens noch einige Werke, wie etwa
die „Haufs Apoteck“ oder die Preufsische „Chronica“, an denen Daubmann
auch einen sachlichen Anteil liat, angeführt und charakterisiert worden
wären. — Daubmann war vorher in Nürnberg ansässig gewesen und h. bringt

sehr interessantes Material über sein dortiges Vorleben und seine Kontlikte

mit dem Nürnberger Bat bei. Aber miniYestens eben so wichtig wäre uns
zu erfahren, was und wie er dort gedruckt hat. Aus dem, was mir zufällig

vorliegt, ersehe ich z. B., dafs er schon in Nürnberg die meisten Holzschnitte

besals, die er noch in seinen letzten Lebensjahren in der polnischen llaits-

postille benutzt hat.

Daubmann hat sich mehrfach über einen „VViukcldrucker“ zu beklagen,

der nach 1504 im Hause des Ueib.arztes Severin Göbel wohnt und von diesem
begünstigt wird. Es hätte nahe gelegen zu venniiten, dafs Göbel bei ihm
auch habe drucken lassen, und ln der That zeigt sein AVerk .Historj vnd
Eigendtlicher bericht von herkommen, vrsprung vnd vielfeltigen brauch des
Bömsteins“ (1500) Typen, die von (len Daubmann'schen verschieden sind.

Höchst wahrscheinlich haben wir also hier ein Erzeugnis jener Druckerei
vor uns. Begreiflicherweise hat sich der Drucker nicht genannt, cs war
aber kein anderer als der oben erwähnte Kaspar Felbinger. Wir haben
nämlich einen (undatierten) Brief von ihm (im Ms. 2441 der Künigsberger
Kgl. u. Un.-Blbl., das allerdings L. noch niclit kennen konnte), in welchem

Xin. 8. 9. 28
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er, cnniitigt durch sciDon „günstigen Herrn nnd Freund“ Severin Göbel, der
Universität seine Dienste anbietet. Er sei früher bei Daubniann in Dienst
gewesen, dann aber auf ein Jahr „hinaus ins I<aud“ gegangen. „Verhoitlte

auch also .... es würde mir zu meinem Fürnemen fürderlich sein, wie ich

midi allewege neben der Druckerey mit sondern Lust getlissen auf Fonn-
schneidcn, Giefsen, auch sonst allerley andern Zeug, so zu dieser Kuust
nützlich, zierlich nnd notig sein möchte. Aber hicueben ich sonderlichen
Fleis anff newe reine Schriefften, nicht ohne Mühe und Unkosten, geleget . .

Leider liegt die Probe seiner Schriften, die er „für gute Freunde pnbliciret“,

nicht mehr bei dem Schreiben. Der Druck des angeführten Werkes entspricht

nicht ganz den Erwartungen, die der Brief erwecken muls, nnd sonstige
Stücke, die ihm zugewiesen werden könnten, habe ich bis letzt nicht auf-

g
efunden. Später (15Hti) befand sieh die Dnickerei, wie L. anfUhrt, im
csitz des .Briefmalers“ Jakob Felbinger. Vermutlich hat aber auch

schon Kaspar mclir in dieses Fach einschlageude Arbeiten geliefert als

eigentliche Bücherdrucke. So wurden ihm nach der Kcntkammer-Rechnung
am 4. Januar 15ti7 ti Mark 54 Schilling (jetziger K.aufwert nahe an 200 Mk.)
gezahlt dafür, dal's er „in der Liberey das StUblein mit Ptlastcrpapier nnd
Leisten beleget, ingleichen alle Regaha mit Leisten beleget“ hat. Offenbar
hatte er mittelst llolzsehuittes eine Art Tapeten angefertirt.

Sehr wertvoll, auch für die inneren Verhältnisse der Dnickerei, sind
L.’s archivalische Mitteilungen über Daubmanns Nachfolger Georg Oster-
berger (f 1002). Sein eigenes Verzeichnis der bei ihm gedruckten nnd
verkäuflichen Bücher von l.MtO, das als Anlage A abgedmekt ist, hätte aber
wohl einiger erläuternden Bemerkungen bedurft, da viele Titel sonst ^
nicht erkennbar sind. Auch wäre zu bemerken gewesen, dal's ein Teil der
aufgeführten Werke noch unter Danbmanu gedruckt ist.

VV'enigcr störend ist die Besehränkung auf die archivalisehcn Quellen
natürlich in der Geschiclite des Buchhandels und hier wird L.’s Arbeit,

wenn auch Nachträge und Berichtigungen iiii einzelnen zu machen sein werden,
von grundlegender Bedeutung bleiben. Indes ist auch dafür ans den Büchern,
die Gegenstand des Handels waren, selbst mancherlei zu lernen. Z. B. ergiebt
eine Vergleic.hnng der Er8cliciuung.sjahre mit der Datierung der in Königs-
berg angefertigten Einliäude, dafs die Bücher in der Regel verhältnismäfsig

rasch hierher gelangt sind. Es erklärt sich dies nur aus den regelmälsigen
Leipziger Mefsreisen der Buchführer. L. (S. 74) findet erst 1509 ein aus-
drückliches Zeugnis für solche Reisen, aber auch gelegentliche frühere An-
^ben können nicht wohl anders gedeutet werden. So heilst es in der
Rechnung 1530 37 bei einem Betrag, den Johannes Krüger schuldig bleibt:

„dafür soll er Bücher hereiiibringen uf zukommende Ostern“. Und Pfingsten
1535 schreibt Johannes Apel, damals in Nürnberg, bei Übersendung eines

Exemplars der dort .in der Fastnacht“ desselben .lahres gedruckten Metho-
dlca Dialectices Ratio an Herzog Albrecht ('l’li. Mnther, Aus dem UniversitUts-

und Gelehrtenleben S. 480): „Versieh mich, die Buchfürer haben die Exemplar
gegen Künigsperg von Leintzigk gebracht“.

Nicht ganz glUcklicli scheint mir die Anordnung dieser Abteilung,
indem zuerst die „iiufsere“, dann die „innere“ Geschiente behandelt wird,

letztere wieder in verschiedenen abstrakten Rubriken fBuchhändler und Buch-
binder, Verlag nnd .Sortiment, Aufsenbucbhandel; Inspektion der Universität,

Censur). ZiLsammengchörige Dinge werden dadurch öfter auscinandergerissen

und es kommt zu Keinem einheitlichen cinigormal'sen anschaulichen Bilde.

Es wäre m. E. riehtiger gewesen alles, was sich mit dem Namen eines Buch-
händlers verknüpfen lälst, an einer Stelle mitzuteilen und am Schlul's kiuz
zusammenznfassen

,
was sich aus diesem Material für jene verschiedenen

Rubriken ergiebt. Ich halte mich deshalb auch in den Nachträgen, die ich

zu geben habe, nicht an L.'s Einteilung.

Über den ersten privilegierten Buchhändler Liborius von dem Felde,
dessen Privileg vom 13. Januar 1528 D. II. Arnoldt noch gesehen zu haben
scheint, hat L. keine näheren Angaben finden können. Aus Perlbacbs Prussia
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scholastica 8. 123 ergiebt sich jetzt, dafs er aus Marienburg stammte and
1511 in Frankfurt a. 0. immatrikuiiert war. Über seine Künigsberger riteiinng

erhalten wir wenigstens eine Notiz im Ostpr. Fol. 1133 des Königsberger
Staatsarchivs aus Anlafs eines Streites zwischen ihm und einem anderen
Königsberger Buchfiihrer Michel (möglicherweise identisch mit dem Michel
Pnndtschreiber, der 1537 eine Zahlung fUr Einbände erhält), ln der Ein-
tragung vom 16. März 1530 heilst es ausdrücklich, dafs der Herzog den
l.iborius „zu dem Huchfiireriiandcl vermugoii und such darzu vereiden hussen,

also dafs derselbige in S. F. (J. Fiirstentnmb Preulsen allein solle Bücher
fären, wie dann derliaiben durch 8. F. G. Mandat und Verbot uffentlichen

ansgegangen nnd angesclilagen“. In diesem F'alle wurde die Auskunft ge-
troffen, dafs Mieliel, auf iles.sen Seite, einige Geistliche standen, gestattet

wurde in den Jahrmärkten (auch in anderen Städten des Ilerzofriums) feil-

zuhaltcn. Wenn er aber ctw'as liabe, was Liborius nicht hat nnd was von
der Liberei verlangt wird, so soll er es dem Liborius ablasseu. Die Er-
wähnung des von letzterem geleisteten Eides bestätigt, was auch L. vermutet
hat, dafs ihm Veri)flichtungen beziigiieh der Censur der eingcfiihrten Bücher
und des Pb'eiscs auferlegt waren, ähnlich wie in dem erhaltenen Privileg von
1537 seinem Nachfolger Hans Krüger.

Unter diesem hat die Itegierung, wahrscheinlich behufs leichterer

Kontrolle der Biiehereinfuhr, versucht das Monopol noch strenger durch-
znfübren und sic durfte vielleicht auf Erfolg hoffen, weil bei der Abgelegen-
heit Königsbergs nnd der dadurch bedingten Höhe der Geschäftsunkosten
nicht so grofser Wettbewerb vorhanden war nnd namentlich die Buchbinder
nicht so ailgemein wie anderwärts am Bücherhaudel tcilnahmen. Nur von
dem Buchbiuder Fabian Keich hören wir (Ostpr. Fol. 1136, f. S3v; Ein-
tragung vom 6. Juni 153!l), dafs er schon lange Zeit „etliche Bücher ins

Herzo^humb Preulsen und sonderlichen in diese dreye Stete Konigsperg
gefurt“ und trotz des entgegenstehenden dem Hans Krüger erteilten Privileg
hinfort von dem kiüne.swegs abziistehcn gewilligt“. Infolge dessen wird ihm
cfohleii, „dass er hinfort seine Bücher binnen itzt dato und den Jarmarkt

nhir vorthne. vorkeuffe und allenthalben hinwegk brengc, und darnach keine
mehr feil hah noch vorkeuffe“. Sonst „wollen ihm S. F. G. dieselben on alle

(inad nehmen lassen“ und aufserdem soll er bestraft werden. Zugleich wird
Hans Krüger verboten „Schwärmerbüchcr“ allgemein cinznführen und zn ver-

kaufen. Doch soll er von jedem derartigen Buch drei Exemplare herein-

bringen, eins für den Herzog (wohl für die Bibliothek), eins fiir Poliander
und das dritte zum Verkauf nur an Personen, die „der heiligen Schrifft wol
vorstendig“, nnd so, „das es dem gemeinen Manne nit Ergenmg gebe“.

Als aber Hans Krüger bereits 1540 stark verschuldet gestorben war,
hat man doch die Privilegierung eines einzigen aufgegeben. Nicht nur in

den herzoglichen Rechnungen, sondeni auch bei Gelegenheit eines F'alles, in

denen die anerkannten Buchführer gegen unberechtigte Konkurrenz anftrateu

(Ostpr. Fol. 11S7, f. 268; Eintragimg vom 7. August 1542), finden wir zunächst
zwei, den schon genannten Fabian Reich und Georg Wiedemann. Sie

hatten eine Supplikation gegen den Verkauf von Büchern durch den Kauf-
mann Schmidtmer eingercicht, nachdem sie sein Anerbieten, ihnen die „schuld-
halben“ (vielleicht von Hans Krügers Erben) übernommenen Bücher zu ver-

kaufen, abgelehnt hatten. Sie werden aber angewiesen sich gütlich mit ihm
zu vertragen und die Bücher nach sachverständiger Abschätzung zu über-

nehmen.
Wie im Königsberger Buchdruck so nimmt auch im Buchhandel Hans

Daubmann eine besonders beachtenswerte Stellung ein. Im Verhig, der ja

aufs engste mit dem Druck zusammenhängt, ist er nach Hans Weinreichs
Versuchen von 1525—26 (die L. überhaupt nicht kennt) der erste, der

gröfseren Unternehmungsgeist zeigt. Seine Erzeugnisse tauscht er bis nach
Frankfurt a. M. aus (L. fL 74). Im Einzelvertrieb aber reicht sein Vorkehr
nicht nur bis nach Posen, sondern auch östlich bis Wilna. Hier verweilt er,

wie wir aus mehreren undatierten, aber sicher vor 1566 fallenden Schriftstücken
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in dem schon erwälinten Kiinigsberger Ms. 2441 ersehen, einmal 12 Wochen
lang, um Bücher feil zn Iialten. Kr behauptet dann, dabei von seinem Ge-
hlilten betrogen worden zu sein, während dieser angiebt, dafs Danbmann, der
die ganze Zeit über nie nüchtern gewesen sei, ihm im Kausch Geld ab-

genommeu habe, so dafs er nicht imstande sei Rechnung zu legen. Auch
sonst sei er von Danbmann höchst gewaltthätig behandelt worden. Inwieweit
diese gegenseitigen Beschuldigungen begründet sind, läl'st sich um so weniger
beurteilen, als die Akten des Streites nicht voiistUndig voriiegen. Aber viel-

leicht gdebt jene Charakterisierung Daubmanns doch einen Fingerzeig, wo die

Erklärung dafür zu suchen ist, d^'s er es trotz seiner technischen lä^istungen

und seiner geschäftlichen Rührigkeit nicht zu gröfserem äufscren Erfolge ge-

bracht hat. — Der erwähnte GeViülfe ist der seit 1571 als selbständiger Bnch-
fUhrer vorkommende Martin Roth. Er .stand bis zur Zeit der Venineinigung
fünf Jahre in Daubmanns Dienst, in dessen Auftrag er auch einmal in Nürn-
berg war.

Einen sehr wesentlichen Faktor des Buchhandels bildet die grölscre

oder geringere Kauflust und Kaufkraft des Publikums. Es ist daher von
Interesse, was Uber den Bücherbesitz von Privatleuten ermittelt werden kann.

L. führt in dieser Beziehung nur das Verzeichnis der „verhältnismäfsig

reichen“ Privatbibliothek des Juristen Christoph Heilsbcrg Von 15!I2, um-
fassend ca. 130 Bände, an (abgedmekt als Beilage C). Wenn er es „das
einzige für Königsberg aus jener Zeit“ nennt (Anm. 133), so ist nicht ganz
klar, ob er damit nur die zweite Hälfte des Jahrhunderts meint. Aus der
ersten (1541) liegt auch der Katalog der Poliauderschen Bibliothek von
ca. 900 Bänden vor, welche den Grundstock der Königsberger Stadtbibliothek

bildet, und von der .loh. Eohmöllerschen, welche noch im 16. Jahrhundert
hiuzukam, wissen wir wenigstens, dafs sie aus 306 Bänden bestand. In den
alten Beständen der Sehlofsbibliothek stölst man fortwährend auf den Besitz

von Andreas Aurifaber und L'rban Stürmer, in denen der Universitätsbibliothek

auf die Bücher Joh. Bricfsmaims, die anscheinend die ersten Anfänge dieser

Bibliothek gebildet haben. Die meisten von diesen Privatsammliingen sind

der Ileilsbergschen ganz bedeutend überlegen. Dazu kommt daun die

wenigstens teilweis in Königsberg selbst und fast ganz im Herzogtum
Preulseu gesammelte aufserordeutlich wertvolle Bibliothek des Paulus Speratus
(in der Königl. und Univ.-B.), die bescheidenere seines Vorgängers im Bistum
Poniesanicu yiieils (über das erhaltene Verzeichnis vgl. 'fschaekerts Urkunden-
buch Nr. 668) und die sehr reichhaltige seines Nachfolgers Joh. Wigand (soll

nach Wolfenbüttel gekommen seiu). Wenn man aus diesen Beispielen weitere

Schlüsse ziehen darf, mnl's das Verlangen nach dem Besitz von Büchern
ziemlich rege gewesen sein.

Ohne im übrigen auf Kleinigkeiten eingehen zu wollen, möchte ich,

nur weil es die Autlinge der herzoglichen wi.s8cuschaftlieheu Bibliothek be-

trifft, sehliefslieh noch bemerken, dafs mit dem ersten für sie bestimmten
Bücherankauf Crotus Rubianus nicht ,bei seiner Heimkehr nach Deutschland“
betraut wurde. Denn die Bücher kamen, wie L. selbst sagt, 1529 in Königs-
berg an, und Crotus war am 9. Jautiar 1530 (Tschaekert Nr. 703) hier noch
anwesend.

Königsberg i. Pr. P. .Schwenke.

Otto Müblbrecht, Die Bilcherliebhaberei (Bibliophilie-Bibliomanie) am Ende
des 19. Jahrhunderts. Berlin, Puttkammer ti. Mühlbrecht. Vlll u. 216 S. S“.

Der Herr \'erfasser dieser Schrift hat nach seinem eigenen Atisdrucke

(S. VII) in ihr „den Ton einer leichten unterhaltenden Plauderei anschlagen*
wollen und sie als einen „Fühler* bezeichnet. Hiernach wollen wir sie auch

nur ansehon, möchten aber den Herrn Verfasser dringend gebeten haben, eine

.etwa nötig werdende Auflage“ wirklich „ernster zu vertiefen“. Dals dieses

nötig sein würde, wollen wir durch einige wörtlich wiedergegebene Stellen,

die wir aufs Geratewohl aushebcu, darlegen.
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S. S. „Vor 200 Jahren erschienen reichlich so viel Werke in Folio wie
in (juartfonuat

,
die Uktavansgaben verschwanden daneben nnuerisch. Im

vorigen Jahrhundert erschienen schon weniger Folianten als Quartanten, nnd
in unserem Jahrhundert uclnncn die Folianten nur noch ein ganz bescheidenes
Plätzchen ein, weitaus dominieren die Oktavausgaben, und den llauptwcrt in

jeder Ribliothek bilden heute die sorgtältigznsainiuengehaltenen Monogranhieen.“
S. Iß. „Der RegrUnder derselben (der Familie Manutius), Aldits M.,

errichtete 1404 die erste Druckerei in Venedig, er ist der Regriinder dos
Ruhmes seines Geschlechtes und nach ihm werden seine Werke Aldinen ge-
nannt; sie sind durch inneren Wert wie äufsere Ausstattung gleich-
inäfsig ausgezeichnet: man zählt unter ihnen 20 erste Ansj^aben
(cditiuncs principes) griechischer und römischer Klassiker.“
Diese Stelle enthält ein Rätsel. Da Herr Miihlbrecht im weiteren von Aldiner
Pressen, Aldiner Ausgaben spricht, ich diese Wortform nicht kannte, wollte
ich nachsehen, ob diese Form vielleicht noch anderwärts gebraucht würde,
nnd schlug das Konversationsle.xikon von Rrockhaus auf. Da las ich nun,
Rand I S. 3.50 (14. Aufl.): „Aldinen nennt man die Drucke, die aus den Offi-

zinen der vepediger Ruchdruckerfamilie Manutius, besonders des Aldus
Manutius des Alteren etwa seit UsO hervorgegangen und durch inneren
Wert wie durch äufsere Ausstattung gleichrnäfsig ausgezeichnet
sind. Die erste datierte Ausgabe ist von 1404. Man zählt unter ihnen
2S erste Ausgaben (editiones principes) griechischer u. römischer
Klassiker.“ Ich habe keine weiteren Vergleichungen angestellt. Es ist

die einzige geblieben.
S. ,55. Hier wird von auf „Velinpapier“ gedruckten Ausgaben des 15.

Jahrhunderts gesprochen und hinzugefügt; „Diese Werke, besonders wenn
sie mit Minialutbilderu in Handmalerei geschmückt sind, werden stets neben
den kostbaren alten Handschriften die gröfscste Zierde einer jeden Bibliothek
bilden.“ Hierzu vergleiche im „Zur gefi. Beachtung“, auf einem Karton am
Schlüsse des Buches gedruckt: „Um Milsverständnissen vor/ubeugen bemerke
ich. dafs ich häufig dem französischen Sprachgebrauch folgend, den Ausdruck
„Velin -Ausgaben“ auch für die Pergaincntausgabeu der älteren Litteratnr bei-

behalton habe
,

bei den Inkunabeln
,
den ersten Bibelausgaben u. a. Erst in

der neueren Zeit ist zu unterscheiden zwischen Ausgaben auf Velin-Papier
und gewöhnlichem Druckpapier. M.“

S. 77. „Die Bibliomanen (aus dem Griechischen von biblos. Buch, und
mania, von mainesthai, rasen, wüten) lassen sich in verschiedene Arten ein-

teilcu, solche, die Schätze sammeln, andere, die ihrer Eitelkeit fröhnen, daun
exklusive Sammler u. s. w.“ Ja diese Bibliomanen! P. 0.

Mitteilungen aus und über Bibliotheken.

Von dem ‘Hauptw'erko der Bibliothek des Kunstgewerbe-
AI useums’ betitelten Verzeichnis (vgl. S. 252 des laufenden Jahrgangs dieser

Zeitschrift) ist zu Pfingsten dieses Jahres das 2. Bändchen, Dekorative
Malerei umfassend, ansgegeben worden. Der geringe Preis von 25 Pfg.

ermöglicht es jedem Interessenten sich in den Besitz des Heftchens zu setzen,

das auf 25 Seiten gegen 250 Titel und ein alphabetisches Register enthält.

Wenn anch zunächst nur für die Benutzer der Berliner Sammluiig bestimmt
— den abgekürzten und bei fremdsprachlichen Werken mit einer l oersetzung
begleiteten Titeln ist die Signatur beigefügt — wird es doch über diesen

Kreis hinaus besonders zur ersten Orientierung gute Dienste leisten können.
G. N.

In der von Aiig. und Fr. Freiidenthal bei Karl Sehilneinann in Bremeu
berausgegebeuen Halbmonatsschrift lür Geschichte, I..andes- und Volkskunde,
Sprache und Litteratur „Niedersachsen“ befindet sich in Nr. 17 vom I.Juni
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1890 S. 264—200 eine Beschreibung des nfuen (Anfang Mai d. J. der Benutzung
Übergebenen) Bibliotbeksgebäudes der Stadtbibliothek zn Bremen (vgl. X, 38)
von A. Frcudeutlial, mit zwei Abbildungen (Ka(;ade und BUcherausgabe) und
einem Porträt des gegenwärtigen Bibliothekars Heinrich Bulthaupt. Eine
kurze Geschichte der jetzt auf 100000 Bände veranschlagten Bibliothek und
einige biographische Notizen Uber Bulthaupt sind der Beschreibung bei^fUgt

In der dem Hansischen Gcschichtsvcrein bei seiner 25. Jahresversamm-
lung zu Bremen Überreichten Festgabe: Beiträge zur Bremischen Geschichte.

Zum 25jährigen Jubiläum des Hansischen Geschichtsvercins, herausgegebeu
von der Historischen Gesellschaft des KUnstlervereins io Bremen. Bremen,
C. Ed. Müller 1890 (8", 191 S.) hat A. Lonke S. 175— 190 14 niederdeutsche
Handschriften der Bremer Stadtbibliothek eingehend beschrieben (3 Hss.

des Sachsenspiegels, 3 Chroniken und 8 Gebetbücher). P.

In einer Beilage zu den Monatsheften filr Musik-GeschichU^ Jg. 28 (1896)
beginnt man mit dem Abdruck eines Katalogs der Brieger Musikalicn.samm-
lung in der Königlichen und Universitäts-Bibliothek zu Breslau. W.

Ein 528 Seiten starker Katalog der Bibliothek des Königlichen Ober-
bergamtes zu Dortmund ist soeben (1890) in Dortmund erschienen. W.

FUr den Neubau der Universitätsbibliothek in Freiburg i. B.

(vgl. C. f. B. XII S. 474. 519) ist von dem badi.sidien I.andtag die zweite Hate
von 200000 M. und die Mehrforderung nach dem neuen Phm, wonach die
Gesamtkosten auf 570 OOO M. erhöht werden, bewilligt worden. Der alte

Plan von 1891, auf den hin 1894 die erste Hate von 100000 M. bewilligt

wurde, ist nämlich von Universität, .Stadt und Grulsh. Baudirektion beanstandet
worden. Nacli dem Bericht der Budgetkommission wurde wegen Geschäfts-
Uberhäufung der Baudirektioii der Professor an der techuisclicn Hochschule
Schäfer, ein bekannter (jotiker, mit der Bearbeitung eines neuen Planes be-
auftragt. Der Senat und die akademische Baiikommission beantragten eine
nochmalige Erweiterung des Baues. Da sieh aber auch die Baudirektiuu
dagegen ausgesprochen hatte, gab die Kegierung ihre Genehmigung nicht im
lliiiblick auf die nicht unerhebliche .Vnderuug und Erweiterung des ur-

spriinglicheu Plaues durch den neuen. Die neue Bibliothek wird also ein

gotischer Mouumentalbau. Dem Bauplatz entsprechend mufs der Grundril's

die Form eines Trapezes haben. Bei der Wald des Platzes (in dem spitzen

Winkel der Beifort- und Hempartstral'se) war mitl)estiiiimend, dafs der io

nicht ferner Zeit notwendig werdende Neubau eines Kollegienhauses ebenfalls

in nächster Nähe der Bibliothek errichtet werden könnte. Der neue Plan
hat iu der Bndgctkommi.s.sion sowohl bezüglich des BanstiLs als hinsichtlich

der Anlage des Baues und der inneren Einrichtung Widerspnieh erfahren,

dessen Begründung iiber bei einem Zusammentritt mit der Kegierung nicht

anerkannt wurde. Die Kegierung hat zugesagt die erhobeucn Emweuaungeu
der Baudirektion und dem Architekten zur Prüfung mitteilen zu wtdien.

Auch in der Kammer selbst fand der goti.sche Stil Anfechtungen im iliubiiek

auf die Besonderheiten eines Bibliotheksbanes, andererseits .aber unter .der Be-
zeichnung als katholischer Baustil Billigung und Lob wegen der l'berein-

stimmung mit dem Stile des Münsters. FUr den B.auplatz erhält die Stadt
die Summe von 170000 M., welche bereits vom 4. .Tanuar ab verzinst wird.

Es besteht die Absicht nach Vollendung des Neubaits, „also iu etwa 3 .lahren“,

statt der Baarzahiung das alte Bibliotheksgebäude der Stadt zn übergeben.
Mit der Zurichtung des Platzes — es steht bis jetzt noch .ein Wohnhaus
dort — soll nach einer auf Anfrage iu der Kammer erfolgten Aufserung des
Ministers Nokk baldigst begouuen werden. Indessen scheinen Meinungsver-
schiedenheiten in der Frage, ob der durch den Platz Hiefsende Gewerbebach
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überwölbt oder abgeleitet werden soll, die Erfilllung dieser Zusage verzögern
zu wollen. L.

Boi den jeweils üblichen Angrififen der ultraiuontanen Partei des
badischen Landtages auf die Albert -Ludwigs -Universität in Preiburg i. B.

wegen „Verletzung'* des sog. „stiftungsgemüls katholischen“ Charakters der-

selben wurde diesmal auch der Bibliothek gedacht und dabei beklagt, dafs

„die drei Bibliothekare“ — gemeint sind der Oberbibliothokar und die zwei
etatsinäfsigen Bibliothekare — Protestanten sind. Für die auch diesmal wie
schon früher angeforderte etatsmälsige Anstellung des Custos, der Katholik
ist, treten jcdodi die Ankläger nicht ein. Man verstieg sich sogar zu dem
Vorwurf, „alle Werke aus der protestantischen Theologie würden recht j>rompt
angesehafft, während die Einverleibung von Werken katholischer liichtung

erst auf Drängen und dann noch recht lanmam erfolge*. Weitere Aus-
lassungen in dem führenden ultramontancn Blatt betrafen besonders die

nicht gleichzeitige Anschaffung der ‘Theolopschen Bibliothek (Herder)’ und
der ‘Sammlung theologischer Lehrbücher (Mohr -Siebeck)’. Dem gegenüber
konnte der Oberbibliothekar in Erklärungen vom l‘.l. und *24. April u. a. fest-

stellen, dafs die Vorwürfe durchans unbegründet seien, dafs ferner „hier

durchgängig nur solche theologische Werke angeschafft worden, die von
einem Mitgliede der theologischen Fakultät mehr oder weniger formell vor-

gescblagen sind“, dafs aber gerade die protestantisch - theologischen Werke
ans dem Mohr-Siebeck'schen Verlage gröfstenteils als Oeschenk und zwar
zum Teil wie die ‘Sammlung’ von der katholisch- theologischen Fakultät der
Bibliothek zugekommeu sind. L.

Bericht über die Bibliothek des Vereins für Hamburgisohe
Geschichte erstattet C. H. F. Walther in den Mitteilungen des Vereins Bd. 6

(ISi)5) S. 3'25— 34. W.

Von dem Neubau der Universitätsbibliothek in Heidelberg
war in der ersten badischen Kammer die Rede. Der Vertreter der Uni-

versität Geh. Hofrat Meyer bezeichnete denselben als das dringendste Be-
dürfnis, der derzeitige " Zustand sei unhaltbar, die baulichen S’erhältnisse

durchaus mangelhaft, die Feuersicherheit fraglich, durch kleine Ausbesserungen
lasse sich nicht helfen. Die im Jahre 1H0.3 stattfindende Hundortjahrfeier der
Neubegründung der Hochschule durch Karl Friedrich gäbe einen würdigen
Anlafs zur Einweihtmg des neuen Gebäudes. Der Staats- und Kultusminister

Nokk hofft ebenfalls den Neubau bis zu diesem Jahre fertig gestellt zu sehen.

Es solle mehr auf einen Zweckbau als auf eine monumentale Ausgestaltung
Wert gelegt werden. Dieser Ansicht schlofs sich auch der Heidelberger

Universitätsvertreter vollkommen an. L.

Die Stadtbibliothek zn Lübeck hat (Lübeck l%!h>, 50 S. H“) ein Ver-

zeichnis ihrer Erwerbungen im Jahre 1895 drucken lassen. Auch die im
I>aufe des Jahres eingestellten Zeilschriftenbände sind in dasselbe anfgenommen
worden.

„Handschriften und Frühdrucke im Besitze der Königlich
bayerischen Stadt Wunsiedel“ (im Fichtelgebirge) verzeichnet Pins

Witt mann im Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deiit.scheu Ge-
schichts- und Alterluuisvereine 1895 S. 143 f. Die Bibliothek ist von Wittinann

I8SS auf einem Boden des Wann'schen Spitals (!) in trauripter Verfassung:

„von Mäusen benagt, von Spinnen überwoben, in Staub und Getreidekürnem
vergraben*, aufgefunden worden. Die wertvollsten .Stücke der Bibliothek

sind ins Rathaus geschafft. Das Gros — meist nur prote.stanti.sch-theologische

Schriften früherer Jahrhunderte — mufste am bisherigen Lagcrort verbleiben.

Wittmaun beschreibt nur die aufs Rathaus geschafften Handschriften und
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Drucke. Erstere, sechs an der Zahl, gehören dein 15. Jahrh. an nnd waren
früher iin Hesitz des Angustinerklosters Eangenzenn. Vun den zehn Drucken
ist der iilte.stc: Alexandri Tartagni Imulcusls üpera juridica I4S3, der jüngste

1519 gedruckt. \V.

Im 2. Hefte des XVII. Bandes des Historiseheu .lahrbnches der (iüires-

gesellsehaft 6. .343 u. 44 macht Herr F. Falk einige Mitteilungen zur Ge-
schichte der öffentlichen Bllehcrsammluugen Deutschlands iiu

15. Jahrhundert.

Über „Kirchenarchive und K irchenbi bliuthe ken in Württem-
berg“ handelt ein beachtenswerter Aufsatz in der „.Schwäbischen Kronik,
des Schwäbischen Merkurs zweite Abteilung, 1. Blatt N. 85, 15. Febr. Is9ii“.

Der Verfasser nennt sieh nicht, ist aber, wie aus dem Inhalt hervorgeht, ein

l’farrer der evangelischen Landeskirche Württembergs, der 20 Jahre auf dem
Gebiete der Geschichte Württembergs gearbeitet hat. lu dem Aufsatz wird
von der Kegistratur des Kuusistoriums in Stuttgart gesa^, dafs viele Akten
aus derselben ansge.schieden seien. „Schon zu Anfiuig des Jahrhunderts hat

ein nicht ungeschickter Kanzleiherr mit einer feinen Hand alle Akten der
Befonnation, in denen eia Pfennig oder ’/j tl. vorkam, unbarmherzig dem K.
Finaozarchive zugewiesen. Ab und zu scheint er auch unter der Gluthitze

des Konsistorialdachs mit Homer ein Schläfchen gemacht zu haben, so dals

heute das K. Finanzarehiv in Ludwigsburg einen grofsen Keichtum von
Kefomiationsakten, darunter Briefe von Erhard .Schneuf u. s. w. besitzt. Was
der Oberkirchenbehürdc geblieben war, i.st in diesem .lahrzehnt dem K. Staats-

archiv übergeben worden. Wenn die Konsistorialregistratur heute ein halbes
Tausend Ketonnation.sakten noch ihr eigen nennen kann, so hat hier der
glückliche Zufall mitgespielt.“ Wer darüber rcehten will, dato so viele

Arehivalien ansgesehieden sind, versteht die Notlage nicht, in der sich die
Oberkirehenbehürde mit ihren jahraus jahrein anschwellenden Aktenstöfseu
befindet. „Wo sollte sich eine bessere Zutlucht fiir diese Akten finden als

auf dem stmitlieheu Archiv? Die evangcl. Kirche und der .Staat sind stets in

einem Vertrauensverhältnis zu einander gestanden. Aber die Verhandlungen
über das Iteversaliengesetz haben uns Perspektiven eröffnet, die wir kaum
geahnt.“ Trotz aller Ausscheidungen besitzt die Konsistorialregistratur noch
„reiche ungeheure .Schätze für die Geschichte der heimischen Kirche“. Ein
Generalreiiertorium ist noch nicht vorhanden. .Die Arbeitskräfte des Kon-
sistoriums sind derniafsen angespannt, dafs sie ohne besondere Hülfskniftc
niemals die Zeit finden werden, ein solches Repertorium anzulegen.“ Anch
luanchc Itekanatsregistmturen und einzelne Pfarrregistratiiren sind noch reich

an Akten aus alter Zeit. „Aber vielfach hat auch hier der Zufall rejjiert,

der Raummangel hat Makulatur geschaffen. Genügende Vorschriften in dieser
Richtung schienen früher nicht zu bestehen, .sonst wäre es doch unbegreiflich,

dafs man in Tübingen, dem fSitz der Wi.ssenschaft, noch im 19. Jahrh. die

alten Pcrgamentiirkuuden der Stiftskirche um ein paar Silberlinge au die Leim-
sieder verkaufte fEifert, Gesch. der .Stadt Tübingen S. VH)‘. Es dürfte an
der Zeit sein, die Frage in Erwägung zu ziehen, ob nicht neue weitergehende
Vorschriften über Erhaltung und Ausscheidung von kirchlichen Akten nötig

sind. Sehr dankenswert sind die Vorschriften des Erlasses betreffend „die
Registraturen der Dekanatämter und Pfarrämter“ vom 21. Nov. IS93“.

Was die kirchlichen Bibliotheken betrifft, so verfügt das Konsistorinm
in Stuttgart

,
da die alten Bestände der Konsistorialbibliothek der K. ötfentl.

Bibliothek überwiesen worden sind, nicht mehr über eine so reiche Bibliothek
wie die badische Oberkirehenbehördo, „Gewifs hat die Übergabe der ältereu

I.itteratur der Konsistorialbibliothek an die K. ötfentl. Bibliothek vieles für

sich. Die Aufbewahrung ist dort die denkbar sicherste, der Verkehr völlig

frei; die Pfarrer zumal drückt dort kein Erlafs des Finanzministeriums und
kein „cxanien rigorosum“ [wie im Staatsarchiv]. Die K. ötfentl. Bibliothek ist

keine fiskalische, sondern eine wissenschaftliche Anstalt; aber ein Blick in
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die kommende Zeit ruft der evanj?el, Kirehe zu auf allen flcbieteii: Ijalte, was
du hast! die Not wird uns zur Selbstäudit;keit treiben“. Blicken wir auf
die Bezirke, so bat jede Dibce.se seit 100 Jahren ihr(' Diöcesanbibliothek.
Ihre Aufgabe ist die wissensehaftliche Kortbildnng der Kirchendiener zu
tbrdem und sie mit gleichzeitiger theol. Littenitur bekannt zu machen. „Ks
herrscht auf diesem (iebicte mancherlei Zersplitterung. Die Kontrolle dürfte

scharfer sein. Ihre Mittel empfängt diese Bibliothek nur ans obligatorischen

Beiträgen von ö—7 Mk. der Pfarrer. Der Staat thut für diese Anstalten
nichts, selbst die l’ortofreihcit ist ihnen mit einem Federstrich entzogen.
Die katholische Kirche hat die.se Finrichtung nachgeahmt, auch die Land-
kapitel haben ihre Bibliotheken. Dort zahlt jeder neu ins Amt eintretende
(•ci.stliche einen nicht unbeträchtlichen Beitrag. Aber auch für sie leistet

der Staat nichts.“

Dafs Sehwenkes „Adrcfshuch der deutschen Bibliotheken“ auch in Bezug
auf Württemberg manche Lücken hat, geht aus den kurzen Ausführungen
des ungenannten Verfas.sers in dem genannten Artikel gleichfalls hervor. Er
sagt II. a.: „Von aiideni Städten besitzt Crailsheim eine von Adam Weifs be-

gründete, Kirchheim seine Wiederholds-Bibliothek, für deren Fortfübniiig der
tapfere Kriegsheld ein schönes Kapital vermacht hat. Für die drei Dörfer
Ohnastetten, .Marschalkenziimiiern und Täbingen hat die Herzogin Franziska
von Hohenheim liso eine l’farrbibliothek gegründet. Die Mittel zu ihrer

Fortführung werden vom Königl. Konsistorium verwaltet, wie dies aus der
Oberamt.sbcsehreilmng von Itottweil zu ersehen ist. Auch sonst besitzen die
Pfarreien manehes wertvolle alte, seltene Buch.“ „Für alle diese Bibliotheken
ist das neue Oesetz über die kirchliche Vermögensverwaltung ein wahres
(ilück. Jetzt müssen sic genau inventarisiert, katalogisiert, angeschlagen und
mufs bei jedem Beehnungsabsehliils ein Sturz veranstaltet werden.“ ln einem
Scblulsabschnitt stellt der Verfasser die wichtige Frage: „.Sollte es unmöglich
sein, in einem mäfsigen Band die in Württemberg auf allen Bibliotheken
vorhandenen Inkunabeln und die Litteratur bis zum Augsburger Kcligions-

frieden in der Weise wiederzugeben, dafs bei jeiiem einzelnen Buch die

Bibliothek, auf welcher es sich befindet, angegeben wird? Sicher würde ein

sidcher Band beweisen, dafs wir in Württemberg doch reicher an seltenen

.Schriften sind, als man gewöhnlich annimmt. Und unsere Kirchenbibliotheken,
die bis daher ein ziemlich inüfsigcs .Stillleben gcfiUirt haben, würden der
Wissenschaft Dienste leisten können.“ R.

i'ber die handschriftlichen .Schätze des Benediktinerstifts Göttweig
in Niederösterreieh hat Vincenz Werl ISl.'i und 4t einen Katalog angelegt.

Da dieser noch nicht gcdnickt ist, verzeiehnot Hugo MuUk in der Zeitschrift

für die österr. Gymnasien 47. .Tg., IV.lH, S. S9S—400 „unter Vcnncidiing jeder
Kritik wenigstens diejenigen Hand.schriften, die der Index zu dem (zwei
mächtige Grofsfolio - Bände umfassenden) Katalog unter CIa.ssica aiifzählP':

Aemil. Macer, Aratus, Aristoteles (de regimine priuoipum seii secr. seeretoriim),

Cicero (Cato maior, Laelins, Parodoxa, .Sumnium .Scipiouis, ein Cor\’inianiis?),

Nepos, Martial, Pliniiis (Panegyricus), Priscianns, Quintilianns, Seneca (Epist.,

de quatt. virtut.), Solinns, Valer. Jlaximns. W.

Im Jahre 1547 wurde in Kronstadt (Siebenbürgen) eine neue Biblio-

thek auf dem Kirchhof gebaut (libraria in ccmitcrio); über die Kosten des
Baues sind wir durch die Kronstädter .Schaffnerreehmmg ((Quellen zur Ge-
sehichte der .Stadt Kronstadt in Siebenb. Bd. :i. ISOti. .S. 411f.) genau unter-

richtet, sie betragen rund 4R5 tl. Die Arbeiten begannen am II. März,

die letzten Maurer- und Zimmemiannsarbeiten.. waren am 29. Aiig. beendigt,

die innere Einrichtung bis zur Aufstellnng der Ofen am 5. Sept. vollendet und
der letzte auf den Bau bezügliche Posten wird am 5. Dezbr. 1547 verrechnet.
Sand und .Steine, Balken und Bretter, Nägel u, s. w., die man verbrauchte,
sind verzeichnet. Das Gebäude wurde durch Simon den Figulus mit zwei
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pinnacniis' verziert, Thomas der Faber hob die Grube für die (gemauerte
iatrina aus, Martin der Figulus setzte 5 iomaces (KacheUifen), aber — Uber
die innere Einrichtung geben die Kechuungcn keinen Aufschiuls. W.

Der Zuwachs der Universitäts-Bibiiothek zu Lemberg im Jahre lb95
betrug: ‘i.ViO Bücher in 400S Bänden, fis ilaudschriftcn, 23 Dokumente, 14

Münzen und Medaillen; von den Bliehem waren 2243 Bände gekauft, 535 als

Ptiiehtexemplarc, 152H als Hegierungsgesehcnke, ß02 als Privatgeschcnke cin-

gegangen. Der Bestand der Bibliothek war Ende des Jahres; 74 0U0 Bücher
in 134063 Bänden, 502 llandsehritlen, 213 Dokumente, 11 026 Münzen und
.Medaillen, 1234 Karten und Zeichnungen. Die Bibliothek besitzt 230 wisscn-
schaftiichc Zeitschriften. (Akad. Revue Jg. 2, 1806, 8. 483.)

Über die deutschen Handschriften in Maihlngcn bringt einen
Nachtrag zu Germania VIII, 48 ff. ein eingehender Aufsatz von Friedrich

Schmidt in Baltimore in der Alemannia Jahrgang XXIV S. 31—86.

ln einer Arbeit; Knn.stge8chichtliches von der Kartaase Manerbach
(Berichte und Mitteilungen des Altertums-Vereins zu Wien Bd. 31 (1895)]
erwähnt Albert Ilg nach dem Manuskripte L. Brenuer's (Codex 57 im (ieh.

Haus-, Hof- u. Staatsarchiv) S. 137; der Prior Jodociis Schubert (1631—47),
ein guter Wirtschafter, schuf einen prachtvollen Saal für die von ihm sehr
bereicherte Bibliothek (eleganti templo eomparandum, sagt Brenner).

Die Wiener Universitäts - Bihliothek hat dem Wiener Volksbildungs-
vcrcin aus ihren Beständen 20 UOO Dubletten als Geschenk überwiesen. (Akad.
Revue Jg. 2, 1806, S. 483.) W.

„Schweizerische Landesbibliothek. Erster Jahresbericht, 1805,

erstattet von der Schweizer. Bibliotheks-Kommission. Bern, Buchdruckerei K.
.1. Wvss 1896* ist soeiieu erschienen. Bis zur Herstellnng des eidgenössischen

Archiv- und Bibliotheksgebäudes ist die Landesbibliothek provisorisch iintcr-

gebraeht, ihre bisherige Entwickelung trägt provisorischen Charakter; in den
ersten 8 Moiuiten ihres Bestehens ist die .Sammlung ganz gewaltig ange-
schwollen, so dafs die Arbeiten mit der Vermehrung nicht Schritt zu halten

im Stande sind. Die Douatorenliste am .Schluls verzeichnet 258 Namen von
Behörden, Gemeinden, Korporationen und Privaten aus allen Teilen der
Schweiz und auch eiuige aus dem An.slaude. Zum Studium der modernen
Bibliotheksorganis.atioiieu besuchten PriLsident und Adjunkt im April, der
Bihliothokar im Oktober eine Reihe auswärtiger Bibliotheken. Für den Katalog
wurde d.as in der Landesbibliothek zu Kassel gebrauchte System mit einigen

Abänderungen angenommen. P. G. M.

In Zürich wird für V'oreinigung der dortigen Kantons- (Universitäts-)

und Stmltbibliothek und Anlegung eines Ceutralkatalogs über die vereinigten

Bibliotheken .agitiert (Akad. Revue Jg. 2, 1896, S. 484.) W.

Die Bibliothek der Maatschaiipij der Nederlandsche Letter-
kunde hat sieh nach dem Berichte des Bibliothekars Louis D. Petit in den
Handclingen en Mededeelingen vau de Maatsch. 1894,95 S. 44ff. seit 1887 um
4UÜÜ Bütdier und 228 Handschriften vermehrt. Das letzte Jahr brachte an

Ilaudschriftcn zur neueren IJtteratnr einen besouders reichen Zuwachs durch

da.s I.egat des Buchhändlers A. C. Kruseman in Haarlem, der die Handschriften

der Von iinn herausgegebenen Werke neuerer nieilerländischer Autoren und
seine in 89 Bänden ge.sammelte litterarische Korrespondenz testamentarisch der

Gesellschaft vermachte. W.
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Mir kummt erst Jetzt zu Händen der Kapport sur la Situation de la

Bibliothique Royale de Belgique dnrant les ann. 1892—1893 von
Direktor Kd. Fi-tis (Bruxelles 1894, 79 S.). Den allgemeinen Teil des Berichts
leitet Fetis mit Mitteilnngen Uber Neu- und Umbauten ein, bei denen malbenreuse-
ment il n'a pas 6te tenn compte de la distribution des fonuats dans retablisse-

ment des rayons. On recounaltra — fügt er treffend hinzu — saus duute,

quo l'avis des bibliotlieeaires cst bou ä prcndre, quel quo soit d’aillcurs le

nnirite de larchitectc, qiiand il s’agit de constrnire ou d’anienager des locaux
de bibliotheques. Der alphabetische Katalog ist ziifriedenstollend eingerichtet,

für die llerstelliing systematischer Kataloge fehlt es an I’ersonal; in anderen
hindern, meint Fetis; il y a des legions d'employös occupes au travail de
catalogue, tandis qne no’tre depöt n'a (|ue le nomhre de fonctionnaires et

d'aides strictement neee.ssaire poiir assnrer le Service jonrualier etc. Dasselbe
künnten die Direktoren der meisten preufslschen Üniversitäts- Bibliotheken
sagen, aber sic werden die Hoffnung auf bessere Zeit nicht sinken lassen
ebensowenig wie Herr Fetis, der diesen Teil des Berichts mit den Worten
schliefst ; 1/etablis.senient d'un Service du catalogue fortemeut constitue restera,

ju8<pi’a ce qn’elle l'ait obteuu, son Delenda ent Carthago. — Kinen wertvollen
Zuwachs hat die Bibliothek durch Ankauf der Biidiersainmlung des ver-

storbenen Lütticher Bibliophilen H. Helbig erfahren; dazu gehören u. a. fitst

alle ächoeffer'sclieu Drucke, im g:mzeu ungefiihr 3UU Inkunabeln. Ans Mangel
an Held ist man mit dem Kiubindeu der Bücher sehr sparsam!!! Eine grofse

Zahl von lukiinabelu ist entweder miserabel oder gar nicht gebunden: cc
sunt h'i les Joyaux des bibliotheques et nous sommes parfois humilies du
devuir les communiquer dans leiir mise plus que ncgiigee, craiguant qu'on
ne nous suupeonne de ne pas avoir la notiou du soin (|u'ou en doit prendre.
Wie die preufsischeu UuiversitUt.s- Bibliotheken den mit der Königlichen
Bibliothek in Berlin eingerichteten I/cihverkehr in immer steigendem Umfange
benutzen, so machen es auch die Universitäts-Bibliotheken in (ient und Lüttich
in Bezug auf die Brüsseler Königliche Bibliothek, der dieser Leihverkehr
eine gehörige Arbeit.slast aufgeladen hat, die in keinem Verhältnis zu ihrem
i'ersonal steht. Den Scldufs bilden Klagen Uber Unregelmäfsigkeit in der
Leitung der Bibliographie de Belgique, qiii ne sont en aucime fai;on imputables
ä la direction de la Bibi. Koy. Aus dem .Specialberiehte sei hervorgehidien:
Der Lesesaal wurde 1893 von 25045 (18!*2; 25341) I.esern benutzt, die 40258
(1892 ; 47 992) Bestellnngen machten; in den abendlichen Dieuststuuden mauhtcu
4485 Leser 7503 Bestellungen (1892; 4239, 0920); ausgeliehen wurden satzungs-
gcmäls wenig Bücher, am 31. Dezember 1893 waren 008 Bände ausgeliehen.
Den Zeitiinm- und Zeit.schriftcnsaid (salle des periodi<|ues) besuchten 1408
Personen, le nombre des visitts s’est eleve ä 22190; im Handschriftcn.siuil

benutzten 838 Personen 2054 Maimskri|»te und 300 Drucke (1892; 913, 2079,
329). lin .Jahre 1892 k.amen 3942, 1893 2804 Bände in die Bibliothek,
die abgesehen von den Kosten der Helbig'schen .Sammlung eine Ausgabe von
12 283 fr. 23 cent. bezw. 18 094 fr. 09 cent. bedeuten, ln der Liste der Aeccssionen
aus den einzelnen (icbicten der Wissenschaft überraschen die zahlreieheu
Dnickfelder, besonders bei deutschen Titeln, S. 07; Gaus-Luda.ssy; Die wirt-

schaftliche Energie; Bertouch; Vorschläge für Losung der Arbeiterfrage.

S. 08; Köstlin; Geschichte der deutschen .8trafrecht. .Schröder; Lehrbuch des
deut.schen Kechtsgeschichte. S. 09 ; Prellwitz; F.tymol. Wörterbuch dergrieekisch.
Spraehes und viele mehr. Dergleichen Nachlässigkeiten werfen kein gutes
Licht auf die Bibliotheksverwaltnng und luiifsten unter allen Umständen ver-

mieden werden können. W.

Die Stadtbibliothek in Göteborg (Gothenburg), mit der diejenige der
dortigen Hochschule vereinigt ist, war, wie der Rektor der Ilochscliule, Joh.

Paulsou, in Göteborgs llögskohts Arsskrift Bd. 1 (1895) berichtet, im .Jahre

1894 von 0471 Personen besucht, 4009 Bände wurden benutzt, 4551 aus-
gclichen. Zum Einkauf von Btlcheru wurden 5047 Kronen 12 Öre verwendet.
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Durch Extrabewilli^uti)r kounteu für den Einkauf von Biichern aiis dem Gebiete
der germanischen Sprachen und Pliilosophie ‘iOS2 Kroueu 4 Ure verausgabt
werden. W.

Über die Universitätsbibliothek zu Upsala iui Jahre ISU3 berichtet

Upsala Uuiversitots Ärsskrift ISiM (Redogörelse for Uuiv. IV.I3 Ul. S. 33fl'.).

Der Zuwachs der ausiliudischcn Abteilung betrug (ohne Hefte, Broschüren,
Karten etc.) 4OS0 Bände, von denen .'i04 gekauft, aus l’rof Ed. Walinstedts
hinterlasseuer Bibliothek von der Witwe 1400 Bände zur (Jeologie ii. s. w.
geschenkt wurden; an Handschriften erwarb die Bibliothek 32 Nummern,
enthaltend zahlreiche Urkunden, Tausende von Briefen schwedischer Fürsten,
Gelehrten n. s. w. Der Zuwachs der schwedLschen Abteilung betrug infolge

des Ptlichtcxemplarzwauges (lagstadgade) 13 310 Bände und Hefte. Die Ver-
waltung der Bibliothek verausgabte 1SU3 für Bucheinkäiife !m7s ,,%4 Kr., an den
Buchbinder »!12n,73 Kr., fllr sächl. Ausgaben, Arbcitshillfe u. s. w. 2M1.29 Kr.,

Was-serleitung l'ioKr.
,
Heiziiug 270s,'.(ü Kr. Der feste Staatsau.schlag beläuft

sich auf 1.5 000 Kr., dazu kommen Extra-Einnahmen n. 8. w., so dal's der Etat
in Einnahme und Ausgabe mit 2os40,46 Kr. balanciert. Die ükonomische
l.age der Bibliothek wird daher mit Recht als „verkligen bedröflig* bezeichnet,

von I s5l an ist der Stiiatsznschufs dreifsig .lahre unverändert gewiesen ( 1 2000 Kr.)

und erst lss| um 25 “,o erhöht, während in derselben Zeit die Zahl der ordent-
lichen Professuren um 50 “/o gewach.sen und eine ganz neue Klasse aufser-

ordentlicher Professoren hinzugekommen ist. Der Bibliothekar fordert nach
gewissenhafter Berechnung statt 15 000 20 700 Kr. jährlich. Es wurden lh!13

10 BPS Bände aasgeliehen. im I,e.sesaal benutzten 4193 Besucher 34 934 Bände.
Infolge Umbaues sind sämtliche Teile der Bibliothek auf der Wanderschaft
gewesen und manche Abteilungen sind drei- bis viermal hin- und hergewandert,
bis sie ihre definitive Aufstellung erhielten. W.

Im 133. Baude der Sitzungsberichte der philosophisch - historischen

Klasse der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Wien lt>90) bringt die
7. Abhandlung (90 S. und I Tafel) die Fortsetzung der Bibliothecapatrum
latinornm britannica VII von Heinrich Schenkl u. z. behandelt der
Verfasser diesmal die Bestände der schottischen Bibliotheken. — In

der 1 1. Abhandlung (3s ,S.) beschäftigt sich L. von Schroeder mit zwei neu
erworbenen Handschriften der Wiener Hofbibliothek, die Fragmente des
Käthaka enthalten (dsizn 2 Tafeln). F. E.

In den , Mitteilungen des Instituts für österreichischeGesehichtsforschung“
Bd. XVII, 2. Heft handelt Sickel Uber das Verbot ßUeher der Vati-
kanischen Bibliothek aiisznleihcn und teilt ein Breve des P. Pius IV.
vom 20. Juni 1504 mit.

Die Griechischen Codices aus Urbin o in der Vaticana. Vou
dem grol'sen Monumeutalwerke der Handschriften -Verzeichnisse der Vaticana
hat uns das Jahr 1S95 wieder einen äufserlich stattlichen uud inhaltlich hoch-
bedeutsamen Band geliefert, den fünften der ganzen Reihe, der die Be-
sidireibuiig der griechischen Codices von Urbino enthält, eine äulserst ver-

dienstvolle Arbeit Cosimo Storuajolo's : Codices Urbinates Graeci Bibliothccae
(apostolieae) V'aticanae descri|>ti iiracside Alfonso Cardinali Capecelatro. Re-
censuit Cosimus Stornajolo. Romae MDCCCXCV. 4". Voran geht eine Ge-
schichte der Bibliothek von Urbino, deren Gründer Federigo Graf von Monte-
feltro (1444—S2) war, der seit 1474 den Titel eines Herzogs von Urbino führte.

Er hat eiue grofse Zahl kostbarer Handschriften von Buchhändlern (be-

sonders dem Florentiner Vespasiano) und Priv.atlciiten zusammengekauft, die

geringere Zahl der vou ihm gesammelten Codices hat er selbst schreiben
lassen. Drucke sammelte er grundsätzlich nicht, doch hat der letzte Herzog
vou Urbino, Franz Maria III., f 1031, auch eine Bibliothek gedruckter BUcher
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angelegt. Übrigens haben auch mehrere der Nachfolger Foderigo's fleilsig

Handschriften fUr die Bibliothek gesammelt, so z. B. fast alle mathematischen
der Herzog Franz Maria II. um 15S8. Der letzte Herzog vermachte 1628
testamentarisch seine Blicherschälze der .Stadt Urbino und wies zu ihrer

Unterhaltung Zinsen gewisser Kapitalien an. Bald nach seinem Tode be-

gannen indes schon Streitigkeiten zwischen der Stadtverwaltung und der
Brüderschaft S. Cruciöxi de (,'rypta über die Verwaltung der Bibliothek und
die Äuskehrung der Gelder, Streitigkeiten, die Papst Alexander YH. auf An-
raten des derzeitigen Bibliothekars der Vaticana, Lneas Holsten, benutzte,

nm gegen Anskehrung von lOflOdscudi die ganze Handschriftensammlung,
die vorher Christine von Schweden vergeblich zn kaufen suchte, nach Kom
zu überfuhren, wo sie seitdem gesondert fUr sich aufbewahrt wird. Folgende
Inschrift giebt davon Zeugnis: ALEXANDER VII. P. M. ANTIQVA ÜMNIS
GENERIS OMNIVMQVE LINGVARVM VRBINATIS BIBLIOTIIECAE
MANVSCRIPTA VOLVMINA REPENSO CEDENTIBVS BENEFICIO AD
TVTIOREM CVSTODIAM ATQVE PERPETVITATEM ADIVNXIT AN.
SAL. MDCLVIII. Der erste Bibliothekar der Bibliothek Herzog Federigo's
war Fridericus Veteranus, der am Eingang zur Bibliothek folgende Verso
anbriugen liels (in Majuskeln):

Si cvpis hic positi ([uonam sint ordine libri

Discere, (pii transis, carmina panca lege.

Dextera sacrorvm, ivrisiiue volvmina servat,

Philosophos, physicosj nec geometer abest.

Qvicqvid cosmographi, qvienvid scripsere poetae,

Historiciqve omnes dat tibi laeva manus.
Über diejenigen, die den künstlerischen .Schmuck der Handschriften geliefert

haben, hat Stomajolo fast gar nichts ermitteln können, vier bis fünf Schreiber
werden er^välmt, unter den Bibliothekaren ragt der genannte Fridericus
Veteranus hervor, der fast vierzig Jahre mit groCsem Eifer seines Amtes
waltete

;
es wird auch gleichzeitig mehreren Personen der Titel bibliothecarius

zugelegt. Schon früh hat man Kataloge oder Indices Uber die reichhaltige

.Sammlung angelegt, deren systematische Ordnung nach dem alten oder ältesten

Index folgende war: Biblia, patres et scrijjtores rei sacrae, Aristoteles cum
Porphyrio, Plato et in enm Commeutarii, Philosoph! alii, Medici, etiam codiees
italice conscripti, Mathematici, Juristac, Cosmographi, Historici, Poetae, Gram-
matici et reliqua, dann Graeci scriptores in der Ordnung, die sie noch hente
in der Vaticana inne haben, und endlich hcbraici et arabici libri. Die in

diesem Index öfter wiederkehrende Bemerkung: ex alia bibliotheca oder
at.hjß deutet darauf hin, dals Herzog Federigo nicht blofs eine
fiibliotnek oder seine Bibliothek nicht an einem Ort errichtet hat und daft

die beiden oder mehr Bibliotheken nach seinem Tode vereinigt wurden.
Von alten Einbänden und ihren Verzierungen ist aul'ser dem des Cod. Graec.
SO (Demosthenes Codex pulcherrimiis In purpureo) nichts mehr vorhanden.
Dafs die Bibliothek durch den räuberischen Einfall Ccsare Borgia’s, Grafen
von Valentinois, erhebliche Verluste erlitten hat, bekunden verschiedene Ein-
tragnn^n in dem genannten Index, von denen weiter unten Beispiele gegeben
sind. Den genannten Index (Inventarium vetus), und das ist ein ganz be-

sonderes Verdienst, veröffentlicht Stomajolo nach der kurz skizzierten Ein-

leitung vor seinem eigenen Verzeichnis: tantae enim gravitatis esse hnnc
indicem censni, sa^t er, nt seorsum vnigare in appeudice buins praefationis

dignum esse duxenm. Das Verzeichnis ist nach einer Eintragung nach dem
Tode Herzog Federigo’s nnter^der Regierung seines Sohnes Guido Ubaldo
angelegt, zeigt aber trotz der i'berarbeitung mit Zusätzen von späterer Hand
die deutlichen Spuren des ersten und ältesten Index. An der Stirn trägt es

von späterer Hand den Titel: Indice vecchio. Ohne weitere Überschriften

folgen dann der oben bezeichneten Ordnung entsprechend zunächst die Titel der
Codices No. 1—2‘J6. No. 1 lautet: Prima pars Bibliae pulcherrima atqne oma-
tissima a Genesi usque ad psalterium cum historiis in principiis libromm
depictis Aureo serico cooperta: et Comibus et scraturis argenteis omata.
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Bemerkungen Uber daq. Alter des Codex (Codex vetustus, opns anti(]nissimum
et emendutissimum u. A.), Uber seinen äulsercn Sclimuck (Codex ornatissiinus

n. s. w.), über die Art des Einbandes (in rubro, serico viridi, purpureo, croceo,
nigro u. s. w.) kehren häufig wieder; Codices von UbennUlsigcr (irölse er-

hielten ihren besonderen Platz wie das Breviarinm No. 19: non est in online
propter magnitudinem sed in mema quadam. An den Einfall Borgia's er-

innern z. B. Ih ; Bernardi Abbatis ('laravallensis Sanctissimi Commentnm In
Cantica Cantie4>rum Salomonis, Sennones . LXXXVllI . etc. Codex Omatissimus
oi>crtus serico rubro et Munitus Argento [spoliatus a miliiibus Valentini et,

indiUus sericoY)-, 309: Liber de 8implieibu.s cum horbis: Arboribus et ani-

malibus depictis eormnque natura etc. (Subrrptus tempore. Valenlini, restittitus

postea a quodam de forlivio, qui eum abstulit ex turri forliviensi. Uesiitutus
est ex ariniino. Postea mutuo traditus d. Vitello de CasteUo post discessiottem

d. Ducis francisci mariae quem librum mxituo habuit et nximqmm restituerc

voluity, 857 : Blondi Flavii Foriliviensis Italia Illnstrata. In Purpureo. {Sub-
reptus a Valcntinianis. Ia>co cuius est iste Uber in stampa tn hac bxblio-

theca inter stampas.) Von sonstigen Bemerkungen späterer Zeit zu den
Titeln der Handschriften sind die zu folgenden beiden im Wortlaut wieder-
gegebonen Nummern besonders bemerkeuswert. 1. No. 2b9: Vitellonis Pro-
spcctiva. Liber rarissimus In Albo. (<^ui liberjxer Ul T>. Franciscum tnariam
missus est Yironam ennsignatus Francisco bu/lrare dir. XI Maii 1526 in quo
lihro in charta ultima alba repaium hoc scriptum: videlicrt: hic Vitello est

mei bartolomei troiani Veronensis: qui Uber postea altcrum habuit patronum
videlicet lllihum Ducem Federicum ferctranum, cuius memoria in benedictione
est.

I
remisit ex Verona per hieronymum Gallum. ideo cassata [.^] est postiüa

haec scripta.), eine Notiz also, die uns kund giebt, von wem Herzog Federigo
den Codex erworben hat, und dafs der Codex 152ii von Herzog Franz Maria I.

nach Verona verliehen und aucli ordnnngsmälsig zurllckgeliefert wurde. 2. Cod.
Gr. No. 123: Aristophanis Comoedi Insignis Comoediae XL Codex pulcher-
rimus ln Croeeo. (habuit petrus ftorentinus Cartularius qiu-m misit florentiam
stampandum.) Durch diese Bemerkung wird Velscn's Vermutung (Cod. Urb.
der Lysistr. n. der Thesmoph. des Aristoph. Halle 1S71), dafs die Editio Jnntina
dieser Komödien auf dem Urbiner Codex beruhe, aulser Zweifel gesetzt —
Die Medici, No. 297— 319, .Iiirhstae, 320—49 Cosmograpjii, Historici, Poefcu-.

Grammatici et reliqua, 350—950, haben ilire besonderen I'be;r8cliriften. Dann
folgen mit eigener Numerierung Hebraei 1— b3, ohne i'bcrsehrift Anti-
phonarien 11 . a. 1— 13, ferner Libri qui crant In alia bibliotheca 1 — 10, Infta-

scripti ablati sunt a Palleschis rebellibus DUo F. Maria cxulo a statu 1—9o, Libri

Materna Lingua 1— 17, Libelli satis ornati qui erant In alia bibliotheca 1— 15,

Jiißl.oi aiaxQai 1—11, Libri non ligati In niembrana 1—41, Libri non linti In

pap. 1— 16, hierauf folgen noch verschiedene Eintragungen, deren erste lautet:

(IHe 17 Aprilis 15 3) (Libellum misit Dnus Dux Franciscus Maria de Astro-

logia qui tncipit per littcras alphabeti et est in corio purpureo et est positus

prope fencstram anguli versus plateam. qui Uber dicitu» habuisse a quodam
tn oononia.) Am Schlufs hoifst es: Vidit f p., dessen Bedeutung nicht sicher

ist. Dann erst folgen die griechischen Handschriften mit der Überschrift

Greci, wozu Stomajolo's Note lautet: Codices graecos in unnm coegimus et

ultimo loco damus vironim doctorum commodo, im ^nzen 168 Nummern,
denen sich eine synoptische Tabelle anschiiefst, in der die Nummern der
griechischen Codices (1— 168) im alten Urbiner Index denen, die sie im vati-

canischen Index haben, gegenUbergestellt werden; daran schliefst sich ein

vortrefflicher Index auctorum et oporum, ein Index Capitum imd nun endlich

Stomajolo's eigenes musterhaftes Werk: die Beschreibtmg der CTiechischen
Handschriften, der frcilicli eine verdienstvolle Arbeit des älteren H. Stevenson
zu Grunde liegt, die aber doch Überall die Beweise selbständiger Forschung,
eigensten Scharfsinns imd Fieifscs an sich trägt. Hier ist nicht der geeignete
Ort, sich Uber die Arbeit näher auszubissen, nur dem wohlverdienten I^ke
gegen den Verfasser sei Ausdnick gegeben. Kcichhaltige Indices machen
wieder den Beschlnls: 1. Codices temporum notis instructi, 2. Codices tem-
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poriim notis carentes, 3. Scribac, 4. l’ossessores, 5. Codices picturis insi^es,
fi. Codices palimpsesti, 7. Index anctormn, openim ot renim notabilium. VV.

Die Universitätsbibliothek in St. Petersburg zählte am 1. Januar
1S!)6 I04S59 Werke in 237 151 Bänden. (Akad. Uevue Jg. 2. 1896. S. 374.)

W.
tr

Die Bibliothek der Universität von Califoniien in Berkeley besitzt

nach dem Register ftlr 1S94/95 (S. 137) 9.5000 Bände und ist ansgestattet mit

„author and siibject cataiognes and full Indexes“. Aus dem Reese Fund hat

sie ein Einkommen von 50000 S. Nach dem Aimiml Report of the Seeretary

to the Board of Regeuts über das Jahr, das mit dem 30. Juni 1893 abschliefst,

hält die Universitätsbibliothek 105 amerikanische, 66 englische, 92 deutsche,

36 französische, 1 spanische, 1 neugriechLsche, 2 italienische Periodicals. ln dem-
selben Report S. 13 wird bekannt gemacht, dafs — nach dem Muster der
preulsischen Universitätsbibliotheken — ein I.eihverkehr zwischen der Cali-

fornia State Library in Sacramento und der University of California Library
in Berkeley eingerichtet ist, die Bücher werden auf 30 Tage verliehen und
unter Verantwortung und auf Kosten der entleihenden Bibliothek („by expres.s,

not by mail“) versandt. Durch Beschlufs vom 12. Februar 1895 ist cs den
Studierenden der der Universität affiliierten Colleges gestattet worden

,
aus

der Universitätsbibliothek Bücher zu entleihen, doch iuüs.scn sie vor der Ent-
ieihung zur Sicherheit der ordnungsinäfsigen Rücklieferung 5 S hinterlegen.

W.
;

Das University Bulletin No. 13 (März 1896) der Columbia Un i versity
in the City of Ne w York berichtet S. 23, dafs die Bibliothek der Universität

vom 1. Juli 1895 bis zum 29. Febr. 1896 13 452 Bände neu erworben hat und
nunmehr 215 ooo Bände zählt. Ein Verzeichnis der 826 periodischen Schriften

ist im Dezember 1895 gedruckt, seitdem sind 42 hinzugekunimen. Zu den
Neuerwerbungen der ictzten drei Monate gehören fa.st 2ooo „dissertations*

zur Littcrahir und Philologie der englischen und romanischen Sprachen
,
eine

Sammlung, die fast alle deutschen Arbeiten auf diesem Cebiete umfafst. —
Der Versuch, die Titolzcttel der Neuerwerbungen in je 10 Exemplaren drucken
zu lassen, bat sich als zu kostspielig erwiesen. W.

' Die Bibliothek der Leland Stanford Junior University in Palo Alto,
Cal., umfafst nach dem 5. Annual Register (1895 96) S. 23 30 000 Bände und
10 000 Broschüren. W.

Vermischte Notizen.

In dem 5. Ileftc der Revue Internationale des Archives, des Biblio-

theques et des Mus6es (Paris, Weiter) veröffentlicht u. a. Herr Ch. V. Lauglois,

der bekannte Historiker nnd Bibliograph, einen sehr ausführlichen Aumtz:
A propos de l’Institnt international de bibliographie, S. 97— 125, der so schliefst;

Mais s’ils (les fondateurs de ITnstitut) continuent ä considfircr comme le but
principal de leur association l’application de la Classification decimale ä un
Repertoire universe.l «lui serait un index sommairc des prodnetions de l’isprit

humain, tont en gardant le silence sur la question des voies et des moyens,
on leur dira, comme on le leur a d6Jä dit (Centralblatt für Bibliothekswesen
1893 p. 625 etc.), qtie, defioie de la Sorte, leur entreprise, impraticable ä raison

d'immenses diflicultes materielles, apparait comme man(|uec d'avance, et tont

ä fait insnlhsante an point de vne scientifiniio. Et ccux qui ne le leur disent

paa, por courtolsie, les attendent au pied au mur.
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Der Kampf um das Dewey’schc .System.') Das Decimal-Klassi-
fikatioiis- System des gcgenwärtiften Direktors der New York State Library
Melyil Dewey steht augenblicklich in Europa im VordcrCTunde lebhafter

Erörteruug. Zum erstenmale IStTe veröfTenilicht hat es 1894 die fUnfte gegen-
über der ersten sehr vermehrte Auflage erlebt. In unseren Fachkreisen hat

man ihm bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt und nur Grüsel hat in

seinen Grundzügen der Bibliothekslehre auch diesem Systeme sorgpiltige

Beachtung zu teil werden lassen. Vor kurzem nun hat Karl Junker, Mitglied

des Institut international de bibliographic in Brüssel, das die Anweudimg d^
Dewey’scheu Systems für das geplante Repertorium der Weltlitteratur in

Aussicht genommen hat, durch seine Schrift : Ein allgemeines bibliographisches

Repertorium und die erste internationale bibliograj)hischo Konferenz in Brüssel

IS95 (Wien 1896) in deutschen. Landen weitere Kreise für dieses System zu
interessieren gesucht und in Österreich durch zwei Vorträge*) die Vorteile

desselben mündlich zu erläutern sieh bemüht. Wenn .lunker kein anderes
Verdienst sich erworben hat als das, dafs er die Fachkreise an verschiedenen
Urten veranlafste, sich mit dem Decimal-Klassifikations-System einmal gründ-
lich auseinanderzusetzen, so verdient dies schon Anerkennung. Dafs es ihm
gelungen ist, die Fachgenossen zur Stellungnahme gegenüber dem Dewey’schen
Systeme anzuregeu, beweisen verschiedene Artikel in Zeitschriften. Es kann
durchaus nicht schaden, wenn hier und da ein frischer Wind über die aus-

gefahrenen Geleise alter Bibliothekssysteme fährt Wir brauchen deshalb

nicht zu fürchten, dals das gute Alte über Nacht verschwinden werde. Denn
es entsteht z. B. in unserem Falle gleich die Frage, ob es Junker auch ge-
glückt ist, uns von der Vortrefflichkeit des Dewey’schen Systems zu über-

zeugen. Der Wert dieses Systems liegt in der Richtung jener Bestrebmigeu,

die die Herstellung eines allerorten allgemein anwendbaren Klassifikations-

systemes im Auge haben, ein Beginnen, das volle Beachtung verdient W enn
man also die Vorteile des Dewey’schen Systems in helles Licht zu rücken
sich bemühen will, dann sollte man meines F>achtens vor allem auch andere
vorhandene Systeme in Betracht ziehen und nachzuweisen versuchen, dafs

sie nicht zu leisten vermögen, was das Dewey’sche System zu leisten im
Stande ist. Man hat dem Dewey’schen System vor allem zweierlei zum Vor-
wurfe gemacht: erstens, dafs es die Wissenschaften ganz mechanisch in zehn
Abteilungen zerlege, und zweitens, dafs bei der Signierung grofse Zahlen-

komplexe zum Vorschein kommen können. Nach Junkers Ausführungen
müssen wir uns jedoch erinnern, dals das Dewey'sche System keinen An-
spruch auf Wissenschaftlichkeit erhebt, sondern nur eine dnreh Zahlen aus-

gedrückte bibliographische Begriffsbestimmung der gesamten geistigen I*ro-

duktion darstellt, und ferner, dals die Zahlen einen konkreteren Ansdruck
für derartige Bc.stimmungen bilden als die Buchstaben. Nach diesen An-
schauungen läfst sich eine Stellungnahme gegenüber dem Systeme unschwer
gewinnen. Das System hat unleugbar seine Vorzüge für den internationalen

wissenschaftlichen Verkehr, insofern wisscnschaftiiche Begriffe durch allgemein
verständliche Zahlen dargestellt werden, freilich drängt sich da gleich die

Frage auf, ob denn die Buchstaben so ganz und gar zu verdammen seien.

Ich sehe nicht ein, warum nielit etwa der Buchstabe P ein internationales

Zeichen für Philologie werden könnte, so wie in der Mathematik das ti seine

bedeutungsvolle Stellung erlangt hat. In bibliothekarischen Kreisen verhält

1) Wir bringen diesen Bericht nur um des Grundsatzes willen: Et
audiatur altera pars. — Es ist nicht exakt richtig, dafs man bis auf das Er-

scheinen von Gräsels Grundzügen (1896) hin dem Dewey’schen Systena

wenig Aufmerksamkeit geschenkt habe. Es ist schon 1886 ln diesen Blättern

(III, ')41 u. f.) auf meinen Wunsch hin von Grüsel über dasselbe eingehend
berichtet worden. 0. U.

2) Im Österreichischen Verein für Bibliothekswesen in Wien am 9. Mai
und in der steiermärk. Laodesbibliothek in Graz am 2. Juni.
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man sich sowohl im Inliinde wie im Auslände ziemlich ablehnend gegen das
Dewev’sche .S}’stcni, wohl auch dc.shalb, weil man hier in Ib'zng auf das
ciiimal in einer Mibliothck eingeführte System sehr konservativ zu sein pHegt.
Der Wert des Dewey’schen Systems ist auch gar nicht darin zu stieben, dafs
cs in unseren Bibliotheken als Einfeilungs- oder gar Aufstcllungssystem ein-

gcflilirt werden soll, es stellt bei der gegenwärtigen Sachlage eine jener
Möglichkeiten dar, die darauf abziclen, dem wissenschaftlichen Austausch
überall verständliche begriffliche Einheiten zu Grunde zu legen; dafs es die
beste jener Möglichkeiten darstellt, wird man beute noch nicht behaupten
können. Es verdient aber von unserer Seite volle Beachtung. Leider scheint
die Zahl jener Fachgenossen, die die Dewey’schen Tafeln selbst eingebend
studiert haben, noch nicht sehr grofs zu sein. Ich habe daher auch bei
Junkers Vorträgen den Eindruck gewonnen

,
dafs er bei seinen Zuhörern zu

viel Kenntnis des Systems voraussetzte. Was das Institut international de
bibliographie in Brüssel anlangt, das sich für das Dewcv'sche System so
warm einsetzt, so meine ich doch, wir sollten mit einiger Freude ein Unter-
nehmen begrlifsen, das auf die Erleichterimg des intemationalen wissenschaft-
lichen Verkehres hinarbeitet, und auch den guten Kern, der in der Sache
steckt, ins Auge fassen. Vielleicht iielse sich dann auch dem Repertorium
der Wcltlitteratur sein ufopistisches Gewand abstreifen und manches Nützliche
zu Tage fördern. Auf allen Linien rundweg gegen das an sich friedliche Unter-
nehmen zu mobilisieren, scheint mir doch etwas zu weit gegangen.

Graz. Ferdinand Eichler.

Berichtigung. In dem 4.— fi. Hefte des von dem Institut inter-

national de bibliographie herausgegebenen Bulletin findet sich auf S. 203 Anm.
folgende Angabe: La Classification Hartwig, Schema des Realkatalogs der
Königlichen Universitätsbibliothek zu Halle a. S. (p. 7(>) foumit des notations
comrae celle-ci: K h II, Fc B I 4 e IIj etc. Wenn man das Decimalsystem
verteidigen will, sollte man die früheren Katalogisierungssystemc doch nicht

dadurch widerlegen wollen, dals man Unwahrheiten Uber sie drucken läl'st.

In der ganzen Halleschen Universitätsbibliothek findet sich
keine auch nur ähnliche Signatur. Herr Otlet, der Verfasser des
Aufsatzes, dem wir obige Behauptung entnehmen, hat das Schema der Ilallo-

schen Universitätsbibliothek so gründlich studiert, dals er meint, die streng
wissenschaftliche Einteilung des.selben habe in der Signatur der Bücher bis

in alle Einzelheiten hinein ihren Ausdruck finden müssen ! Anfserdem ist die

Angabe auch noch unzutreffend, wenn nach allen Unterabteilungen signiert

worden wäre. 0. II.

Bereits werden m den Kreisen der Anhänger des Brüsseler intern,

bibliogr. Institutes Zweifel an der Durchführbarkeit des geplanten Unter-
nehmens laut. In der letzten Nr. (4— 6) des Bulletins genannten Institutes

(1» ann6e) S. 202 f. äufsert sich Herr Herbert Ilaviland Field bei einer Er-

örterung iiber „das geeignetste Format der bibliographischen Zettel“ folgendcr-

mafsen: „Ich bin der festen Überzeugung, dafs die geradezu kolossale Aus-
dehnung des Zettelkataloges ein l'bclstand ist, an welchem vielleicht das

putze Unternehmen scheitern wird. Es wird sicherlich niemand mir den
Vorwurf machen, die Vorteile des Zettelkataloges zu niedrig zu schätzen;

allein ich bin (mir) sehr wohl bewnfst, dals eine Zettelausgabe des von der

Royal Society geplanten Werkes und a fortiori des Brüsseler Repertorium
Universale binnen kurzem eine solche Ausdehnung erreichen würde, dafs es

sehr fraglich ist, ob ein solcher Katalog in unseren Bibliotheken ünerhaupt

Aufnahme finden könnte.“ Ht.

(Österreichischer Verein für Bibliothekswesen.) In der Ver-

sammlung vom SO. Mai sprach Herr Eichler (Graz) über „Begriff und
Aufgabe der Bibliothekswissenschaft“. Es genügt hier zu bemerken,

Xin. 8. 9 . 29
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dafs der Vortragende einen kurzen, aber alles Wichtigste zusammenfassenden
t]t)erblick Uber die geschichtliclie Entwickelung unserer Wissenschaft gab,

imd im übrigen den wesentlichen Gedankcngang seiner durchweg von
modernem Geiste getragenen Ausführungen wiea^erzngeben.

.Innerhalb des Bereiches der Geisteswissenschaften sehgn wir mancherlei
Verschiebungen sich vollziehen, die vor allem darin ihre Anfserung finden,

dafs sich von manchen Gebieten einzelne Teile losliisen imd vermöge der
ihnen innewoiinendcn Kraft zur Selbständigkeit als in sich geschlossene Glieder
in die bereits vorhandene Reihe wissenschaftlicher Disciplinen eintreten.

Diese Wandlungen richtig zu erkennen und zu beurteilen, erfordert Kenntnis
und Wertschätzung der schriftlicheu Denkmäler, also vor allem der BUchcr.
Unter welchen Voraussetzungen und wie die schriftlichen Denkmäler ent-

standen und noch entstehen, verbreitet und benutzt wurden und noch werden,
bedarf sorgfältiger Erforschung, weil auf der Bewegung, die die schriftlichen

Denkmäler — also vor allem das Buch — durchmachen, das ganze geistige

Leben beruht, alle seine Fortschritte mid Rückschritte dadurch zum Aus-
druck gelangen. Diese Erforschung fällt der Bibliothekswissenschaft zu, die

nicht blols, wie frühere Bearbeiter dieses Gebietes (so Schrettinger u. a.) an-

nahmeu, die sachgemäfse Einrichtung und V'erwaltung der Bibliotheken znm
Gegenstände bat, sondern die auch, wie die Engländer schon längst richtig

erkannt haben, das gesamte Buchwesen als unabweisliche Voraussetzung in

sich schliefst. Sie wird ein weites Arbeitsfeld umspannen, sie wird, nm nur
im grofsen anzudeuteu, die Entstehung und Verbreitung aer Schrift nnd der
schriftlichen Denkmäler, den Buchdruck, den Handschriften- und Buchhandel,
die Entstehung, Erhaltung, Einrichtung und Benützung der grofsen Sammel-
becken der Litteratur, der Bibliotheken, in sich schlielsen, sie wird demnach
die gesamte Organisation, die das Zusammenfassen und Verbreiten der geistigen

Besitztümer der Menschheit zum Zwecke hat, in ihr Bereich ziehen. Hieraus
werden sieh auch für die l’ra.\is des Bibliothekswesens Folgerungen ergeben.
Die wissenschaftlichen Anforderungen an die Anwärter auf ein BibliotheKsamt
müssen erhöht werden, es mnls eine Teilung der Arbeitskräfte in den Biblio-

theken in wissenschaftliche Beamte nnd in Unterbeamte, die den Manipnlations-
dienst zu versehen haben nnd an die natürlich geringere Anforderungen ge-
stellt werden, Platz greifen.“

Die obigen Sätze stellen nur einen Rahmen dar, den der Redner mit
einem lebendigen Bilde zu erfüllen wufste. Hoffentlich giebt einmal ein

Disknssionsabend in unserem Verein Gelegenhdit, auf den gehörten Vortrag,

der mit allein Grund den lebhaftesten Dank der Versammlung fand, übrigens
demnächst im Druck erscheinen soll, näher eiuzugelien; dann mag wohl auch
erörtert werden, ob bekannte Einteilungen der Bibliothekswissenschaft, wie
„Bibliotheksiehre“ und „Bibliothekskundo“ u. dgl., berechtigt nnd erschöpfend
sind, und wenn ja, ob Eichlcrs Aufstellungen nicht darüber binansgehen. —
Die von dem Vortragenden am Schlüsse berührte Frage der „Zweiteilung
des Personals“ liegt in der Luft; sie wurde heuer auch im östeir. Abgeord-
neteuhause von dem Abgeordneten Dr. v.- Hofmann (s. C. f. B. XIII, 247,

27U) gestreift.

Wien. F. A. M.

Es ist schon (oben S. 344) erwähnt worden, dafs bei der Universitäts-

Bibliothek in Göttingen eine Prüfungs - Kommission für die bibliothekarische

FachprUfung errichtet worden ist. Der diese anordnende Erlafs des prenb.
Unterrichtsministers vom 2<s. April d. J. ist abgedruckt im Juni-Heft des
Centralbl. f. d. gesamte Unterrichts-Verwaltung in Preufsen S. 389 f.

Die Internationale Vereinigung für vergleichende Rechtswissenschaft
und Volkswirtschaftslehre zn Berlin hielt am 22. April dieses Jahres im West-
niiiister-Hötel zu Berlin eine ordentliche .Sitzung ab. Nachdem der Vorsitzende,
I-andgcrichtsrat Dr. F. Meyer (Berlin), in einem warmen Nachruf des bei Cap
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Palmas verstorbenen Mitgiiedes des Itczlrksanitniannes von Victoria, Ite-

perimgs -Assessors Erich v. Lucke, gedacht hatte, sprach der Bibliothek-

Assistent beim Reichsgericht in Leipzig Dr. Georg Maas Uber „die Aufgalien
der Vereinigung hinsichtlich des internationalen Austausches offi-
zieller Drucksachen“. Zunächst schilderte er die Bestrebungen in Frank-
reich und Belgien für die Sammlung des gesamten fUr den internationalen

Rechtsverkehr wichtigen Materials und ging dann auf die Entwickelung und
Wirksamkeit der internationalen Tausch- Konventionen und deren Bedeutung
fllr die schnelle, sichere und billige Beschaffung offizieller Drucksachen ein.

Er erürtertc, wie aus dem allgemein wachsenden Interesse an rechtsvor-

gleichenden Studien das Bedürfnis nach ausgiebiger Gelegenheit zum Studium
der ausländischen offiziellen Materialien sich gesteigert habe. Nach seiner

Ansicht sei es eine dankenswerte Aufgabe für die Internationale Vereinigung
behufs Erleichterung des stetig sich mehrenden Verkehrs mit dem Auslande
und zur Belebung der vergleichenden Studien des auswärtigen öffentlichen

Lebens den Anschlufs des deutschen Reiches an einen der bestehenden inter-

nationalen Tauschverträge sowie die Errichtung einer staatlichen Tausch-
und Auskunftsstelle für offizielle Veröffentlichungen des In- und Auslandes
anzuregen. Der Redner machte sodann eingehende positive Vorschläge Uber
die Art der Angliederung dieses Bureaus an das bereits vielfach als Tausch-
vermittelungsstelle dienende Auswärtige Amt, indem er den Wert der so
ermöglichten Ccutralisieruug und Erweiterung des gesamten Tauschverkehrs
der &icbs- Bibliotheken einer genauen Prüfung unterzog, ln seinem Danke
an den Vortragenden unterstützte der Vorsitzende, Landgerichtsrat Dr. F.

Meyer, lebhaft die V'orschläge des erstoren, indem er ansfllhrtCj dafs eine

Vereinigung zur Vergleichung rechtlicher und wirtschaftlicher \ erhältnisse

auch um die Beschaffung des zur Vergleichung notwendigen Materials be-
müht sein müsse und das von der französischen Schwcstergesellschaft gegebene
Vorbild nachznahmen sei. An der interessanten Debatte beteiligten sich die

Herren Privatdocenten Dr. Kaufmann, Dr. Osterrieth, Kammergerichtsrat Dr.

Kronecker, Landgerichtsrat Dr. Meyer und I,andrichter Dr. Aschrott, ln der
Erwägung, dafs eine Erweiterung des internationalen Austausches offizieller

Drucksachen imter Mitwirkung des deutschen Reiches dringend erwünscht
sei, wurde eine Kommission von 7 Mitgliedern gewählt, um die Verwirk-
lichung dieses Gedankens zu versuchen.

In der 26. Haupt-Versammlung der Gesellschaft für Verbreitung von
Volksbildung, die am 7. Juni in Barmen statt hatte, wurden von dem General-
sekretär des Vereins Herrn Tews folgende Thesen Uber Volksbibliotheken
begründet

;

Die Versammlung richtet unter ausdrücklicher Anerkennung der
gegenwärtigen Leistungen an alle Vereine, welche Bildiingsbestrebnngen

zu rördem geeignet sind, die dringende Auffordemngj dem Verlangen nach
guter Lektüre, das in allen Volkskreisen sich bemerklich macht, dnreh ver-

stärkte Pflege der Volkslesestätten entgegcnziikommen und besonders auf

eine möglichst vollkommeuo Einrichtung und Organisation der Lese-

einrichtungen für jedermann Bedacht zu nehmen.
FUr das Land erscheint die Einrichtung von Kreisbibliothckcn

,
aus

denen kleine Ortsbibliotheken gespeist werden können, besonders zwcck-
mäisig.

In den Städten ist die Begründung von Central -Bibliotheken mit

Lesezimmern, an welche nach Erfordernis Zweig-Bibliotheken in den einzelnen

Stadtteilen sich anschliefsen, anzustreben.

Den Vereinen an demselben Orte wird empfohlen, für diesen Zweck
mit einander in Verbindung zu treten, gemeinsam vorzugehen tmd die Ge-
meinden fllr eine ausgedehnte Beteili^ug zu interessieren.

In der Diskussion Uber diese Thesen wünschte Abgeordneter Wete-
kamp die Bibliotheken nicht als Wohlthätigkcitseinrichtungcn, sondern als

29*
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notwendige Er^nzungen des Volkschuluntcrrichts angesehen zu wissen. Herr
Fr. Kalle -WieslJaden machte auf die Schwierigkeiten aufmerksam, Vereine
verschiedener Tendenz zusammenzufUhren. Deswegen wäre man neuerdings
mehr geneigt, nur kuromunde Bibliotheken zu ompfenlen. Der Referent fiihrte

aus, dafs huanziclic Bctcili^ng der Kommunen erwünscht wäre, dafs es aber
noch nicht angezcigt erschiene, sich nur für kommunale Bibliotheken aas-
zusprechen. Die Thesen wurden darauf unverändert angenommen.

.Über unsere Mittelschulbibliotheken“ schreibt Julius Walln er
in der Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien Jg. 47 (189(i) S. 193—208.

Mit den von ihm anfgcsteliten Forderungen kann man im allgemeinen ein-

verstanden sein
;
besonders ist iiira darin zuzustimmen, dals diese Bibliotheken

etwa in ihrem Besitz beöndliche ältere Bücherbestände, namentlich Inkunabeln
und Manuskripte, austauscheu oder veräufsern sollten gegen andere, fUr sie

geeignetere Bücher. Auch die Veröffentiiehung der Kataloge und ange-
messene Entschädigung der Bibiiothekskustoden halten wir mit Wallner tUr

wünschenswert. W.

Zeitungsnachrichten zufolge ist ein sehr wertvolles Bibelmanuskript
kürzlich nach Knfslaud verkautt worden. Man hatte es vor drei Jahren in

einem Dorfe bei Caesarea aufgestöbert, nnd eine englische wie eine amerika-
nische Universität wünschten es zu erwerben. Die Verhandlungen, die zn
diesem Zwecke angeknUpft wurden, rückten aber wegen der weiten Ent-
fernung des Ortes und der Unruhen des letzten Jahres nur langsam von der
Stelle und wurden schlielslich noch dadurch gestört, dals man in Rufsland
von dem Funde Wind bekam und nun eigene Verhandlungen mit dem Priester

jenes Dorfes anknüpfte. Das Ergebnis derseiben war, wie gesagt, die Er-
werbung des Manuskripts seitens der russischen Regierung oder, wie anch
behauptet wird, des Zaren. Es wird vermutet, dafs das Mannskript der
Codex N ist, von dem sich 33 Blätter auf der Insel Patmos, 0 Blätter im
Vatikan, 4 im British Museum, 2 in der Wiener Ilofbibliothek befinden. Es
ist auf feinem Pergament und in Siibertinte auf rotem Grunde geschrieben.

So war schon gesetzt, als uns die Erklärung des Herrn Professor C. R.
Gregory in der No. 15 der Theologischen I.itteraturzeituug zu Gesicht kam.
Hiernach bestätigt sich die Vermutung, dafs es Codex N der Evangelien
wirklich ist, von dem 184 Blätter neu gefunden sind. Der bekannte russische

Gesandte Neiidow in Konstantinopel, in dessen Händen die Handschrift jetzt

ist, hat versichert, dieselbe werde von berufener Seite demnächst veröffent-

licht werden.

Ein interessanter Bücherfnnd ist nach der „Voss. Ztg.“ von dem Biblio-

thekar der Birkenhead Free Library gemacht worden. Unter den Büchern
eines Anwaltes, die er ausmusterte, fand er durch Zufail an ein anderes
wertloses Buch gebunden einen Abdruck von Bonaventura’s „Speculum
vitae Christi“, der 1494 von Wynkyn de Worde gedruckt war. Der
bibiiographischo Wert des Buches besteht darin, dals es das einzige ist, das
der genannte Drucker in Caxtontypeu Nr. 7 gedruckt hat, einer Schriftart,

die sonst nur für Ablafszettel und dergleichen zur Verwendung kam. Bisher
kannte man nur einen einzigen Abdruck dieses Werkes, nämlich in der
Bibliothek des Grafen von Leicester in Holkbam, wo er von William Roscoe
entdeckt wurde. Das nun aufgefundene Exemplar ist leider arg beschädigt,
es hat einem Kinde als Schmicrbuch gedient und ist beim Binden sehr un-

achtsam behandelt worden
,

so dafs wiederholt tief in die Schrift hinein-

geschnitten wurde. Nur 108 Seiten des Buches sind erhalten geblieben.
W.

Herr W. Wattenbach in Berlin hat unsere Littcratur nicht nur durch
eine grolse Anzahl von wertvollen Einzelforschuugen auf verschiedenen Ge-
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bieten des historischen Wissens bereichert, sondern hat auch dnreh ziisammcn-
ÜLssende Arbeiten zur Unterstützung und Beiebung der geschichtlichen Studien
auf dem (»ebiete des Mittelalters und der Pahiographie wie wenige jetzt

Lebende beigetragen. Es br.iucht nur an „Deutschlands Geschichtsiiuellen
im Mittelalter“ erinnert zu werden, um die Verdienste des greisen Gelehrten
einem jeden ins Gedächtnis zuriickzurufeu. Einen „Wattenbach“ für die
Quellen ihrer Historie zu besitzen, wünschen daher Italiener, Franzosen und
Engländer aufe lebhafteste. Hat der Berliner Gelehrte in diesem Werke
vorzugsweise die Einzeluntersuchungen anderer zusammengefalst

,
aber mit

durchaus selbständigem Urteile beghütet, so ist in dem Werke, das den
Studienkreisen, in denen sich das C. f. B. bewegt, weit näher steht, Uber „das
Sehriftwesen im Mittelalter“, die Forschung anderer Paläographen
und Diplomatiker viel stärker mit eigener selbständiger Arbeit durchsetzt.
Ist das Arbeitsgebiet hier doch noch ein weit gröfseres. Denn das
.Schriftwesen des Mittelalters“ hat es nicht mit dem einer einzigen Nation,
sondern mit dem aller mittelalterlichen Kulturviilker zu thuu. Es mnlste auch
auf das Altertum KUcksicht genommen werden. Wenn das auch nur insofern
geschehen ist, „als die antiken Gewohnheiten imd Ausdrücke im Jlittelalter

fortlebten und insoweit ihre Kenntnis flir die uns noch erhaltenen Hand-
schriften von Wichtigkeit ist“, so ist doch dessen wahrlich nicht ^uz wenig.

Da nun ln den letzten Decennien unsere Kenntnisse des antiken Schrift-

wesens nicht nur sondern auch desjenigen des Mittelalters durch zahlreiclie

wichtige Funde — ich erinnere z. B. nur an die Anfsclüilsse Uber die Geschichte
der Papierbereitung, die wir der Bearbeitung der I’apyrus des Erzherzogs Bainer
verdanken — und durch die Vervielfältigting der phötographischen Aufnahmen
ganz bedeutend gewachsen sind und auch ganze Zweige der hier in Betracht
Kommenden Litteratur, z. B. durch Brcl'slau, neu und gründlichst bearbeitet

worden sind, so wünschte mau lebhaft, dafs es uns vergönnt sein möchte, durch
Herrn Wattenbach all dieses neue Material in Verbindung mit dem alten

Werke von neuem verarbeitet vorgetragen zu erhalten. Und das ist uns in

der vor kurzem ausgegebenen dritten Ausgabe des Schriftw'esens zu teil ge-
worden. In den zwanzig Jahren, welche seit dem Erscheinen der zweiten
Auflage verstrichen sind, hat der fleifsige tmd sorgsame Gelehrte „alles an-

gemerKt. was ihm für seinen Gegenstand verwendbar erschien“. Das sieht

man auch dem Buche an, das nicht nur um 110 Seiten stärker geworden ist,

sondern auch überall im einzelnen die nachbessernde Hand des mit seinem
Gegenstände ganz vertrauten Autors verrät. „Es wird ihm gewils niemand
verilbeln, dafs er da, wo keine wesentlichen Änderungen des Textes in den
von ihm citierten Quelien voriagen, sich an die alten Ausgaben gehalten
hat und nicht die neuesten citiert. Müssen wir dem greisen Gelehrten doch
überaus dankbar sein, dafs er das weitschichtige Material uns so durchge-
arbeitet hat, wie dieses hier geschehen ist. — Dar! ich mit einer persönlichen
Bemerkung schliefscn, so möchte ich nur sagen, dafs ich die von .Schefter-

Boichorst gefundene Inschrift eines Privilegs von König Konrad IV. im Dom
zu Messina nicht für unecht erklärt habe (Vorwort IV). Ich hatte sie wohl
gesehen, aber leider nicht abgeschrieben, bezog mich also nicht auf sie.

0. II.

Herr Professor Ilellmann vom Meteorologischen Institute in Berlin, den
I..esern des C. f. B. als Kenner und Sammler von meteorologischen Volks-
schriften und Kalendern bekannt (C. f. B. VUl S. 89 Anm.), giebt bei A.
Asher u. Co. eine sehr schön ansgestattete Sammlung: Neudrucke von
Schriften und Karten über Meteorologie und Erdmagnetismus
heraus. Als No. .5 von diesen ist ein Facsimilednick des berühmten Wetter-
bUchleins: Die Bauern-Praktik von 1508 erschienen. Wir würden hier

natürlich keinen Anlafs haben auf dieses Werkchen ciuzugehen, obwohl sein

Inhalt kulturgeschichtlich insofern von der grölsten Bedeutung ist, als in

ihm hier Wetterregeln aufgestellt werden, die auf die Urzeit des arischen

Volkes zurUckgehen und sich auch bei den Chinesen finden, wenn nicht Herr
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llelimauu seinem Buche eine Einieitunft vuraus^cschickt hUtte, die |^cradeza

als ein Muster für derartige Publikationen dienen könnte. Er giebt uns
zunächst eine Bibliographie der Bauem-Praktik und zählt 34 datierte Ausgaben
von 1508— 1854, 25 undatierte und verschiedene Auszllge aus derselben anf;

dann, wird versucht, die Textgeschichte des Büchleins festzustellen, und werden
die Lbersctzungen ins Französische, Englische, Tschechische, Holländische,
Dänische und I^rwegische, Scliwedischc und Finnische bibliographisch genau
aufgezählt. Vor dem Druck des Traktats liaben natürlich Handschriften des-
selben existiert. Herr Hellmann hat 12 derselben ans Katalogen aufgetrieben,
von denen eine bis ins 10. Jahrhundert zurUckgeht, und nachgewiesen, dafs
dieser ganze Litteratiirzwelg sich an die Pronostica temporum des Beda
Venerabilis anschliefst. Aber Beda liat deren Inhalt nicht erfunden, sondern
dieser meteorologische Aberglauben ist urgermanischen, ja indogermanischen
Ursprungs und hängt mit mythologischen Vorstellungen zusammen, die an
die Jahreswende auknlipfcu. Alles das liat Herr llellmann hier mit grofser

Gcletirsamkeit nachgewiesen und dann uus erst seinen vortrefflichen Facsimile-
druck gegeben. 0. H.

Herr Ch. V. Langlois ist beauftragt, an der Facult^ des Icttres

zu Paris Vorlesungen über die Ilülfswissenschaft der Geschichte zu halten.

Unter diesen fand er keine so wichtig, aber in demselben Mafse ver-

nachlässigt als die Bibliunaiihie. Während cs zahlreiche Lehrbücher der
Epigraphie, der Paläograpliie

,
der Diplomatik, der Chronologie gebe, so

sa)^t er, sei dagegeu noch kein Handbuch der historLscheu Bibliographie, d. b.

keine ziisammcufassende Arbeit, durch die man sich vollkommen und rasch
in der Biblio^phic der liistorischcu Qiiellenschriftsteller unterrichten könne,
vorhanden. Die historische Bibliographie bildet nach ihm einen Teil der all-

gemeinen Bibliographie, in der sie ja auch behandelt wird, dann aber auch eine

specielle Disciplin. Der erste Teil des Handbuchs der historischen Bibliographie
(Manuel de bibliographie historique), das Herr Langlois jetzt im
Anscblufs an seine Vorlesungen über diesen (Gegenstand bei Hachette u. Co.
in Paris hat erscheinen lassen, handelt daher von den allgemeinen und speci-

ellen bibliographischen HUlfsmitteln (Instruments bibliographiques), welche
den Historiker interessieren. In dem 2. umfangreicheren Teile seines Manuel
will Herr I,anglois dann bieten „soiis la forme d’iine histoire et d’un tableau
de l’organisation comnar6e du travail historique dans les divers pays, qni
foiiriiiraient i'oeeasion de faire commodemeut conuaitre, avec les avertissements
couveiiabies, les principaiix iiistrumeuts (aiitres que les instriimcnts bisturiques)

dont les historiens se servent, les priiicipalcs eiitreprises et les priucipaux
moouments de rcrudition et de l'hLstoriograiihie modernes. Vorläufig haben
wir es nur mit dem ersten 'Peil des Slanuel zu thun. Dieser zerfällt in zwei
Bücher. In dem ersten werden „die Elemente der allgemeinen Bibliographie“
in drei Kapiteln (Bibliographie der Bibliographicen

,
Kepertorien der allge-

meinen Bibliographie niid Kepertorien nationaler Bibliographieen) behandelt.
Das zweite Buch zerfällt in vier (Bibliographie historioue) Kapitel: Biblio-

graphie des sources originales; bibliographies nationales de bibliographie
historique

;
repcrtoircs de bibliographie historirpie (bibliographie r6trospective)

und repertoires de bibliographie historique (bibliographie p6riodique). Diese
Einteilung, die nur durch die Mitteilung einzelner Beispiele tür jeden sofort

f
tinz verständlich gemacht werden könnte, wozu hier kem Ranm ist, ist sehr
ousequent durchgefülirt und Herr Langlois zeigt sich ln diesem seinem

Werke iiiclit nur als ein Kenner der historischen Bücherkiinde, sondern
auch als ein Mann von billigem, unbefangenem Urteile. Die französische,

deutsche, englische und italienische Litteratur wird natürlich vorzugsweise
berücksichtigt, aber auch die der anderen Kulturvölker nicht übersehen, so
dafs wir sagen dürfen, dal's das Manuel von Herrn Langlois zur Fänführung
in die Litteratur der historischen Bibliographieen und zur Gewinnung eines
Überblickes über diesen Zweig der allgemeinen Bibliographie recht brauc^ar ist.

X. X.
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Von der „Übersicht dergesamten staats- und rechtswissen-
seh aftlichen Litt erat ur, zu sammeneest eilt von Otto M Uhl brecht*
liegt uns der 28. Jahrgang enthaltend die Litteratur des Jahres 1885 vor.
(Berlin, Puttkammer & Milhlbrecht, 18%. 8“. XXXII, 266 S. 6 M.) Er zeigt
dieselben guten Seiten, aber auch dieselben Mängel wie bisher. Wie ge-
wöhnlich ist eine Ileihe von Sachen anfgenomnien, die weder mit Rechts-
noch mit Staatswissenschaft das geringste zu thun haben, z. B. Blum

,
Fürst

Bismarck und seine Zeit; Poiitische Korrespondenz Friedrichs des ürofsen;
Munumenta conciliornm generalium scenii XV.

;
Paulig, Familiengeschichte

des Hohenzollerusehen Kaiserhauses. Wie früher fehlt ein systematisches
Register, das die Bibliographie erst wirklich nutzbar machen würde. Die
Bibiiographie erscheint in zweimonatlichen Doppelnummern, diese sind nach
Sprachen geordnet

;
entschieden würde, wenn ohne Rücksicht auf die Sprache

durch eine Nummer nur ein Alphabet liefe, die Übersichtlichkeit und das
Aufhnden einer gesuchten Schrift erleichtert. Durften diese Mängel nicht
verschwiegen werden, so soll doch die praktische Brauchbarkeit des Werkes
nicht in Aorede gestellt werden. Ist auch auf Zcitschriftenanfsätze principiell

verzichtet, so ist doch andererseits eine CTofse Menge von Separatabziigen
verzeichnet; ebenso findet man viele zum Teil schwer zugängliclie, zum Teil
nicht in den Buchhandel gekommene Werke angeführt, so aafs man oft die
Bibliographie bei bibliographischen Recherchen mit Erfolg zu Rate ziehen
wird. Der vorliegende Jahrgang enthält 4139 Werke, davon kommen 2184 auf
deutsche, 498 auf französische, 874 auf englische, 30.3 auf italienische, 116 auf
niederländische, 98 auf skandinavische, 66 auf spanische Litteratur. Über-
raschend gering an Zahl sind diesmal die französischen Arbeiten; seit 1875
haben sie eine so kleine Zahl nicht mehr anfziiweisen gehabt. Im ganzen
hat die MUhlbrccht'schc Bibliographie seit ihrem Bestehen 99679 Werke
registriert- Dals sie schon im 28. Jahrgange vorliegt, ist ein offenbarer
Beweis, dals sie trotz ihrer grofsen Schwächen, die abzulegen sie einmal
absolut nicht den Willen und Wunsch zu haben scheint, doch einem Be-
dürfnis entgegenkommt und dies in leidlich zweckcnts]>rechendcr Weise
befriedigt. W. Sch.

Von den ‘Jahresberichten der Geschichtswissenschaft im Auf-
träge der Historischen Gesellschaft zu Berlin herausgegeben von J. Jastrow’ ist

der 17. Jahrgang, der die Litteratur des .Jahres 1894 enthält, erschienen (Berlin,

1896. R. Gaertners Verlagsbuchhandlung. XX, 135, 436, 338, 268 S. gr. 8".

30 M.). Die Disposition ist die altbewährte geblieben, nur dafs jetzt dem
dreifsigjährigen Kriege ein besonderes Referat gewidmet ist. Dals nicht in

jedem Jahrgang alle Kapitel der Disposition auch thatsächlich vorhanden
sind, ist bei einem Unternehmen dieser Art schlechtweg unvermeidlich; immer-
hin bleibt bedauerlich, dafs manche Referate, darunter nicht blofs solche Uber
entlegene Gebiete

,
sondern auch sehr wichtige der europäischen Geschichte,

bereits in mehreren auf einander folgenden Bänden nnvertreten sind; hoffent-

lich gelingt es bald diese Lücken auszuftillen. Im ganzen indes stehen,

was einer vor einigen Monaten in einem weit verbreiteten Organ erhobenen
Ausstellung wegen ausdrücklich betont werden mufs. die ‘Jahresberichte der
Geschichtswissenschaft’ hinsichtlich .Schnelligkeit, Vollständigkeit und Zu-
verlässigkeit der Berichterstattung auf der Höhe ihrer Aufgabe, und nur
wenige Wissensgebiete werden es in dieser Hinsicht der Historik gleich thun.

Ein weiterer Vorzug der ‘Jahresberichte’ ist, dafs sie den Begriff der Ge-
schichte im umfassendsten Sinne verstehen, sich demgemäl's durchaus nicht

auf die politische Geschichte beschränken, sondern auch alle angrenzenden
.Sphären historischen Lebens in ihr Bereich ziehen; so sei beispielsweise auf das

vortreffliche, im vorliegenden Bande nicht weniger als 608 Nummern umfassende
Referat Uber allgemeine Kulturgeschichte verwiesen. Mit Rücksicht hierauf,

und da andererseits stets auf bibliographische Exaktheit und Vollständigkeit

das höchste Gewicht gelegt ist, werden die ‘Jahresberichte’, wenn man sie

bei bibUügraphischen Recherchen zu Rate zieht, nur äul'serst selten versagen.
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Leider scheidet mit dem voriie^'eudeii Bande der um das UuteriiehmcD hoeb-
verdiente Herausgeber, dem die gegenwärtige zweekentsprecliende Organi-
sation des Werkes so gut wie aussehlielslich verdankt wird, aus äulseren

Gründen aus seinem Amte, was im Interesse der Sache nur bedauert werden
kann. Es sei daher mit dem Wunsche geschiossen, dais es der neuen Re-
daktion gelingen möge, die Mahresberichte’ auf derselben Höhe ebenso all-

umfassender wie unparteischer, ebenso rascher wie vollständiger Bericht-

erstattung zu erhalten, die ihnen J. Jastrow zu geben gewufst. W. Sch.

Von der vortrefflichen Veröffentlichung der .BUchermarken oder Buch-
drucker- und Vorlegerzeichen“, die Herr I’aul Heitz in Strafsbnrg heraiis-

giebt. hat das Jahr H'95 als besonders wertvolle Gabe die „Basler Biicher-
marken bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts“ gebracht. Der
Bedeutung entsprechend, welche Basel in der Geschichte des älteren Buch-
drucks einiiimmt, ist die Zahl der wiedergegebenen Biichermarken eine grofse.

Ein 'l’eil derseiben war bereits in einschlägigen Werken reproduziert worden.

So hatten u. a. Stockmeyer und Roher in ihren Beiträgen zur Basler Bnch-
druckergeschichte die Zeichen der hervorragenderen Dntcker zusanimon-

gestellt, und noch jüngst hat Delalaiu in der 2. Auflage seines Inventaire des

maniucs d’imprimeurs et de libraires de la coliection du cerclc de la librairie

die in der Sammlung des Pariser Buchhändlervereins vorhandenen besclirieben.

Hier werden nun in 227 gut ausgeführten Abbildungen die Zeichen von 47

Druckern aus dem 15. und lü. Jahrh. wiedergegeben, wie sie sich in den
verschiedenen Werken derselben iu mannigfach von einander abweichender
Ausfiliirung vorfindeu. Natüriieh nehmen an Zalil der Reproduktionen die

durch reiche Druckerthätigkeit sich auszeichnenden Firmen des Iß. Jahrh.,

voran die Frohen, Petri, ilerwagen, die erste .Stelle ein, während die älteste

Zeit, das 15. Jahrhundert, sowohl was Zahl als künstlerische Ausführung der
Zeiclien betrifft, zurüektritt. Die Zeichen des Iß. Jahrh. sind zum Teil von
bedeutenden Malern, den bekannten Baslern Urs («raf und Hans Holbein d.

.lilng.
,

entworfen. Die V’orlagen zu unseren Reproduktionen befinden sich

zum überwiegenden Teil in der Bibliothek des Buehhäudler-Börseuvoreins in

I.eipzig sowie iu der reichhaltigen Kollektion des llerni Heiur. Stiebei in

Frankfurt a. M., der nun, nachdem er im letzten Frühjahr seine übrigen Samm-
lungen veiäufsert hat, seine .Sammlerthätigkeit ganz auf Bilchermarkeu und
Ex-libris konzentriert. — Der Wiedergabe der Dmekerzeiehen voran gehen
„Vorbemerkungen und Naehrichten über die Basler Drucker von Dr. C. dir.

Bernoulli“. Der Basler Überbibliothekar giobt darin eine iu erster Linie

auf .Steldin's Regesten zur älte.steu Geschichte des Basler Buchdrucks, aber
auch auf handschriftlichen tjiiellen basierte sehr sorgsame Zusammenstellung
über die Lebensumstände der einzelnen Basler Drucker, soweit sie Signete

getlihrt haben. Er nennt seine Arbeit bescheiden nur kurze Notizen, Itann

jedoch selbst betonen, dafs es ihm gelungen i.st, m.auche seit langem fort-

gepflauzten Irrtiimer zu beseitigen und manche bisher nicht beachtete Tliat-

sache ans Licht zu ziehen. Da nicht alle Basler Drucker Signete geflihrt

haben und sonach auch nicht alle in diesen „Nachrichten* erscheinen, ist es
erfreulich, dafs der Herr Verfasser in den Vorbemerkungen die Aussicht auf
eine alle Ba.sler Drucker umfas.sendo Darstellung eröffnet. Nach dem in

diesem wie in den früheren Bänden iu so trefflicher Weise Gebotenen darf man
auch den ferneren Veröffentlichungen, insbesondere der io Au.ssicht gestellten

Veröffentlichung der Frankfurter Büchermarken, zu der ja die StiebePsche
.Sammlung besonders zahlreiche Vorlagen bieten dürfte, mit regem Interesse

entgegeusehen. — t.

Über die Basler Biichillnstration und die Beziehungen A. Dürers zu

ihr handelt Herr VV’. Weisbach im ß. Hefte der „Studien zur deutschen
Kunstgeschichte“, während das 7. Heft dieser Studien Uber die „Holzschnitte

der Kölner Bibel von 147‘J“ eine gründliche Arbeit von R. Kautzsch bringt.
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Von der seit Jahren mit Sorpfait vorbereiteten Ausgabe des Corpus
papyrorum Itaineri Archidueis Austriae simi liie ersten zwei Bände
erscliienen (Wien, Verlag der Kaiserl. Königl. llof- und Staatsdruckerci, 1895. 4“).

Der erste Band des (>)rpiis (VII, 298 s!) Itringt den ersten Band der grie-

ehischen Texte u. z. Keebtsurkundcn, die von KarlAVessely unter Mitwirkung
von Ludwig Mittels heransgegeben worden sind, letzterer hat eine ausftihr-

lieho juristische Kommeiitienuig beigesteuert. Der zweite Baud (VllI, 225 S.),

herausgegeben von Jakob Krall, enthält den ersten Baud der koptischen
Texte u. z. ebenfalls Keehtsnrkunden, dazu einen Anhang von Briefen und
Rechnungen. Die in diesen Bünden verOflentlic.hten Urkunden sind für die
Auffasstuig der Reehtsverhältni.sse, wie sie sich in Ägypten in nachchristlicher
Zeit entwickelten, von sehr schätzbarem Werte, wie z. B. der juristische

Kommentar zur Klage der Aurelia Demetria (8.50 n. Chr.) lehrt (I 8.61—99).

F. E.

Von den vom italienischen Unterrichtsministerium herausgegobenen
Indici e Cataloghi sind jetzt mehrere Hefte ausgegeben worden: das vierte

Heft des ersten Batidcs der Codici Ashbiirnhamiani der Laurenziana, eine
sehr ausführliche Bililiograha Oalileiana (1568— 1895) bringend, welche die
Herren A. (’arli und A. Favaro bearbeitet haben-, das I.u. 2. Heft das zweiten
Bandes der Annali di Gabriel Giolilo de’ Ferrari. Uber die wir einmal (VIH, 7(1)

ausfilhrlieher und dann noch wiederholt berichtet haben; das zweite lieft

des Katalogs der römischen Ausgaben des Antonio Blado Asolano ed Eredi
und da.s fünfte F:»scikel des ersten Bandes der Handschriften der Kiccardiaua
in Florenz.

Zn den viel gebranchton I uscri|) tion s Grecques et Latines de
la Syrie von Waddington findet sich jetzt ein braiicliliarer Iudex im März-
und April-Hefte der Revue archcologiiine von J.-B. ('habot.

Über die unglückliche Königin Mario Antoinette ist jetzt ein Essai
bibliogr.iphiquo von Maurice Tourneux in Paris bei ’lVchenor unter dem
Titel: M. A. devant l'histoiro erschienen, in dem die Schriften (Briefe) von
ihr und über sie, ungefähr 200, anfgezäldt und beschrieben werden.

Die April- und Oktobernummer 1895 von The Wcstoni Reserve Uni-
versity Bulletin enthalten n. a. Bibliography of tlie younger Pliny von Samuel
Ball Platner (10 8. 4“) und Bibliography of Jnvenal von Arthur Hüll Mabley
(8. 8—21. 4"). .Sind dieselben auch mit sichtlicliem Fleifse zusammcngestcllt,
so l.asscn sie docli an Genauigkeit und Vollständigkeit sehr viel zu wünscheu
übrig. Vgl. die bisher erscliioncncn Besprechungen beider Arbeiten von
Rud. Klussmann in der Berliner pliilol. Wochenschrift XV (1895) Nr. 51, XVI
(1896) Nr. 22, die der Pliuiii.sbibliographic von Ant. Krenser in der Wochen-
schrift für kla.ssische Plulologie XIII (1896) Nr. 1 und die der Litteratur zu
Juvenal von Job. Tolkiehn ebenda Xr. 18. Rudolf Klussmann.

In den Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in

Böhmen .54. Jg. (1896) Nr. 3 teilt Rudolf Wolkan (8.272— 276) aus der
Hand.schrift 45.58 der Wiener Hofbibliothok (15. Jhdt.) deutsche Texte u. z.

ein Va^ntenlied. ferner ein Credo, Salve regina, Gebete, eine Beichtformel,

die Aufzählung der sieben Hauptsünden mit. Ebenda (8.277— 315) bringt

Victor Loewe eine bibliographische .Studie über die Wallonstcin-Iättcratnr
als dritte Ergänzung zu der von Georg Schmid begonnenen Wallenstein-
Bibliographie. F. E.

*^cr 14. Jahresbericht der .amerikanischen Dantegesellsehalt in Cambridge,
Ma.ss., enthält wieder ein reiches Zngangsverzcichnis ihrer Dantebibliothek,

welche in der Bibliothek des Harvard College aufgestellt ist, vom Mai 1894
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bis zum Mal IS95 reichend. Die Bibliotbeksverwaltunj; bittet um Zusendung
von Schriften zur Dantelitteratnr.

Die „Nachrichten aus dem deutschen Buchhandel“ vom 4. Juni n. f.,

No. 127 u. f., bringen die Preise von einigen HauptstUckeu der durch J. A.
Stargardt in Berlin vom Is.—21. Mai bewirkten Versteigerung (s. C. f. B. ISittl

S. 2SU). Leider sind die Namen der Käufer nicht genannt.

Herr Henry Harrisse hat in Paris bei Levy ein Buch erscheinen lassen:

L’Abbe Pr6vost. Histoire de sa vie et de ses oeuvres d'apres des docu-
ments nouveanx, das u. a. eine sehr sorgfältige, manche Irrtilmer berichtigende
Bibliographie von Schriften des Dichters von Manon Lcscault enthält.

_

Herr Giuseppe Ottino hat zu der von ihm mit Herrn G. FumagaUi
gemeinschaftlich heraosgegebenen Bibliotheca bibliographica Italica
(8. C. f B. XII, 293) einen ersten Jahre.snachtrag bei C. CMausen in Turin er-

scheinen lassen, der die im J. !9!i5 in Italien erschienenen, sich auf das Biblio-

thekswesen beziehenden .Schriften in mustcrgtiltiger Weise verzeichnet. Das
Su|)plemcnt enthält im Anschluß an das Hauptwerk die Nummern 6431— 6914.

Von demCatalogue ^^n^raldcs manuscrits francais. Ancien
supple-mcnt francais der Pariser Nationalbibliothck, den Herr H. Ouiont
herausgiebt und über den wir C. f. B. XII S. 594 n. f. eingehender gesprochen
haben, ist jetzt Band 2 erschieneu. Er ist von Herrn H. Omont und Herrn
C. Couderc, Unterbibliothekar der Nationalbibliothek, bearbeitet und ver-

zeichnet die Nummern 95!H— I30K). Auch der 3. Band des Katalogs, den
Herr Omont allein herausgegeben hat und der No. 18091—15369 behandelt, ist

schon erschienen. Der 3. Band bringt eine Konkordanz der alten Nummern
der Handschriften mit den jetzt gültigen und eine Übersicht Uber die Ein-
teilung der Handschriflen nach Materien für die Nummern von 6171— 15369
d. h. also für die ganze Abteilung „Ancien su])plc“ment francais“ in den drei

pnblizierteu Bänden. Es fehlen von dem Kataloge der französischen Hand-
schriften der grofsen Sammlung mithin noch ca. 1 1000 Nummern, die der un-
ermüdliche Herr H. Omont wohl auch bewältigen wird, um dann auch auf
dieses Werk mit Stolz sehen zu dürfen. 0. H.

Unter dem Titel: 'Analectes Belgiques. Notices et documents poiir

servlr ä l'histoire litt6raire et bibliographique de la Belgiane’ hat Herr Biblio-

thekar Paul Bergmans in Gent (Gand) bei Camille Cyt zwölf Aufsätze
ziisammongedruckt erscheinen lassen, welche in dem Bulletin de l’Acad6mie
royale deBelgique und in dem Messager des Sciences historiques einzeln er-

schienen waren. Sie beziehen sich ausschliefslich auf belgische Verhältnisse und
Persönlichkeiten, von nicht gerade hervorragender Bedeutung, liefern aber durch
die auf sie verwaudte Mühe und Sorgfalt eineu neuen Beitrag zu der Tbat-
sache. dafs kaum in einem andern Lande die Lokalforschung und die Biblio-

graphie der Heimat so intensiv betrieben wird als in Belgien. Es sind zum
Teil recht drollige KäutzOj denen Herr ßerraans seine Aufmerksamkeit ge-

widmet hat. So beschreibt er u. a. die Schriften eines viel in der Welt
umhergeworfenen Buchhändlers und Schriftstellers, Johann Franz de Los Rios,

der, 1727 in Antwerpen geboren und 1920 in I.yon gestorben, seine Oeuvres
seinem Pferde mit der Dedikation widmete: Votre sagessc, votre pnidence,
et votre fidelitö sont les objets qui m'engagent a vons temoigner ma jnste

reconnaissauce ... Je voiis aime, vous ßtes mon ami, et je suis le vötre;

agreez donc ce recueil ou l'on parle de vons; voyez et lisez-le . . .

Die von Herrn Alphonsc Labittc heransgegebene Monatsschrift: Le
Manuscrit. Revue spcciale de documents - manuscrits

,
livres etc. druckt in

Digitized by Google



Vermischte Notizen. 435

Nr. 10 ihres '2. Jähriges S. 250 u. f. jetzt die von uns oben S. 271 an^ezeigte

Schrift des Herrn A. Steyert: A propos des nuuiuscrits de ia bibliutheque de
Verna ab und Tängt an die Preise der verkauften Handschriften zu ver-

(iffentiichen. Es sind keine hoiien Preise erzicit wurden.

In der Festschrift Serta Harteiiaua (Wien, Veriag von F. Tempsky,
1H96), die dem derzeitigen Sektionschef im österreichischen Unterrichtsmini-

sterium Wilhelm Uitter von Hartei aniülsiich der Vollendnng seiner dreilsig-

jährigen LebrthUtigkeit an der Wiener Universität von einer gröberen Anzabi
seiner Schiller überreicht wurde, behandelt Rudolf Beer (S. "270— 274) in

dem Artikel; Eine Handschriftenschenkung aus dem Jahre 1443 (Johannes

de Ragusiu’s Bibliothek) jene Schenkung von Handschriften, die der Kardinal

Johannes Stojkovic, genannt Johannes de Ragnsio, dem Predi^rkonvente zu

Basel machte; 1559 wurde die Sammlung der Basler Stadtbibliothek ein-

verleibt. Eine Abschrift der Schenkungsurkunde wird volbtändig abgedruckt
— Ebenda (S. 275— 27(i) in dem Aufsatze: Ein unbekannter Brief Lochers
an Celtis berührt Theodor Gottlieb einen Brief des Celtis an Kaber
Maximilian aus dem Jahre 1504. aus dem hervorgeht, dab Celüs in diesem
Jahre mit der Einrichtung der Wiener Hofbibliothek beschäftigt war. F. E.

Über die merkwürdige Handschrift der Pariser Nationalbibliothek (Paris,

lat 12101), die aus dem Kloster Corbic stammt und dem 7. Jahrh. angehürt,

spricht in derselben Festschrift Florian Weigel unter dem Titel: Die Quacsti-

ones Vergilianae des Aemilius Asper im Palimpsest der Par. Nationalbibl.

(S. 129ff.). Mit der Handschrift haben sich schon die Mauriner beschäftigt,

ferner Knust und neuerdings Chatelain, Weigel liefert Verbesserungen und
Ergänzungen zum Asper’schen Texte, t'ber eine unedierte Schrift des

römischen Archidiakons Pelagius ; in defensionc trium capitnlorum libri VI im
Codex 70 der Bibliothek von Ork^ans handelt in genannter Festschrift S. 134 ff.

Siegfried Reiter. Nachdem der Abb6 Dnehesne auf die Ausgabe dieses

Traktats verzichtet hat, gedenkt Reiter die editio princcns nach der bezcich-

neten einzigen bekannten Handschrift zu liefern. Ebenaort S. n7ff. handelt

Helnr. Stephan Sedlmayer Uber das zweite Buch von Hilarius de triuitatc im
Wiener Papyrus und bespricht des letzteren Alter, den er „spätestens dem
5. Jahrh.“ zuwebt W.

Die oldenburgischc Kartographie bis zum Ende des IS. Jahrh.

beginnt G. Sello in trefflicher Webe zu behandeln in den von der Geo-
graphischen Gesellschaft in Bremen herausgegebenen Deutschen Goographbeheu
Blättern Bd. 18 (1895) S. 350 ff. In einem ersten Artikel werden die Arbeiten

der Kartographen Laurentius Michaelis, Gerhard Mcrcator, David Fabricius

und Johann Konrad Mnscnlus besprochen. W.

In dem Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung
20. Jg. 1894. S. 92 ff. behandelt Wilhelm Koppen (Altona) die alten Kalen-
berg-Drucke und Übersetzungen, den Wort der Drucke für die Textkritik

und die Arbeitsweise der Drucker und Übersetzer, den herstellbaren hoch-

deutschen und den niederländischen Text, sowie endlich die englbche Über-

setzung des hülländbchen Druckes von 1613. W.

Ein Lebensbild des münsterischen Domschnlrektors Timann Kemner
(f etwa 1534) entwirft A. Börner in der Zeitschrift für vaterl. Geschichte u.

Altertnmsk. hrsg. von dem Verein f. Gosch, ii. Altertnmsk. Westfalens Bd. 58

(1895) S. 182—244. Die in litterarhbtorbcher Beziehung wertvolle Arbeit
enthält auch eine sorgfältige Bibliographie sämtlicher Schriften Timann
Kemners mit Angabe der Bibliotheken, in denen Exemplare derselben zu
finden sind. W.
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Neue Erscheinungen auf dem Gebiete

des Bibliothekswesens.*)
Mitgeteiit von 0. Koller in Leipzig.

The Library Journal. Vol. 21 No. 5, May 1S!I6: The. librarian’s duty as a
Citizen, by Ch. Knowles Rolton — Genealogical research in public libraries,

by W. R. Cutter. — Report ou thc inrcstigation of the New York State
Library.

No. i>, June Bad fc.atures of good books, bv H. Carrington Bolton.— The Connecticut l’nblic I.ibrary committee, by Caroline M. Hewins. —
The l’ratt Institute Free Library," Brooklyn.

Ackermann, K. Bibliotheca hassiaea. Repertorium der landeskundlichen
l.itteratur für den preulsischen Regierungs-Bezirk Kassel, das ehemalige
Kurfürstentlium Hessen. 7. Nachtrag. Kassel

,
Selbstverlag. 9 S. gr. s“.

M. —.40
Anglia. Jahrgang 1S95— 9(!. Supplementhcft. Übersieht Uber die im Jabre

lS9:t anf dem Gebiete der englisclien Philologie erscliiencnen Bücher,
Schriften und Aufsätze. Zusammengestellt von P. Lauge. Halle, M.
Niemeyer. 111. SH S. gr. S>". M. 1.50

Aiinuaire des bibliotheques et des archives pour ISU6. Ann6ell. Paris,

Haehette et Cie. 249 p. 8®.

Biblioteca Peruana. Aouutes para nn catälogo de impresos. I. Libros

y folletos periuinos de la Biblioteca del Instituto nacional. Santiago de
Cliile, imp. (kjrvantes. VUl. 558 p. 4“.

Bibliotheca danica. Systematisk fortegncl.se over den danske literatnr

fra 1482 til 1830, efter Samlingerne i det Store Kongelige Bibliothek i

Kjöbeuhavu. Med Snpplementer fra L’niversitetsbibliotheket i Kjöbenhavu
og Karen Brahes Bibliothek i Odense. Udgivet fra det Store Kongeligo
Bibliothek ved C. V. Briiun. Hefte 9 (111. Bind, S. HefteV Historie II.

Fortsacttelse: Dausk Personalliistorie. Kjöbenhavn, Gvldendal. 344tospalt.S.
4". Kr. 3.75

Bibliotheca philologica oder vierteljährliche systematische Bibliographie
der anf dem Gebiete der classisclicn Philologie und Altertumswissen-
schaft, sowie der Neuphilologie in Deutschland und dem Auslände neu
erschienenen Schriften und Zeitschriften -Aufsätze. Unter Mitwirkung von
F. Kuhn herausgegeben von A. Blau. Jalirgang 48 (Neue Folge, Jahrg. 10 );

1895. Register. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 58 S. 8®. M. 1.

—

.Jahrgang 49 (Neue Folge, Jahrgang II); I89K, Heft I: Jannar— März.
S. 1—72. 8". M. 1.40

Bibliotheca philologica classica. Vorzcichniss der auf dem Gebiete der
classisehen Altcrthumswissenschaft erschienenen Bücher, Zeitschriften,

Dissertationen, Programm -Abhandlungen
,
Aufsätze in Zeitschriften und

Recensionen. Beiblatt zum Jaliresbericht über die Fortschritte der
classisehen Altertbumswissenschaft. Jahrgang 23: 199H. [4 Hefte.] Berlin,

S. Calvary & Co. Heft 1: 1 10 S. pr. 8". M. 6.

—

Bibliotlieca theologica, oder vierteljälirliehe systematische Bibliographie

aller auf dem Gebiete der (wissenschaftlichen) evangelischen Theologie
in Deutschland und dem Auslände neu erschienenen Schriften nnd wich-
tigeren Zeitscliriften -Aufsätze. Hcrausgegeben von G. Ruprecht. Jahr-

gimg 49 (Neue Folge, Jahrgang II): 1890, Heft 1: Januar— März. Göt-
tingen, Vandenhoeck & Ruprecht. S. 1—26. 8". M. —.80

Birch, W. de Graj-, Catalogue of seals in the deparfment of manuscripts
in the British Museum. IV. London, 11. Frowde. 806 p. 8".

Bongi, Salvatore. Annali di Gabriel Giolito de’ Ferrari da Torino di

Monferrato, stampatore di Venezia. Volume II, fase. 2. Roma, presse i

priucipali Librai. P. 161—320. 8".

•) Die mit * bezcichneten Bücher sind der Redaktion zugesandt.
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•Boston: Public Library. Monthly bulletin of bonks added. Vol. 1: No. 1—4.

_
Jan.—Apr. Boston. 30 p. 4“.

Brinkman's Adresboek voor den Nederlandsclieu buekhandel en aanvcr-
waiite vakken, benevens aanwijzing der in Nedcrland uitkomende dag- on
weekbladen. Nienwe Serie, jaargang 42: lisH6. Amsterdam, C. L. Brink-
man. gr. 8“. Fl. 1.50

Brinkman's Alphabetische lijat van boeken, landkaarten cn vorder in den
boekhandel voorkomende artikelen, die in het jaar 1H95 in het Konink-
rijk der Ncdcrlanden uitgcgeven of herdmkt zijn, benevens opgave van
den uitgever, den prijs en ccnige aanteekeningen. Voorts een lijst der
overgegane fondsartikelen alsmcde een weteiischappelijk register. Jaar-
ping 50. Amsterdam, C. L. Brinkman. XL. 2S2 Bl. 8". Fl. 1.70

Carini, J. Gli archivi e le biblioteehe di Spagua in rapporto alla storia

d’Italia in generale e di Siciiia in particoiare. Parte II fase. 2. Palermo,
A. Reeber. 8°. L. 8.50

Cicero, L. Per Tarte tipografica in Messina. Martina Franco, tip. Unione. 51 p. 8“.

Claudin, A. Un typographe rouennais oubli6. Maitre J. G., imprimeur
d’nne edition des Communes en 1525. Paris, Hb. Claudin. 18 p. 8°.

Extrait du Bulletin du bibliophile, tir£ ä lOO exemplaircs et non mis dans
le commerce.

Clerkenwell Public Library London. Ciass-^ide to the historical,

geugraphical and biographical litcrature in the lending department.
London. ItlS p. 8®.

Cleveland, 0.: Public Library. The open-shelf : being a list of books added
to the library, Deeember, 1895. Cleveland, 0. P. 94—210. 8®.

Delisle, L. Notes sur quelques manuscrits du baron Dauphin du Verna.
Paris. 50 p. et planches gr. 4“.

Extrait de la BibliothCque de l'Ecole des chartes.

Delisle, L^op. Notice sur ies manuscrits originaux d’Ad^mar de Chabannes.
Paris, C. Klincksieck. 122 p. 4".

Tiri des Notices et Exlraits des M.inuscrits de la Bibi. Nat.

Denifle, H., et Aem. Chatelain. Inventariiim codicum manuscriptomm
capituli Dertnsensis. Paris, E. Bouillon, gr. 8“. Avec 7 ulanclies. Fr. 5.

—

Draheim, H. Bericht Uber die Litteratnr zu Phaedrus tinü Avianus flir die

Jahre 1892 —1894. [Aus: .Jahresbericht über die Fortschritte der clas-

sischen Altertumswissenschaft.“] Berlin, S. Calvary & Co. 24 S. 8®. M. 1.20

Dneourtieux, P. Les Barbou, imprimeurs (Lyon-Limoges-Paris, 1524—1820).
Les Barbou de Limoges (1586— 1820). Limoges, lib. Ducourtieux. 144 p. 8®.

Duconrtieux, P. Les imprimeurs de Brive a l'exposition du livro limousin.

Quatrieme centenairo du livre ä Limoges (1493—1895). Limoges, Ub.
Duconrtieux. 26 p. 8®.

Extrait du Bulletin de la Soci6ti scient. de la Corrize.

Duconrtieux, P. Les imprimeurs de Tülle ä TExposition du livre limousin.

Quatrieme centenaire du livre a Limoges (1493— 1895). Limoges, lib.

Ducourtieux. 14 p. 8®.

Extrait du Bulletin de la Sociiti des Icitres de la Corrftze.

Emmer, J. Register zu den Vereinsschriften des deutschen und öster-

reicbLschen Alpcnvereins einschliefslich jener des Usterreiohischen Alpen-
vereins und des deutschen Alncnveroins. 1863— 1894. München, J.

Lindauersche Buchh. 165 S. 8®. M. 4.

—

Erziehungs- und Unterrichts wesen, Das gesamte, in den IJindern

deutscher Zunge. Bibliographisches Verzeichnis und Inhaltsangabe der
Bücher, Aufsätze und behördlichen Verordnungen zur deutschen Er-

ziehungs- nud Unterrichtswisseuschuft, nebst Mitteiinngen Uber Lehrmittel.

Im Aufträge der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgo-
schichte hcransgegeben von K. Kehrbach. Jahrgang I: Juni 1896— Mai
1897. [12 Hefte

J
Berlin, J. Harrwitz Nachf gr. 8®. Heft 1: 96 8. Viertel-

jährUco M. 5.

—
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Facsimiles of royal, historical, literary and other autographs in the de-
partment of mannscripts (British Mnsenm). First serics. London, H.
Frowde. 46 p. and pl. fol.

Figneroa, P. P. Iji libreria en Chile. Estudio historico y bibliogräfico del
canje de obras nacionalcs establecido y propagadu en Enropa y America
por el editor y librero D. Roberto Miranda. Is84— 1S95. 2» edicion. Paris,

Garnier Hermanos. 137 p. 8“. y nn mapa. No se vende.
Gadd, L. H. Catalogue of the Maryland State Library. Parti: Ijtw depart-

ment. 10. 379 p. — Part II: Department of general literatnre. 4. 268 p.
Annapolis. 8".

*Le Journal mnsical. Bulletin international critiqne de la bibliugraphio
musicale. Ann^e 1896. Paris, Fischbaeher. gr. 8®. Par an Fr. 6.— ; Union
postale Fr. 7.

—

Kabezon,Karl. NeoCTafos kontemporaneos, tentatiba bibliograiika. (Kon-
grcso Zientifico ChiTcno de 1894.) Santiago de Chile, impr. Zerbantes.

21 p. 4».

Katalog der fürstlichen Landesbibliothek zu Detmold. Zugänge der Jahre
1869—1895. (Uerausgegeben von E. Anemiiller.) Detmold, Binrichs’sche
Hofbuchh. X\^ 244 S gr. 8“. M. 1.35

Katalog der grossherzoglichen Ilof- und Landesbibliothek in Karlsruhe.
XXIII: Zugangsverzeicnniss 1895. Karlsruhe, Ch. Th. Groos. S. 2143—2205.

gr. 8”. M. —.50

Katalog der in den letzten 30 Jahren in Deutschland erschienenen Bücher
und Schriften Uber Bier, Bierbrauerei, Gerste, Hopfen, Malz etc. Nürn-
berg. J. Ph. Rawsche Vcrl.-Bh. 23 S. gr. 8“. M. —.40

Kvartalskatalog over norsk Litteratnr, udgiven af Den norske Bog-
handlerforening ved en komite. Aargang 4 No. 1 : Januar— Marts 1896.

Christiauia, J. Dybwad. Per Aargang Kr. 1.

—

La Bonraliere, A. de. Les imprimours et les libraires du departement
de la Vienne (hors Poitiers). Poitiers, Roy 4 Cie. 146 p. 8®.

*Lande8bibliothek, Schweizerische. Erster Jahresbericnt 1895, erstattet

von der Schweizer. Bibliothek -Kommission. Bern^ K. J. Wyss. 17 S. 8®.

*Langlois, Ch. V. Manuel de bibliographie historique. Partie I. Paris,

Hachette 4 Cie. 8®. Fr. 3.

—

Lasteyrie, R. de, et E. S. Bougenot. Bibliomphie des travaux histori-

3
ues et archiologiques pnbliS par les societ^ savantes de la France,
resste sous les auspices du ministere de riustmetion publique. Tome UI

livraison I. Paris, Leronx. 176 p. 4®. Fr. 4.

—

Marzi, Demetr. Una questione libraria fra i Giunti ed Aldo Hanuzio.
Milano, tip. Pagnoni. 6u p. 8“. L. 2.

—

Estratto dal „Giornale della Libreria".

Massachusetts: Free Public Library Commission. Sixth report, 1896.

Boston, Wright and Potter Printing Co. 83 p. 8®.

Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von KUln, begründet von K. Hühlbanm,
fortgesetzt von J. Hansen. Heft 27. Köin, M. Du Mout-Schanbergsche
Bnchh. V u. S. 159-371. gr. 8». M. 5.60

Omont, II., et C. Conderc. Catalogue g6n6ral des manuscrits fran^ais de
la Bibliotheqne nationale. Tome II. Paris, E. Leroux. 8”. Fr. 7.50

Osterberg, Max. Synopsis of current electrical literature. New York, D.
Van Nostrand Co. 13. 143 p. 8®.

Pagliaini, A. Publicazioni periodiche rlcevute dalle biblioteche di Genova
nel 1896, eon prefazione del prof. R. Benzoni. Genova, tip. di Ang.
Ciminago. 32 p. 8®.

Estr. dal Giornale della societä di letture e conversazioni scientif.

*Pratt Institute Monthly. Library nnmber. June 1896. Brooklyn, Pratt

Institute. VI -f P. 287—326 VII—XVI.
Putnam, G. Häven. Books and their makers dnring the middle ages: a

study of the eonditions of the production and distribution of literatnre

from the fall of the Roman Empire to the closo of the 17*8 Century.
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Volume I; 476— 1600. New York, G. P. Putnam's Sons. 38. 459 p. 8". cloth.

D. 2.50

Rondot, Nat. Les mveurs sur bois et les imprimeurs A Lyon au XV«
siecle. Paris, lib. Claudin. 251 p. 8".

Public dans la Revue du Lyonnais, l8q5-

Sehoeffer, V. von. Bericht Uber die in den Jahren 1892 und der ersten

Hälfte des Jahres 1805 erschienene Litteratnr zu Aristoteles' kDrjvalwv
noXtxtla. [Aus: .Jahresbericht Uber die Fortschritte der classischen

Altertumswissenschaft.“] Berlin, S. Calvary & Co. 84 S. 8". M. 3.60

Scott, Temple. Booksales of 1895: a recurd of the most important books
sold at anction, and the prices realized, with introduction

,
notes and

Index. London, P. Cockram. lo. 443 p. 8“.

Seyring, F. Führer durch die Litteratur des evangelischen Religions-Unter-
richtes an höheren Schulen. (1886— 1®95.) Berlin

,
Reuther & Reichard.

XII. 101 8. gr. 8«. M. 1.60

Steude, A. Die Literatur des Gas- und Wasserfaches. Ein Verzeichnis
von BUchem und Broschüren Uber Gasbeleuchtung und verwandte Be-
Icnchtun^rten

,
sowie für Wasserversorgung, Entwässerung und ver-

wandte Gebiete. Auf Anregung des deutschen Vereins von Gas- und
Wasserfachmännem gesammelt. München, R. Oldenbourg. 78 S. gr. 8".

M. 2.—
Strobel, E. Bericht Uber die Litteratur zu Ciceros rhetorischen Schriften

aus den Jahren 1881—1803. 2. Teil. [Ans: .Jahresbericht Uber die Fort-
schritte der classischen Altertumswissenschaft.“] Berlin, S. Calvary & Co.
53 S. gr. 8°. M. 1.80

Studien zur deutschen Kunst^chichte. Heft 6: Der Meister der Bergmann-
schen Officin und Albrecht Dllrers Beziehungen zur Basler Bnchillustration.

Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Holzschnittes von W. Weisbach.
Strassburg, J. H. Ed. Heitz. IIL 69 S. gr. 8«. Mit 14 Zinkätzungen und 1

Lichtdruck. M. 5.

—

Heft 7; Die Holzschnitte der Kölner Bibel von 1479, von R. Kautzsch.
XV. SO 8. Mit 2 Lichtdruck-Tafeln. M. 4.

—

Supplement au Catalogue preeddomment piiblid des oeuvres d’Aristote

conservdes au departement des imprimds de la Bibliotheque nationale.

Paris, Imprim. nationale. 37 p. 8«.

Übersicht, Bibliographische, Uber die Schriften von Dr. Johann Jakob
Merlo. Herausgegeben von der Stadtbibliothek in Köln. Köln, M. Du
Mont-Schaubergsene Bnchh. VI. 26 S. gr. 8“. M. —.80

Wey man, C. Jahresbericht Uber die christlich - lateinische Litteratur von
1886 87 bis Ende 1894. [Aus: -Jahresbericht Uber die Fortschritte der
classischen Altertumswissenschaf^t.“] Berlin, S. Calvary & Co. 64 S. gr. 8®.

M. 2.40

Wouvermans, Armand. Contribution ä la bibliographie de la locomotion
adrienne. Anvers, De Bäcker. 43 p. 4". Fr. 3.

—

Zeitschrift, Archivalische. Hcrausgegeben durch das bavcrische allgemeine
Reichsarchiv in Mönchen. Nene Folge, Band 6. MUnchen, Theod. Acker-
mann. III. .306 S. gr. 8®. M. 12.—

Antiquarische Kataloge.
Ackermann, Theod., MUnchen. No. 412: Französ. Belletristik. 669 N»«- —

No. 413: Numismatik. 619 N«*-

Baer & Co. Frankfurt. No. 367; Antorcs graeci, griech. Epigraphik u. Paliio-

CTaphie. 1990 N®>- — No. 370: Lessing, Goethe, Schilfer. 1027 N»“- —
No. 371: Numismatik d. klass. Altertums u.d. Orients. 479 N“«- — No. 373:

Kunst d. Renaissance. 814 N»»- — Anz. No. 451: Geschichte, Auswahl.
No. 8706— 9205. — Knnstgewerbl. Mitteilgn. No. 2: Gold- und Silber-

schmiedekunst No. 493— 1131.

Centralbuchhandlung Hamburg. No. II: Vermischtes. 1605 N"»'
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Dirubucck Wien. No. 1: Mathematik, Naturwissensch. I.t2 S.

Pritzsche Hainbnrg. No. 50: Auswahl wertvoller Werke. 2103 N“‘-

Geiger & Jedelo Stuttgart. No. 233: Neueste Erwerbungen. 1004 N"*-

Gilhofer & Ranschburg Wien. Anz. No. 35: Vennischtes. No. 2500—2S55.
Haunemann Berlin. No. I: Theologie. 5963 N"*- — No. 2: Philosophie.

3160 N»»- — No. 3: Oricntalia. Hebraica. 1230 N°*-

Uiersemann Leipzig. No. 170: Archäologie. (Bibi. d. Prof. Dr. Overbeck
Leipzig. I.) 2230 N“*-

Iloepli Mailand. No. 107: Letteratura ital. V. Classici ecc. No. 5137— 105S1.
Jacobsohn & Co. Breslau. No. 136: Kathol. Theologie. 66 S. — No. 137:

Vermischtes. 46 S. — No. 138: Judaica. Orientalia. 10 S.

Kaufmann Stuttgart. No. 74: Theologie. 3071 N«- — No. 75: Philosophie.
1093 No«.

Kirchhoff & Wigand Leipzig. No. üSO: Schönwiss. Litteratnr d. Kultur-
völker. 5219 N"»-

Liepmannssohn Ant. Berlin. No. 121: Autographen. 816 N»-
Lorentz Leipzig. Anz. No. 26: Neuenverbungen: Bibliothekswerke. Seltene

u. wertvolle Bllcher aller Fächer. 579 N®*-

Lilbcke & Uartmann Lübeck. No. 17: Geschichte der freien und Hansa-
städte Lübeck, Hamburg u. Bremen sowie der Hansa und der ihr ehemals
angehörenden Gebiete. 1575 N®*-

Mayor & Müller Berlin. No. 158: Philosophie I. 50 Seiten.

Meier-Merhart Zürich. No. 224: Misccllanea. 1319 N“*-

Mussotter Munderkingcn. No. 33: MNcellanea. 1809 N<*-

Peppmüller Göttingen. No. 24: Werke aus verschiedenen Wissenschaften.
795 N®»-

Rannccker Klagenfurt. No. 87: Photograms etc. .3376 N®“-

H6vai, L., Budapest. No. 25: Hungarica. 3717 N®*-

Schmidt Naumburg. No. 10 : Deutsche Litteratnr des XVllI. u. XIX. Jahr-
hunderts u. i’bersctzungen. 1233 N®*-

Scholz Braunschweig. No. 75: Ijuidnürtschaft. Verschied, a. d. Gebiete d.

Naturwis.s. 538 N®*-

Simmel & Co. Leipzig. No. 167: Schönwissenschaftl. Litteratnr u. Litteratur-

Geschichte seit dem 16. Jahrhundert. 2413 N®«-

Stell Freiburg. No. 81: Frankreich, Belgien, Holland, Portugal, Spanien.
England, Rufslaud, Skandinavien. Geschichte, Geographie, Tojmgraphie.
1026 N®*-

Personalnachrichten.
Ab 1. Juli d. J. ist der bisherige HUlfsarbeiter der Universitäts-Biblio-

thek in München Dr. Christian Ruepprecht (s. (,’bl. 1890 S. 52) zum Sekretär
derselben Bibliothek ernannt.

Dem Bibliothekar der Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin Dr.

Engel Ist das gold. Verd.- Kreuz d. mecklenb. Haus -Ordens d. wendischen
Krone verliehen worden.

Der Custos der K. K. Öffentlichen und UniversitUts- Bibliothek in Prag
Wenzel Schulz ist zum Bibliothekar daselbst ernannt worden.

Der Leiter der polnischen Bibliothek in Paria Dr. Josef K orzeniowski
ist zum Amanuensis an der K. K. Universitäts-Bibliothek in Lemberg ernannt

worden.
Der Bibliothekar an der Königlichen Bibliothek in Berlin Dr. Richard

Kukula ist zum Custos extra statum au der K. K. Offontlicheu und Univer-
sitäts-Bibliothek in Prag ernannt worden.

Der Bibliothekar des Vicekönigs von Agj'pten Lic. Dr. Völlers in

Kairo ist znm ordentlichen Professor der orientadischen Philologie u. Direktor
des orientalischen Münzkabinets in .Icua ernannt worden.

V«rl*g TOQ Otto UarrMiowiti, Iioipxig. — Druck tod Khrbardt KattMi Hallo.
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Centralblatt

für

Bibliothekswesen.
Xni. Jahrgang. 10. u. U. Heft, Oktbr.-Novbr. 1896.

Zusiitze mid Berichtignni^en
zu memem „Bibliographisclieu Handbuch Uber die Literatur für

hebräische .Sprachkunde“ Leipzig IhS'J.

Von Moritz Steiuschiieider.

aJül te! icca > -/o

(Fortsetzung und SchiuGs.)

967. Ibenthal, 1. Erweifs. (Hf.)

968. Ibn-Esra. */ ist s. 1., aber Altona, heransg. mit Noten von Ben-

jamin Moses Ma'ali ('hs'a) Kohen (cf. unter Levita 1165*. — Zedner

p. 22 n. 505). — *1 8. s. 1. [ßialystock oder Warschau] 1804. —
*/ herausg. von Josef b. Moses, s. 1. [in Rufsland] 1809.

[*l n. 4/ bei Benjacob 276 n. 60, wo die Edd. 1521 etc. zn

streichen sind.]

S. 60 n. 970. — Anm., s. zu n. 974.

971. — [Berichtigungen ans llandschr. v. A. Geiger, in dessen jtld.

Zeitschr. IV (1866) 8. 292—96.]

[971''.] • Ihering, Christ. Joachimssohn, geadelt unter dem Namen
Lilljering (1629—97): Oratio de h., graeca et latina lingua. 4.

Dorpati 1644. (Hf.)

[973*’.] * Ikenius, Conr., Praes., s. unter Blumberg 243 (Zus.).

974. Immanuel, del. * — [Enthält f. 16 Prophiat Duran’s Erklärung

des gramm. Rätsels von Ibn-Esra (n. 970).]

975. Isaacns.

[8. Hoflfmann in Jeschurun VI, 44, wo „1567“ für */ Druckfehler,

wie aus der römischen Ziffer hervorgeht. Dort sind die Titel von

*/, *1 genau angegeben. — Der wirkliche Verf. des Buches soll

Andr. Gennep (gest. 1568) nach eigener Aussage sein; s. die Quelle

im Annnaire de l’Universite Cathol. de Lonvain 1845, IX"'” annde,

p. 207. — Ilf.]

[97.5'’.] — De Hebraicorum (so) grammatica über methodo . . . ad-

modnm ac facili ... 8. Lovanii ap. Martinum Rotarinm 1556, zuletzt:

Typis Regneri Velpii Diestensis typographi Krati. über Velpius,

oder Rutger Velpen, s. Bulletin du bibliogr. beige IX, 471. — Hf.

976. — Titel nursn etc.; s. Uoffmann in Jeschurun VI, 44.

XIII. 10. II. 30
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442 Znsütze und Berichtigungen etc.

S. 69 fn. 978']. Isak b. Moses de Pas: irnn qh« Alcf Bet cJiadasch,

ein Lesebuch mit einigen gr. Regeln. 8. Firenze 1748. (Zedner p. 628.)

[978^] — c:pt nmn Hadrat Sekenim, kurze alphabet. Concordanz.

4. Livorno, stamp. di Giov. Paolo Fantechi et Comp. 1753. (41 Bl.)

[Zedner 628, Kat. Rubens S. 35 n. 204. — Der Verf. verlegte

auch andere Werke. — v, Biema.]

979. Isak b. Samuel. ’/ schwerlich Prag, s. ZDMG. XV, 170.

[979*.] Isak b. Zebi, Verf. des Compend. (Natan n. 1406, s. daselbst.)

[983''.] Jach ja, Josef b. David: piipi Dikdnk, ein Auszug von n. 983.

8. Rom (lk4).

[Unicum im Brit. Mus. Dasselbe anonym unter andern Titeln,

daher unerkannt, in verschiedenen mss., s. zu ms. Mttnchcn 328 in

der II. Ausg. des Katalogs 1895.]

S. 70 [n. 992*’]. Jakob b. Moses Kohen aus Janova: rhio spr-' nr:q
Minchot Jakob Solet ,

Briefsteller. 8. Wilmeredorf 1731. (Catal.

Bodl. p. 1204, Zedner p. 304.) — >/ unter d. T. nqwi bjq Maggal
ha-Omer. 12. Homburg vor der Höhe 1757.

[Zedner 304. Das J. 1747 in Katal. Mich. 2215, im Art. Jüdische

Typographie in Ersch n. Gr. 8. 80 Kol. 2 unten (für die Dauer der

Offizin wichtig) und bei Benjacob 8. 291 n. 415 zu berichtigen.]

997'’ (2270). Jehne, Sal., 1. Samuel (G. XH; cf. ZDMG. XV, 164).

[998'’.] Jehnda b. Moses ans Hamburg: nc ttJ"' •'na Tiire jesch Pc,

Briefanfhnge. 8. Altona 1776. (Zedner p. 398.)

1000. Jehnda b. Zebi, „insbes. der Nom. propria“ zu streichen. (A.

Cohn.)

8. 71 [n. 1005°]. * Jennings, D.: Jewish Antiquities . . . annexed a
Dissertation on the H. lang., 2 voll. 8. Lond. 1766. — */ Perth 1808.

(Watt 545 t.)

[1008'’.] Johannes a Sancta Cruce, s. n. 1767*’.

[1008°.] * Johannsen, Theod. Carl: Hebraisk Formlaere, 1. Hefte.

Verbalformlaere. 8. Kjöbenhaven 1835. (Hf., Rördam.)

1016. Jonas, nach G. XXV Jonae, Wolf II, 610: „Svenonis Jonae“;

bei Fürst II, 104 fehlt er.

[1017*’.] Jones, Will. (geb. 1726, gest 1800): A letter to the Hon.

L. K. on the nse of the H. lang, [wann und wo? W. 555 k].

1018. Jordinns a 8. Flora. (Hf. nach Kat. Altstein.)

[lOlS**.] Josef David, Rabb. in Salonichi: pnpi Bikduk, Einiges über

Grammatik in einem Anhang zu seinen Vorträgen tii nqx, II., fol.

Salon. 1811 f. 10—12. (v. Biema.)

[1018°.] Josef b. Mordechai ans Berdyczew; nina nrnoa Masora
berura, alphabetisch geordnete masoretische Vorschriften ftlr das

Schreiben von Pentateneh- und Esther-Rollen. 4. Berdyczew (1820?).

(Zedner p. 348, Benjacob 344 n. 1578.)
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8. 72 [n. 1019'’]. Josef (Sal.) b. Moses, Kar., s. zn Mnssaphia 1388 */.

Josef To’amim, s. To’amim.

[1023'*.] * Jnbb, George: Linguae h. Studium juventuti academ. com-
mendatum, oratione Oxonü habita, XVI. Kal. Dec. 1780. 4. [Oxon.?]

1781. (Watt 557 x.)

[1023*.] * Jungen, Jo.: Lexicon philolog., worin die origines li., gracc.

et latin. . . 4. Lngd. 10.58.

[Kafal. Tychsen S. 98 n. 29^ — Znnz.]

1024. Jnnius. 2/ ohne Jahr u. s. bei Iloffmann, Jeschnrnn VI, 148.

[1025'’.] Juslenins, Dan.: Oratio de convenientia ling. Fennicae

cum h. et graeca habita cum profess. ling. Fennor. adiret XIV cal.

Dec. a. 1712.

[8. Nettelbladt, Schwed. Bibliothek 1. St. 8. 157—68. Nach Warm-
holtz. Hf.]

[1026'*.] Kaempfferus (so), . . . Chrn., Re.sp. Andr. C'hr. Petersen:
Diss. crit de literis, vocal. et accent. in scr. V. T. h. 4. Rostock 1742.

[G. 304 und Hoffmann; Katal. Tychsen n. 158 (Zunz) und daher

wohl auch Rödiger unter Petersen.]

1030'’ (2273). Kalinski ist Praes., Resp. F. Haedelhofer. (G. XIX.)

[1030*.] * Kall, Jo. Christ.: Comm. prima ad h. lingnae g^amm. Dami-
anam. 8. Havn. 1762. (Rördam.)

[1030"'.] * Kall, Nie. Christofer: Etymologia nominum qnomndam pro-

priorum in 8. Script, occurrentiiim. 4. Havn. 1770. (Rördam.)

[1030®.] * Kalmar, Ge., Hnngariis: Defence of Dr. Sharp’s two disser-

tations on the h. words Elohim and Berith, in reply to Mr. Ähoab’s
remarks. 8. Lond. 1751.

[Catal. lib. impr. in Bibi. Bodl. II, 454a, auch für die folg.

Schriften des Verf.]

[1030'.] — Mr. Bah’s answers to Dr. Sharjfs two diss. answered.

8. Lond. 1751.

[1030*.] — Reply to Mr. Hollotvai/s remarks on Dr. Sharp’s two

dissert. 8. Lond. 1751.

[1030'’.] — Gemina ling. h. grammatica; sen vetus illa sine pnnctis

Hebraisandi via. 4. Genev. 1760.

1032 ff. Kais. [G. 304 schreibt „Kall“, richtig erst XII A. nach ZDMG.
XV, 164; s. die Citate daselbst und Katal. der Münchener h. Hand-

schriften zu n. 378, ausführlicher in 1. Auflage. — 8. auch zu

Schnltens 1847.]

[1035'’.] * Kamarausns, P.: De vera punctationis h. antiquitate. 4. .(?)

1722. (Hf. mit Fragezeichen.)

1036. Kameneck . . . habita 1611, gedr. 1612. (G. XUI Anm.)

[1036*’.] * Kamp, 8., Resp., Praes. ist Norberg, s. d. n. 1444'’ (Zns.).

[1036®.] * Kaposis, 8.: Memoriale h. et breviarium bibl. 8. Claudiop.

1698/9. (G. 304, Rödiger.)
30*
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10.37. Karg. 1824 — bei Für.st II, 171: 1825.

[lOSS*".] Katzenellenbogen, Zebi (Hirsch) b. Simcba, s. unter Ben-
Seeb 198 (Zusatz).

1039. Keckermannus. 1825 nach Wolf II, 610; s. a. geben die Kataloge
Bodl. II, 456 u. Leyden p. 5, auch G. XXVIll; Fürst II, 181 ohne
Zweifel ans Wolf.

8. 73 n. 1044. Kefslerus „C. M. Bucksulber“ ist Resp., Praes. Scheid
n. 1781.

[G. 304, Kat. Ilartmann S. 5 n. 168 (nach Zunz) hat nur Kefsler;

ebenso Rüdiger, der auf meine Anfrage sich der QucUe nicht mehr
entsinnen konnte. Fürst 111, 264 unter Scheid, ohne Identifizierung

mit Kefsler.]

1048. Kiesling, ist auch unter dem Resp. Günther 763 angeführt

(G. 304.)

1050. Kimchi. gegen G. 304 s. ZDMG. XV, 169.

8. 74 n. 1051. — '/ genauer 1507, s. n. 75. — Zu */ vgl. Codd. de Rossi

66 u. 918. — •/ Rüdiger bemerkt dazu: „hat nicht den Titel liudi-

mmta sondern Introduciio“; das ist wahrscheinlich eine Konfusion,

s. Wolf III p. 810, wonach in meinem Catal. Bodl. p. 1841 n. 6, nicht

nach Autopsie; ein Exempl. erwarb die Bodl. erst 1858; Zedner

p. 878. — 8. Rom 1545 (Zedner 574). — ‘o/ 1549—52. — '»/

1622 ist Druckf., Cat. Bodl. p. 1844 richtig 1624. — '•/ in der

Hauptsache richtig, s. ZDMG. XV, 170, G. XI.

S. 75 [n. 1051*']. * Kindermann, Balth.: De vocabnla p. 4. Witteb.

1664. (Kat Almanzi 1122.)

[Kirchers Concordanz, oder Lexikon, bei Watt als verschieden

hintereinander, gehört zur Septuaginta, also nicht ins Handb.; s. Hebr.

Bibliogr. lU, 97 gegen G. 8. 300.]

1055. Kirchner ist 8. (G. 304.)

[1055**.] — Apologia accentnationis. 8. Jenae 1747. (G. ib.)

[1060*'.] * Kleemeyer, G. W., Resp., s. N. Nieremberger n. 1440**

(Zus.).

1062. Klemm: ElementarfcMc// 1783.

[Recensiert in Allg. D. Bibi. 58, 916 (Hf.); fehlt beiKayser VII,520.]

[1062*’.] * Klemm, Jo. Christ.: Lexidion hebraeo-germano-latiniim. 12.

Tnbingae 1745. (Almanzi 1141.)

[lOOS**.] * Knipe: H. gr. rudimenta. 8. Oxon. 1708. (Watt 576k, G.304.)

[1063°.] * Knollys, Hanserd: Rudiments of the h. gr. 12. London
1648. (Watt 576 u. G. ib.)

1064. KnoIIes, lies Knowlles, Rieh.: Gr. 1. graec. et h. compendium
cum radicibus. 4. Lond. 1600. */ 1655. (Watt 576 t; G. ib.)

1067. Kocher, 1766 nach Almanzi 1145 und Hf.

8. 76 n. 1070*’, — */ mit Breitinger (s. 281 Zus.). Tiguri 1737.
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[1070'.] Koeslin, Chajjim: niacn 'hpira nibi oirjan nib "no Seder
Liiach ha-Binjanim etc. OonjngatioDS und Nominalformen-Tabelle.

Fol. Hamburg, Leser b. Natan Mai 1785.

[Quelle habe ich nicht notiert.]

1074. Kohlreif, 1. Cohlreif. (Hf.)

[1075’’.] Koolhaas: Observationes philol. exeg. in V. Mosis libros

aliosque etc., qnibns praesertim verns atqne analogu.« temporum et

modorum usns indagatur. 8. Amst. 1751. — */ 1755.

[Dieses Buch gehört kaum ins Handb.; G. 304 gab, wie er

S. XXIV angiebt, '/ als Fortsetz, von n. 1075, aber ohne Rflcksicht

und Erwähnung der Note zu 1075, welche die Vermengung beider bei

Ewald nicht voraussetzte. */ auch nach Zedner vgl. ZDMG. XV, 165.]

1076. — G. 304 führt einen offenbar verkürzten Titel: de ellipsi etc.

auf, um ihn zu identifizieren; vgl. ZDMG. XV, 165.

[1079’’.] * Krog, Byrge: Lexicon Ebr. Chald. 8. Havn. 1733. (Rördam.)

[1079'.] — De anallage particularnm in textu Ebr. 4. Havn. 1734.

(Rördam.)

[lOSS**.] Krook, 8. Fr. (Resp. J. 0. Albrect): De formis futuri ling;uar.

h. et arab. comment. 4. Lund. 1841. (14 pp.) (G. 304 u. Hf.)

1085. Knlenkamp, 1739 bei Danz 8. 373 n. 88 wahrscheinlich Druck-
fehler.

8. 77 n. 1088. Kypke, 1752 (?), ohne Jahr Köcher H, 141, 1757 Hf.,

1753 G. .304 (wohl nach Kayser III, 454?).

1089. — '/ 1755 (Hf.) — V Regiom. sumpt. Hartung! 1780 (G. 304, Hf.).

[Recens. von ‘‘j in Allg. Deutsche Bibi. L, 541.]

1090. — Anmerkungen etc., Titel aus Hetzel 8. 301, wo kein Jahr;

1760 habe ich aus Fürst II, 213 (wo der Titel etwas kürzer);

G. XVII geht auf die Quelle nicht ein, wohl aus gutem Grunde, und
vermutet einen Irrtum für 1748, wo die Anm. zur 1. Aufl. von Ran
(s. zu n. 1623) erschienen seien, 1762 (so gab G. selbst 8. 304 an),

„auch schon vorher noch einmal“ (sic) in l”, wahrscheinlich als

Dissert.“ [deutsch?]; davon verschieden sei der von ihm (8. 304) an-

gegebene Anhang zur 2. Ausg. von Ran 1755. [Die 2. Aufl. von

Rau erschien aber 1748, s. zu n. 1623!] Er bemerkt dazu: „Er (Verf. •

d. Handb.) behauptet keck und kurzweg, der Anhang sei identisch

mit den Anmerkungen, während Titel und Jahr die Verschiedenheit

beweisen*. Meine Worte ZDMG. XV, 165 lauten aber: „Kypke, An-
hang gehört zu n. 1090 und das Verhältnis zwischen Rau und Bast

ist mir jetzt noch unsicherer“, liier ist also von einer einfachen

Identifikation nicht die Rede; aber selbst diese ist noch nicht ganz

beseitigt, denn Hoffmann notierte mir einfach zu n. 1090 das Jahr

1755. Danach wären also die Anmerkungen zur 1. Ausgabe von

Rau [1739] und die zur 2. Ausg. in demselben Jahre 1755 erschienen!]

[IGOO*".] L., J. C. M.: Hebr. ii. teutsches Spraehbuch von einem Con-

verso. 8. Nürnberg 1755.

[A. Goldschmidt in Hamburg, Katal. 17 n. 669.]
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[1090'.] Labi, Simon [ibn]: nn nho “iita Biur Millot sarot

,

Er-

klärung [weniger] schwieriger Wörter im Buche Sohar, im Werke
piu *

1
*' von Chajjim Abraham Miranda, mit wenigen Noten desselben.

Fol. Salonichi 1804. — '^j (überschr. . . . niht) nupo) in der v. S. Stern

im Namen einer (nicht existierenden) Gesellschaft herausg. Sammlung,
deren 1. Stflck Dh-rn ni's von Isak Latif. 8. Wien 1860 (anderes

Titelbl. 1862) S. 82*.

[V 8 . Zedner 8. 709; s/ Hebr. Bibliogr. V, 115.]

1097. Lakemacher. G. V behauptet, 'Wolf sage deutlich, dafs die
Rede früher (d. h. vor ^j) nicht gedruckt sei. Es steht aber

bei Wolf IV, 319 recusa, das setzt doch wohl deutlich einen 1.

Druck voraus, wie bei den vorangegangenen Nummern. Wie ist

jene Behauptung möglich geworden? s. auch zu n. 1343. — Fürst

II, 215 hat gar nichts von Lakemacher.

1098. Lambert (aus Metz). '^/ 1843.

[Katal. Luzzatto n. 300; Katal. Brockhaus 1862 8. 65 n. 1655. —
V. Biema.]

1100. Landau, s. auch Natan b. Jechiel.

[1101**.] * Lange, Ferd.: Lexicon der gleichlautenden hebr. ItVörter,

von verschiedener Bedeutung. 8. Jena 1846. (G. 304; Katal. Brock-
haus 1862 1. c. — V. Biema; Zedner.)

1 102. Langius, Joach.; Gramm, h. nucleus. 8. Berol. 1706. — Institutio

gr. h. facilis. S. Hai. 1720. (IV2 gr.)

[Diese Titel notiert Hf. ohne Quelle, Jahr (und Ort) vielleicht

aus der Dedikation an Jabionski und der Dcdikation zu dennoch
möchte man nicht ein blofses MifsVerständnis, sondern verschiedene

Titel annehmen?]

8. 78 n. 1103. Lang, Jo. Mich., Praes. ist Wagenseil.
[Das steht allerdings bei Wolf II, 423 und 623 (G. XIX); das

sind aber Rubriken, die ich nicht auszunutzen hatte; meine Notiz

stammt aus Wolf II, 608 unter Helmont
; bei Fürst fehlt die Abhandl.

unter Praes. und Resp. 11, 220 n. III, 489.]

1104. Langguth, Adam F.

[Ich habe Jo. nach der Hanptstelle bei Wolf IV, 293, Adam bei

W. IV, 214 (G. VI) und 223; bei Füret 11, 220 fehlt dieser Autor
gänzlich.]

[1104''.] — Notitia gr. in ling. 8., Resp. Christ. Vaccanus. 4. Witt. 1704.

[G. VT zur Anm. n. 1104.]

1105. Lara, lat. Titel (z. B. bei Zedner p. 201: Sive de convenientia

vocabulornm R.abbinicorum cum Graecis et quibusdam aliis lingg. etc.).

[Ich gebe nicht einen „selbstgemachten Titel“ (G. 298), sondern

Inhalt.]

[1108*'.] * Lasius, Lanr. Otto: Qninquefolinm linguae. Fünffacher

Versuch
,
die h., griech.. lat., französ. n. ital. 8prache ohne Gramm,

zu erlernen. 8. Biidissin 1717 (?). — -j 1721.

[Hf.; G. 304 hat nur '/ mit 1718. Fehlt bei Fürst H, 223.]
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1109— 12. Latonche, sÄmtlich zuerst 1836. — 1110. */ Rennes 1845.— 1112. */ Chr. raisonnöe et comparde. Paris 1849.

[G. 304; s. ZDMG. XV, 165; n. 1109, 1110 auch Zedner n. Katal.

Benisrh 1859. — Bei Fürst II, 224 fehlt alles.]

[1112''.] Langeois, s. unter Fonrmont 623'’ (Zus.).

[1114'’.] * La Vlllette, s. unter Michaelis 1314.

[1117'’.] [Le cluse:] ehrest, hebr. 8. Par. 1814. (40 pp.) (G. 304; fehlt

bei Fürst.)

8. 79 n. 1127. Leigh. G. XIX vermifst (zu '“/ ?) eine Klammer, das
Werk sei anonym; meine Quelle ist Köcher II, 131, wo allerdings

Mylins, Bibi. Anon. citiert ist; s. jedoch unten. — "/ Amst., Net-

stein 1712.

["/ Hf. nach Kat. Altstein (Gent) n. 1957; der Titel nach anderer

Mitteil. Hf.'s: „Dictionn. h. conten. toutes les origines etc. etc. Ecrit

en Anglois par le Chevalier Leigh, traduit en Fran^ais et aug-

mentö par L. de Wolzogne etc. 1712“; dazu bemerkt llf. „der 1.

[Titel?] steht von Leigh bei Grit. s. übers.“, was mir unklar ist.]

1129. Le-Long [nach Köcher II, 145, der Mylius citiert], bei Fürstil,

255 (unter Long) ist eine Ausg. von Renou, s. zu n. 1666. (G. 300.)

8. 80 [n. 1143*’]. * Lethierry, Barrois: Racines h. avec leurs derives

dans les langnes principales de l'Europe. 1. partie. 8. Par. 1842.

[Jahr nach Rödiger und Katal. Brockhaus 1862 n. 1658 (v. Biema);

1841 bei G. 304, wo auch „princip.“ fehlt.]

8. 81 n. 1154. Leusden. (Anm.) Französ. Utrecht 1686. (Zedner.)

1159. Levita. — [Über ihn neuere Litteratnr bei Bacher in dem Art.

E. Levita’s wissenschaftl. Leistungen
,
ZDMG. XLIII (1889) 8. 206,

dazu sein Artikel in Ersch u. Gr. s. v. Levita
;
Peritz in Monatsschr.

her. V. Brann n. Kaufmann 1893/4 8. 292.]

s/ revidiert (1540). — lies Meir vom Hause. — •/ Titel: Dihluk etc.

4®, mit mb (Konjugatiomstabelle v. Mardochai etc. (s. n. 510
n. Benjacob 8. 67 n. 225)). — *’/ u. “/ (nach Wunderbar, Litbl. d. Orient

IX, 530) wahrscheinlich Verwechslung und falsche Angabe für n. 550
mit demselben Titel.

[Anm. Z. 5 lies n. 175.]

1161. 1539, s. n. 1163 (so).

8. 82 n. 1163. — ist 8“. (G. 304 zu */ „ist wohl 8®“, soll zu •*/

heifsenV)

1164. — Eine andere Vorr. für Aegidius de Viterbo hat ms. Angelica

52. — über die Abfassungszeit s. Monatsschr. 1893/4 8. 266.

1165. — */ II vermehrt, beendet 26 Nisan und im selben Monat be-

gonnen (Ilarkaba ist beendet 21 Adar), findet sich nicht bei Zedner

p. 227 nnd in meinem Exemplar, aber in der Berliner K. Bibliothek,

da.s Titelbl. ist 45 gezählt (Signatur 1 7 k t), dann bis 85 u. 1 unpag.

Bl^ wo das Epigraph. Benjacob 498 n. 11 99 ff. ist vielfach unkorrekt,
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in 1200 werden K. 2 — 4 als Zns&tze znr 1. Ed. angegeben, ohne

ihre Identität mit der Inhaltsangabe des Handb. in n. 1203 za er-

kennen. Das 1. Kap. (die Reime, spielend als ni'mj piB bezeichnet)

allein haben *
1 , "/; in */ ist ein 5. hinzugefttgt (Zedner). — */

Das Verhältnis dieser Ausg. (def. Exempl. Oppenh., s. Catal. BodL

p. 941 n. 40) zu Benjacob n. 1199 und der Ed. im Snpplem. Catal.

im C. f. B. 1894 S. 500') ist unsicher. — *»/’ mit Weglassung von
K. 1 u. Zusatz, ist zugleich mit Meosnajim und Jesod Mora herausg.

von Benjamin Moses b. Ma'ali ('br-a) Koben (Zedner 1. c.). — mit

Komm, cjcuca nro Suga ha - Schoschannim v. Abigedor b. Elia

Belgoria (?) und Sabbathhymnen des letzteren. 8. Lemberg 1783. (Ben-

jacob n. 1203.) — mit Weglassung von K. 1. (Zedner 1. c.)

1166. — Nomenclator etc. [Das Buch ist so selten, dafs ich auch im
Catal. Bodl. 941 es nur als Desid. nach Wolfl p. 154,111 p. 100
betiteln konnte (auch Zedner hat es nicht). G. XII vergeudet eine

halbe Seite an dem Titel, der Nomenclatnra laute, und die deutschen

Wörter seien nicht mit deutschen Lett. gednickt. Er zieht meine
Bemerkung zu Fürst [n. 1127, man vergleiche dort] heran, ver-

schweigt aber, dafs Fürst hier (11, 241) den kuriosen Titel: „Nomen-
klator hebr. Wörter“ fabriziert, auch die deutschen Lett. augiebt, wie

Benjacob S. 593 n. 648. Die Quelle dieses Irrtums kann ich nicht

mehr finden.]

8. 83 n. 1167. */ „cum Additt.“ del. '/ hat nach der praef. ad lectorem

eine Widmung des Fagius an Jacob Hartmann aus Durlach und
Gedicht des Georg. Voegelii. Dann Tit., Gedicht u. Vorr. des Verf.

mit latein. Übersetz, und rhetor. Vorr. hebr. Alles dies mit hebr.

Signaturen x, r, 5. ’/ hat eine andere praef. ad lectorem, 3 Bl. mit

kleinen latein. Signaturen.

[1167‘’.j Levy, Dr. J. ,
Rabb. in Rosenberg: Der Artikel und seine

Derivata im H. (im Litbl. des Orient 1846 8. 117—20).

[1171**.) Leyser, Pol., Praes., s. Blumberg 243 (Zus.).

[1174'’.| Lilljering, s. unter Ihering.

1176. Lindberg,
\
Jo.] Clir., nach G. 304 schon II. Ausg.

(1176*’.] — Analytisk Hebr. - Daiisk Ilaandlex. 8. Kjöbenh. 1835.

(G. 304, Rördam.)

1177. (Nach Rördam: Jac. Chr.?) Chrest. h. vol. II (cont. XL capp.

hi.stor. e libris Ex. Niiin. Deut.), Diss. de accentuologia II. praemissa.

(lld. 1 erechien nicht.)

[1177*’.) — Anwisning til en grammatisk Analyse af det h. Sprog. H.

Kjöbh. 1823. (Rördam.)

[1177°.] — Ilebraiske Konjugations- ok Deklinations-Tabelle. 8. Kjöbh.

1827. 2
/ Conjug. . . ib. 1836. (Derselbe.)

1) Daselbst lies „neglecto a Pcrles; cf. Rev. Orient I, 347“.
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[ll??**.] — Ilovedreglerne af der h. Gramm. 8. Kjöbh. 1831. — -/ (11)

ib. 1837. — (schwedisch) */ Hebreiska grammatikens Hnfvudreglor

med . . Conjugations och Declinations- Tabelle. 8. Upsal. 1843. —
*j ib. Liffler u. Sebell 1844.

[Rördam, Hf.; gegen G. 304 s. ZDMG. XV, 168.]

[1177*.] * Lindberg, Jo. Wilh., Resp., s. Emmannelson (Zus.).

[1180*’.] Linderoth, Ch., Resp., s. Wetterberg 2151*’ (Zns.).

[1180*.] * Lindgren, Henr., Praes.: De Insibus verbornm in Ling. h.

disqnisitio. F. I. Auctor Carol. Wilh. Skarstedt. Upsalae, Wahl-
ström et Laestbom 1841. (Ilf.)

[1180*.] * Lindner, J. G.: Neu erleicht, h. Gr. nach Mcinerischen

Grundsätzen. 8. Arnst. 1772. (G. 304.)

[1181*’.] * Lipeniug, Sixtus Christ.: Epistola de harmonia linguarnm

divers, (in Biblioth. Lubec. II, 241). (Wolf IV p. 319.)

[1182*’.] * Lischowinus, Jo. Franc.: De antiquitate Ebr. ling. 4.

Witteb. 1681. (Hf.)

[Finde ich nicht in Kayser, Jöcher, Deutsch. Biogr.; ob Respond.?)

1183. Lissanr, David A. (Roest.)

8. 84 n. 1184. — rr’'T' r'iiti Eerste Beginselen etc. — */ 1837.

(G. 304; Rödiger.)

1185. — V II. ib. 1838. (G. 304; Rödiger.)

[1186'*.] — D’’«’’ araa r'iar r-nr Torut Ibrit bimeat Jamim. Prak-

tische Handleiding tot eene spoedige Kennis der Hebr. Tale . . vrij

gevolgd naar Dr. Hertzheimer (sic, 1. Herxh.). 8. Amst., Selbstverl.

5596 u. 1835. (64 8.)

[v. Biema; G. 304, s. ZDMG. XV, 167; Rödiger.]

[1186°.] * Littleton, Adam: Elementa religionis, sive 4 capp. cate-

chetica in totidera linguis. 8. [Lond.] 1658. Dazu: Complicatio radi-

cum in primaeva lingua h.

[Bei Watt, im Index II, ist der Anhang falsch zu dem J. 1662

ges(4zt, also zu dem darauf folg. Werke, das nicht hierher gehört.]

[1186‘*.] * Liungberg, Car. Fr.: Anmerkniiigar wid Jo. Goratmsson
Grundritning til heia h. 8präket. 4. Strengnaes 1749. (G. 304; Hf.)

1187. Liungberg, 0. 8. ,
richtig u. circa solitarias [Tychsen, Hf.; G.

8. 11 vermutet Weigel’sche Kataloge; fehlt bei Kayser 111, 573j.

[1187*’.] * Liunggren, mag. N. P.: De verbis graecis et h. Aphorisrai

gramm., qnos . . . speciminis loco modeste proponit ad hoc Gymna.s.

Lect Phil., resp. J. O. Zander. 8. Colmariac, Wahlin 1841.

(XXVIII 8.) (Hf.)

[1187°.] * Lizel, Jo. Lndw.: Diss. de linguar. et imprimis ebr. usii et

noxio eanim in scholis negleetu. 4. Goett. 1747. (Hf.)

1188. Loehnis, 1834. (Hf.)

[IIBO**.] Loew, 8. Mayer n. 1262 n. Berichtigung.
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1190. Loewe, in deutscher Sprache mit hehr. Typen.

1191. — J. A. Heimst.? (Hf.)

1195. Loewinsohn, in Ansg. der Mischna Wien 1815. (Luzzatto,

Proleg. 99.)

8.85 n. 1199. Loezen, Joh. (!): Ilebr. Leesboekje . . . 1825 (Kat
Willmet, Duodez n. 74, v. Biema). — */ hat nur einen hebr. 'Htel,

worin von den beiden Scholen, nicht den beiden Anssprachen die

Kede ist; der Verf. bezeichnet sich als einen Lehrer 'nnn nnta
is-i-'s 'ra 'ni’a nrishri (also eines sogen. „Cheder“, Privatschule).

Amst, David Proops 1826. (Roest) — ^ Nienwe verbeterde nit-

gave. kl. 8. Amst bij M. Coster, Iz. 1847. (200 8.) (Hf.)

[1199^] Lombrozo (od. Lumbroso), Jakob [Schüler des Menachem
Asarja de Fauo]: Grammat Regeln; zu Anfang seiner Bibelausg. mit

h. Kommentar {3Ido Kaf Nachat), welcher kurze gramm. Erklärungen
und ein spanisches Vokabular enthält, 4. Yen. 1639.

[v. Biema. Das Glossar fehlt in Catal. Bodl. p. 80 n. 475 u. bei

Kayserling, Bibi. Esp. p. 64.]

[1199'.] — Regeln über die Accente der 3 poetischen Bücher der

Bibel, in derselben Bibelausg. zu Anfang der Psalmen.

[v. Biema, s. Hebr. Bibliogr. 1, 116 n. 8. 11.]

1202. Lonsano. ist 4®.

[Gildemeister 8. 304 vermifst hier .nst nnm von Arje Löw“.
Den Titel gebe ich selbst an; es ist dies ein rituales Schriftchen

über Thorarollen etc., worin auch die damit zusammenhängenden
grammatischen Regeln (pnpm r^srns D'’bb3); s. Zedner p. 55. Der
Verf^ zugleich Herausg. der Schrift von Lonsano, heifst Arje (Loeb)

b. Josiia (Hoeschel) ans Sluzk, daher unter dem erfundenen Familien-

namen Sluzki, Jehiida Loew, bei Fürst HI, 346 mit der falschen

Jahrzahl 1820, während unter Lonsano (II, 256) das Jahr 1725 und
„Lublin 17 . .“, letztere Ausgabe enthält aber nicht unser Buch,

sondern ein gleichbetiteltes v. Uri b. David, bei Fürst III, 15 n. 111
unter U. Phöbus n. U. Polnoh, welche im Titelindex III, 564 getrennt

sind, wie das gleichnamige von Lonsano neben einem nicht existie-

renden von J. L. „Sluzki“; dergleichen ist allerdings bei der von

Fürst beliebten Fiktion von Schlagwörtern kaum vermeidlich, noch

dazu bei so vielen, das Buch anschwellenden Wiederholungen,
wo eine Verweisung auf Erkenntnis der Identität führen würde. —
Arje Loeb (für Löwe) ist dieselbe Nebenbenennung für Jehnda, so

dafs alle 3 Namen zusammen noch keine Nebenbezeichnnng zur

Unterscheidung von anderen darbieten (vgl. Zedner p. 53: Aryeh, n.

404 Juda Loeb, eigentlich eine ungehörige Abteilung); Fürst II, 263

unterscheidet Löw , A. [d. h. Arje], Löw und Jeh. Löw
,

anfserdem

macht er Löw znm Schlagwort, wo ein anderer Vornamen voran-

geht, das ist nicht blofs unbequem, sondern auch verwirrt; warum
soll der Vornamen Löw den Vorzug haben? noch schlimmer ist es,

wenn aus Saul b. Arje Loeb ein „Saul Löw b. Arje“ wird (S. 266),
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also der übersetzte Vornamen des Vaters zum Scblagwort des Sohnes

wird. Unter solchen Umständen ist es begreiflich, wenn 6. gegen

meine kurze Belehrung Widerspruch erhebt und sich auf das Hand-
buch selbst beruft, wo die Nebennamen allerdings in Parenthese
stehen, damit sie als identisch erkannt werden, s. Hebr. Bibi. X, 47.

Dasselbe gilt von den Namen Benjamin (Wolf, Seeb) nnd Isachar

(Baer, Dob) wegen der Vergleichung im Segen Jakobs, ebenso

Menachem u. Man (Mann) oder Mendel (eigentlich Männdel), welche

Zedner S. 531 für die Stelle verwertet, während sie nur Stellver-

treter in deutscher Sprache sind.]

[1206'’.] • Lowndes, Is. (anon.): Fgafift. xt]<; EßQ. yXoqarjii ZP*?®**’

xoiv 'EXXrjvmv. 8. Malta 1837.

[1206®.] — As§txov EßQ.-AtoeXXrjv. tt/e jtaXaiag Jia&7]X7jc

[nach Gesenius, wenig verändert]. 8. Malta 1842. (Zed., ZDMG.
XV, 168.)

1207 lies Lowsanny (Kayser VIU, 51), zu streichen, enthält hebr.

Gedichte eines Juden; Fürst II, 263 falsch 1825.

1208. Lowth. >*/ Leyons sur (Brunet) nnd angment^e de la tra-

dnetion du discours latin du Dr. Rau „de poeticae facultatis“ etc.

2 voll. Avignon 1837. (Cohn.)

S. 86 [n. 1208“]. * Lndolph, Job. (gest. 1704): Jngement d’un Ano-

nyme sur nne lettre ä nn ami tonchant une (so) Systeme d’^ltymo-

logie Hebr. (Watt 6220; wo n. wann?)

1209. Ludovicus, Chr., ist 1699. (Tychsen bei Hoffmann u. G. 304.)

[1211'’.] * St Francisci, s. zu n. 1757.

1212. Lundins, s. Cajan (Zusatz).

1217. Luzzatto, M. Ch. 2/ 1810. 3/ Sdilikow 1836. *j Grodno 1836

(1837?).

[Benjacob 8. 202 n. 451, wo ohne die Einleitung (?) und 1836,

in seiner Privat-Mitteilung (1860) 1837. — Das ms. der 1. Recension

in 3 Teilen bei Benj. n. 453 ist ms. Schönblum, n. 23 in meinem
Katalog, Berlin 1872.]

[1221'*.] Lyon, Sal., teacher of Hebr. in the University of Cambridge:

A compend. h. Grammar exhibiting at one view upwards of 200 of

the more essential rules. 8. Lond. 1799. (Watt; G. 305.)

1223. Lyons, Isr. (gest 1770). */ 8. Amst 1751 (Zedner), demnach
wäre Boston 1763 ’/.—

*;
(III, weil Boston nicht gerechnet ist) revised

and corrected by Henry Jacob. 8. Lond. 1810.

[Watt 626 verweist auf Jacobs anstatt Jacob
, s. 540 w; G. 305

scheint Watt nicht zu kennen.]

8. 87 n. 1224. M. (J. B.)
,

italienisch mit P. S. Medici (s. 1264'*, Zus.).

8. Firenze 1694. (Zedner.)

[1224'’.] * M., Answer to Bellamy: Essay, s. diesen.

1225. Maarsen. */ Amst, Sal. Proops 1734 (60 8. ohne Tit u. Vorr.),

mit dem Doppeltitel
,

als 2. Teil des nsA -]i:n (welches ebenfalls
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1734 be Proops erschien, 66 u. 5 nnpag. 8., wovon 8. 36, 37 zwei

Briefmnster, das 2. eine Anpreisung des Proops'schen Buchgesch&fts).

— 8 Amst. 1751. (v. Biema; Zedner p. 505.)

[1226''.] * Madus, J.: De lingnae h. hodiernis defect. 4. Franeqn. 1721.

[Willmet 621 qu.; v. Biema.]

1229. Mahn: Darstellung der Lexicographie nach allen ihren 8eiten

I. II. 8. Rudolstadt, Krieger in Cassel 1817 (bei G. 305); Kayser VI,

532 — gehört doch nicht ins Handbuch.

1230. Mains. *! (IV) brev. inst., op. et st. G. C. Btlrcklini. 4. Francf.

1705. (G. 305.) — Ob schon 1699 (n. 306)? ZDMG. XV, 166.

[1234'’.] Maillart des Pleinchamps, Resp., s. zu Verbrngge 2067.

1241. Mannheim gehört hinter 1236.

8. 88 n. 1242. Marchand Ennery. -j 8. Paris 1838. (G. 305.)

1243. Mardochai Düsseldorf del., s. 532 Düsseldorf und Zusatz.

1246. Marions, hebr. Tit richtig, s. lloifmann in Kobak’s Jeschnmn
VI, 146.

[8ein Plan eines h. I.iexikons in ms. Vat., s. Revue des £tndes

jnives IX, 91.]

1248. Martignac, ital. s. unter Medici 1264'’ (Zns.).

1254. Martinez. Almanzi 1307/8, ausführlich Uoffmann, Jeschnmn
VI, 145.

1255. Martinius. ist 1585? — ’/ ed. altera (s. Hoffmann in Jeschnmn
VI, 147). — V „8. Antw. 1612 u. Technol. 1611. — ’'>/ Lngd.,

Rapheleng. 1612, Technol. ib. 1611“ (G. 305). — »b/ 8. Amst. 1634.

(Almanzi 1311.)— "/ purh nro's Udall (so), s. Hoffm., Jeschnmn
VI, 150.

8. 89 n. 1256. Masclef. (G. II n. XIX vermifst die Angabe, dafs das
Buch zuerst anonym erschienen sei.) verbessert v. J. P. R. de la

Bletteric 1730 (Watt 652 1; nach p. 722h hilft Edm. Ponrchot
bei der Verbesserung der 2. Ausg.). ed. a L. Fr. Lai an de, Par.

1781. (G. 305, Hoffm.)

[Anm. für Designation lies: Projet und Trevoux . . .2002; Reponse
aiix ubjections contre le projet etc., ib. 2154; s. Hoffm., Jeschnmn
VI, 159 u. 160. Den Abdruck des 1. Art. im Journal des 8avants

1712 und die englische Übersetzung von La Roche habe ich mit

einer Verweisung auf Wolf erledigt. G. HI mag in seiner durch

Einschachtelung konfundierenden Bemerkung daran mäkeln; wenn er

aber binzufügt: „Fürst [11, 333] hatte Wolfs Latein richtig herOber-

genommen“, so hat er — unrecht; denn es heifst bei Fürst: „Ab-
ißfilniclit in .Memoria Trevultina“, das deutsche Wort (welches Fürst

allerdings oft unpa.ssend gebraucht) läfst nur Lateinisches voraus-

setzen; ferner: „Zum Teil in Ephemerid. Paris. Amst 1712, 12 . .

.

Für sich allein ist diese Gramm.^; G. nennt dergleichen „nicht

die ganze Wahrheit“; seine Tadel treffen wohlverstanden Fürst,

nicht mich.]
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[1256*’.] (Masclef:) Lettre sur la gramm. du P. Guarin. 12. Paris 1725.

(G. U.)

[1256®.] * Mafsev, Edm.: De sacra vemacula. 4. London 1733.

(Watt 654 b.)

1257. Matthesins, lies Mathesins, s. unter Weimarns 2137.

1262. Meyer (Loeb, lies Ixiw, Zunz).

[1264*’.] Medici, Paolo Sebastiano: p"nlj ma Midolla della 1. sancta

etc. (nebst 6. B. Martignac, Silva delle radici Ebraiche). 8. Firenze

1694 (XXIV, 248 u. 46 Bl.). (Zedner.)

[In einer Mitteilung der „Hamburgische Berichte von den neuesten

Gelehrten Sachen“. Auf d. Jahr 1739. S. 1 über den Tod Medici's

am 18. Sept. 1738 werden seine Schriften anfgezählt (darunter n. VII

Ober den angebl. Märtyrertod des Simon Abeies). — I)a.selbst 8. 568
eine kurze Anzeige seines „Dialogo sacro sopra il libro di Giob“,

Ven. 1739 (277 pp.). — Gegen ihn polemisiert Ahron Chajjim Volterra

(XVIII. Jahrh.) in seinem merkwürdigen polemischen unedierten Werke,

ms. Berlin 678 qu., worüber mein fortgesetztes hebr. Verzeichnis

Näheres bringt. Hiernach ist II Vessillo 1883 p. 246 teilweise zu

berichtigen und ergänzen.]

1266. Meelfflhrer. Anm. Cod. Hamburg n. 325 meines Katalogs.

S. 90 n. 1271. Meier, geboiner Jude (Zunz).

1275. Meiner. „Ueber“ del. — Nach G. IV ist */ ,ein ganz anderes

Buch“, welches? Meine Quelle ist Köcher II, 145.

1277. Meinigins, Chr. Gottl., in Weidmanns Verlagskatal. v. 1735;

doch giebt er auch „Georg“ anfser Gottlieb als sicher an.

1280. Meir „b. Jakob Meiri“; Zedner p. 520 ist mir nicht einleuchtend.

1285. Menachem. Das Chronostichon ergiebt 1796 (Zedner p. 533);

in der nenen Druckerei von Karl Jakowolicz (?) u. Meir Berger.

S. 91 [n. 1287*’]. (Mendelssohn, Moses:) amn ytujh Leschon ha-Sahah,
der grammatische Teil ans der Einleitung zum Pentateuch {Or li-

Netiha) ist als Plagiat nicht in Berlin 1783 erschienen, wie Zedner

p. 533 vermutet; 1782 bei Fürst II, 366 ist unmöglich; s. meine

Notiz in L. Geiger’s Zeitschr. f. Gesch. d. Juden in Deutschland V,

1891, 8. 167.

[1287®.] * Meno. . . .? [Ich finde die betr. Notiz nicht mehr.]

1289. Mercerns. */ possit 1. qneat. (G. XI.)

[1292**.] Merstrand, J. 8. (?), s. unter Tingstad 2011 VIII (Zus.).

[1292®.] Mestingh, De authentia quorundam Ketibin (G. 8. VI), s. unter

N. G. Schroeder.

1294. Meyerns. */ in Thesanr. nov. theol.- philol. ex Museo Th. Hasei

et Conr. Ihenii T. I. Lugd. Bat et Amst 1762 p. 4.

1301. Michaelis. V 1759. (G. XVI.)

1304. — ... derivandis, qua etymol. celebris cuiusdam viri modeste

expenditur. (Watt.)
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[1306’’.] — Diss. de paronomasia 8. 4. ITal. 1737. (G. 299.)

1307. Im Texte ist ansgefallen: Diss. qua soloecismus casnum . . .

depellitnr (s. ZDMG. XV, 165; G. XXVIU hat darin recht, dafs dort

de paronom. ein Schreibfehler war).

S. 92 n. 1308. Michaelis, Praes., ist auch unter Resp. Bode n. 248
vollständig gegeben.

[1308^] — qnaestiones gramm. ex lingna ebrea (Verschiedenartiges),

in: Miscellanca LipsienMa nora vol. VII pars II (1750) p. 359— 97.

1309. — Der in d. Anm. genannte Resp. Ihle ist Verf. (G. .305.)

1312. — 3’’/ 8. Wratisl. 1748. (Willmet 103.3, v. Biema.)

1313. — 1/ 17.37. (Willmet 1033 Oct., v. Biema.)

1314. — Der Tit. der holländ. Übersetz, ist: Overweging der middelen

waarvan man sic bedient, om de hebr. taal wel te verstaan door

C. A. de la Villctte. 8. Utrecht 1762.

[Kat. Tychsen n. Watt, Rüdiger, Roest, Hoffmann, verkürzt bei

G. 305, berichtigt XIII.]

[1316^] — Joh. H.: De accentibns, seu distinctionibns prosaicis. 4. Ilal.

1694. (Ilf.) — Conamina levioris mandnctionis ad doctrinam de ac-

centibus h. prosaicis. Hai. 1694.

[Watt, G. 305 als n. „1317“, nach Watt 668 h; with the assistance

of prof. Francke, bei mir nach Wolf IV, 222 unter diesem Praeses,

n. 629, wie ich ZDMG. XV, 167 bemerke, um zu zeigen, dafs Watt
nicht gehörig beachtet ist; danach ist G. XVIII (der von n. 1.318

ansgeht) zu beurteilen.

1318. — 3/ 1711. (Hf.)

1319. Michaelis, cipn "iTOh 'insn, Resp. Tobias R. — (20 pp.)

[Berl. Bibi.]

1320. — 3/ (III) 1708 (Cohn, Hf.); auch 1733 (Hf.). — V ist 1738
(8. zu Stiebritz 1974). — Halle 1745 (Hf.).

[Verfafst 1807 (Anm. o. S. 5 Ed. lU). Die Überschrift des 1.

Buches ist „von den fnndamentis hebr.“. Zu dieser Ansg. gehört

eine Tabula synoptica von Chr. B. Michaelis und ein dreifaches

Register, dessen 2 letzte Teile von D. N. Schaeffer. — Cohn.]

[1323’’.] * Minciotto, Luigi Maria, Dr.: De h. fontis pnritatc et

linguae sanctae necessitate. 8. Ven. 1826. (Almanzi 1410.)

[1325’’.] * Mionöhieu, John: Doctor in linguas (so). London 1617.

(Watt.)

[1325®.] — A Dictionary of nine lang. viz. latin etc. and h., f. Lond. 1626.

(Watt, G. 305). — 3/ Angmentatio sive doctoris in linguis etc. Fol.

Lond. 1627. (Wörterb. in 11 Sprachen. Watt.)

[1329'*.] Mitalerius, Claudius: Epistola de vocabniis quae Galli a
commorantibns in Gallia Jndaeis didicernnt in usumqne acceperunt

(hinter Henr. Stephanus: Hypomneses de Gail. ling.). [Paris/*] 1582.

[11 Seiten, meist Unsinn, z. B. p. 7 sot von a:®, peruca (Pernqne)

von cutivet von qns „planum est“.]
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[1330'’.] Mitternacht, Jo. 8eb.; Gr. h. et analysis psalmi 103. Reginal

(?) 1672. (Katal. Bellermanu S. 36, Zunz.)

1334. Hollerns (so, auch in der Quelle). (G. VIII.)

S. 94 [n. 1338*’]. Monis, Juda: r^'-ias viu:b pnp^ „Dickdook Leshon

Gnebreet. A Grammar of the H. Tongue. Beeing an Essay To
bring the Hebrew Grammar into English etc. etc. Boston, Printed

by Jonas Green, and to be sold by the Anthor ... in Cambridge 1735.“

[Die erste in Amerika gedruckte h. Grammatik. Der Verf., geb.

in Algier, mnfste vor Antritt seines Lehramts an der Universität

(1722) sich zum Christentum bekennen und starb in Boston 1764

im Alter von 81 Jahren. — Ge. Al. Kohut, „Early Jewish Literatnre

in America“ (From the Publications of the American Jewish historical

Society, n. 3, 1895) p. 113, wo das Biographische nach Hanna Adams,
der lange Buchtitel nach Autopsie.]

[1338'.] Monrad, Ditlew Gothard: De formis qniescentibus lingnar.

Semit. Pars. I. 8. Havn. 1838.

[über d. Hebr. p. 1—48, 115—32; Zedner, Riirdam.]

1343. Montfancon. >/ in Hexapla, wie G. V selbst angiebt, und doch
soll es eine „erdichtete“ Ausgabe sein! vgl. zu 1097.

[1343'’.] * Moor, Mich.; Hortatio ad Studium gr. et h. 12. Montefiascone

1700. [Watt 680 i.)

1347. Mori, Rafaello, ist 8". (Brockhaus Cat. lingnist. 1871 n. 1861.)

1348. Morinns, nach G. IV „sinnlos excerpiert“; es ist nur das Wörtchen

de vor den Punkten ausgefallen; das Weggelassene gehört nicht zum
Thema.

8. 95 n. 1356. Mose Nakdan. */ (so lies 8. 156) 1827 existiert, ist

aber nur Titelansg. (Katal. Rosenthal S. 840, auch in der Berliner

K. Bibi.)

[Zur Anm. Über den Namen Kutubi (ohne Waw) s. Zeitschr.

DMQ. Bd. IL, 258 A 2. — Moses b. Isak ben ha-Nesia ist Verf.

des nrron, zum Teil ediert v. Collins, s. 8. IV; H. B. XXI, 122; Bacher

zu Kimchi insm 8. IX. — Ende der Anm.; Jak. b. Chajjim; Hajjng

ed. London p. XII!]

[1356*’.] Moses (Arje) b. 8eeb Wolf: *pp pi"ip*in 'd Sefer ha-Dikduk
Katan, Aber Nomina u. Verba. 8. Wilna u. Grodno 5593, 1832.

[Benjacob 8. 112 n. 278, das christl. Datum in Katal. Benzian

19 8. 12.]

[1356®.] — Noten zu Ben-Seeb (s. Zus. zu n. 198) 1832.

[1357**.] • Mossin, Hans Petrus: De emphasi particnlar. Ebr. 4. Havn.

1735. (Rördam.)

1360. Muhlert, enthält 8. 91— 188 Gramm. Erklärungen und Unter-

suchnngen.

8. 96 n. 1365. Mttllerns. '/ fraglich; s. Zeitschr. DMG. XXXI 8. XV
n. 18, heransg. vom 8ohne „nt a viginti et amplius annis expressa“.
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[1369'’.] * Müller, Ludv. Clir.: Kortfattet h. Grammatik. 8. Kjöbhv.

1834. (Rördam.)

1372 ff. Munstern 8. [Aus Mttnster's Briefen, v. L. Geiger, in dessen

Zeitschr. f. d. Gesch. d. Juden in Deutschland IV, 115. — Grammat.
Bemerkungen enthalten auch seine Ausgaben von Proverb. u. Cant.

Cantic. 1524, 1525, 1548 (Cat. Bodl. n. 51—53). — Co/i«.]

1372 lies: der Proverb. — Genaue Angabe bei lloffmann, Jeschurun

VI, 36.]

1374. MUnsterns: pnp'nn Instit. gr. in h. ling., in qnibns quid

per ordinem tractetur, seqnens indicabit pagella; richtig 1524.

[Hoffmann, Jeschurun VI, 36 bemerkt, dafs die letzten 16 der

gesamten nnpag. 144 Bl. den Propheten Jonas in 4 Sprachen ent-

halten, was auch ans meinem Katal. p. 10 n. 49 hervorgeht; diese

Instit. sind nicht mit dem Opus consumm. (s. zu n. 1383) zu identi-

fizieren. — Zur Anm. über Paris 1537 (ex Eliae etc. bei Wolf) s.

zu n. 1424'’ Wechel; cf. ZDMG. XV, 167 u. zu 1374*’ hier.]

[1374'’
.]
— pnp''f Compend. h. gramm. ex Eliae Judaei variis

et optimis libris per Seb. M. concinnatum. 8. Basil. (mense Martio)

1527. ... — jam denno anetnm et recognitnm. 8. Bas. 1529 (52

iinpag. Bl.). — Paris, ap. Wechel 1537?

['/ entdeckte ich als Annexnm zu Capito, Inst. 1525 in der

Berliner K. Bibi.; das Hebr. von rechts nach links, Reg. a—f zu 8 Bl.

also 48 BL; Monatsdatnm am Ende. — */ bei Hoffmann, Jeschurun

VI, 36. — s, bei Wolf, s. die Note zu n. 1374.]

1375. — 3/ De Rossi giebt .hebräisch’ an, G. 305 versichert: nur
lateinisch; meine Gegenbemerkung ZDMG. XV, 167 veranlafst ihn zu

einer Belehrung über die Existenz von Bogen - Registern [worüber

vergl. Jüdische Typographie in Ersch n. Gmber 8. 24], welche für

die Kontroverse charakteristisch ist. Ans dem Register der latein.

Ed. hätte ich ersehen müssen, dafs kein hebr. Text mitgedmekt sei;

als ob letzterer nicht ein besonderes Register haben könnte! Wo ist

hier die „Rechthaberei“?

S. 97 n. 1377. — mit chald. Überschrift nxirs •>x 'laix jO'lsT prtp“i.

tK.atal. der Brcsl. Gemeindebibi. 8. 84 n. 2100.)

1380. — 3/ Titel etc. bei Hoffmann, Jeschurun VI, 37.

1383. — 3/ und *j beschreibt genau Hoffmann 1. c. VI, 37. Zn gebe

ich an „8® (od. 4® min.)“, G. XXHI sieht hierin einen „Zweifel“,

obwohl ich kein ? gesetzt habe, und lehrt mich wieder die „einfache

Regel“, dafs Signatur und Wasserlinien über das Format alter Drucke
deutlicher entscheiden; — nur alter? Die doppelte Angabe sollte

nur die Identität abweichender Angaben bekunden. — das ? zu

streichen (G. 305; Katal. Rostock, Hoffmann, nach einem Brief von

Ern. Lud. Rathlef an Wolf v. J. 1738).

1384. — '/ hebr. Titel rirc~Bn irw, nach Mitteilung A. Cohn’s; meine
Bemerkung (ZDMG. XV, 167, wo o'—n Druckfehler) über die „Ortho-
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grapliie“ konnte sich nur auf das Waic beziehen. — „auctum et

locnplet. mense Junio“.

S. 98 n. 1386. — */ lies Anrigallo.

[1387'’.] Mnnthe, Swen: Origines h. specc. 3. 4. Lnnd 1742, 1743,

1748. (G. 305.)

[1387”.] * Murray, A. (l’rof. in Edinburg): Ontlines of oriental philo-

logy comprehending the gramm. principles of the Hebr., 8yr. etc.

1813. (Ohne Format n. Ort bei Watt 691 w.)

1388. Mnssaphia. mit Schoresch Dahar') Index der Bibelstellen

por -(inm Schoschan Ettic/c (Bcnjacob S. 156 n. 115). — V und
131^ rrann nxs^n (s. Pisa 1572) nebst rri 'roB Konirps

Sifie Daat, grammat. Regeln, Sklow 1797 (Bj. ib.). — (*'’/) wie ^/,

Brflnn 1801. (Mitteil. Benjacob’s 18. April 1860, weggelassen im

Thesaurus, ob eine andere Berechnung des Datums für 1790?). —
'’/ (nach ). 12. Warschau 1844. (Bj. Thes.). — s/ nicht von Ano-
nymus, sondern von dem Karäer Josef (Salomo) b. Moses,

[Das seltene Buch (in der K. Bibi, in Berlin) enthält 4 Bl. Tit.

n. n-3“Tpn, folgt ohne Defekt Bl. i (unten 11 gezählt, Anf. xin nrx,

also ohne die Widmung) bis 48; dann nreis bis 156, chald.

bis 171 (unten „342“). Zugleich gedruckt mpn nnEb •pirn 'ieo mit

ähnlichem Titelbl., ein Elementarbnch vom genannten Josef S. b.

Moses, als 2. Teil wird Secher Rab genannt. Tit. u. Vorn (unten 3)

Schlufs 14. Tebet a. nibsTS '"ii ncr xin =591, aber 1830, dann
|'0 1310 von Naftali b. Abr. 3 Bl., dann n3Tn nnB (geschrieben

und redigiert 1828), gezählt Bl. 4— 28 (unten 7— 56, wo Isak b.

Samuel Kohen als nijoi p"'rro mit Ausnahme der Wurzeln ans

dem Tatarischen (np) ins 'Fürkische); ein Vorw. desselben zum
Abonnentenverzeichnis und dieses selbst bis Bl. 38 (unten 70) und
Schlufsdatum, Perikope hxiffi (b‘'x) hs, also noch 1830.]

8. 99 n. 1390. Mnssi, Ant.

[Eine unwesentliche Fortsetzung des Tit. bei G. 305 (auch Rödiger);

— Almanzi 1469, Saraval 854 haben sie nicht.]

1395. Nachtigall (so), = 2338 anon. (ans Heinsins). (G. XXIX.)

1396. Naftali. Plagiator, s. unter Mnssaphia (Zus.).

1403. Natan. ’/ s. n. 189 (Beer) und Zusatz.

S. 100 n. 1404. — */ Zn Ende ist zwar 5352 angegeben; das Datum
fällt aber noch in d. J. 1591.

[Das Akrost. „Elia“ (Oppenheim in Hamaggid XVI, 286, s. zur

Ed. Prag 1863 Hebr. Bibliogr. VH, 29) ist nicht vom Verf.; 8. die

Citate zu ms. Mflnchen 390 in der 2. Anfl. meines Katal. 1895.]

1406. — Verf. Isak b. Zebi aus Soldin. — '^1 fol. Sdilikow 1833.

[Zedner p. 381. */ Benjacob S. 611 n. 1277 anonym.]

1) Danach ist, wie mir Benjacob bemerkte, Naftali ein Piagiatur.

XIII. IO. II. 31
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[1410*’.] Nati, Fab.: Fnndamenta de recta lectione ling. sanctae. 8.

Prag 1619. (G. 305.)

1412. Neander, C. '/ 1589. (Hoffmann, Jeschurun VI, 48.) — */ 1591
richtig. (G. 305.)

1415. Neander, Mich. */ mense Auguste. (Hoffm., Jeschurun VI, 47.)

8. 101 n. 1416. — 1/ Es giebt auch Exenipl. s. 1. e. a. (Götting., Dnbl.

Katal. V. 1784, nach Hoffmann; G. 305; Zedner setzt in Klammer
„Witt 1592?“; es wird also eine jüngere Ausgabe sein.)

[1418*’.] * Neue, Jo. Willi, de: De characteribus interrogationnm ling.

h., Francof. ad Viadr. 1707. (Hoffmann.)

1425. Neumann, Immanuel Moritz: Der h. Chrestomathie 2. T.; des

h. Elementarbnchs 2. T. 2. Abteilung. 8. BresJ. 1817. (G. 305.)

1427. Nenmann, Jo. ... 4. Lips. 1701. (Rostock, nach Hf.; G. 305.)

1428. Neumann, Mos. 8am., trat später zum Christentum Uber.

1429. — 1. Michtebe, h. [„und deutscher“]. '/ 8. Wien 1815 (hebr.

Vorr. datiert: „Kitze 23. Adar I, auch in *>/ u. /). — ’/ unbekannt.

— V (III) verb. u. vermehrt. 8. Prag 1817. — (Vorr. datiert 13.

8chebat 577.) — (III) Verlag von M. 8chmelkes, Prag 1827. —
V Wien 1834.

[*/ in der deutschen Vorr. (hebr. Lett.): „so ist doch jetzt durch

meine erste, zweite und diese dritte, vermehrte n. verbesserte Aus-
gabe dieses vorliegenden Briefstellers“ etc. (v. Bicma); *1 (Berl. Bibi.)

deutsche Vorr., datiert Pest 25. Jjjar 586, erwähnt nur die II. Anfl.;

der Vf. habe nicht selbst die Mittel zu einer HL, sie sei daher auf
Kosten von M. 8chmelkes gedruckt (bei M. J. Landau). Hiernach ist

Benjacob 8. 328 n. 1216 zu berichtigen. Nur ein Teil ist anf-

genommen (1847) von Js. Busch (s. n. 323), ungenau Benj. n. 1217 u.

Fürst m, 31.]

1431. Neumark, 5453, aber 1692.

[8. die Notiz am Ende des Inhaltsverz.; — Cohn, Zedner p. 395.]

[1434*’.] Newmann, 8.; A gr. of the h. lang, with pointa etc. 8.

Lond. (8. a.?) (G. 305.)

1435. Newton: H. lang, npon the plan of gr. in general which in

no Work of the kind has been adopted. 1808.

[Watt 701 x; G. 305 giebt nur das Jahr zu '/, ohne den Titel

zu beachten.]

[HS?*".] Nicolai, Gottl. 8am. (1725—65): Theoria accentuationis hebr.?

[Meusel X, 99 Ed. 1810, ohne nähere Angabe.]

1438. Nicolai, H. 1612—28. (Rördam.)

8. 102 n. 1439. — Idea ling. Ar. compar. cum Hebr. (Rördam.) —
**/ 8. Francof. a. M. 1727. (Katal. Altstein n. 1932; Hoffinann.)

1440. Nicolai I. II., auch besonders gedruckt. (Hoffmann.)

[1440^] Nieremberger (so auch 1441), Resp. G. W. Kleemeyer:
De notis numeromm hebraicis. 4. Ratisbon. 1694. (G. 306.)
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1442. Niger [Nigri].

[Nach E. Nestle, Nigri, Böhm n. Pellican. Ein Beitrag zur An-
fangsgesch. d. bebr. Sprachstudiums in Deutschland, Tübingen 1893,

(auch hinter Nestle's Marginalien u. Materialien) ist richtiger Nigri,

der erste, der Niger schriebe, sei Ferrarius 1637 (8. 21); „der genaue

Wolf hat auch auf die Nainensform aufmerksam gemacht“ (S. 7, s.

auch S. 2); wo? 11, 525, 1111 u. IV, 296, 531 ist das nicht direkt

der Fall, er citiert Nigrum aus Quetif. Übrigens ist bei Wolf mehr
zu 6nden, als Nestle verrät. Ans ihm II, 1111 hat wohl Fürst 111,

33 den Titel, während ich aus II, 531 den anderen, wonach Nestle

S. 5 zn ergänzen ist. Über Nigri’s geringe Kenntnis s. Cat. Bodl.

p. 2134 unter Raymund Martini.]

1443. Noble. Nach Katalog A. Benisch (gest. 31. Juli 1878, ich weifs

nicht mehr, ob von einem Buchhändler ediert) 8. 7 ist V die III. Ausg.

[1444'*.] Norberg, M. (Resp. M. Kamp): Diss. de conformatione 1. h.

4. Lund 1804 (10 8.).

[G. 305; Iloifmann, Rüdiger.]

8. 103 [n. 1452’’]. Nordheimer: Chrestomathy, or, a gi-. Analysis of

selections froin the scriptures. With an exercise in h. composition.

8. New-York 1838. (188 p.)

[Titel zum Teil nach Trübners Guide p. 244, wo ohne Jahr;

G. 305 hat „sections“ froni.]

1455. •/ mit verschiedenen Zusätzen, auch vom Korrektor Rafael Chajjim

Basila. — ">/ 5574 (5575). — ’'>/ mit l’entat. Kopust 1818. —
s/ Proph. n. Ilagiogr. mit Text 1832. — */ desgl. Wilna 18.38—43

(Jesaia u. Jeremia erst 10 J. später). — ’/ Megillot mit Text. Sklow 1800.

[V Benjacob 343 n. 1558; bei Füret, Index 8. 608 als 2 Bücher

vom Kon-, n. Verf. hintereinander. — *'/ hinter den Büchern Pentat.,

Megillot u. Hagiogr. nach Benj. 8. 631 n. 252. — ä’’/ Benj. 639 n.

290; — */ Mitteilung Benjacob’s im J. 1860. — ®/ Benj. 640 n. 341.— »/ ib. 638 n. 307.]

1456. — [8ehr selten, daher ediert von Jellinek in 8“ Wien 1876: Jed.

Sal. Norzi’s Einleit., Titel u. Schlufswort znm masoret. Bibelcomm.

nach Italien. Hss.; s. Hebr. Bibliogr. XVI, 2; Derenbourg in Revue
Crit. 1876 p. 398.]

1457. Nothhelffer. Eine „Verweisung“ fehlt hier nicht (G. XXVII),

sondern der Nachtrag zu Dassow (459), der in diesen Zusätzen.

1460. No vennius, VI. Kal. Febr., genau bei Iloifmann, Jeschnrnn VI, 38.

[Das angebliche Ti'abn nbnr%~i, s. 1. e. a., 8 Alphab. auf der Rigaer

Stadtbibliothek (die Quelle vergafs ich zu notieren) ist wohl ein

Irrtum, oder Fragment.]

[1460’’.] Noves, G. R.: Hebrew Reader. 8. Boston . .
.
(Trübner p.244.)

Odel, s. J. Udal[l] 2037.

[1462’’.] * Oed er [C. L.?]» 12 Abhandlungen, die h. Sprache betreffend ..

.

[um 1730?]

[Katal. Hartmann 8. 5 n. 161, Zunz; fehlt bei Fürst III, 45.]

31*
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[1462°.] * Oedmar, Jon. Johannsen, Resp., 8. Annerstedt 51a (Zusatz).

[1462"*.] * Oelrichs (so), Jo., s. unter Schultens 1845 (u. Zns.).

1463. Oelschlaegel. [Meine Quelle ist Cat. impress. lib. in BibL Bodl.

U, 889'’, Hoffmann giebt 1616 mit Fragezeichen, ohne Quelle.]

8. 104 [n. 1468'’]. • Offer (?); Easy Introd. to reading the h. gr ?

(Watt 715j.)

[1468°.] * Ogerius, Paulus Maria: Graeca et latina lingua hebraizantes,

sen de gr. et lat. lingnae cum h. afßnitate libellus. 8. Yen. 1764.

[Hoffmann, Almanzi 1538; bei G. VI als Beispiel von Vemach-
lässigung von Gesenins 8. 67; allerdings sind derartige allgemeine

Vergleichungen im Handbuch nicht planmäfsig vertreten, aber in

diesen Zusätzen bertlcksichtigt.]

[1470'’.] * Olivant, Alfr.: An Analysis of the text of the historj’ of

Joseph [Genes. 37 ff.] upon the principles of . . . Lee’s h. gramm. 2''

ed. enlarged and adopted to the 2'' ed. of the grammar. 8. Lond.

1833. (VII n. 97 p.)

[1470°.] * Olivet, Favre d.’: La langue h. restitude. 4. Par. 1815.

[Almanzi 1539, wo n. 1540: 2. Partie, die Kosmogenie etc., nicht

mehr hierher gehört.]

1473. Oliveyra. [Vgl. ms. Heidenheim 19, jetzt ms. Mich. 308 (Neu-

bauer 2290'), wonach G. J. Polak zu Jehuda ibn Balam 8. II = LH
zu berichtigen (v. Biema); Benjacob 8. 205 n. 22 = 23, wie schon

aus Register zu Katalog Michael 8. 253 zu ersehen war.]

[1478'’.] * Olivier, R6nö (Pöre): Lettre sur I'utilite de la langne h.

par rapport aux helles lettres (in Memoires de Trdvonx, Mai 1754
p. 1262).

[1478°.] — Plan d'une gramm. h. en fran9ais, raisonnde et comparde
avec ses dialectes, Parabe et le syriaqne (ibid. Janvier 1855 p. 125).

[Hoffmann, Jeschurnn VI, 159, 161.]

1479. Opitins. ’/ (?) kl. 4. Lips. 1716. (Hoffmann.)

[G. XI verlangt für den Titel
,
den ich ans 6 Quellen gegeben,

eine Klammer zu einzelnen Wörtern, ohne nähere Angabe.]

8. 105 [n. 148^]. — Chaldaismns targumico-rabbinicns, Hebraismo Was-
mnthiano harmonicns. 4. Kilon. 1682.

[G. 305; steht eigentlich anfserhalb der Grenzen des Handbuchs.]

[1481°.] — Syriasmus, Hebraicismus et Chaldaismus. 4. Lips. 1691.

(Hoffmann.)

1482. — "’/ 4. Lips. et Francof. 1705.

[Hoffmann; G. 305, berichtigt 8. XllI Anm. 1.]

1483. — 1711, richtig. (G. 305.)

[1484'’.] Oppenheim, H. D.: Hebr. Gramm. 8. (Lond.?) s. a.? (G. 305;
ob bis 1850? Nicht bei Fürst III, 51.)

[1484°.] * Oppenheimer, Eb. Carl Fr.: Hodegns ebreo-rabbinicus.

4. Lips. 1731.

[Gnrlitt’s KataL 8. 9 n. 101*, nach Hofl5naun; G. 305: Exjnde.]
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[1486*’.] * Ortalds, Ginseppe: Introdnzione allo stndio della lin^a
ebr. 8. Tnrino 1846. (Älmanzi 1560.)

1489. Ostermann = 2022*’ Trostius.

[G. 330; ich habe Wolf 11, 614, IV, 297 und für 2022 Wolf U,

619, IV, 304 benutzt.]

1496, 1497. Otto, G.: Der kiireeste Weg ... d. i. zweckmäfs. Grnnd-
rifs . . , 1788.

[Ich habe 2 verschiedene Bflcher daraus gemacht, „noch dazu
mit verschiedenen Jahren“ (G. XX); gerade durch diese Verschieden-

heit des Jahres in den Quellen (1 789 nach Kayser IV, 285) war
die Identifizierung erschwert.]

[1497*’.] * Otto, Joh. rieinr.: eine latein. Rede zu Gunsten des Studiums

der h. Sprache; wann? wo? (Watt 721 n.)

[1499'’.] Ouman, Martin Jacob, Resp., s. Dassov 459 in Zns.

S. 106 [n. 1503*’]. • Overkamp, G. W. (Resp. Andr. Matth. Engel):

De quaestione, an et quatenns ling. arab. ad h. facilius perdiscendam

conducat. 4. Gryph. 1756. (G. 305.)

1504. P.***. — G. V behauptet mit Sicherheit, aber ohne Beweis,

dafs P. die Abbreviatur von Pater sei! Unter P. steht das Buch,

das seiner Zeit einiges Aufsehen erregte, bei Köcher II, 132, im

Bodleian. Katal. III, 7a und auf dem Zettel der Berl. Bibi., den ich

benutzte; in Kat. Almanzi 1021 unter Lexicon; s. auch Lettre etc.

oben HO“* (Zus.) und Fr. Delitzsch, Studien zur Eutstehung der

Polyglotte 1871 S. 41. — In d. Anm. lies: Joh.]

[1505’’,] * Pacht, Jo. Ludw.: Diss. de lingnar. et imprimis ebr. nsu

et noxio earum in scholis neglectu. 4. GOtt 1747. (Hoffmann;

Fürst 111, 61.)

[1505®.] Paggi, Angelo: Nuovo dizionario elementare ebraico-italiano-

francese e viceversa. 8. Siena 1832.

[Lnzz. 415: „pag. 8“, also Specimen? De la Torre 390.]

1506. Pagninns. ausführlich bei Hoffmann, Jeschurun VI, 40. [Anm.
Ende: Uber die Bibelcitate, G. IV Anm. Berichtigungen Pagnini’s.]

1507. — ,hoc nno volumine (quod llebraeo vocabulo isp appellari

libuit)“, Hoffmann, Jeschurun VI, 40; so auch ms. München 132; A.

Cohn gab mir pnpnn 'p an. — ist richtig (Köcher II, 145, G. 305);

dennoch bei Fürst HI, 62 falsch, wie anderes. S. zu 1511.

1509. — Targum Midraschim Rabbot et aliorum libror. (Catal. p. 2083.)

1510. — '/ ausfUhrl. Titel etc. bei Hoffmann, Jeschurun VI, 168. —
Mit 'ntelj. 1540 (am Ende 1539? G. 306: „J. (sic) f. 1539“.)

S. 107 n. 1511. — *l Ich beanstande „nova“ bei Append., weil schon

in Ed. '/; die Bemerkung bei G. 305 ist daher als übereilt znrück-

gewiesen ZDMG. XV, 167. — <*’/ (?) ap. Christ. Raphelenginm 1590.

(Hoflinann.)
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[In der Anm. erwähne ich das Datum der Censoren .Lovanii . . .

1569’; UofTmann erwähnt eine Ausgabe 8. Lov. 1569, welche wohl
nicht existiert. — Die längere Anm. bringt alles heran, was über

eine Epitome Thesauri von R. Stephanns bei Wolf zn finden ist,

und schliefst mit einem Zweifel an deren Existenz überhaupt. G. VU
bezeichnet das als „lange Rederei“, „weil ich mir nicht die
Mühe gegeben, das von Köcher nachgewiesene, auf keiner
Bibliothek leicht fehlende Buch nachzuschlagen“, in welchem
[Buche?!] eine ganz ausführliche Beschreibung u. s. w. Diese Be-

merkung mufste mich überraschen, da ich Köcher selbst nach meinem
Plan ausgenutzt habe. Wo steht denn aber in der That bei Köcher
ein Wort über eine Epitome Thesauri von R. Stephanus?! Wenn
G. eine solche Behauptung nicht ganz aus der Luft griff, und
das möchte ich ihm keineswegs zumnten, so hat er mein „Gerede“
nicht mit Ruhe gelesen und spricht von einem anderen Buche,

etwa der Abbrev. Institutionum, deren Ausg. 1548 ich ausdrück-

lich als nicht zugänglich bezeichne. Der Fall ist aber zu eklatant,

um nicht einige Worte zu verdienen und nach 35 Jahren wiederum
zu fragen; Kennt jemand eine Epitome Thesauri des Pag-
ninns von R. Stephanus?]

1513. Palmonius, = 643, Herausgeber Frichins (G. XVIII; cf. Köcher
II, 143); Fürst I, 299 fügt 4<> hinzu, s. 111, 64.

1516. Panzerus, G. W. . . . ex sententia H. Prideux. (G. 299; ich

folgte Köcher, ZDMG. XVII, 170.)

[1516’’.] — (Praes. E. A. Frommann): De Syntaxi ling. h. 4. Altd.

1747. (G. 306.)

1517. Pappenheim, alle III T. in 4"; II enthält Zusätze von Heiden-
heim. wahrscheinlich zn streichen.

[Benjacob S. 231 n. 437; vgl. Zeitschr. DMG. XVII, 326.]

1519. Paradisus. Für Ebraice 1. haehr. (so). (Rödiger.)

S. 109 n. 1523. Parkhurst. '/ 1762 (Watt; G. 306; Cat. d. livres de ...

Abr. Martins, la Have 1798, p. 68 n. 599, Mitteil. v. Roest, Okt. 1861).
— 3»/ 1811. (G. ib.; Rödiger.)

Pas, Isak, s. Isak 978' (Zus.).

1526. Pasinus. */ 1756 nach De Rossi, Libri stamp. p. 63 ist richtig?

Ed. altera accedit Oratio ad S. S. et Linguas Orient, habita, cum
publicum docendi miinus auspicarctur. 16. Patav. 1766 (Torre 393,

Zedner). — *j Pad. 1779. (Luzzatto 421.)

[1527*’.] Passioneus (I) . . 1765, bei Rödiger, ist = P.*** 1504.

[1527'.] * Patten, Will.: Hebr. Arab. . . . namcs . . . turned into our

English Toongne (so) 1575, gehört eigentlich nicht ins Handbuch;

s. ZDMG. XV, 167. G. XV läfst das Wort ^vielleicht“ („Rec. selbst

fühlte“) weg.

[1527**.] * Patzschius, Henr. Dieter.: Institntio 1. h. Fol. Lüneburg 1778.

[Rostock, nach Hoflinann; G. 306 fügt zur Jahrzahl 1788 ein

Fragezeichen, ohne Quelle oder Grund anzugeben.]
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[1529*’.] Psuliuns, Simon: s'rsun nVobtn s. conaecntio tempornm etc.

[G. 306 fand (p. XIX Anm.) die Dissert. nachträglich unter dem
Resp. Alanus n. 26.]

[ISSO!*.] * Pay va, Heliod. de: Lexicon graecnm et h. Fol. Coimbra 1552.

[Barbosa, Bibliotheca Lusit. II, 33; Mitteil. Kayaerling's.]

1531. Pellicanna.

[Über ihn a. L. Geiger, Zur Geach. d. Stad, etc., in Jahrb. f.

Deut.sche Theologie XXI, 1876, S. 213, desaelben Anzeige v. Eb.

Neatle (C. Pellicani de modo legendi etc. Tübingen 1877) und B.

Kiggenbaeh (Das Chroniken des K. Pellican, Bas. 1877), in Gött. G.

Anz. 1878 8. 257ff. (vgl. H. B. XVIII, 35), und ans Pellican’a Briefen,

in Zeitschr. f. d. Gesch. d. Jaden in Dentschl. IV, 123; auch Kantzsch’s

Recension von Nestlo’s erw. Bache in d. Theolog. Lit. 1878 S. 157;

Neatle, Nigri etc. 1893 (a. Zaa. zu 1442) S. 33 giebt eine kurze Notiz

und citiert Strack in Prot. Realencycl. 11, 432—4.

1531 ist zu streichen; es ist in Tübingen verfafst 1501, zuerst

gedruckt Argent. 1504 (so lies n. 1532) in Reusch’s Margarita, s. zu

1659. Die Bemerkung, die ich über die jüngeren Ausgaben von

Reisch machte, citiert G. S. VIII hierher!]

1533. — lies 1504 (in Reisch, a. zu 1531).

Kol. 2 Penzo, s. unter FinzL

[1533*’.] * Percheron, 8. J.: Examen critiqne des d^fants impnt4a

par M. Masclef a la möthode des Massorctes; et des avantages

attribuea par le m€me anteur ä nne nouvelle mdthode de lire et

d’apprendre I'hdbren, indöpendamment des points voyelles. ln den

Memoires de Trövoux, Juillet 1732 p. 1233, Aoüt p. 1465, Sept.

p. 1628, Oct. p. 1726.

[Hoffmann, Jeachurnn VI, 160.]

[1535'*.] * Petersen, Andr. Chr., Resp., s. P. Chr. Kaempffer 1026*’

(Zns.).

[1535®.] • Petit, Pet.: The h. gnide or an english h. gr. withont

points . . . to which is added: A view of the Chaldaic and: A brief

introd. to the knowledge of h. ponctuation. 4. London 1752.

[Kat. Tychsen (Hoffmann); Cat. Bodl. lU, 92 (als 3 Schriften);

Watt 949 r (noch ausführlicher); G. 306.]

[1536’’.] Petraeus, Nie. [s. 1537]; Disa. hebr.- theolog., hebraeo-gramm.,

hebraeo-perussica (?) etc. etc. et Thalmudica. 8. Havn. 1626. (Rördam;

G. 306.)

[1541’’.] * Petsch, J. H., Resp., a. zu Werchan 2292.

1545. Pettersson (nach früherer Mitteilung Rödiger’s): Fullständig

Hebr. Grammatica efter engaforskningar och ny usigt af ordens

gmndfonner ntarbetad af Jo. Pett., Theol. Doc. wid Lands -Akademi

(484 8.).

[Swenak Bibliographi, nach lloffm.; G. 306.]
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S. 110 [n. 1547*’]. * Pfaffins, Chrph. Matth.: Corollaria de Masorj^ in:

Primitiae Tubingenses . . .? und in: Instructio theolog. [Institutt.

theol.?]. 8. Tüb. 1720?
[Wolf II, 543, IV, 230.]

[1548*’.] Pfeiffer, A.: De lingua 8. et poesi. 4. Vit. 1667.

[G. 306, zu n. 1555: Diatribe . . . recognita? — Das Onomast.
or. 1669 gehört wohl nicht ins Handbuch.]

1550. — Titel: pft/payfoyta ad doctrinam accentuum etc. — G. 300
vermifst die Grit. 8. wegen der Manductio, obwohl ich hier die Grit.

8. angebe; die vielen Ausgaben der letzteren (bei Fürst 111, 82) liegen

nicht im Felde des Handbuchs.

1552. — ’/ 1707. (G. 306.) Fürst Ul, 83 hat nur 3 Ausgg.

1554. — Ich verwies in Bezug auf Obadja (in demselben Jahre 1684
gedruckt) auf meinen Katalog und zweifelte an Pfeiffer’s Ed. 1686,
deren 8eitenzahl ich (ZDMG. XV, 167) von G. verlangte; letzterer

8. XV übergeht die betr. Worte, um meine Bemerkung lächerlich

zu machen, und behauptet, ich h.ätte über Obadja nur auf Le Long
u. Wolf verwiesen! Derselbe Obadja 1684 ist einer Ausg. MDCXXCVl
(so) beigegeben und auf dem Tit. genannt. Die 8eitenzahl hat G. XVIII
doch nicht angegeben, nur richtig gefragt, ob etwa daher die angebl.

Ed. 1696. Nach allem dem wird die Ed. 1686 nur eine Titel

-

ausgabe sein und 1696 gar nicht existieren. Fürst HI, 86 giebt

nur 1686.]

[1557*’.] — Introductio in Orientem, sive synopsis quaestionum de
origine linguar. oriental. . . ubi de ling. h. 4. Witteb. 1685.

[Cat. libr. Bodl. UI, 101; ob = n. 1556?]

[1558''.] Pfister . . .? Über die Vorteile der frühzeit. Erlernung der
h. 8prache (Progr. des Gymnas. zu Münnerstadt). 4. Würzburg 1829.
(A. Cohn, aus Programmkatalog.)

8. 111 n. 1563. Zynde, lies zijnde.

[1563*’.] Philipsohn ? Hebr.- Deutsches Loxicon, Prag. ? (Fand Zunz
angeführt).

1568. Pierie, lies Pirie. (Watt 759n.)

1570. Pike. . . to the English lamjuage to which is annected a brief

account of the con.struction and rationale of the h. lang. 8. Ijond.

1766. — 3/ A h. and Engl. lex. to which is added a compend.
gramm. 8. Edinb. 1816.

[
2
/
Watt 757i; G. 306. »/ Rüdiger; G. ib.]

[1571. Pinchas-8elig: nur bei Fürstin, 102, s. zu 8alomo b.

Mose 1750'’ (Zns.).]

1572. Pisa, vermehrt . . eigentlich nur neuer Titel: lan«, also ein

Plagiat des Naftali (s. unter Mussaphia, Ziis.). — -j 1804, Bcnjacob

hat 1795. — */ Ostroh 1835 (s. Mussaphia 1388 Zus.).

1573. Piscator. 2 4. Lugd. Bat., Plantin 1585. (Rödiger, G. 306.)
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[1574'*.] Pistorius: Tabella verbornm h. cabalistica, Cygnae 1631,

nach Ilofimann’s Mitteil, im J. 1867, gehört wohl nicht ins Handbuch.

[1577*’.] Platner, Chrysanth.: Tractatus de ling. h. utilitate. 8. Aug.

Vind. 1763. [Almanzi 1651, fehlt bei Fürst lU, 166.]

[1577“.] — Clavis verborum Domini etc. 4. Aug. Vind. 1766. (Rödiger

8 . 111 .)

8. 112 [n. 1582*’]. • Polier, Resp., 8. unter Schnltens.

1585 (eigentlich vor 1584 zu stellen). Poper, Marens, bei Zedner 642.

[Benjacob 647 n. 510 giebt die 8prache nicht an; die Ausgabe 1827

dürfte durch ein mitgezähltes n für die Tausende entstanden sein.]

1586. Postellns: De originibus etc. ist ein besonderes Buch, 30 nicht

numerierte Bl. (Luzzatto, Proleg. p. 44 u. Privatmitteil. 26. Aug. 1859).

[Über Post. s. L. Geiger, Ztschr. f. Gesch. d. Jud. in Deutschl.

IV, 127.]

1587. — 2/ lies p. 193—233. (Hoffmann.)

[1587*’.] * Ponrehot, Edm., s. unter Masclef 12562 (Zns.).

1589. Potschka, mit handschriftl. Index von 8. D. Luzzatto (Katal.

Lnzz. n. 444).

1594. Praetorins. Titel: Bibelsprach. 12“. (8araval 930.)

[1595*’.] * Prechtlin, J. M., Resp., s. Praes. Sperbach 1939 [Zns.).

[1598*’.] * Profe, Godofr.: De optima methodo linguas, in primis

sanctam, discendi. 4. Hai. 1739. (HoflFmann; G. 306.)

1600. Provinciale. .
.
„Söhnen“, 1. Enkeln, wie im citierten Catal. Bodl.

[Der Vorredner Elieser hängt ein Verzeichnis der poet. Accente

an, abgedr. in G. J. Polak’s Ansg. des ihn BaPam 8. 16, mit den

vorangestellten Worten: ri?:» bis "in. — v. Biema.]

8. 113 [n. 1601*’]. Quadros, P. de (8. J.): Lettre snr la möthode

de M. l’abbd Masclef [s. n. 1256], in Memoires de Trdvoux, Decembre

1713 p. 2065. (Hoifmann, Jeschiirun VI, 160.)

1602. — Format 8®. (Wilmet p. 100 n. 1044, v. Biema.)

[1602*’.] * Quasius, Jo. Ad.: Vera vocis hai’' etymologia et significaf««.

4. Lips. 1731. (Uotlmann.)

[1602“.] * Querini, Andr.: Dell’ antica lezione degli Ebrci e della

origine dei punti. 8. Ven. 1787.

[G. 306 u. XIV, gegen meine Ansicht, dafs das Buch nicht in den

Plan gehöre, ZDMG. XV, 163.]

1603. Qninqnarboraeus. (lU) ist 1556; genauer Tit. bei Hoffmann,

Jeschurun VI, 42 (8. 41 Ed. 2/). — *j Was G. XIV hier zu viel oder

zu wenig fand, giebt er nicht an. — «, lies Vignalii (Rödiger, ebenso

in 1604).

1604. — **/ 4. Paris 1582. — */ cum Bellarmini exercit. gr. in ps. 34.

(G. 306; „33, nicht 34“ Rödiger; nichts davon bei Schnurrer, Biblioth.

arab. p. 511.) — */ 1621. (Rödiger.)
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[1605’’.] R. . . ., 8. Anonymus: Lettre n. 110'* (Zns.).

1606. Raadt. */ 1783 in Katal. Wilmet n. 1045 Oct. (v. Biema); ist

Druckfehler?

1607. Rabbenio, s. die Zeitschr. 11 Vessillo 1877 p. 310; 1878 p. 57;

Almanzi 1711.

1608. — . . del Dottor R. R. 8® (nicht 4®); Aosta (= Angusta).

1611. Rachelins, Rostock, Jo. Pedanus (12 BI., Kayserling).

1614. Rakower, Jos. b. David (Tebel) Bloch (s. Vorr.).

8. 114 n. 1616. Rango (so), 1661. (Das J. berichtigt Hoffmann, nicht

G. XXVI.)

1617. Ranis (richtig), 1734 (berichtigt Hoihnann, nach Krohn, nicht

G. 306.)

1621. Rappardns, Alting ist Verf., s. 36’’ (Zns.).

[1621’’.] * Rasmnssen, Jens Lassen: Kortfattet h. Sproglaere. 8.

KJöbenh. 1815.

[1621'.] — Konjugations og Declinations tabeller i det h. Sprog. 4.

Kjöbenh. 1818.

[1621‘‘.] — Konj. etc. samt Gmndtrackkene af den h. Gramm. 4.

KJöbn. 1821. — 2/ (II) 1828.

[Fflr alle 3 Rördam; d '/ in Ilartmann, Wegweiser 8. CL, Znnz.]

1622. Ratelband. Mit der (nach G. VI Anm.) nicht existierenden Ausg.
1740 habe nicht ich die Leser beschenkt, sondern Köcher II, 154!

1623. Rau, 2/ nach Baumgarten 1748 (Hoffmann); s. auch unter Kypke
(Zns.).

[2/ II, ob von V verschieden, kann der Ref. in Allg. Deutsch.

Bibi. (L, Anh. 8. 1737) nicht angeben, der Anh. ist 8. 97— 154. —
*j 208 8., 8. Allg. D. B. L, 540.]

[1623’’.] Ranch, J. M.: Hebr. Lectionen, zur ersten Übung der phil.

hebr. Jugend. (Progr.) 8. Amberg 1840. (A. Cohn, ans Programm-
katalog.)

1624. Ranw, vgl. zu 171 Bashnysen.

[1628®.] Ravins, 8eb.: Oratio de eloqnentia et snbtilitate dictionis

h. 4. Traj. 1752.

[1628'.] — Oratio de ortn et progressu studii litt. or. 4. Traj. 1754.— 2
) in; T. Ovlriclis: Belgii lit. opnsc. I. 4. Brem. 1774. p. 53.

[6. 306; die letzte 8chrift durRe fehlen, wenn auch Ähnliches

aufgenommen ist. ZDMG. XV, 163; G. XV.]

[1628''.] — De lingua h. ceterisque oriental. UltraJ. 1760. (KataL

Ilartmann 8. 23 n. 684 a; Zunz.)

8. 115 [n. 1630®]. • Rawley (oder RowleyV), Alex.: The scholars

compagnon, or all the words of the Greek and the h. Bible intcr-

preted. 8. Lond. 1648. (Watt 792m.)
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[1641*’
.] Kedslob, G. M.: Über die Etymologie des Stammes birr: (aus

d. Archiv für Philul. n. Paedag. 1841. 8). (Hoffmann.)

1643. Reggio, (Elem. di ortologia. 8. Ferrara 1841?)
[Die Gramm. Ist geteilt in tre parti: ortologia, etimologia e sin-

tassi. Element! di Ortologia erschienen, 8* Liv. 1844, IV, 88 Bl. (Zedner

u. Almanzi 1738, neben 1739 Gramm.); hingegen hat de la Torrc

n. 450: Gramm. Ferrara 1841, neben n. 447; Gr. Liv. 1844. Es

dürfte also die Ortologia zuerst Ferrara 1841, dann mit nenem Tit.

Liv. 1844 vor Ortol. u. Syntax erschienen sein.]

[1645*’.] Rehfnfs: Aufgabenbnch. 8. Frankf. a. M. 1841. (Znnz.)

1649. Reimarus, nach G. 300 identisch mit 2157 Wichmannshausen!
s. vielmehr 2157*’ Zus.

1650. Reime. ... et non servientes (dafür G. 299: actu!)-, s. ZDMG.
XV, 170.

1651. — 1. accentuariae, 1717. (Rostock, nach Hoffmann.)

S. 116 n. 1654. Reineccius. *1 (111) 1733. — »/ (VH) besorgte eigent-

lich Krüger in Krimwitsch bei Zittan bis Jerem. 17, worüber er

starb. (Hoffmann.) — */ (VlU) 1788. (Derselbe.)

1655. — */ 1778 (Berl. Bibi., auch Saraval 954), 1774 Katal. Willmet

1049 Oct. (v. Biema).

1657. — ('•>?) 1728. (Zedner.)

1659. Reisch. '/ Freybnrg, Schott, 19. Juli 1504. — */ Nachdruck:

Argent. , Grüninger, 24. Febr. 1504. — 3/ (II) Argent., Schott, 16.

Mart. 1504. — * (III) Basil., 16. Febr. 1508 etc. etc.

[Pellican (s. n. 1532) sandte 1503 an Gallus seinen Modus legendi,

welcher für die Nachdrucke Grüninger’s verwendet wurde, während
die Schott’schen Ausgaben nur Pell.’s Alphabet enthalten; ,so erklärt

sich vollständig die S. IX von Nestle [doch zuerst im Handb.!]

mitgeteilte Bemerkung Schnurrer’s“; Kautzsch’s Anzeige von Pellican:

De modo legendi in Schürer’s Theolog. Litzt. 1878 S. 457/8. —
Meine Bemerkung am Schlnfs der Note (über jüngere Ausgaben)

hat G. VIH unpassend angewendet.]

S. 117 n. 1662. Relandus. . . Tr. ad Rhen., apud Thom. Appels 1704.— */ 1710. — 3/ (Hl) 1722. (Hoffmann.)

[leOS**.] * Rend, Adolphe; Lettre au P. B. J. sur les points ou voy-

elles h.
,

in Mcmoires de Trevoux, Juin 1750 p. 1212. (Hoffmann,

Jeschurun VI, 161.)

1666 lies: Renon [st. 1701] (anonym), Methode 1708, Dict. 1709. —
*/ 1738 (s. n. 1129 u. Zus.).

[Hoffmann, Jeschurun VI, 159, und Privatmitteil.; 0. 306; s. auch

die Biographie Le Loug’s in den deutschen Acta Eruditor. 90. Teil

S. 445 (?), wonach die Älethode den „Racines grecques“ von Fancelnt

entnommen ist; Hoffmann.]

Restaltus, s. Caligniis.
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1670. Keuchlin.

[V Genaueres bei Hoffmann, Jeschnrnn VI, 33. */ pripnn ieo das.

S. 34 n. 68. — Zu '/ wird in Katal. Lnzz. (1868) n. 471 bemerkt:

„inconnii an Stein[schneider] et an De Rossi; il existait senlement

dans la Bibi. Almanzi“; bezieht sich aber auf meinen Catal. Bodl.,

wohin es nicht gehört; hingegen bemft sich G. IV A. gegen die

Seltenheit auf alle Kataloge nnd Preise — die nicht mehr mafsgebend
sind —

,
„für ein Buch von 1506“ sei es „äufserst (!) hünfig“; das ist

aber kein Mafsstab für das Handbuch. Vgl. auch oben unter

Heidenheim.]

1671. — 8. Iloffmann 1. c. VI, 34.

1672. Rendenins, s. Hoffmann 1. c. VI, 148.

1678. Rhenferd, lies Andala in obitum Rhenf. und Rh. oratio de

fnnd. (G. XXVII.)

1680. — Diese 3 Nummern stehen auch in den Opp. phil. dissertt^

welche unter 1678 anfgeführt sind (übergangen bei Fürst UI, 153);

unter n. 1681 de situ et nomin. ist nicht Ugolini 5, 397, sondern

IV, 397, wo noch: Peric. crit. in loca depravata; p. 403; Exercit

phil. II ad loca deperdita; p. 413: Ex. phil. III ad loca vexata;

p. 421: Ex. phil. IV ad loca deprav. et vex. — [Demnach ist hier

keinerlei „Konfusion in n. 1678 (!) seq.“ und keine Weijlassung
zweier Schriften, wie G. 298 behauptet, indem er die Z:üil IV in

n. 1682 übersah (ZDMG. XV, 169). Fürst HI, 153 giebt nur •/. die

Schrift de antiqn. lit gehört aber in die Gesch. der Schrift.]

1684. Riberns, nach Wolf IV, 300; Fürst lU, 153 setzt eigenm&chtig

„s. 1.“; 8. unten 1686'’.

1685. Ricard! ist 1822; dazu: Trad. de la lettre ital. de Ricardi en
röponse . . (a) la critique de l’abrögö. 12. Genes 1822, nnd Rdpliqne

du livre de la Fronde de David. Deux. lettre de F. Ricardi. 12.

Gönes 1824. (G. 306.)

[1686'’.] * Rieberer, Matth, (geb. zu Murau im Judenburger Kreise,

Steiermark, lebte noch 1773): Gramm, h. — wo? wann?
[1686°.] — Tabnlae omnium verborum ling. h. in nsnm Theologorum

Graecensium [in Graz] compendio exhibitae — wo? wann?
[Die Tabellen wurden allgemein (?) gebraucht; J. B. v. Winklern,

Nachrichten v. Steyermärk. Schriftstellern u. Künstl. S. 159, 160. —
Hoflmann gab diese Notiz zu n. 1684, wo er einen Irrtum in der
Jahreszahl vermutete, da er mciue Quelle nicht kannte.]

[1688*’.] Ries: Chrestomathia Bibi, analyt. etc. 8. Mogunt 1790. (G. 306,
Fürst 111, 156.)

[Riggs, Elias: A manual of the chald. lang. [hanptsXchlich

nach Wiener!] gehört nicht ins Handb. (ZDMG. XV, 163), die Parallelen

bei G. XV passen nicht; Fürst HI, 159 kennt nur die 2. Ed., wahr-
scheinlich aus der U. B.]
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[Rink [Fr. Theod. Rinck bei Fürst III, 159] führt G. VI als Beweis
an, dafs selbst Gesenins' Gesch. nicht sor^ltig ansgenntzt sei, da
Ernesti n. Oger ans Ges. S. 67 anfgenommen seien! Die „Sorgfalt“

vermifst man bei G.; Rink heifst de ling. oriental., die anderen
schreiben über Hebr. speciell.]

S. 119 n. 1696. Robertson; G., auch Watt p. 808w.

1697. — CTpn yvrh ix'« [1686 in Brockhans’ Katal. 1862 n. 1681 ist

wohl Druckfehler].

1698. — 1683 nach Bodl. III, 289, 1686 nach Hoffmann richtig.

1699. — J. »/ 4. Lond. 1764. (Watt 808^, G. 306.)

1700. — 2/ Norvici. (G. 306; fehlt bei Füret 111, 161.)

1701. Robinson. — '•>! u. */?? — Eine V. Ed. erschien New York 1855.

(Trübner’s Guide p. 238 und Q. 306.)

[1704*’.] Roesner, C. H., Resp., s. J. G. Trendelenburg 2020“, Zus.

1707. Romanelli [st. 1714 nach Servi, II Vessillo 1878 p. 151; ich

hatte 1817 korrigiert]: con trattato ed esempj di Poesia (p. 185—212).

1710. Roorda. 1801— 3 ist Druckfehler für 1811— 3 (Quelle: Bodl.

111, 310*’; — Willmet Kat., v. Biema; G. 306).

1712. Rosenbach (Prof, in Herbom). Francof. sumptibns G. Fitzeri

Angli. (Ilofimann.)

[1715'’.] Rosenmüller: Vocabularium V. T. h. et chald. 8. Hai. 1822.— 2/ (zu Simonis Bibel).

[Ilofimann; G. 306.]

1716. Rosselins. 2y 40^ foi. nach G. 306, nach Watt? s. dagegen

ZDMG. XV, 168.

S. 120 [n. 1721'’]. Rossi: I.iexicon II. Anthologiae J. B. de R accomo-

datnm. 8. Cremonae 1822. (Zedner.)

1723. Rota, gr. 8® oder kl. 4* — irrtümlich anon. n. 118 als Rota

gramm.

1724. Row, rerschiedene Formate in Katall. Almanzi n. 1843, Lnzz.

496, Torre 485.

[G. XI merkt nicht, dafs das sic bei „ebr.* die 2) Ansg. unter-

scheiden soll, aber er verschweigt, dafs im Vorw. ausdrücklich

„h.“ für hebr. oder ebr. erklärt wird, also nicht „fast Regel“.]

Rowley, s. Rawley (Zus.).

1726. Roy. 2) (?) A complete H. and English Dictionary on a new
and improved plan. 8. N. Y., Collins, Kense and Co. 1838. (740 p.)

(Trübner p. 244.)

[1729'’.] Rndolphi, E.: Rudimenta quaestionum, qnae Inter philologos

de ling. h., ch., syra ac arab. agitantnr. 4. Amsi 1746.

[G. 306; in Willmet’s Kat. n. 643 qn. anon., unter Rudim.; v. Biema.]

1731. Rümelinns. 12® lies 4®; in der That ein Fehler (G. VI), den

ich nicht kontrolliert habe.
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8. 121 [n. 1731'’]. Kumpius, Ilcnr., lleransg., s. zu Schindler n. 1801
(ZU8.).

S. 122 [n. 1743'’]. Sacy, Silv. de: Obss. snr la critique faite par 8.

lyce du compte rendu de sa gr. de langue h. 8. Par. 1830. (G. 306.)

1748. Sagarus, nacli Wolf II, 559, wo Sagari; bei Fürst III, 194: Sagar.

[Das Wort exhibens zuletzt, et (fllr ac) lingiia für linguis (ini

Zettel gekürzt und dann im Plural aufgelöst). Dos sind die an-

geblichen „Veränderungen und Umstellungen“ (dieser Plural ist gar

nicht motiviert) bei G. XL]

[1748'’.] * Salmon, Thom. Alb.: or a h. gramm. with vowel

points. 8. Lond. 1794. (Watt 829 i; G. 306.)

[1749'’.] Salomo b. Jehnda ans Dessau: rraba; n[i]i3St Ljgerot Schclomo,
jüdisch-deutsche, und frsbaj •'srs Kithc Sclielomo hebr. Briefe. 8.

Wandsbeck 1732. (Cat. Bodl. 2358, Zedner 726.)

1750. Salomo b. Moses; andere Ausgaben s. zu n. 198 Benseeb (Zns.).

[Wertlos nach Mord. Düsseid. (oben n. 532) § 33 u. Heidenheim zu

Psalmen S. IV; v. Biema.]

[1750’’.] — "nyr Iltur Soferim, Briefformeln n. 23 Briefe.

8. Frank f. a. 0. 1767. — 2/ vermehrt, daselbst, Prof Grilo durch

Isak b. Ahron Selig, Setzer und Drucker, 1785. — */ Grodno 1797.
— *1 u. d. T. laptn -«io as. 8. Wilna 1820. — u. noch sonst?

[Benjacob S. 435 n. 217, 218 anonym und nicht genau geordnet.

Ans 2/ teilte mir v. Biema am 31. Aug. 1860 Titel etc. mit; Mich.

3299 defekt, jetzt in der K. Bibi, zu Berlin, daher nicht bei Zedner

S. 727 (wo"y). Der Verf. ist auf dem Titel als Verf. von rooio

nji'on angegeben, das Buch als Kompilation der Schriften mo; :rc,

!Bio as, O'anr und (s. n. 68, 74, 1453, 1614). „Dieses“

(nr) sei ein Mal nach dem andern in Zolkiew gedruckt, auch „hier“

(Frankf a. 0.?) im J. V'pn (= 1744?!), jetzt aber vermehrt durch

die „5 Species“ ans dem Buche raeno resba [wohl aus dem von

Elia aus Pinezow, Berlin 1765? ein homonymes von Serach Eidlitz

erschien Prag 1775]; jene angebl. Drucke können sich auf unser

Buch nicht beziehen u. 1744 ist wohl falsche Berechnung. — Der
II. Teil , Kontrakte

,
aus nraa: pbro, interessiert uns nicht. 8. auch

zu Pinchas n. 1571.]

S. 123 [n. 1755*’]. D. Samose b. David: Ti p-a ppbo Mafteach liet

David, 100 Briefe (als Muster), mit Vocabularium. 8. Breslau 1823.

(Zedner p. 668.)
'

[1755°.] • Sancke, Chrph.; Vollständ. Anweis, zu den Accenten des

II. 8. Leipz. 1840. (G. 306.)

1757 1. Sancti Francisci (Klosternamen), Lndovlci (Kat. Rostock,

Hoffmann, bei Wolf, Köcher unter F. — Bei Almanzi 4249 (unter

Ludoviens, s. Errata p. 119) s. a.

1757*’. Sancta Crnce. Auch dieser Klostemamen steht bei Kayser III,

262 unter Johannes. (G. 299; ZDMG. XV, 172.)
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1758. Sancto Aqnilino.

[Jo. Andr. Eisentrant ist der weltliche Namen; er war Kar-

meliter und Prof, der urient. Spr. in Heidelberg; UofTmann.]

[1759''.] * Sandbüchler: Mittel znm Verständnis des hebr. und griech.

Omndtextes. Würzb. 1791. (Katal. Hartmann S. 5 n. 15(>: Znnz.)

8. 124 [1763'’]. Satanow: nhcp r'3 nnsst L/geret Bet Tefilla, gram-

matische Kritik des Siddnr (Gebetbuchs), k Berlin 1773. (40 Bl.)

(Cat. Bodl. p. 2501, u. and.).

[Die Approbation des Salomo [b. Moses] Chclm ist vom J. 1765.

Vgl. auch Satanow ’s pns' irs'i 1784/5, wo einiges weggelassen ist,

z. B. hier § 284 (van Biema); s. auch Zunz, Ritus S. 175.]

1764. — Isak ben M.

1765. — 2/ Wien, bei Holzinger 5575 (noch 1814?), gehört eigentlich

znm Gebetbuch ed. 1813/4. (Vgl. Benjacob 8. 149 n. 67.)

[Ein Exemplar mit handschr. krit. Bemerk. Heidenheim's in der

M. I.iehren'schen Bibliothek in Amsterdam; v. Biema.]

1767. — eigentlich: oi*nan ha-Gedarhn in 4 Teilen; 1 (n. 1766). —
2. pnx nc® Safa uehat, Homonymen. 4. Berlin 5544 (1783). (Zedner

373, zu berichtigen Cat Bodl. 2504 n. 13 nota.) — 3. 4. hebr.

deutsch. Fol. Berl. 1787. — */ II. verb. Anfl. Fol. Prag 1804. (Ben-

jacob S. 609 n. 1200, in Kat. Pascheies n. 27 8. 31 n. 330 ohne Jahr.)

1768. [Anm. Das Drnckjahr von “pstn bietet Schwierigkeiten, s. Zeitschr.

f. Gesch. d. Jnd. in Deutschi. V, 1891, 8. 170 — wo auch Ober sämt-
liche Schriften Satanow’s.]

1769. Saubertns, 1662 nach HoiTmann.

1772. Schadaeus, zuerst: Alphahetum h. etc. 15 8., dann Gramm.,
dann Oratio. (Genau bei Hoffmann, Jeschnrun VI, 150.)

1773. Schaefer, lies Schefer: . . in gewisse Materien zns. getragen,

Berlenburg. (G. 306, Znnz.)

[1773*’.] • Schaeffer, D. N.: Register zu J. H. Michaelis, Erl. Gramm.
1808. (8. n. 1320«.)

1775. Schak. «/ Grodno 1808. (Benjacob 8. 213 n. 33, wo falsch p”t;

Fürst lU, 197: .nicht Schack“; Zedner 683.)

Schefer s. unter Schaefer 1773.

8. 125 n. 1781. Scheidins. „philol.“, nach Köcher II, 155 (und so

noch bei Fürst HI, 246 ohne Verweisung auf den Respond. Kessler,
s. 1044), 1. etgmol., nach G. 306.

1783. — 8. Katal. Willmet 1068 Oct (von Biema.)

[Scherzerus: Selecta rabb. [eigentlich Abicht] vermifst G. 300

neben Martinet und Beelen! Den Unterschied bietet meine genaue

Beschreibung im Cat. Bodl. p. 2563.]

8. 126 n. 1789. Schickardns, s. Krause im N. Anzeiger f. Bibliogr.

1879 8. 168.
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1790. — *’’/ Jenae 1()46 (Rostock, IIofTmann). — '*/ „wahrscheinlich“

Erfurt 1649 (G. 306, s. dagegen ZDMG. XV, 167). — ^*/? Lond.

170.3. (Hoffmann, ohne Quelle.)

[8. auch M. Beker in Zns.]

8. 127 n. 1795. — Typus coniugationum Hehr.

[Rin älterer Stich; s. K. E. H. Krause in Petzholdt’s N. Anzeiger

für Bibliogr. 1879 8. 168.]

1798. Schieferdecker ist 1711. (Tyclisen’s Katal.; Hoffmann; G. .306.)

1800. Schindler. */ bezeichne ich als unbekannt; G. IV „in Bruns,

Leben Schindlers, wo man am ersten nachschlagen würde“; ich

gestehe noch heute, dafs ich das Buch nicht kenne; und sind solche

Bücher wirklich diejenigen, die man in Fachbibliographiecn am ersten

zu benutzen hat? — (IV) dilig. recogn. et cum lib. Masoreth, tum
aliis aucta [= lib. VI], ib. 1603. (G. 306.)

1801. — 2/ vom Verf. vermehrt n. verb., her. v. Henr. Knmpio. Hamb.
1613. (Hoffmann.)

1802. [Die Vorr. des Engelb. Engels Mariodurani steht nach G. 306

schon in '/; 8- dagegen ZUMG. XV, 170, wo natürlich für „deren“

„dessen“ zu lesen ist.]

[„Handexemplar“ in der Anm. war in der That unrichtig (G. IH,

S XXVIH ist unerBiidlich, was falsch sei); der Leydener Katal. hat

zwar „et auctum“, und es konnte der Dmck bei Lebzeiten begonnen

sein; ich gestehe aber, dafs ich die Note nachtrng, ohne den
Text anzusehen und ohne an Schindlcr's Todesjahr zu denken.]

[1802'’.] Schlegel, Gli.; Bemerkungen z. erleichtei-ten Studium d. h.

Spr. 4. Riga 1780. (G. 306.)

[1805'*.] * Schmid, Jo. Andr., Resp„ s. Praes. Fr. Sonntag 1934 (Zns.).

[1806'’?] Schmid, L.: Vorlesungen über das Studium d. h. Spr. 8.

Frankf. a. M. 1832.

[Kat. St. Goar n. 584, wo n. 583 — Handb. 1806 Vorl. . . . Be-
diutungi]

[1806“.] * Schmid, R.; Drei Proben neuer Entdeckungen in d. h.

Sprachkunde. 8. Jena 1779. (G. 306.)

1811. Schneegafs: Tabnlae in doctrinam accentunm h. (Hoffmann.)

[1811'’.] * Schneider, W. F., s. unter Chrysander (Zusatz).

S. 128 n. 1816. Schramm, nach Wolf IV, 617 und Hetzel 179 nach

Jöcher; G. 306 hält cs für „unwahrscheinlich“.

[1820'’.] Sehre velius, s. n. 711® (Zns.).

1823. Schröder, so nach Wolf IV, 311; G. VI berichtigt: Schrödter,
ob aus Autopsie? Fürst 111, 290 hat keines von beiden.

1825. Schroeder ist nicht J. F„ sondern J. J. (n. 1731), und das J.

nicht 1819, sondern 1719, Resp. J. Eiohler. Der Irrtum im Jahre

erklärt eben die Konfusion, bei G. 8. VI erschwert er dieselbe.
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[1830'*.] — J. Fr.: Nova janna h. 111 voll. 8. Lips. 1834/5. (Almanzi

n. 1925.)

1831. — J. J. Die 2. Disp.: De primaeva 1. h. 1717 (nach lloflTmann;

G. 307 hat 1716 und als einen Zusatz, s. ZDMG. XV, 184).

[1832*’.] — N. Wolf: Progr. de antiqua 1. arab. origine et hinc fluente

iutima ejns c. ehr. consangninitate. 4. Marb. 1743.

[
—

“.] — Oratio de cansis defectunm, qnibns hodierna 1. h. cognitio

laborat, optimaqne eas tollendi ratione. 4. ib. 1745.

[— ''.] — Oratio de fundamentis, qnibns solida 1. h. cognitio snperstr. 4.

Groning. 1748.

[Alle 3 nach lloffmann. G. VI vermifst eine Arbeit, welche wohl
zu den Dispntt. in n. 1833 gehört?]

[— '.] [— Diss. philol. de anthentia quorundam Cethibim, Resp. Die-

derici Mestingh, 1757 und in Sylloge diss. 1772 p. 885—97, welche

G. vermifst, gehört nicht ins llandb.!]

1834. — ">/ 4. Clandiop. 1772. (llf., Rödiger, G. 307.)

8. 129 n. 1837. Schubert, hierher (nicht zu n. >1842) gehört der Nach-
trag n. 2288.

1841. Schultens, Alb. 2
/

in n. 1851 (1769). (G. VIA.)

1843. — acc. gcmina or. de ling. Arab. antiqua . . . 1738. (lleussner,

Hoffinann.)

[Wenn dies die „üngenauigkeit“ (G. 1. c.) ist, so beti-iffl sie eigent-

lich nicht den Gegenstand des llandb. Die „Vindiciae“ etc. stehen

schon in •/, — G. 1. c. — 8. auch 11. v. d. Hardt: In origines etc.,

oben 807’’. — Ferner bemerkt G.: „Die früheren Einzclansg. der

Reden de ori<jine 1729, 1732 fehlen, wogegen von den Origine.'i

2 Stücke, aber nicht alle als Diss. angeführt sind.“ Allein de orig,

lantet weiter: ling. Arab.; was gehen die Einzelausgaben das
Handbuch an?! Ich will nicht behaupten, dafs G. absichtlich
gekürzt habe, der Titel steht ja als Annexum im Handb., aber es

bleibt ein ganz unberechtigter Vorwurf. Der zweite Vorwurf ist

unklar; n. 1844 bezeichnet die Disput, als III. u. IV.]

1844. — Franeqn. 1717; — die IV. 1737. (Hf.)

1845. — Resp. Franc. Tsepregi. — 2
/ in Ed. 1732, im Thes. nov. theol.

phil. II: Tsephregi; — steht auch *j in der Sylloge 1772 p. 123—77.

G. I. c. vermifst den Resp.; eigentlich gehört die Abhandl. gar nicht

ins Handb. und ist nur aufgenommen, weil sie in Köcher 124, 128 steht.]

1847. — 2b; 4 . Claudiopoli 1743. (Rödiger; G. 387.) — G. XIHA.
bestreitet die Existenz, indem er es mit V zu identifizieren scheint,

wovon eine Oxforder Ausg. in der Vorr. citiert sei?? Vgl. meine

Note im Katalog der Münchener Uandschr. ed. I S. 177.

[1848*’.] — Resp. Ant. Noach Polier: De puritate dialecti arabicae

comparatae cum puritate dial. h. in relatione ad antedilnv. ling.

1739. — 2
/

in Sylloge 1772 p. 239—61.

Xm. IO. II. 32
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1850. — ln der 8yliege dies. (1772) finden sich folgende ins Ilandb.

gehörende Diss. (mit Angabe der 1. Ausg.), deren römische Ziffer

ich voranstelle, die arabische bezeichnet die Nummer des Handb.

und der Zusätze: I, 1845; V, 61»; VI, 1848»; VII, 1622; VIII, 1850;

(t. II) XIV, 2096; XVIII, 1292», — daraus geht genflgend hervor,

wie wenig im Handb. fehlt; aber geradezu falsch ist die Angabe
G.’s S. VI, dafs ans dem Thesaurus Novus theol.-phil. acht Diss.

fehlen! Ich habe beide Bände durchgesehen; schon der Titel: sive

Sylloge diss. exeget, gentlgt, nm diese Behauptung Lägen zu

strafen. T. I enthält gar nichts fflrs Handb.; t. II enthält meine

n. 1294, 459 n. 601! Eine weitere Bemerkung ist fiberfittssig.

1851. — 1726 u. 27 und in Op. minora (n. 1852), nach G. VI Anm.

[1852».] — Clavis dialectorum praesertim ling. arah. (hinter Erpenins,

Rudim. arab.). 4. Lugd. Bat. 1770.

[Schnnrrer, Biblioth. Arab. p. 75 n. 108; Gesenius, Gesch. 8. 128:

„1638 hinter Erpen, gramm.“ in seinem Handexemplar berichtigt;

Hetzel, Geschichte (1776) 8. 322: „welche Hr. M. Diederichs wieder

neu anflegen läfst‘^;.ich finde keine solche Auflage in Kayser (die

Bodleiana besafs auch nicht die 1., s. UI, 407). G. VI A. vermifst

„beide Ausgaben“ ohne Nachweis. Im Grunde durfte die Clavis

auch fehlen, aber ich hatte unter 483 darauf verwiesen, daher rflgt

G. 8. XXVII noch rinmal den Mangel, hier allerdings mit Recht,

aber wieder ohne Nachweis; in der Recension dachte er selbst nicht

daran, Ftlrst lU, 294 noch im J. 1863 nicht.]

1853. 8chultens, lies: 8chultet, in cel. Academia Jenensi propo-

sitarnm. Continens celebriores Orthographiae Ebr. Controversias.

4. Jenae „Anno XXIV“ (= 1624).

[Enthält zuerst 4 8. Widmung an Daniel und Jo. Jac. Gramer,

dann 3 Diss. mit besonderen Titelbl., die 1. enthält 89 Fragen, die

schon auf d. 9. BI. beginnen und nichts mit Gramm, u. 8chrift zn

thnn haben; 8ignatur A— E3. — Schnltens bei Fürst III, 295 (nait

dem neuen Fehler „Lehmos“) wahrscheinlich ans dem Handbuch.]

8. 130 [n. 1854»]. 8chnlthefs [Vornamen? auch nicht bei Fürst III,

295 ohne Verweisung], ist Respondent von Frommann 655. (G. 307
u. XIX: ,8chnlthes“.]

1855. 8chulz.
[Allg. Deutsche Bibliothek L, 538.]

[1857».] * 8chulze (Schulzins), Benj. Wilh. Dan.: Comment et diss.

apologet. qua inqniritur nnm puncta vocalia Tq> Ketibh snbjccta ad

Keri sint referenda, in Biblioth. Hagana hist.-philol.-theol. T. IX

P. VIU p. 749, 755.

[1860».] Schüsler, 0. W.: De praefixis Hebraeorum. 4. Halae (wann?).

[Hoffmann; ob Resp.? fehlt auch bei Fürst IH, 297.]

1866. Schwab ist 8» [4» ans Cat. Bodl. p. 710, unrichtig, s. Zedner

p. 688]; beide Teile (12 -p 62 8. u. Paradigmen) in demselben Jahre
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[1773 in T. II, bei Benjacob 8. 104 n. 85, bcrnht wohl auf einem i

zu viel].

1867. Sehwabacher, Hcimann, nach Fürst III, 298: 1812 n. 1814,

der Kupferstecher: Ileinitz; fehlt bei Benjacob, bei Strafsburger

8. 284 u. 298; 1812 und 18131

1868. Schwartz (Schwarz) nach Iletzel 303; woher „Leipzigs, a.“ bei

Fürst m, 299?

[ISOS**.] • Schwartz, Nie.: Vera et unica methodus, qnomodo ling.

sancta Vet. T. in alias linguas describenda, IV prioribus Scr. sacrac

capitibns ut et potentissimi regis Davidis psalmis demonstratnr. 4.

Havn. 1751. (Rördam.)

1871. Schwarz, nach G. V von einer der Masura ähnlichen Vers-

zählung; ein „Bedenken“ gegen die Aufnahme war nach meiner

Quelle (Köcher II, 128) nicht durchgreifend für die Weglassung.

[1871'’.] * Schwarz, .Io. Petr.: Diss. de perfectione 1. h. qnoad syllabas.

4. Gött. 1738.

[Ilüffmann u. Fürst III, 300; ersterer hat auch „Rudolstadt“! —
Ob schon unter einem Respondenten ?]

1873. Schwenter, snpn rc» (16 S.).

[Berl. Bibi.]

[1875'’.] * Schwindel, Ge. Jac. (pscud.: Thood. Sincerns); Exercitatio

critico - litteraria in duas scctiones distincta, ((uanirn prior Danzä
litteratorem ehr. chald. modeste examinat; posterior Grammaticas uec

non Lexica ex parte recenset. 4. Freistadii 1708.

[Vom Verf. selbst unterdrückt; lloffmann.]

S. 131 n. 1879. Sebastianus. [Nach G. XVII ein „nichtiges Buch“,

entstanden ans n. 1880 (meine Quelle habe ich leider nicht notiert),

wenn er aber hinzufügt, dafs ich (XV, 164) den „Inhalt“ (!) seiner

Bemerkung zu Nonzenus (S. 305) verschweige oder verdrehe, so

darf ich hier über letzteres klagen. G. hat den Titel unter Nouz.

als Zusatz mit der Angabe „unter 1879“, wofür ich 1880 korri-

giere, wie G. schreiben mufste; daraus, dafs er 1879 setzt, wird

wohl kaum jemand herauslcsen, diese total verschiedene Ansg.

existiere gar nicht! — Zum Namen vgl. auch die Notiz in ms.

München 412.]

1880. — lies qnibns Rabb.

[1881'’.] * Seidelin, Jens: Variac lectioncs quae nomine Keri et Ketib

veninnt. (8?) Havn. 1784.

[1881®.] — Tract. philolog. de vocibus qnibusd. hebr. [8?] Havn. 1785.

(Beide nach Rördam.)

[1886'’.] * Seldius, Jo. Chph.: Exerc. pro h. linguac caeterarnmque

Orient, ling. certitudine. 4. Witteb. 1642. (lloffmann; ob Respondent?)

1887. Selig. [Recension in Allg. Deutsch. Bibi. LI, 282; Hoffmann.j

32*
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[ISSS**.] Sennert: De conjngationnm hebraicamm gignificationibns.

Witteb. 1649. (Hoffmann.)*)

1895. — auch in Rostock (Hoffmann); 27 S. n. 5 Bl. [Die Hinweisnng

auf Sennert’s eigenes Verzeichnis bei G. IVA. (wo falsch 1891) trifft

nicht ganz zn, da es sich zunächst um ein vorhandenes Exemplar
handelt, die Anfzählnng v. J. 1655 nicht den Druck von 1656 be-

schreiben kann!]

[1897*’.] — Sciagraphia doctrinae inextricabilis adhuc de accentibns

Hebraeomm. 4. Witt. 1669. — in Trias Exercitt. ib. 1670.

[Wolf II, 605 habe ich ttbersehen; es folgt dort: Idem in Heptade
Excercitt. n. 3 exhibet diss. de accentibus; Wolf II, 544 de Masora
citiert Hept. II. — Ob Ed. 1670 „ttberdmckt“ (so) sei, wie Fflrst III,

313 hinzufflgt, kann ich nicht entscheiden.]

1898. — Die „heptas prima“, meint G. IX, für die Sprachknnde wich-

tiger, hätte mir klar sein müssen; aber mnfste sie denn ins llandb.

gehören? wo bleibt der Nachweis? Bodl. III, 438 z. B. weifs nichts

davon; auch Fflrst III, 313; vgl. vor. n.

[1899*’.] * Setiers, L. P.: Gramm, h. on mdthode facile pour apprendre

cette langue. 8. Par. 1814 (nicht im Buchhandel; Ködiger).

1904 lies Seyffarth.

[1906'’.] Sharp, Thom.: Two dissert. conceming the etymology etc.

of the h. words Elohim and Berith. 8. Lond. 1751.

[— “.] — A review and defence of two diss. etc. 8. Lond. 1754/5.

[8. auch G. Kalmer, Defence etc. in Zus.]

[— — Discourses on the antiqnity of the h. tongue and character.

8. Lond. 1786.

[Für alle 3 Watt und Bodl. III, 456.]

[— *.] * Sharpe, Greg.: Two dissertations on langnages and letters

witb a h. gramm. and lexicon without points. 8. Lond. 1791. (Watt
849 s; G. 307.)

[— (]
** Shoveller, John: Address on the excellence of the h. lang.

8. [wo?] 1811. (Watt 854a.)

[19 IO*".] Simcha (Arje) b. Efrain Fischl ha-Levi ans Hmbiscow:
Ki-3 ':3 Me male, h. Lexicon nach neuer Methode, Heft 1 (Buchst. »).

8. Warschau 1839. (Zedner p. 701; Benjacob 323 n. 1082.)

[1910'.] Simon [od. Simeon] Levi b. Elieser: B'nBiö nx Zach Scfatajim,

h. Gramm. 8. Zolk. 1810.

[Verf. “ibVib bei Benjacob 508 n. 96, bei Fflrst HI, 450: Tuliner!
Nach Rabbinowicz Add. zn Benj. ist der pnpi hs im Siddnr

identisch.]

1) Sennert lebte 1G06—89, s. Jücher V, 505; Siegfried in d. Deutschen
Blogr. Bd. 84 S. 34 verweist auf Meyer, Gesch. d. Schrifterkl. 111, 18 A. 13.

Digilized by Googli



Ton Moritz Steinschneider. 477

?[1910‘*.] • Simone, Onorato: Nuovo metodo di leggere infra l'anno

tutta la scrittnra santa. 8. Yen. 1789.

[Almanzi 1992; ob auf den hebr. Text bezüglich?]

1913. Simonis (nach Kat. Willmet); Arcannm ... h. I. Hai. 1733, 2

tomi; acc. Exercitatio philol. de tribns vocibns et index locor. bibl.

ib. 1735 (v. Biema).

8. 133 n. 1914. — Anm. habe ich übersehen, dafs Kayser erst mit

1750 beginnt. (G. 299.)

1916. — lies appellatioHjTuts . . ac . . acc. (G. XI.)

1917. — 1/ 1756 (nach Köcher II, 132, Vater und Kayser V, 253;
Hoffmann berichtig 1757 ohne Quelle (vgl. */); Fürst III, 337; 1752).— •»'/ 8. Lngd. B. 1763. (Kat. Willmet 1079 Oct.) — / (III) s.

Almanzi 1989.

1919. — (Ul) mit der Bibel s. a. oder 1822,

[S. G. 307 n. XVII, gegen ZDMG. XV, 168. Fürst III, 337 giebt

nur '/ ohne Verweisung auf die vorangehenden Bibelausgaben, unter

welchen Kosenmüller 1822.]

[1922'’.] * Sjöbring, P.: Hebreisk Spräklära, Uppl. 5. Upsala 1836.

(Hoffmann.)

[— '.] * Skarstedt, Car. Wilh. (auctor): De Insibus verbor. etc.,

8. unter Praes. Lindgren n. 1180” (Zus.).

[— •*.] * Skolebrng, s. unter Whitte (Zus.).

1923 lies Slaughter. — */ 1760. (Almanzi 1999.) — Gramm, h. et

chald. anctoribns E. Slaughter et J. B. Michaelis. 8. Rom. 1834. —
Ed. emend. et aucta a Vinc. Castellini. 8. Rom. 1843 (und 1851).

[G. 307 fügt diese zn 1923, wovon auch 1861 eine Ansg. v.

B. Drach.]

[1925’’.] * Smith, E.: A vocabnlary h. ar. and pers. etc. 8. Lond. 1814.

[G. 307, nicht bei Watt.]

[— ".] * Snorrason, Gnnlog: Alphabetnm h., sive de pronnnciatione 1.

h. versibus Island.; ed. J. Erichson. 8. Havn. 1775. (Rördam,

Hoffmann.)

8. 134 [n. 1927’’]. Soesman: Körte schets d. h. Spraakk. en Hebr.-

Nederd. Naam-wordenb. kl. 8. Amst. 1759.

[Ist ein Anszag ans n. 1926 und die ganze n. 1927; Katal.

Müller 1. Janv. 1864 p. 33 n. 942. Auch nicht bei Fürst III, 356:

„Sösman“, wofür Soesmans S. 348.]

[1927°.] * Soldanis, Agins de, s. Zusatz zu l’Advocat n. 17.

1928. Soleiman etc. ist Heransg., Verf. Benjamin b. Jakob [d’Espinosa];

f.
64*’ -vuBn -naa -avn.

[1929’’.] * Sommer, G.: Bibi. Abhandlungen 1 (zur Metrik). 8. Bonn

1846. (G. 307.)

1933. Sonnenfels, auch Lapis lydius s. instit. h. 1., mcthodica aetiolog.,

nämlich latein. n. deutsch.

[Hoffmann, nach Mensel, mit J. 1756; ungenau auch G. 307.]
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[1933**.] — SendscLr. an den P. Fd. Sterzinger Aber zwei h. Wörter
[Chartummim und Belahatehem]. 8. Wien 1768. (G. 307; Fürst III,

355 hat 40.)

1934. Sonntag, Respp. sind J. Andr. Schmid u. J. Heinr. Glandorf.
[G. XIX; das falsche Investigationum bei Fürst III, 355 wohl ans d.

Handb.V]

[1935’’.]
* Souhaibe (R. P.?): Lettre ä M. Gannenu .... snr nne

mdthode süre et aisee de reduire le texte hiibren de la Bible . . ^

savoir en nos lettres ordinaires . .
.,

in den Möm. de Trevoux, Fevrier

1714 p. 259. (Hoffmann, Jeschnrun VI, 161.)

1936. Spanhemius. ln Christph. Saxii Onomast. literarium, Traj. ad

Rh. 1782, IV, 518 Art. Spanhemius unter 1648; anno Diatriben

de 1. h. disceptatore Const. L’Empereur defendit Liigd. Bat, quam
diatriben nnper in Museo Ilagano repetiit . . Nicol. Barliey, tomo
IV, part I p. 175— 244, ubi simul alteram Spunhemii de eodem
argumento Diatriben frustra se qnaesivisse queritur“. (Iloffmann

meint, dafs hier die Theses gegen Cappel lus über das Alter der

hebr. Schrift (1645) gemeint seien, die nicht ins Handb. gehören.)

1939. Sperbach. ... Resp. J. M. Prechtlin, 1738. (Iloffmann; G.

XXIX A; bei Fürst III, 357 ohne Resp.)

[1939^] — De idiotismis h. ib. eod. (G. 1. c.)

[1940’’.] Spitzner, A. B.: Idea analyticae sacrae textns h. V. T. ex

accentibns. 4. Lips. 1769.

[1940°.] — Disp. crit. super locis illustr. cod. h. ad illnstr. id anal. s.

4. Lips. 1770.

[Beide Schriften bei G. 307 gehören wohl mehr in die exeget,
als gramm. Lit.]

S. 135 n. 1947. Stancarns (beide Ansg. genau bei Hoffmann, Jeschnmn
VI, 42, 43). In Anm. lies: Pridie Cal. u. V. Id. (G. XXVI A.)

1953. Starkins. [Kat. St Goar 9 (1857) n. 597 giebt 1703. Drnckf.V

V. Biema, — Fürst 111, 378; Stark; meine Quelle ist lleinsins UI, 810.]

[1953'’.] * Steenbach, Jo.: Disp. VI de lexicor. ebr. et concordantium

defectu. 4. llavn. 1094—8. (Rördam.)

[1953°.] * Steger, G. Th.: Comm. de voce te\ 8. Kil. 1808. (G. 307.)

1954. Steinbrecher. — G. 307 giebt ohne Nummer das Lex. 1692
(G. IV ist n. 1951 wohl Druckt), wogegen ZDMG. XV, 168 (12
Zeilen, nach G. XXI: , längeres Gerede“, aber dazu fast eine ganze
Seite!). Die Hauptsache bleibt, dafs die Gramm, auf 128 (so) Seiten

1691 erschien, das Lex. mit dem Index bibl. (der irrtümlich in 1955
nachgetragen) 1692 und der Titel vor die Gr. gesetzt wurde, daher
1092 z. B. in Kat Baumgarten p. 306 n. 122 (Hoffmann). Fürst 111,

381 giebt das Lex. zuerst „mit dessen Gramm. 1691“.

[Die Worte; „Opusculum, cui sicut simile hactenns non Visum“,

welche nach G. XXI „für jeden
,

der ein wenig Latein versteht,
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völlig sinnlos“, stehen anf dem Titelbl. der mir vorliegenden Ausg.

1691 (Sammelband der K. Bibi. Bk 4401 qu.) n. zwar hinter „Index

hiblicns“, aber durch einen Punkt getrennt. Dieses Beispiel von Schul-

meisterei gilt für viele andere.]

S. 136 [n. 1963’’]. * Stengeltrnp, Andr. Em.: De chaldaismis textus

biblici. 4. Havn. s. a. (1675). (Rördam.)

[1963®.] * Stennet, E.: Rnles for reading and attaining the h. tongne.

8. (wo?) 1685. (Watt 877; G. 307.)

1965. Stephanus. ”/ vgl. zn n. 113 Anon.
[Anm. Eine Interpretatio h. nomintim findet sich schon in der

latein. Bibel des Palmerins 1475, nach Watt 729 h.]

8. 138 [n. 1973'’]. * Stiebritz, J. B.: Einleitung in die h. Sprachk. für

Schulen. 8. Jena s. a. (G. 307; Fürst III, 390.)

[1974'’.] Stiebritz, J. F.; Anhang zn J. H. Michaelis h. Gr. 8. Halle

1736. (Hoffmann; G. 307, XVII.)

1975. Stier. Den Titel: Formenlehre hat nur die (Titel -)Ansg. 1849.

(G. 307.)

[1975'’.] * Stochemasch, Pet.: Examen nom. dualium apnd Hebraeos.

4. Havn. 1716. (Rördam.)

1976. Stockins. qninta longe emendatior. 8. Jenae 1744. (G. 307.)

[Zur Anm. Zwei Exempl. einer Ausgabe Jena 1725 verzeichnet

Katalog Altstein in Gent (Hoffmann); Fürst III, 391 ignoriert sie.]

1986. Stuart. *j 1831 nach Bodl. III, 568 (Fürst III, 394: 18.32). —
*/ (V) Oxford 1838. (Fürst 1. c.)

1987. — 2/ and conrse of study, 2 voll. 1832. 1830 (Hoffbaann, cf.

n. 1986). — */ with corr. and addit. New-York 1838. (Trflbner,

Guide p. 243.)

[1990^] * Symsonns, Gul., Scoto-Britannus : De accent. h. breves et

perspienae regulae; accedit analysis gramm. dnornm versunm Jes.

LXI et tractatns de investig. thematis, una cum praxi. 8. Lond. (1617).

[Nach Bodl. IH, 592'-; vgl. Watt 892 n; G. 307.]

8. 139 [n. 1995’’]. * Teichmann, Christ. (Fürst 111, 413 u. Hoffmann),

8. zu Blossins 242.

1997. Temmien (bei Hetzel 179 nach Jöcher, wird wohl richtig sein

und Temmius nur latinisiert, Fürst lU, 415 hat ihn gar nicht). 4.

Gosl. 1607. (G. VI.)

Teomim, s. Toamim.

1998. Terentius: 1. Diss. (1651). [G. 307 hält es für nötig zu be-

merken, dafs sie zuerst besonders erschienen sei; was jeder Leser

aus dem Handb. herausliest, da Dissertationen nicht erst 2 Jahre

später mit 2 anderen Stücken gedruckt werden.]

[1999'’.] ? — Gramm, h., Alphab. h. gr. etc. 4. Paris 1668.

[Nur bei Fürst 111, 417; bedarf anderweitiger Bestätigung.]
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2001. Thiele, E. E. [bo steht mit groTsen Buchst, im Ilandb., bei

G. XXU: „C. C. [lies E. E.]“!!]: '/ Merseburg u. Leipz. */ Jena, Titel-

ausgabe.

[2002''.] * Thomas, Corben.: Erotemata s. de 1. h. origine et variis

progressionibus. 4. Angsb. 1762. (G. 307.)

[2002”.] * Thomas, J. II.; Diss. ad Gen. C. 11 de 1. h. antiqnitate et

nnitate. 4. Witteb. 1654. (Fürst III, 425, Quelle?)

[2002'*.] * Thomas, Th.: The analugies and anomalies of the h. lang.

8. [Lond.?] 181 1. (Watt 903 o; G. 307.)

[2005'’.] * Thoring, C. R., s. zu Weckherlin n. 2125.

2009. Tiboni, (Erm., nach Luzzatto, Prol. § 219) Aemilio: . . cum Lexico,

Patav. (Kat. Luzz. 555.)

[2010’’.] Tingstadins, Jo. Ad.: Forelesningar i Hebr. spräket. 8. Stock-

holm 1781. (G. 307.)

2011. — (lies: Jo. Ad.) ist 4® u. besteht nach Kat. Tychsen ans VIII

Diss. der Jahre 1791— 8; die Respp. von Continuatio V—VIll sind:

N. J. Anjon, N. Akerman, G. A. Hallmann und J. 8. Merstrand
(lloffmann); zusammen Upsal. 1803.

2012. Tirsch, Leop. (bei Fürst III, 432: 0. Tirsch), ist nach Katal.

Bruckhaus 1862 n. 1689: Ed. 111. Prag, et Vicnnae (v. Biema), wohl

von: lundamenta ling. sacrae. Prag 1766 (Hoffmann) und (wenn
nicht Irrtum, bei G. 307 als Zusatz) 1768.

[2012'’.] — Diss. an ling. h. omnium antiquissima primaque habenda,

et unde hoc nomen sortit ?

[Hoffmann. ohne Angabe von Ort u. Zeit; Fürst III, 432: Prag s. a. 4®.]

S. 140 [n. 2013'’]. Titurel. [Ich kann Titel u. Quelle nicht mehr finden.]

[2013”.] T o am i m (vulgo T e om i m), Josef : enisit bcK Eschel Abraham,
Siipercomm. zu Maiji-n Abraham. Fol. Frankf. a. 0. 1786/7 u. sonst

[Die vorgedruckten 2 Briefchen enthalten grammat. u. lexikal.

Bemerkungen; — A. Cohn.]

[2014'’.] Torre, Lelio della: Specchio ossia tavola sinottica delle con-

jugazioni cbr. sccundo le regole dell’ analogia . . 8. Torino 1828.

(Fürst 111, 436.)

2016. Tossanus. [Dazu habe ich „G. XVlll“ notiert, finde aber dort

nichts.]

12016'’.] Traegard, E. (Resp. C. 8. Wiebe): Prima hebraismi restitnti

principia. 4. Gryph. 1750.

[2016”.] — Compend. gramm. h. bibl. 8. Gryph. 1755.

[Kat. Hartmann 8. 3 n. 108; Zunz; Fürst lU, 438 giebt 1759.]

[2017'’.] — De radicibns I. h. triliteris. 4. ib. 1776. (Alle 3 nach

G. 307.)

[2018'’.] * Tregclles, 8. P.: Hcbrew reading lessons with a gramm.

praxis. 8. Lond.? (6. 307.)
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[2018°.] — Engl. Übersetzung von Gesenins: Handwörterb., s. zu n.

697 und Anonymus n. 117.

[2020'’.] * Trendelenburg, J. G. (Resp. C. H. Roesner): De eo quod
nimium est circa Studium ling. h. ex arab. illustrandi. 4. Regiom.

1780. (43 8., G. 307.)

[2020°.] — Die ersten Anfangsgründe der h. 8pr. 8. Danz. 1784.

S. 141 [n. 2021'’]. • Trommius, Abr., dessen Concurdantiae \yraecac

versionis, fol., Amst. 1718] vermifst G. 300 neben Montfaucon, Lex.

hebr. in Hexapl., n. 1342!!

2022'’. Trostiiis, ist 1349 Ostermann, s. daselbst.

2027. Tschelebi. */ mit Algasi (n. 31), 4. Const. 1799. (Zedner p. 766,

wonach Benjacob 592 n. 825 zu berichtigen ist.)

[2027^] Tsep[h]regi, Franc., s. zu 8chultens 1845.

2028. Tullberg. */ 1834, ebenso 2028'’: Hebraisk etc. innefattande

förste femtiotalet af Davids Salmer, Lund, Berling. (127 8. Hoffmann.)

[2029'’.] * Turner, 8. H.: The Claims of h. lang, and literature. 8.

Andover 1831. (Trübner, Guide 245.)

2030. Tychsen, 1763 (nach Michael 452 des Katalogs v. Hoffmann,

auch Fürst 111, 454), 1768 u. 8upplem. 1769 nach Hoffmann (mit

Verweisung auf die Recension in Alt. gel. Merk. 1769 8. 59).

[2031'".] — über das Alter der ebr. Punkte, in (Eichhorn’s) Reper-

torium für biblische und morgenländ. Lit. III, 102 (Leipz. 1778).

[2031®.] — De ling. Phoen. et h. mutiia aequalitate, in Nov. Act. 8oc.

sc. VHI, 87 (4. Ups. 1815). (Danz 8. 373; Fürst III, 455.)

2032. Tympe, gegen den Vorwurf willkürlicher Änderung bei G. 299
s. ZDMG. XV, 170.

2034. — [Dazu notiert Hoffmann: „1728, 1736 (?)“; etwa zu 2032??]

2037. Udall [so! — Derselbe verfafste im Gefängnis, wie er zuletzt

hebräisch angiebt, „A brief abridgement of the H. Dictionaire, con-

taining not onlie the primitive words calied the roots, but also that

are derived; s. Jew. Chronicle vom 14. Febr. 1862 p. 4 unter Notices

to Corresp.].

8. 142 [n. 2038'’]. Uhlemann: Deutsch - hebr. Wörterb. Teil I. (wo?)

1821. (Ilartmann, Wegweiser 8. CLI; Zunz.)

[2040®.] Ulrich, Jo. Jac.: Specimen phraseologiae bibl. ad promovenda

hebraicac litteraturae studia, ex primi I. Mosaici capp. concinnatu.

8. Zürich 1756. (G. 307 sehr abgekürzt, s. Fürst lU, 458; steht an

der Grenze des Handb.)

2049. Usiel. */ IH mit Zugabe eines Nachweises der Bibelstellen. 4.

Groningen im Druck und im Hause von 'nmsrbns Kp'o'i s. a. (2 Bl.)

[Nach eigener Anschauung; alles hebr. Zedner p. 384 vermutet

das J. 1720, das mir zu früh scheint, weshalb ich diese Ausg. (fehlt

auch bei Fürst UI, 463, obwohl schon bei Rüdiger und G. 307 kurz)
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im Supplem. Catal. (Centralbl. 1894 S. 501) nicht anfnahm. Benj.

352 D. 1765 vermerkt Jak. Emden’s handschr. Noten irrtflmlich zu

dieser Ed.]

[2049’'.] * Ussermann, Aemil.; Compendinm syntaxeos h. ,
una cnm

analysi lib. geneseos etc. 8. Salzburg 1769. (Fürst III, 465 aus-

führlicher als G. 307.)

S. 143 [n. 2053**]. * Vaccanus, Christ., Resp., s. Langguth 1104'’ Zus.

2062'*. Vater. */ verb. Aufl. (Cohn.) — Das „Handbuch der hebr., sjt.

u. arab. Sprache“, Leipzig bei S. L. Crusius 1802 (G. 307, Kat. Willmet

u. sonst), enthält bis S. 98 nur die Grammatik ed. 1801 (s. Vorr.

S. VI); die 2. Ausg. 1817 (s. Anm. zu n. 2063) kenne ich nicht näher.

206.3. — Auf Titelbl. als Verleger Crusius. (Cohn.)

[2064'’.] * Velthuysen, Jo. Casp.; Comparatio paradigmatum verbi

regnl. chaldaici cum h. syr. et arab. 8. Heimst. 1786. (Fürst III, 471.)

2067. Verbrngge. — 1. acced. Observationes tres de ortn Paradisi, de
navig. Ophir. et de statu Judaeor. temp. exilii Babyl. (Hoffmann.)

[G. 307: „Verbruggen (sic) P. I. Resp. D. Maillart de Plein-
champs schon 1722, 4"“; wenn P. I die 1. Access, bedeutet, so

geht uns Sache n. Resp. nichts an.]

[2067'’.] * Verdier, s. unter Drach n. 506'’ (Zus.).

[— *.] Verneda, Salv.: Gramm, h., ex iis qnae a Gtiarino aliisqne

auctoribns prodienint, extracta. 4. Matriti 1790. (Hoffmann.)

[
—

'*.] Verschuirins: Observ. ad ling. h. 4. Gron. 1759. (Rödiger;

Katal. Hartmann S. 3 n. 98; Znnz.)

8. 144 n. 2072. Viciana. Für et vor hisp. lies „ling.“; G. VI schiefst

über das Ziel: „ein span. Buch wird zu einem über (!) das Lob der
span. Sprache“!

2074. Vieira, so Luzzatto, Proleg. 222 n. Kat. Almanzi 2123; woher
hat G. 307 Vieyra? (ursprünglich?) Format ist 8"; 1825 bei F^rst HI,

478 ist wohl Druckfehler?

2075 lies Vignalius (d. h. Vinealis, get Jude, s. Wolf IV, 1824'’

p. 952 ohne Schrift); Fürst III, 478: „Pierre de Vignoles“ mit halb-

französ. Titel: „Jean Cinqarbre“!

Villette, s. La Villette.

2081. Vogel. Nach Kayser VI, 89; unter 745 Grafsheim ist schon Vogel
genannt, also ist die Verweisung vernachlässigt. (G. XIX.)

? 12086”.] * Volkmann, Paul (geb. Bremen 1669, gest. 1721): Hebr.

Gramm. . . . (gedruckt?)

[Rotermund, Gelehrten ... in Bremen ... II, CXXXHI; Hoffmann.]

2089. Voorzanger, Titel fährt fort: ttrrip '“60 V'oa msctowi naien mha
Millot hafuchot etc. Metathese benevens eenige andere bijzonder-

heden der h. taal.

[22 Bl., aus Pinner’s Bibi, ln der K. Berliner; ungenau Benjacob

530 n. 608.]
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2091. Vurstius, lies lin^a. . Resp. Jo. Ewald . . 1657.

[In Syntagma etc. 1652 ist nicht dieselbe Abh.; Wolf sagt mir

„et in syntagmate“, wonach G. IV zu beurteilen ist; Fürst lll, 486:

Voorst . . . 1675, wie im Handb.]

2092. Vriemont, Emo Lucius: Gr. h. Altingiana et syntaxis Bux-
torßana contracta, cui acc. designatio dictorum V. T. etc. (Fürst 111,

487, Willmet n. 1093, v. Biema.)

[2092^’.] — Tirocinium hebraismi complectens breve glossarium etc. et

dicta qnaedam V. T. etc. 8. Franequ. 1742. (Fürst III, 488; Hoffmann.)

8. 145 n. 2095. Wiihner (so). Animadvv. in W. Gr., s. Bohnstedt
264'» (Zus.).

[2095'*.] — Analecta gramm. h. [8?] Lips. 1736. (Hoffmann.)

[2096''.] * Wagenseil, Jo. Chrph.: Diss. de charact. primaevo bibl. h.,

s. unter dem Resp. J. M. Langins 1133.

[2101'’.] * Walker, Ge. Fr.: A practical introduction to Hebrew; with

an appendix, containing critical observations on thc Spanish and

Portngnese pronnnciation of the sacred lang. 8. Lond. 1833. (Cat.

Bodl. III, 770, wonach G. 307 zu ergänzen ist.)

2103. Walther ist verschieden von 2104. (G. IV.)

2104. Walther. '/ ist 4'’. (Tychsen, G. 307.) — */ lies Schulze 1782.

*1 P. I. 1782; P. II. Addit. qnibus Pratje suam edit. omavit. 1784.

(Hoffmann; Recension in d. Deutsch. Allg. Bibi. Bd. 54 S. 542; G. 307:

n*l ist richtig (I) 1782— 4“ lies Fürst III, 492: 1783 nach Handb.)

[2104*’.] — Hebr. Vorübung des Lesens und übersetz. 8. Züll. 1792.

(Kat. Willmet 1097; v. Biema.)

[2108*’.] * Wartha, Jo. Paul: Gramm, nova etc. h. chald. sermonis

cum radicibns. 16. Styrae 1756. (G. 307, Hoffmann, Fürst III, 494.)

2110, 2115, 2116. Wasmnth [nach Wolf II, 506, 620, IV, 312; Iletzel

620 mit genauen Druckangaben; G. V behauptet, diese Werke seien

„nie eischienen“. Von einer „Erdichtung“ meinerseits und einer

Parallele zu Megerlin kann nicht die Rede sein].

2112. — */ Accent, instit. secunda nunc vice auctins edita ab H.

Opitio. 4. Lips. 1694. — *j ist 1693. (G. 307/8.)

[2112*’.] — Refutatio crrorum de Hebraismo et accentuat principio.

4. Kilou. 1666. (G. 308.)

2118. Watermann, auch: Te llarlem bij J. B. van Logehcm, in dem-
selben Jahre 1847, 200 S. (Hoffmann.)

8. 147 n. 2124['’]. Wechel n. 6. Wolf IV p. 295 hat für die lustit.

element. Paris 1537, s. oben zu n. 1374.

2125. Weckherlin — dänisch v. C. R. Thoriug (H. Spr.). 8. Leipzig

1798. (Rördam.)

[2129*’.] Wegner, G.: Specimen hiero-lexici commcntariique phil. theol.

in V. T. h. chald. 4. Franc, 1670. (G. 308.)
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2132 — ist auch ediert in 2133.

8. 148 n. 2137. Weimanis, nicht: David (nach Wolf II, 506, wie auch
Fürst III, 501), sondern Daniel (Almanzi 2156 n. G. XIX). — */ lies

Mathesius, unter welchem (n. 1257) die Ed. 1709 nach Fürst II, 334,

daher mit „?“ aufgenommen ist. Dieser Fall gehört nicht zu denen
von Praes. n. Kespond. nnd exemplifiziert nur meine Quelle!

2140. — 4. Jenae 1738. (Almanzi 2156.)

[2141’’.] Weisse, Chr.: Progr. syst, psalmor. metr. a F. Uave nnper

adomatnm, (wo?) 1740.

[G. 308; gehört ins Handbuch?]

[2141°.] Weitenauer: Hierolex. 1. h., chald. et syr. in qno radices

imperfectae omnes integrantur, 8. Augsb. 1750. (G. 308, Rüdiger.)

-/ Aug. Vind. et Frib. 1753. (Hoffmann — Fürst III, 563: 1759.)

[2141'*.] — Novae gramm. bibl. methodus. 8. Ulm. 1756. (Hoffmann;

Fürst III, 503.)

2144. Weller, primum (Januar) Jo. Conr. Schwabe; secnndum (Febr.)

Bücher; tertium (19. Febr.) Georg. Seidel. — ^ ib. 1680. (ZDMG.
XV, 168, wonach G. XXVU zu beurteilen.)

[2146*’.] * Wendelerus [Dav.?]: Tabellae synopt. gramm. h. Fol.

Witteb. 1660.

[In Rostock. Wendlerus, Jac., so lies ZDMG. XV, 169.]

2147'- (2192). Werchau; Resp. J. H. Petsch. (G. XIX.)

[2148*’.] * Wesseling, Pet.

8. 149 [n. 2151*’]. Wetterberg, Sven, Resp. Ch. Linderoth: Diss. de

genesi vocum in ling. h. 4. Lund 1781 (pp. 20). (G. 308.)

[2153'’.] * Whitfield, P.: A dissert. on the h. vowel-points. Shewing
that they are an original and essential part of the lang. 4. Liver-

poole 1748. (XIV u. 288 Bl.) (Zedner.)

[2153°.] * Whitte, H. K.: Ilebr. Sprogläre til Skolebmg. 8. Kjbhvn.

1842. (2 1857. — Rördam.)

2154. Wicelius. lies 1558.

[2157*’.] Wichmannshausen: De differentia vociim h. 4. Witteb. 1717.

(Rostock, nach Hoffmann, ist = Rcimarns, s. zu n. 1649.)

[2157°.] * Widenhofer, Franc.: Rudimenta h. 8. Wtlrceb.
,
Kluger

1747. (Hoffmann.)

(2158*’.]
* Wiebe, C. F^ Resp., s. E. Traegard n. 2016*’ (Zns.).

[2161*’.] Wilde, Jo., Resp., s. Felde 601 (Zus.).

2165. Wilson, Ch. London 1782. — */ F.dinb. 1782. (Watt 972t)

2166. Wilson, John: Rudiments of h. grammar in Marathi, with the

points. 4. Bombay 1832.

[Zenker, Bibi. Or. II, 257 n. 2976; H. B. XVU, 95/6 Anm. Fürst

III, 522 konfundiert einen Homonymus v. J. 1678.]

S. 150 n. 2169. Windheim, = Harrer (Resp.) 811.
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[2170'’.] Winding, Jo. Paul.; Quaestiones ex ling. h. 8yr. Arab. et

Graeca ad Scriptnram 8. intelligendam. 4. Franequ. 1634. (Rördam.)

[2174*’.] Winer; Über die rationelle Behandlung der h. Praepositionen

— in; „Exeget. 8tudien“ 8. Leipz. 1827. 8. 27. (Gesenius, Wörtb. Ed.

1828. 8. II.)

[2176*’.] * Winther, Pet. Sev.; Principia etymologica ling. sanctae.

8. Havn. 1689. (Rördam; Uielestierer’s Bogsamml. 1782, I, 251/2, II,

756—8; HoiTmann.)

2177. Wirthgen, von. (Hoffmann.)

[2182*’.] Wokenins; Introdnctio ad accentuat. ebr. 8. Witteb. 1730.

(Hoffmann.)

2183. — (a) Dies, philol. qua antiquiss. Patriarcharum historiam ellip-

sibus carere ostendit (bis Gen. 26, 7 u. 8). 1729 (3 Bogen).

(b) Ellipses ex histor. Israelis etc. ejiciendae. 1 729 (3 Bogen).

(c) Sermonem ellypt. in hist. Israel, non adesse evincit (von Exodus

19, 23 bis Deut. .33). 1730 (3 Bogen).

(d) Libros Josuae et Sam. nnlla Ellypscos maenia laborare (3'/^

Bogen ohne Jahr, also 1730) — s. „L. Franc. Wokenii Dispp. n.

etliche andere Schrifften (so)“ in Fortges. Sammlung von Alten und
Neuen theolog. Sachen etc. 1730 8. 1184 n. XXXII.

[G. III behauptet, dafs durch „Mifsverständnis der latein. Worte
(bei Wolf) das Schriftenverzeichnis zu einem Abdruck geworden“;
die Worte lauten; „cujus Comm. Uge in Collect. Nov. — antiqna

Theol. etc.“; das klingt allerdings nicht wie ein Hinweis auf ein

Verzeichnis. — Ich verweise im Nachtrage auf Walch.]

2184. Wolderus . . 1591.

[Die Vorr. zu P. I. datiert prid. cal. Nov. 1590; Hoffmann, Jeschnmn
VI, 149; G. 308.]

2186 lies Wolff. (Cat. Bodl. IV, 1008, lib. h. p. 2729, fehlt bei Fürst

UI, 533.)

8. 151 n. 2189. Wolfius, G. 8. 299 vermifst „das fernere a Masclefio

proposita“, während ich ein Citat des Verf. selbst benutzte (ZDMG.
XV, 170); in der That steht auf dem Titel: ab erudito gallo propo-

sita (Hoffmann); wo blieb hier die verlangte Titeltreue?!

[2189*’.] * Wolfe, J. R.: A practical h. grammar in which every pro-

gressive rule is copiously illustrated with exercises. 8. London, Bagster

(wann?). (G. 308, berichtigt XUI A.)

2190*’ (2294). Wolffins, P. N. Der 2. Tit.: De auctoritatibus divinae

etc. originis. Gissae 1744. (Hoffmann; Fürst Ul, 533 kehrt die Titel-

teile um.)

2193. Wolfsohn. '/ ist 1790 (s. Meassef 1790 8. 224). — i**/ (II)

Wien 5560 = 1799 (mit neuer Vorr. — Zunz; Benjacob 8. 3 n. 12).— */ (UI) mit einem Teil der Vorr. zu '/ und der ganzen zu II.

(Wiener, Biblioth. Friedland. Petersb. 1893. 8. 3 n. 21.)

[Breslau 1799 (neben Wien 1800) bei Fürst UI, 534 existiert nicht?]
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2200. Wolzogue, blofse Verweisung; bei 0. XIX Beispiel eines anonymen
Buches.

2202. Worms. [Nach d. Vorr. ist das bereits im m.s. verbreitete Bnch
vom Vf. des Mcbin Chidot [Eschwe n. 572] plagiatorisch benntzt-J

[220.3*’ oder 2204*’?] Yeates: The h. g;ramm. with principal mies.
. 8. London 1812. — »/ (V) 1823.

[G. 308 u. XVllI; das Verhältnis zur Ausgabe von Ashworth
(ZDMG. XV, 165) ist noch nicht aufgeklärt.]

|2204^] — On the diacritical points „by T. Y.“, im Classical Journal
vol. IX, 1814, p. 255.

[T. Y. ist wohl Yeates.]

[2205*’.] Zander, J. 0., Resp., s. unter dem Praes. Linnggrdn n.
1187*’ (Zus.).

S. 152 n. 2209. Zansmer. ''/ enthält eine talmudische Beigabe (von
Josua Teomim), wie •/ 8. Lemberg 1796, letztere angeblich naeli

einer Ansg. Zolk. 1731, wovon sonst keine Spur. (Benjacob 469
n. 408.)

2211. Zebi heifst Baschwitz.

2217. Zedner, 1. 1827, wie im citierten Katal.; in der Anm. .Schwerin'*

1. Strclitz.

2220. Zelle. »/ 12. Hamb. 1848. Oloffmann.)

[2220**.] — Lesetabellen, f Altona 1832. (Fürst III, 548.)

222,3. Zenckel (bei Fürst III, 550 falsch Zenkel). Für y ist eine neue
Nummer zu setzen, Format 4®, Teil I. 1748 (Iloffmann).

[2223®.] — Hesp. J. Purruck er: De naturali methodo permntandi
Hebraeorum vocales. 4. Jenae 1740. (G. 308, ohne Resp. bei Fürst 1. c.)

[2223®.] Zendrini, Aiig.: Süll’ origine della lingua ebr. 8. Ven. 1785.

[So übereinstimmend Almanzi 2222 und Kat. Ozimo (Pad. 1870)
n. 67; G. 308: Riflessioui sopra, XUIA; 1786!]

S. 153 n. 2232 nach Wolf IV, 314 der Inhalt kurz eingeschaltet; nach

G. XII .de Ebracorum voc.“, Fürst 111, 554: De voc. hebraeonim,

Format 4®.

Der Nachtrag n. 2234 ff. ist an entsprechender Stelle des Buches

erledigt.

Zur Vorrede und Einleitung des Handbuches und den
Berichtigungen n. s. w.

Die unerwartete Ausdehnung der vorangegangenen Einzelheiten

gebietet Einschränkung des Inhalts und Knappheit des Ausdrucks für

das Nachfolgende.

S. XII. Chiskijja Roman; eine antichristliche Schrift in ms.

Halberstam 314 ist 1617 datiert; s. auch Poznanski, Mos. ihn Chiqni-

tilla (1895) 8. 72, vgl. S. 79 A. 7. Über den hebr. Text des Ver-

zeichnisses (S. XIII) s. Hebr. Bibliogr. XVII, 90.
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S. XX. § 5. Die Hamburger Bibliothek enthält einen unedierten

Brief von Ern. Lud. Rathlof an J. Chr. Wolf (1738), 12 8. grofs 4®,

worin besonders MOnster’s Vorn znm opns consumm. (1562) benutzt

ist; vgl. oben zn n. 1383. — § 6 war auch Sitnonis Introd. (1753, s.

n. 1916) zn erwähnen.

8. XXIII. In der englischen Übersetzung von Gesenius' Einleit

zum Wörterb., bei Robinson, Bibi, llepottitory n. 9 (Andover and
New-York 1833), ist die grammat Litteratur nachgetragen (s. Wörtb.
Ed. 1857 8. III).

8. XXIV. Fürst, Bibi. Jnd. III p. LXIX entblödete sich nicht

zu schreiben, dafs ein „Unberufener“ u. d. T. „Bibliogr. Handb.“ n. s. w.

[ohne Angabe des Umfang.s] seinen Artikel im Litbl. „nachgedrnckt

hat“. Hier ist jeder Kommentar überflüssig.

S. XXVI. Von Katalogen seien hier nur diejenigen erwähnt,

welche sehr hänfig in obigen Berichtigungen benutzt sind. Hartmann’s

Katalog der Tychsen’schen Bücher (jetzt in der Rostock er Biblio-

thek), gedr. 1817, ist dnrch Znnz, teilweise durch Hoffmann ans-

genutzt, Prof. J. Willmefs Katalog (8. Amsterdam 1837) durch van
Biema durchaus verglichen; die Kataloge der Bibliotheken von Joseph

Almanzi (verf. v. Lnzzatto, Padone 1864), 8. D. Luzzatto (verf. vom
Sohne Joseph, ibid. 1868) und L. della Torre (1871) habe ich selbst

dnrchgesehen.

8. XXVII. Watt’s Bibliotheca Brittanka (4 Bde, Edinb. 1824)

und Qu6rard’s La France Littcrairc (Paris 1842 ff., XI Bde Vergangen-

heit und VI Bde Contemporains) waren mir unbekannt; letzterer bot

für das Handbuch nicht allzuviel; Zedner machte mich auf Watt,

nur im Gebäude der K. Bibliothek zugänglich, zn spät aufmerksam;

eine Charakteristik dieses Buches, als Hülfsmittels für das Handbuch,
gab ich in der Hebr. Bibliogr. 111 (1860) 8. 96—99; ich glaube ihn

nachträglich sehr gewissenhaft benutzt zn haben; er ist oben an un-

gefähr 50 8tellen citiert.

In meinem Handexemplar sind alle Quellen am Rande notiert;

ein künftiger Bearbeiter des vergriffenen und bereits teuer gewordenen
Buches mag die Benutzung nicht verabsäumen.

Von Beurteilungen des Buches, welche das Material bereicherten,

sind mir nur zwei bekannt geworden, die eine von Prof. Rüdiger in

Halle, im Lit Centralblatt (her. von Zamcke) 1860 n. 15 vom 14. April,

die andere von Prof. J. Gildemeister in der Ztschr. der DMG. Bd. XIV
8. 297—308, mehr als 10 enggedrnckte 8eiten sachlichen 8toffes, wie

ihn nur derjenige zur Hand hat, der sich längere Zeit eingehend mit

dem Stoffe beschäftigt hat, was mich erst jetzt darauf führt, dafs

zn damaliger Zeit ein Orientalist eine chronologische Liste der hebr.

Grammatiker zusammengestellt hat (die betr. Stelle 8. XXXI ist in arger

Weise ausgelegt worden). Die von G. vorangeschickten Urteile und
allgemeinen Bemerkungen schienen mir ungerecht und einseitig, nament-

lich der Vorwurf, dafs mit einigem Fleifse viel Besseres geleistet werden
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konnte *), — nachdem ich (8. XXIX) erklärt hatte, dafs mich die Zettel

der hiesigen K. Bibliothek allein zu einer viermonatlichen regelmäfsigen

Frequenz derselben veranlafst hatten; — die neue Aufstellung und
Verzeichnung war damals kaum begonnen. Ich darf heute mit der

Ruhe eines Greises auf die nachmalige heftige Kontroverse znrücksehen

nnd sehe ein, dafs ein Professor an einer Provinzial-Universität keinen

Begriff davon hatte, mit welchem Aufwand von Zeit nnd Mühe ein

Privatmann bibliographische Forschungen damals in Berlin aus-

fUhren konnte. Ich schrieb eine Replik, deren Auszug in der ZDMG.
Bd. XV S. 161—72 den einseitigen Standpunkt des Kritikers und seine

eigenen Fehler beleuchten sollte. Hierauf licfs G. auf seine Kosten

eine Beilage von XXXI Seiten „Antwort, hebräische sogenannte Biblio-

graphie betreffend“ drucken. Auf diesem Wege konnte nnd wollte

ich nicht folgen, will es auch heute nicht ans verschiedenen Gründen;

ich habe die sachlichen Bemerkungen oben ansgenutzt und die per-

sönlichen Angriffe nur in wenigen Fällen angedentet.

Ich schliefsc mit einer dankbaren Erwähnung derjenigen Männer
— sie sind fast alle mir ins Land der Wahrheit vorangegangen —

,

deren Mitteilungen bald nach Erscheinen des Handbuches den gröfsUm

Teil der obigen Einzelheiten ausmachen*); nämlich:

N. H. van Biema, Privatmann in Amsterdam.
Is. Benjacob, Verf. des „Thc,‘iaurus'‘ (gest. 1863 in Wilna).

Abr. Cohn in Posen, ein Altersgenosse, der kürzlich hebr. Ge-
dichte herausgegeben hat.

Fr. L. H offmann, der bekannte Bibliothekar in Hamburg (gest.

1871); seine bis 1869 fortgesetzten Privatmitteilungen auf Zettelehen

(später für die Hebr. Bibliogr., zuletzt in Kobak’s Jeschurun VI) ver-

loren leider allmählich die Deutlichkeit der Schrift.

Prof E. Rödiger (gest. in Berlin 1874) beantwortete verschiedene

Anfragen im April 1860.

Ur. phil. Skat Rördam in Kopenhagen, Mitteilung über dänische

Autoren (Sept. 1859, meistens nach Autopsie).

M. Roest, Bibliothekar in Amsterdam (gest. 1889; vgl. J. M.
Hille.sum, Voornaamste Letterknndige Prodneten van willen M. Roest,

Abdruck aus „Israel. Niewsbode“ vom 24. Jan. n. 7. Febr. 1890 n. 32
n. 34; 6 S. gr. 8").

Jos. Zedner, Gustos am Brit. Museum, gest. in Berlin 10. Okt.

1871 (s. meinen Kekrolog in n. 44 des Magazin f d. Lit. des Auslands).

Leopold Zunz (gest 18. März 1886).

Zum hebräischen Titelregister (S. 157 ff.),

nbtr r-'a n« Satanow 1763'’.

jap naix Montezinos 1340.

1) Zur nachträglichen Begründung des Maises der Kritik (S. V) lese
mau die citierte Stelle der Vorrede (8. Vlll) daselbst!

2) Die Orthographie meines ms. ist nach der des Centralblattes ge-
ändert worden

, daher (aber nur durch Versehen des Setzers. D. Red.) auch
in einigen Titeln und Citaten.
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«nn D'a Isak b. Mose di Paz 978®.

niir nha 11x1 Salomo Labi 1090®.

(Menachem, lies 1284), Satanow 1767.

pnpn Garcia 673'’. Josef ibn Jachja 983'’.

r""35 *|iBh — Monis 1338'’.

jap — Moses 1356'’.

r:jr'in Isaacns 976.

“ih'n rann Schwabacher 1867.

n-'spr rnn Isak b. Moses di Pa*.

ne an ’iia Jehnda b. Moses ans Hamburg 998'*.

n Schack 1775.

D''5''3an mb s. nih m.
anrn jiirh Mendelssohn 1287\
Toixn bla Jakob b. Moses 992°. *

nm ’iab nia Philippsohn 1563,

xba "»a Simcha b. Efraim 1910'’

bnia H. U. Bernard 218'’,

rbio aps’’ ma Jakob b. Moses 992'’.

nn-ax rana Abraham b. Möddel 27'*, Zus.

TT P'a riTBa D. Samos 1755'*.

n'pn nrtb -jun '-eb Josef b. Moses, unter Mussaphia 1388.

D'r'ian nib na Koeslin 1070.

n-'rcTOa nro Abigedor b. Elia, unter Levita lieb*"*, Zusatz.

TE1D ar Salomo b. Moses 1750'’, Zus.

BnE'.n Taa Moses b. Israel 1352 u. Salomo b. Mos. 1750*’.

DTBiD nx Simon Levi b. Elieser 1910°.

q03 rxnap Arje b. Jakob 135'’.

XTp Taix bip Hochstädter 916.

p'npT Txp Anonymus 75*.

^3En pp Voorzanger 2089.

rTTa? rs'ni n‘"£Xi Lissaur 1184 Zus.

niaiD Meir vom Hanse Meir 1280.

T'BT. nia -ir® 78, 1928 Zus.

nrx nBB auch Satanow 1767, Zus.

n'.Ta — Cohen 423'’, Zus.

rn •'BEB (o''TB3ip) Mussaphia 1388^/, Zus.

n-'BTB auch Avenarins 150, Zus.

nns araa ptit Lissaur 1186, Zus.

•,ap rm Gedalja b. Abraham 676, Zus.

cnB'B •,pn Elasar b. Abdal 546'’.

Znni ersten Buchdruck in Tübingen.
Weitere Nachträge zu des Verfassers Schrift; Der erste Buchdruck

in Tübingen (1-198— 1534). Tübingen, H. Laupp 1881.

Schon zweimal hat das Centralblatt seine Spalten Mitteilungen

geöffnet, die anf obengenannte Schrift Bezug hatten. Das erste Mal

XIII. IO. II. 33
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war es, als der Verfasser im FV. Jahrgang, 1887, S. 49 fF. Nachtrüge zn

derselben veröffentlichte und dabei n. a. namentlich auf eine kttnst-

lerische Thätigkeit des bisher nur als Buchdrucker bekannt gewesenen

Thomas Anshelm hinwies; das andere Mal hat D. Knaake im VI. Jahr-

gang. 1889, S. 446 fif. schätzenswerte Zusätze und Berichtigungen gegeben.

Es sei darum gestattet, auch die weiteren Nachträge, welche sich im
Laufe der letzten nenn Jahre ergeben haben, an dieser Stelle mit-

znteilen. Damit findet zugleich die von D. Knaake a. a. 0. in Aus-

sicht gestellte Ergänzung des Verzeichnisses der Tübinger Drucke ihre

Erledigung, da derselbe seine darauf bezüglichen Aufzeichnungen uns anf

unsere Bitte zn diesem Zweck in dankenswerter Weise überlassen hat.*)

Während die früheren Nachträge hauptsächlich der allgemeinen

Geschichte des ältesten Tübinger Buchdrucks zn statten kamen und
das Verzeichnis der Drucke nur um drei Nummern hereichem konnten ^),

fällt diesmal das Schwergewicht anf die Drucke; wir stellen daher

deren Liste voraus, um dann noch einige weitere Ergänzungen an-

znfttgen.

I. Sichere Tübinger Drucke.

1. Kaiserl. Achterklärnng gegen die nach dem Aufstand
des armen Konrad Flfichtiggewordenen d. d. 19. Sept. 1514. (Zn

S. 115, nach No. 64.)

SB [grofse Initiale vor der Spalte] 3t SKojimilton (Bon gottc^

gnaben) Snbelter Slomifc^er Soifer:^u allen j^ten merer bc4

in Oermonien
:
gu jungem : 3)oImad [fett]

|
cn ßtoocien tc

t^ün funbt aUcrmenigflic^. Sllü roir gloubmirbig bericht bnb et»

1) Die betreffenden Drucke, soweit sie vor 15^5 fallen und also hier

in Betracht kommen, decken sich mit den Nrn. 2 u. 6 der unten folgenden
Liste, auf Nr. 2 sind wir selbst erst durch D. Knaake aufmerksam geworden.

2) Für solche, welche allein die vorliegenden Er^nzun^n zn Gesicht
bekommen

,
bemerken wir, dafs diese drei Drucke waren ; 1 . Laur. Corvinus,

Latinum idioma s. a. (1514— 16) 4°; 2. ein Holzschnitt mit Text: Maris von
Engeln gekrönt o. J. (1511—16); ;i. Artliche ktinste mancherley weise Dinten
vud aller band Farben zubereyten, 9. Oct. 1533. 4°. Dazu kamen noch drei
zweifelhafte Tübinger Drucke, ein Ablafsbrief zu Gunsten des Spitals in

Markgröningen o. 0. n. J. (spätestens 1513), Einblattdruck in Querfolio, und
zwei Holzschnitte o. 0. u. J. (ev. 1511—16), wovon der eine den h. Sebastian,

der andere den abgenommenen Leichnam Christi darstellt (Passavant III S. 299
Nr. 3 u. 2). Von den apokryphen Drucken können wir hier absehen.

3) Es sind lauter ohne Bezeichnung des Orts und Druckers erschienene
Drucke, welche diese Nachlese bringt. Ist es schon nicht leicht, die datierten

Prefserzeugnisse eines Orts oder Druckers zusammeuzustellen, weil die wenigsten
Bibliotheken ihren Bestand auch nach Drnckorten oder Druckern verzeichnet
haben, so ist es natürlich doppelt schwierig, die undatierten Drucke zu er-

mitteln, soweit sie sich nicht in einer Bibliothek finden, zu deren BUcher-
räumeu man ungehinderten Zutritt hat. Letzteres war dem Verf. zur Zeit der
Herstellung des ersten Verzeichnisses nur bei der Universitäts • Bibliothek
Tübingen, es ist ihm nun aber seit einigen Jahren auch bei der K. öffent-

lichen Bibliothek in Stuttgart als nunmehrigem dortigen Beamten vergönnt
So sind es denn in der Mehrzahl Tübinger Drucke der letzteren Bibliothek,

was wir in Folgendem mitteilen können.
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innert fein / her bofe^afftigen Übeln
|

geuetfic^en bnnb ftbeblid^en Gon-

fpiration n. s. w. — L. 41;
|
... ©eben inn Onfer ftat ^nnfebruct om

neron^ebenben tag beS monetö Septentbriä / notf) Gbrifti gebürt fünff-

^ebenbunbert »nnb im oierjebenben önnfer reiche beö SRbmifeben im

neronunb^roainbigiften
/
nnnb be^ ;&ungrifcben im fünff |

tmb jmainbi'

giften ioren.
|||

Links: i|}er regem
|
per fe. Rechts: 9Ib manbatum

bni
I

imperotoriö proprium.
|||

(Serntiner tc.

Foliobogen, der Quere nach bedruckt. 41'/i’o LL- Text. — Fehlt

bei Wagner, Th. Anshelm (Serapeum XXII), Panzer, Annalen u.

Weller, Keperforinm typogr. — Stuttgart, K. öffcntl. Bibliothek (in

Pfaffs Diplomatarium
,

das Exemplar ist von dem Notar Petrus

Bach von Kenningen beglaubigt).

Anshelms Typen. — Wieder abgednickt bei Sattler, Geschichte

des Herzogthums Würtemberg unter den Herzogen I, 1769, Beilagen

S. 175 Nr. 72.

2. Melanchthon, Annotationes in Ev. Matthaei. S. 1. Juni
1523. (Zu 8. 137, vor No. 91.)

<;if> ANNO [grofse Typen]
|

TATIONES PHI.
|
Melanchthonis,

omnium eruditifs.
|

In Enangelium Matthaei, pro
|

communi Christia-

nif«
I

mi commo»
|

do.
|

Titeleinfassung: Die Evangelisten (s. den
Ersten Buchdruck 8. 30). — (A*"):

|
LECTORI S.

|

II [grofs] Abes
hic denno Chriftiane lector Philippi no»

|
ftri etc. AS“ [so st. A2“]

Beginn des Textes, fol. 56* p. med. Ende:
|

. . . iniquitas fibi ipfi.
||

FINIS.
II
EXCV8VM ANNO M. I). XXIII

|

MENSE IVNIO.
|

Letzte

Seite weifs.

Kl. 8». 56 Bll., foliiert (2—-56). Sign. A— G (mit verschiedenen

Fehlern), Kustoden, Marginalien, Kursivschrift. — Fehlt bei Panzer

und ist auch im Corpus Reformatorum tom. 14 col. 529 sq. nicht

erwähnt. — Stuttgart, K. öffentl. Bibliothek.

Titelrandleiste und Typen sind Morhartisch. — Es handelt sich

hier nur um einen Nachdruck der Melanchthonischen Vorlesungen.

Dieselben waren, ohne des Verfassers Zuthun, den Monat zuvor schon

zweimal gedruckt worden. Welcher dieser Drucke die Vorlage des

Tübinger bildete
,

konnten wir mangels eines Exemplars derselben

nicht feststellen. Auch nachher wurden diese Vorlesungen damals

noch öfter gedruckt.

3. Cochlaeus, Adversus cucullatum Minotaurum Wittem-
bergensem. S. 1. et a. [c. Juni 1523]. (Zu 8. 137, vor No. 91.)

ADVER [grofs u. fett]
|

SVS CVCVLLATVM
|

MinotaurQ Vuittem-

bergenfem, Job.
|

Dobeneck Vuendelftinus, alias Co-
1

chlseus. De
facrametorü gratia, iterli.

||j
Redde retributione eorQ ipfis. Pfal.

37
III

Scurrantur Scurra*, tractant fabrilia
|
fabri.

|

Scurram Sanna
decet, fic Luder Apo

|

ftata liidit.
||
Redde retributione fnperbis.

Pfal. 93.
I

Titelrandleiste: Die Wilden (s. den Ersten Buchdruck
S. 30). — (A'‘) Beginn des Textes: VILHELMO [grofs u. fett]

|

NESENO IO. COCHLAE-
|

ns etc., (C4'’) fin. Ende desselben;
|

nu-

meros, quibns responderit libro Cochlaei.
|
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492 Zum ersten Buchdrack in Tübingen

4®. 12 Bll. Sign. A— C. Marginalien. — Fehlt bei Panzer. —
Stuttgart, K. öffentl. Bibliothek.

Nach Typen und Titelrandleiste ein Morhartischer Druck. —
Derselbe ist ohne Zweifel der einzige, somit Originaldrnck. Panzer
VII, 52, 6 führt zwar eine Frankfurter Ausgabe an, aber sicher nur
infolge einer Ungenanigkeit seines Gewährsmannes, der das ,Franco-

furti“ dem Datum des Cochlaeus entnahm. Ans diesem Datum, das

auf den 12. Apr. 1523 lautet, ist zugleich zu schliefsen, dafs der Druck
in die erste Tübinger Zeit Morharts fällt. Denn an Strafsburg als

Druckort ist ganz abgesehen davon, dafs es mit der Zeit kaum stimmt

(s. die Ausführungen zur folg. Nr.), schon darum nicht zu denken,

weil Morharts Presse einem Gegner der Reformation dort kaum zu-

gänglich gewesen wäre.

4. Der Clockerthnrn. 0. 0. u. J. [1523.] (Zn S. 138, nach
No. 91.)

3)« Elodcr t^um bin it^ genant

58it mclb btc b’ öö gün^burg fdionb

3Bic wol \i) nur ein ©tein^auff bin

Bmingt mic^ boeb bed cuägelifte [in

®on ftc midb bobtnb mifegebtaucfit

aiiit mir geftrofft ben armen bouff

lern (btiftuss felb fein »oit berbeiSt

fiucaS flar am fibenben meibt

SBo fifeber {(bni^er bierwirt regiert

®ie bollici mirbt leiebt jerftöjt

Adipem fnum conclufemnt, os eorum lo-
{

cutum eft fuperbiam.
|

Titeleinfassung: Die Faschingsknaben (s. S. 30 des Ersten Buch-
drucks). — (A*“) Beginn des Textes: 3“”* Itfct [feft]

I
(W) Wol

icb onmünbige creatur / mit bem
|

ptobb^tett Sberfmi® (B

Zeile 24 Schlnfs: . . . bie bebüg btebbfbi- 8lmen
|||
®atum in einem

bojff jmuunbfibenfig mebll
|
öon Dlicia« pott jm pfiij. jare.

|

4®. 8 Bll. Sign. 9t. 58. (st. 9tij ; 9tiij). Marginalien. — Panzer,

Annalen Nr. 1865. — Stuttgart, K. öffentl. Bibliothek. Ulm, Stadt-

bibliothek.

Dafs dieser Druck ans Morharts Presse hervorgegangen, ist nach
Typen und Titeleinfassung anfser allem Zweifel. Die Frage ist aber,

ob er in Strafsburg oder in Tübingen hergestellt worden ist. Denn
eben im Laufe des Jahres 1523 ist Morhart ja von ersterer in letztere

Stadt Obergesiedelt und zwar mnfs dies im Frühjahr geschehen sein;

denn am 20. Mai wird er mit allen seinen Geholfen in Tübingen
immatrikuliert (s. den Ersten Buchdruck S. 27). Wäre nun Strafsburg

der Druckort, so mOfste die Schrift also spätestens im April 1523 ab-

gefafst worden sein. Allein schon dafs am Schlnfs derselben das Jahr

1524 als „schierest kommendt“ bezeichnet wird, spricht für eine

spätere Abfassung. Dazu kommt noch ein anderes. Die GOnzbnrger
Vorgänge, auf welche die Schrift Bezug nimmt, das Verbot, nach
Leipheim in die Predigten des Prädikanten Wehe zn gehen, die Über-
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tretnng des Verbots, die Gefangensetznog der Übertreter im Glocken-

tnrm — diese Vorgänge alle spielten sich erst nach dem Edikt des

Nürnberger Reichsregiments vom 6. März 1523 ab (s. Bl. Stiij'’). Be-

denkt man nun, dafs anch einige Zeit verstrich, bis der Verfasser von
denselben hörte, so kann das Manuskript der Schrift kaum nach Strafs-

bnrg gekommen sein, solange die Morhartische Druckerei dort noch

in Thätigkeit war. Ganz ausgeschlossen ist dies, wenn Joh. Eberlin,

wie doch eigentlich anfser Zweifel, der Verfasser ist. Denn Eberlin

war im FiUbjahr 1523, bis in den Sommer, in Wittenberg, also weit

weg von Gflnzbnrg und noch viel weiter von Strafsburg. Ohnedies

ist nicht einzusehen, wie er sein Manuskript — der Morhartische Druck
ist nämlich die einzige Ausgabe der Schrift — von Wittenberg ins

ferne Elsafs hätte schicken sollen an einen Drucker, mit dem er sonst

keinerlei Verbindung hatte. Dagegen ist die Inanspruchnahme von
Morharts Presse sofort erklärt, wenn sie in den Herbst des Jahres

1523, also in die Zeit, da Morhart bereits in Tübingen war, fällt.

Denn nm diese Zeit hielt sich Eberlin im jetzigen Württemberg auf

und u. a. ist er damals sogar in unmittelbarster Nähe von Tübingen,

in Rottenburg a. N., nachzuweisen (s. Radlkofer, J. Eberlin S. 123 ff.;

Blätter für wflrtt. Kirchengeschichte 2. Jahrg. 1887 S. 97). Nach all

dem kann es nicht mehr zweifelhaft sein, dafs wir es bei dem „Clocker-

thnm“ mit einem Tübinger, nicht mit einem Srafsburger Druck Morharts

zu thun haben.

5. Luther, Epistel 8. Petri geprediget. 0. 0. n. J. [1524.]

(Zn 8. 144, vor No. 99.)

©piftcl <3. )ßetri [fett]
|

®ep2cbi9et önnb auftflC'
|

fegt burc^ SDiorti»
|

num Sut^er.
||
M. D. XXIIIl.

|

Titeleinfassnng; Die Ankündigung

(s. den Ersten Buchdruck 8. 29. auf dem 8child unten die Buch-

staben: V. M.). — (9Ü) leer, Sttij* Beginn des Textes: @e 20ir

in bic (Sbiftcl font ^ßetcrä [fett]
|
fömcn n. s. w. SBiii" p. med.

Schlufs:
I
@ot gcb gnob baä mirg foffen onb begatten Stuten.

||
@ot

fe^ tob.
I

Letztes Bl. weifs.

4®. 84 Bll. 8ign. 9t— SB. — Nicht bei Panzer und Weller. —
Berlin, K. Bibliothek.

Typen und Titelrandleiste sind diejenigen Morharts, dessen

Namenschiffre anch die erwähnten Buchstaben auf dem Schild der

Titelrandleiste bedeuten. Bedenkt man, dafs um 1524 (bis 1534) das

Regiment im Lande Württemberg entschieden katholisch war und

katholisch anch die Richtung der Universität, so ist es sehr auffallend,

dafs Morhart sogar Lutherschriften wie diese und die folgende (No. 6)

druckte. Wollte man deswegen zu der Vermutung sich neigen, dafs

die beiden Drucke erst nach der Beseitigung des katholischen Regiments

im J. 1534 hergestellt worden seien, etwa um die Einführung der

Reformation durch Verbreitung von Lntherschriften zu fordern, so wird

dies sofort durch einen Einblick in die Drücke widerlegt. Vergleicht

man z. B. die Titeleinfassungen mit der in dem Druck: Wie im anfang

der h. Kirchen die Christgläubigen das hochw. sacrament des altars
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empfangen haben, Tflb. 1526, so zeigen jene keineswegs eine gröfsere

Abnutzung als diese, wie man doch bei Herstellung der Drucke nm
1534 erwarten sollte, eher ist das Umgekehrte der Fall. Noch durch-

schlagender ist aber die Vergleichung der in dem zweiten der beiden

Lntherdrncke (No. 6) sich flndenden Zierinitialen mit den in dem
Emser'schen Neuen Testament von 1532 vorkommenden; denn man
sieht auf den ersten Blick, dafs bei den letzteren die Stöcke — es

sind beidemal dieselben — ungleich mehr abgenutzt waren als bei

den Zierinitialen des Lutherdruckes. Diese können also unmöglich

nach 1532, sie müssen zur Zeit des katholischen Regiments entstanden

sein. Ist dies der Fall, so ist auch kein Grund, sie nicht speciell ins

Jahr 1524 zu setzen. — Nach D. Kaweran (Luthers Werke, Weimarer
Ausgabe, Bd. 12 8. 253) wäre der Druck der vorliegenden Schrift ein

NachdiTick von einem Augsburger Druck Sylv. Otmars; er wäre aber

selbst wieder Vorlage für einen Druck Adam Petris in Basel geworden.

6. Luther, Die ander Epistel S. Petri u. die Ep. 8. Judas
gepredigt. 0. 0. u. J. [1524.] (Zn S. 144, vor No. 99.)

®ic onber (Spiflet [fett]
|
0. '])etri / onb eine 0. J]u

|

bu4 gepiebigt

önnb
I

aufgelegt bur^
|

äRort. Üu-
1

tljer.
||

3K. XXIIII.
|
Titel-

einfassung wie bei der vorigen Nummer, doch ohne die Initialen

im weifsen Schild. — (o'*) leer, ai]": Sßojrebe [fett].
|
D [Zierinitiale]

3}e ©piftel ^at 0. ißetru^ barumb ge
|
fcfitiben u. s. w. Bl. otii* Be-

ginn, fitj'’ s. fin. Schlufs des Textes:
|

Sl)tiftli(^e / bnb fulft^e bn-

(t):iftlic^c lere önb leben fep.
|

Letztes Bl. leer.

4®. 40 Bll. Sign, a— f. — Nicht bei Panzer n. Weller. — Berlin,

K. Bibliothek. München, K. Hof- u. Staatsbibliothek u. a.

Morhartischer Druck, wie Typen, Zierinitialen und Titeleinfassung

beweisen. — Auch diese Ausgabe ist natürlich nur ein Nachdruck,

ln Betreff der Zeit ihrer Entstehung s. das bei der vorigen Nummer
Bemerkte.

7. Hirtenbrief des Bischofs von Konstanz d. d. Estomihi
1526. (Zu 8. 154, nach No. 109.)

11 [Zierinitiale] VGO Dei et Apostolicae sedis Gratia Episcopns

Oonstan. Venerabilibus ac honorabilibus nobis in Christo syncere

dilectis dominis abbatibus Praepositis
|

etc. — L. 100:
|

promerito.

Datum Constanciae, Dominica Estomihi Anno M DXXVI.
Plakatformat, aus zwei Folioblättern zusammengesetzt, 60 cm

hoch, 40 cm breit. 100 LL. Text. — Fehlt bei Panzer u. Weller.

— Bern, Staatsarchiv (in ziemlich stark beschädigtem Exemplar).

Dafs dieser Hirtenbrief, der bei Striekler, Aclensammlung zur

schweizerischen Reformationsgeschichte I, 1878, S. 445 No. 1378 wieder

abgedruckt ist, ans Morharts Presse hervorgegangen, war zum voraus

zu vermuten
,
da für alles

,
was um jene Zeit von bischöflich - kon-

stanzischer Seite ausging, genannte Druckerei in Anspruch genommen
wurde. Bestätigt wurde diese Vermutung durch ein Facsimile der

Zierinitialc, das ganz genau mit der in dem Morhartischen Neuen
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Testament von 1523 (No. 94 im Ersten Tttb. Bnclidr.) Q 8*’ vorkommenden
ttbereinstimmt. Das Facsimile wie die ganze obige Beschreibung ver-

danken wir der Güte von H. Kollege Dr. Geiser in Bern.

8. Epistolae decretales. S. 1. et a. [c. Mai 1526]. (Zu S. 157,

nach 113.)

EPISTOLAE [grofs n. fett]
|

DECRETALES VE
|
terü Pontificum

Romanorfl, Ion-
1

ge ante Nicennm ConciliQ pro>
|
mnlgatm, a fanctis

martyri«
|

bns Chrifti, fieniente ad«
|

huc Imperatomm per-
1

fecutione.

II
Fabiani Epidtolm III.

|

Cornelii Epiftolio II.
|

Stephani I. EpiUtolte

II.
I

Sixti II. Epifitolse II.
|

Titelrandleiste: Die Faschingsknaben

(8. den Ersten Buchdruck S. 30). — (A**): REVERENDO IN
CHRISTO PA-

1

tri etc. (Brief des Joh. Wendelstinus [d. h. des

Cochlaeus] an den Kölner Generalvikar Quirinus d. d. Francof.

Quarto Idus Apriles 1526). Aij* Beginn des Textes, (D6*) fin.

Schlnfs desselben:
|
Expliciunt Decreta Sixti II. Pap» & martyris

FINIS.
I

Letzte Seite leer.

4‘>. 18 Bll. Sign. A—D (bei D 6 Bll., Dv st. Diiij). Kolumnen-
titel, Marginalien. — Panzer IX, 173. 122. — Stuttgart, K. ötTentl.

Bibliothek.

Nach der Titelrandleiste, den Zierinitialen und den anderen Typen
ganz unzweifelhaft ein Morhartischer Druck. — Panzer führt zwar

noch eine Kölner Ausgabe dieser Schrift von 1525 an, die aber sicher

apokryph ist — vgl. das Datum des Widmungsschreibens —
,
und eine

weitere hYancof. 1526, die wohl nur eben diesem Datum ihre Existenz

verdankt. Es ist sonach die vorliegende Ausgabe ohne Zweifel die

einzige, also Originalausgabe. Der Druck derselben wird darum nicht

lange nach der Abfassung erfolgt sein. Auch diese Veröffentlichung

des Cochlaeus hat einen polemischen Zweck. Die Gegner sollten nach

der Vorrede daraus ersehen: qnanta semper fuerit Romanomm Ponti-

ficum authoritas et vigilantia in Catholica per orbem ecclesia.

9. Luther, Sendbrief an Herzog Georg von Sachsen u.

dessen Antwort. 0. 0. u. J. [1526.] (Zn S. 160, nach No. 116.)

(Sin ©enbbzicff bo [fett]
|
ctoj 3JJartini Sutficrä onn

|

.^ter^og

(Seojg jü @a(^[«
|
fcn / fianbtgraff in T)ürin-

1

gen / 9)Zarggraff jü

9Kei^«
I
fcn ; barinn er jn freünt-

1

lic^ cnimnt jü bc mojt
|

(Sottcä

ju bictten.
(1
®in onhoost |)er [fett]

|

^og @eojg ju Saebffen / Sanbt-

graff jii ®üringcn
1
äRarggroff jü Wcic^fcn

|

un ®octo2 SKartinum.
|

Titeleinfassung: Die Wilden (g. 8. 30 des Ersten Buchdrucks). —
(?!*’) Beginn des Textes: G [Zierinitiale] 91ab ünb frib in 3f)cfu

(S^iifto [fett]
I

u. 8. w., Ende ©if’ p- in.: ©eben jü liefen / Tonerftog

Snnocentuni.
|
ßf)2ifti onfer^ .'penn geburb. 3K. 2). fjoj. 3or.

|

4®. 6 Bll. Sign. iH u. © (bei B 2 Bll.). — Fehlt bei Panzer u.

Weller. — Tübingen, Univ.- Bibliothek.

Morhartischer Druck, wie anfser den Typen vor allem Titel-

einfassnng und Zierinitiale beweisen. Da der Brief des Herzogs Georg

vom 28. Dezember 1526 datiert ist, aber unter Annahme des Weihnachts-
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festes als Jahresanfang, somit nach unserer Rechnung vom 28. Dezbr.

1525, so kann die Herstellung dieses Druckes erst 1526 erfolgt sein.

Sie später anzusetzen liegt kein Grund vor. Nattirlich handelt es sich

bei demselben nur um einen Nachdimck.

10. Ankündigung einer akademischen Disputation. 0.0.
u. J. [Zwischen 1523 n. 1534, genauer wohl zwischen 1526 u.

1534.] (Zn 8. 198, nach No. 161.)

PATROCINAN [grofs]
|

TE DEO OPT. MAX. 8VB EXCEL I

lentüTimo Juris ntriufqj Doctore Conrado Ebinger, niro integer*!

rimo & confultifTimo M. Philippus Lang fubfcriptam cQ
|

fuis con-

clnfionibus Qua^ftionem die Veneris proxi
j

me uentura . . .
|

. . dif-

pntabit.
)

QVAE8TI0. (Es folgt die Qnaestio und drei Conclnsi-

ones.) — L. 24:
(

. . . non omnes dati fucrint.

Einblattdmck in Kleinfolio. 24 LL. (L. 11 der Druckfehler

necessitario st. necessario.) — Tübingen, Univ.- Bibliothek (neuer-

dings von einem Buchdeckel abgelöst und durch U. Univ.- Biblio-

thekar Dr. Bohnenberger dem Verf. mitgetoilt.)

Morharts Typen. Der Druck fällt also nicht vor 1523, anderer-

seits aber auch nicht nach 1534. Denn Philipp Lang, der 1536 als

Doktor und fürstlicher Rat vorkommt, findet sich in der erst von 1535
an erhaltenen Matricnla doctorum jnris nicht eingetragen, seine Pro-

moviemng mnfs also früher stattgefunden haben, und die obige Dis-

putation erst recht, da er, wie man sieht, bei dieser noch gar nicht

Doktor heifst. Überdies ist der bei derselben als Dekan fungierende

Professor Konr. Ebinger vielleicht schon 1534, spätestens aber in den

ersten Monaten des folgenden Jahres gestorben und im Anfang des

letzteren keinesfalls Dekan gewesen, da er erst im 8ommer 1534 dies

Amt bekleidet hatte. Ph. Lang, von Gartach, inscribiert in Tübingen

1517, ist 1520 Magister artinm und 1526 Lektor für Jurisprudenz.

Da die Abhaltung einer Disputation die Licentia docendi voranssetzte,

so kann man aus dem zuletzt gegebenen Datum mit grofser Wahr-
scheinlichkeit schliefsen, dafs die obige Ankündigung nicht vor 1526
anzusetzen ist.

n. Ein zweifelhafter Tübinger Druck.

Forstordnung. 0. 0. 1532. 4*. (Zu 8. 204, nach No. 17.)

Von einer solchen spricht Aug. Hartmann in der Zeitschrift

für die Forstwissenschaft Bd. 1, Kopenhagen 1802, 8. 3flT., indem
er ausdrücklich bemerkt, sie sei 1532 gedruckt in 4“ erschienen.

Hiernach denn auch K. v. Fischbach im ,8taats -Anzeiger für

Württemberg 1889 8. 1261.

Ist die Angabe richtig, so handelt es sich ohne alle Frage um
einen Druck der Morhartischen Presse. A. E. Adam freilich in der

Besonderen (Literarischen) Beilage zn genannter Zeitung 1895 8. 172

bestreitet die Existenz dieser Forstordnung und begründet es damit,

dafs die Eingangsworte derselben diejenigen der späteren Ordnung
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von 1540 seien, die anf den damaligen Fürsten Herzog Ulrich, nicht

aber anf den 1532 in Württemberg regierenden König Ferdinand

passen. Worauf letztere Behauptung sich gründet, ist nicht einznsehen.

Eine Übereinstimmung der Eingangsworte mit denen von 1540 liegt

im allgemeinen vor, beweist aber offenbar nichts, und auch der weitere

Einwand, König Ferdinand hätte in einer Forstordnung von 1532

neben seiner früheren ähnlichen Ordnung von e. 1526 auch die seines

kaiserlichen Bruders von 1520—22 erwähnen müssen, ist augenschein-

lich von keiner Bedeutung. Dagegen fällt zu Gunsten von Hartmanns
obiger Angabe schwer ins Gewicht, dafs derselbe a. a. 0. 8. 5 die

Punkte genau bezeichnet, in welchen sich die Forstordnung von 1540
von der des Jahres 1532 unterscheidet. Eine Verwechslung beider

kann also doch unmöglich vorliegen. Wenn wir nun trotz diesen ge-

nauen Mitteilungen Hartmanns die Ausgabe von 1532 vorerst nicht

unter die sicheren, sondern unter die zweifelhaften Tübinger Drucke
setzen, so geschieht cs darum, weil dieselbe trotz vielen Nachforschungen

sich bis jetzt nicht hat finden lassen und weil ihre Existenz sich zu-

nächst nur anf ein vereinzeltes, wenn auch an sich unverdächtiges

Zeugnis gründet.

m. Apokryphe Tübinger Drucke.

1. Thomas a Kempis, De imitatione Christi. Tubingae
1472. (Zn 8. 206, vor No. 1.)

Vgl. Real-Encyklopädie für protest. Theologie n. Kirche, 2. A.,

Bd. 15 8. 609, wo im Artikel Thomas a Kempis unter den ältesten

Ausgaben, welche Thomas als Verfasser nennen, in erster Linie

die von Tübingen 1472 genannt wird.

Der Verfasser des Artikels, H. Prof L. 8chnlze, teilt uns auf eine

Anfrage hin gütigst mit, dafs er im Hinblick auf die sonstigen Ver-

hältnisse des Tübinger Buchdrucks die Richtigkeit obiger Angabe nun
selbst auch bezweifle. Doch sei nicht sowohl ein Irrtum im Druck-

jahr als im Druckort anzunehmen. Um so weniger haben wir An-
lafs, der Sache weiter nachzugehen.

2. Speculum officii missae expositorium. Tübingen,
29 juin 149.5. 4". (Zn 8. 207, nach No. 4.)

So im Catalogne des incunables de la bibliothöque Mazarinc

par Paul Marais et A. Dufresne de Saint Leon, Paris 1893, p. 434.

Wie uns H. Kollege Marais gütigst mittcilt, ist obiger Druck
ohne Bezeichnung des Druckorts am 29. Juni 1495 erschienen und

beruht die Angabe, dafs er in Tübingen hergestellt worden sei, ledig-

lich auf der Ähnlichkeit, welche die Typen mit denjenigen der Oratio

funebris de Eberhardo dnee von Summenhart, TUb. Otmar 1498, auf-

weisen. Darnach h.mdelt es sich also vielleicht um einen Otmarischen

Druck; da aber Otmar 1495 noch nicht in Tübingen, sondern in Reut-

lingen war, so wäre im besten Fall letztere Stadt als Druckort zu

betrachten.
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3. Angelus Politianus, Lamia. Tflbingen, Thomas Ans-
hel mus s. a. [angeblich noch 15. Jahrh.]. d». (Zn S. 21 1, vor No. 14.)

Vgl. den bei der vorigen Nummer angezogenen Catalogue des
incunablcs p. 659.

Es kann kein Zweifel sein, dafs hier die im Ersten Bnchdmck
S. 135 No. 89 aufgefhhrte Ausgabe gemeint ist, die zwischen 1511
u. 1516 fllllt.

4. Bebel, Dialogns de optimo Studio scholasticornm.
Tubinga [sic] 1501. (Zu 8. 211, vor No. 14.)

So in Vor- u. Fröhreformatorische Schulordnungen n. Schnl-

verträge hg. von Joh. Mtlller I, Zschopau 1885, S. 123 mit dem
Beisatz: Ex. in gräfl. Stolberg. Bibi. Wernigerode.

Das betreffende Exemplar ist uns Vorgelegen und es hat sich

dabei ganz angenfkllig gezeigt, dafs wir es dabei nicht mit einem

Tübinger, sondern mit einem, allerdings ganz undatierten, Kölner Druck
und zwar von Heinrich Quentel zu thnn haben. Das obige Datum
Tubingae 1501 ist der Vorrede Bebels entnommen. Die Schrift selbst

ist eine bis jetzt ganz unbekannt gewesene Sonderausgabe ans der

Sammlung von Bebels Opuscula varia, die erstmals in Pforzheim 1504
und weiterhin noch oft gedruckt worden ist. Die Sonderausgabe wurde
laut des (undatierten) Widmungsschreibens des Jos. Horlennins an Ant.

Tunnicius von letzterem veranlafst. Der Druck ßlllt vielleicht wie

derjenige der im gleichen Sammelband vorkommenden beiden andern
Qnentel'schen Drucke ins Jahr 1519.

5. Renchlin, Scaenica progymnasmata. Tubingae 1502.

(Zn S. 212, nach No. 14.)

Vgl. Anzeiger für deutsches Alterthnm n. deutsche Litteratur

Bd. 17, 1891, S. 51, wo in einer Besprechung von Hugo Holsteins

Ausgabe der Renchlinischen Komödien durch Alex. v. Weilen
unter den in dieser Schrift einzuschaltenden Ausgaben der Sc. pr.

ausdrücklich anfgeführt wird der Druck: „Tubingae 1502, in

Lübeck.“ Von hier ist die Angabe sodann in: Bahlmann, Die
lateinischen Dramen u. s. w., 1893, 8. 20, vgl. 8. 18, übergegangen.

ln Lübeck (Stadtbibliothek) giebt es nach gef. Mitteilung von H.

Dr. Curtius allerdings einen Tübinger Druck der Renchlinischen Schrift,

aber derselbe stammt vom Jahr 1512 und ist mit der im Ersten Buch-

druck S. 93 aufgefUhrten vollstündig übereinstimmend. Es liegt also

bei obiger Angabe eine Verwechslung vor.

6. Reuchlin, Sergius sine Capitis caput. Tubingae 1513.

4”. (Zn 8. 216, nach No. 31.)

Vgl. Goedeke, Grundrifs, 2. Anfl., Bd. I S. 414, 4, wo diese

Sonderausgabe der Komödie (unter Lit. c) neben der mit Simlers

Kommentar versehenen ans dem gleichen Jahr (Lit. k) aufgeführt

wird.

Letztere s. im Ersten Buchdruck 8. 100 No. 44, erstere aber ist

sonst niemand bekannt, auch nicht Bahlmann, Die lateinischen Dramen
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u. s. w., 1893, S. 18, dessen Bibliographie die BestXndc doch sehr vieler

Bibliotheken berücksichtigt. Wir können dieselbe daher unbedenklich

als apokryph betrachten, um so mehr, als bei nicht gauz genauer

Wiedergabe des Titels der kommentierten Ausgabe die Vorstellung,

als handle es sich um eine unkommentierte Ausgabe, nur allzuleicbt

erweckt werden konnte.

7. Forstordnnng. [Tübingen zwischen 1514 u. 1516.] (Zu

S. 217, nach No. 34.)

VgL Reyscher, Sammlung der württ. Gesetze Bd. XVI, Abt. 1

8.

1, wo gesagt ist, dafs die erste Forstordnung zwischen 1514
u. 1519 erschienen sei.

Diese Forstordnnng ist zwar trotz vielfachen Nachforschungen

bis jetzt nirgends gefunden worden, doch ist ihre Ausgabe sicher.

Fällt dieselbe, was wahrscheinlich, zwischen 1514 u. 1516, so handelt

es sich dabei um einen Anshelmischen Druck — wenn sie überhaupt

gedruckt worden. Das letztere trifft aber nicht zu. Denn in der

Forstordnung von 1540, wo auf sie Bezug genommen wird, heifst es

ausdrücklich, der Herzog habe sie „ausschreiben lassen'^, und dafs dies

wörtlich zu verstehen ist, trotzdem es sich um ein gröfseres Aktenstück

und um eine oftmalige Vervielfältigung desselben handelt, geht daraus

hervor, dafs auch die zweite Forstordnung (zwischen 1520 u. 1522) in

Abschriften an die Forstmeister hinansgegeben wurde, vgl. Liter. Beilage

zum Staats -Anzeiger für Württemberg 1895 8. 171.

8. Heinrich von Zütphens Lied: Ir brüder in Christo

Jesu, mit dem Titel:

In disem lied wirstn verston

Wie allweg die geystlichen hon n. s. w.

O. 0. u. J. [Tübingen] Vlrich morhardt [wahrscheinlich 1524].

(Zn 8. 222, nach No. 49.)

So Wackernagel, Bibliographie zur Geschichte des deutschen

Kirchenliedes, 1855, 8. 65 No. CLXVII, nur dafs dort als Druckort

Strafsburg angegeben ist, aber wenn die Datierung richtig, so ist

natürlich Tübingen Drnckort.

Im Liede selbst oder sonst findet sich nichts, das auf das Jahr

1524 als Zeit der Entstehung hinwiese, und Wackernagel selbst be-

zeichnet später, im Deutschen Kirchenlied Bd. 3, 1870, 8. 84, als mut-

mafsliches Druckjahr 1522. Hat er mit dieser neuen Vermutung recht,

dann allerdings handelt es sich beim Druckort nicht mehr um Tübingen,

sondern um Strafsbnrg. Und in letzterer Stadt ist der Druck denn

auch sicher entstanden. Denn Heinrich von Zütphen, der den Druck

irgendwie veranlafst hat — es ist der einzige bekannte, also nicht

Nachdruck —
,

ist zwar in Strafsbnrg nachzuweisen um 1522 (s. Wacker-

nagel, Deutsches Kirchenlied Bd. 3 8. 81), nicht aber in Tübingen.

9. Joh. Faber, Antisy ngramma. Tubingae 1526. (Zn 8. 223,

nach No. 54.)
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„Item scitote, Fabmm adversus primum libellnm vestrnm scrip-

sisse Bcriptumque nonnnllis legendum dedisse ac deinde Tubingam
typis excudendum misisse“, so schreibt Gregor Mangolt an Zwingli,

Mai 1526 (Zuinglii opera cur. Schnlero et Schnlthessio VII p. 508).

Die Herausgeber erläutern dies in der Anmerkung dahin: Faber
„antisyngramma" cdiderat contra Zuinglii epistolam ad XII pagos
foederis Helvetici.

Ein solches Antisyngramma (d. h. eine Schrift Fabers mit diesem Titel)

giebt es nicht. Dagegen hat Faber eine „freintliche geschrifft an Vlrich

Zwingly* (Mail526) veröffentlicht, die in der Antwort des letzteren („Ander
geschrift Zwinglins“ u. s. w.) vom 15. Mai 1526 als „widergschrift der

epistel, die Zwingli an die XII ort gmeiner cidgnofsschaft .
.
ggeben

hat“, bezeichnet wird (Zuinglii opera II, 2 p. 467). Es kann kein Zweifel

sein, dafs die Herausgeber von Zwinglis Werken jene deutsche „Wider-
gschrift“ Fabers mit dem Antisyngramma meinen, um so mehr als sie

fortfahreu: in qnod Zniuglius respondit snb hoc titnlo: Alterae literae

Zuinglii ad Jo. Fabrurn, Antisyngramma etc. repellentes, Tiguri 15. die

Maii MDXXVI; denn das ist, wie ans dem Datum hervorgeht, nichts

anderes, als die oben erwähnte Antwort Zwinglis auf Fabers „freint-

liche geschrifft“. Letztere ist in der That in Tübingen gedruckt worden
und im Ersten Buchdruck 8. 156 unter No. 113 aufgeführt.

10. Disputatio Badensis [oder deutsch: die Disputation zu

Baden]. Tnbingae 1526. (Zu 8. 223, nach No. 54.)

Oecolampad schreibt am 1. Dezember 1526 an Zwingli: Adhnc
constans fama est, Dispntationem Badensern depravatissime im-

pressam Tubingae solis adversariis nostris snb arctissimo sacra-

mento communicari (Zuinglii opera cur. 8chnlero et Schnlthessio

VII p. 567).

Die Basler sind hier falsch berichtet. Es giebt aus der frag-

lichen Zeit nur eine Darstellung der Disputation zu Baden von katho-

lischer Seite; das ist: „Die Difpntacion vor den xij orten einei löbliche

eidtgnoschafft* u. s. w. Luzern, Th. Murner 1527, 18. May. 4#. Zwingli

hat also recht, wenn er Ende Dezember 1526 abweichend von

Oecolampad an Capito und die andern Strafsburger Freunde schreibt:

Excuditur Disputatio Badensis nt fama est Lucemae (1. c. p. 578).

Auffallend könnte nur scheinen
,

dafs Oecolampad schon Anfang

Dezember 1526 von einer Verbreitung des Druckes unter den Gegnern

zu berichten weifs. Das erklärt sich aber ganz einfach daraus, dafs

die Schrift, wie dies damals ja auch z. B. bei mancher Schrift Luthers

vorkam, in einzelnen Bogen, so wie dieselben im Drucke fertig wurden,

hinausgegeben ward. Beweis hierfür ist eine Stelle in dem oben an-

geführten Briefe Zwinglis, wonach dessen Freunden der siebente Bogen

der Schrift, mit der Signatur G, auf dem Wege vom Drucker zum
Wcihbi.schof von Konstanz in die Hände gefallen ist.

Mit den im Vorstehenden nachgewiesenen 10 sicheren Drucken

steigt die Gesamtzahl aller bis jetzt bekannten Erzeugnisse der Tübinger
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Pressen bis 1534 auf 174. Davon entfallen auf den ältesten Drucker,

Job. Otmar, nach wie vor 19, während von Anshelm nunmehr 74,

von Morhart 81 Drucke bekannt sind. Wichtig; ist aber an dieser

neuen Liste nicht nur die Zahl, sondern auch der Charakter der

Druckschriften. Nach zwei Richtungen eröffnen dieselben einen neuen
Ausblick auf die Thätigkeit speciell der Morhartischen Presse. Einen
Lutherdruck konnten wir zwar schon im Ilanptvcrzeichnissc auffOhren

(„Ermannnge zum frid, anff die zwölff Artickel der Bawrschafil in

^hwaben“, No. 105), aber für die auffallende Erscheinung, dafs der-

selbe unter der katholischen Regierung an der katholischen Universität

gedruckt worden ist, war die Erklärung möglich, die wohl auch jetzt

noch zutrifft, dafs die Verbreitung jener Schrift den Zwecken der

Regierung dienen konnte, sei es dafs dieselbe zur Beruhigung der

Bauern beitrug, sei es dafs sie bei diesen keine Wirkung hatte und
so der Einflufs Luthers gemindert wurde. Nun aber entpuppt sich

eine Reihe von Luther- und andern reformatorischen Schriften als

Tübinger Drucke, bei denen eine solche Erklärung nicht mehr möglich

ist. Die Thatsache liegt also nun unleugbar vor, dafs von Tübingen
ans trotz der katholischen Regierung und trotz deren ausdrücklichen

Verbots vom 26. Nov. 1522 durch den Buchdrucker der Universität

Schriften der Reformatoren, vor allem Luthers selbst verbreitet wurden.’)

Freilich geschah es, ohne dafs Dmckort und Drucker angegeben wurden,

also vermutlich geheim. So ist es denn auch möglich, dafs noch

weitere derartige Drucke zum Vorschein kommen, um so mehr, als

wir bei den umfassenderen Nachforschungen zur Zeit der Vorbereitung

des „Ersten Buchdrucks“ diese Seite der Morhartischen Druckerthätig-

keit noch nicht ins Auge fassen konnten.

In anderer Richtung ist der letzte der obigen sicheren Drucke
(die Ankündigung einer akademischen Disputation) bemerkenswert. Vor
diesem war kein Druck bekannt, der ein Beweis dafür gewesen wäre,

dafs in jener frühen Zeit schon die Presse auch für amtliche Yer-

öffentlichnngen an der Universität verwendet wurde. Nun ist zwar

and) nur ein Beleg dafür gewonnen; aber es ist gar kein Zweifel, dafs

der betreffende Druck nicht der einzige seiner Art gewesen ist Selbst

wenn er der erste gewesen sein sollte, hat er gewifs noch andere nach

sich gezogen. Aber freilich, für den Augenblick bestimmt, wie sie

waren, sind diese Drucke für die Nachwelt nicht aufgehoben worden
und es wäre, wie beim vorliegenden Druck, nur Zufall, wenn sonst

noch der eine oder andere sieh in unsere Tage hei-übergerettet hätte

und etwa noch zum Vorschein käme.

Der Bereicherung, welche das Druckverzeichnis durch Vorstehendes

erfährt, steht eine freilich ganz unbedeutende Verminderung desselben

gegenüber. Von der .Vnderrichtnng der vffrum“ vom 16. Aug. 1514

1) Das Gleiche that Hans von Erfurt sogar unter den Augen der Re-
gierung, wennschon ohne deren Wissen, in Stuttgart, wie wir an anderem
Ort nachweisen werden.
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(Erster Buchdruck S. 111 No. 61) giebt es nämlich keine besondere

Ausgabe mit dem württembergischen Wappen, wie wir eine solche

dort unter Lit. a angeführt haben; das Wappen hat sich in dem Stutt-

garter Exemplar, auf das unsere Angabe sich gründete, als aufgeklebt

erwiesen. Sodann ist unter den zweifelhaften Drucken die No. 5

(S. 200): Chordigerae conflagratio zu streichen, da D. Knaake a. a. O.

S. 447 nachgewiesen hat, dafs es sich dabei um des Germanus Brixius

Gedicht: Hervens s. Chordigerae navis conflagratio handelt, das nicht

in Tübingen, sondern von Schürer in Strafsbnrg und zwar 1514 ge-

druckt wurde, nachdem es schon das Jahr zuvor in Paris aufgelegt

worden war.

So viel zur Ergänzung und Berichtigung des Verzeichnisses der

Drucke.') Und nun noch einige Nachträge zur „Geschichte“ des ersten

Tübinger Buchdrucks, speciell der Drucker.

Wo der früheste Tübinger Drucker, Joh. Otmar, den Grad eines

„magister artium“ erworben und überhaupt wo er studiert hat, ist zwar

von keinem grofsen Belang; doch würde man hierdurch je nachdem
Aufschlufs darüber bekommen, wo er die Erfindung Gntenbergs kennen

gelernt hat. Es sei darum hier bemerkt, dafs aufser den S. 6 des

Ersten Buchdrucks anfgeführten Universitäte-Matrikeln (von Tübingen,

Heidelberg, Freibnrg n. Basel), wie wir inzwischen feststellen konnten.

1) Zu einzelnen Drucken liefse sich noch dies und Jenes bemerken;
doch würde dies zu sehr ins Einzelne führen. Nur ein paar wichtigere Sachen
seien hier aomerkungswcise nachgetragen;

Zn S. 50 No. 1. Von Paul Scriptoris Lectiira war bis jetzt kein VVieder-

druck bekannt Nach E. Ncstles Mitteilung in den Blättern für württ. Kirchen-
geschichte Jg. ISSS S. SS ist aber ein solcher von dem Antiquar L. Bosenthal
in München, Catalogue LX No. 2T65, angeboten, der die Schlnfsschrifl trägt:

impressa Carpi per Bened. Dulcibellnm Carpensem 15üH, die IX. Aprilis. Diese
Ausgabe, die sich durch scheine typographische Ausstattung auszeichno, sei

durch den .Spanier Joa. Montesdocca verbessert. Um ihrer grofsen Seltenheit

willen führen wir sie hier an.

Zu S. 144 No. 99a. Die Beschreibung dieses Druckes, die uns s. Z.

von München zugesandt war, bedarf einiger Berichtigungen, die wir nach
einem in Stuttgart (in Pfaffs Diplomatarium) aufgefundenen Exemplar geben.
Zeile I: W [grofte Initiale], kein Punkt nach funtit, errvelter, zu Hi [fett]

|

Spanien u. s. w.; Z. (i: . . . . Als ne=
|
hennals auff vnnser u. s. w.; letzte Z.:

Nouenibris, Christi, Vierundzweintzigiaten.

Zu S. 149 No. 104: vnuerboxgen / wie sich an vil (orten u. s. w.
Zu S. 155 No. 110: L. 37: gentzllich [sic], zwaintzigsten.

Zu 8. l(52f No. 144: L. 2: Wirtemberg, L. IS: fünfftzehenhundert.

Zu S. 199 No. 4. Die Schrift, um die es sich hier handelt, ist, wie uns

H. Dr. Kuod in Schlettstadt frenndlichst mitteilt, des Nicolaus Chappusius de
mente et memoria libellus, der auch 1511 von Joh. Badins Ascensins in Paris

gedruckt wurde.
Zu S. 21S No. 35 und .S. 242 No. 42. Von dem Druck: Melanchthon, De

artibus liberalibus oratio Tubingae habita giebt es nach Melanchthon, Decla-

mationes herausg. von K. Hartfelder (Latein. Litteraturdenkmäler des XV'. n. XVI.
Jahrh. 4) S. XXX II Anm. 2 in der K. Bibliothek zu Berlin ein Exemplar, das
von einer Hand des 1 6. Jahrhunderts die Bemerkung tHigt ; 3 A büdari Anno
1517. Hieraus ergiebt sich, dais der Druck dieser Oratio spätestens 1517,

nicht 1518 erfolgt ist.
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auch diejenif^en von Erfnrt, Köln, Ingolstadt und Wien seinen Namen
nicht enthalten. Wenn er nicht in Leipzig oder an entfernteren Uni-

versitäten wie Prag, Krakan, Paris n. a. studiert hat, so ist, wie dies

ja dann und wann vorkam, der Eintrag seines Namens in die be-

treffende Matrikel versäumt worden. Den Wegzug Otmars von Tflbingen

im Jahre 1501 will Prof. Dr. v. Thndichnm in der (Münchener) Allg.

Zeitung vom 25. Ang. 1889, No. 235, Beilage S. 4 damit erklären, dafs

Tübingen von Jener Zeit ab kein Zufluchtsort für freie Geister mehr
gewesen sei. Er bringt die Übersiedlung unseres Druckers nach Augs-
burg mit dem Weggang des Joh. Staupitz und Paul Scriptoris von

Tübingen n. ä. in Verbindung und erinnert zum Erweis von Otmars
Gesinnung an die religiösen Bücher und die deutsche Bibel

,
die der-

selbe nachher in Augsburg gedruckt hat. Diese Vermutung Thndichums
ist sehr ansprechend, entbehrt aber doch wohl noch der ausreichenden

Begründung. Denn, um nur an das Eine zu erinnern, so mächtig die

scholastische Richtung in Tübingen damals war und so kräftig sie

anch von auswärts unterstützt werden mochte, so gewann doch daselbst

der Humanismus durch Heinrich Bebel gerade in jenen Jahren mehr
und mehr an Boden.

Von Otmars Rentlinger Drucken haben wir inzwischen in den

Rentlinger Geschichtsblättem Jahrg. 1890 S. 27 ff. eine erste Zusammen-
stellnng gegeben.

ln Betreff Thomas Anshelms ist im Jahrg. IX, 1892, dieser Zeit-

schrift S. 305 Anm. 1 mitgeteilt worden, dafs er im Mai 1524 nicht

mehr am Leben war, da nm diese Zeit in den Akten des Hagenauer
Spitals seine Witwe Genoveva vorkommt. Um einen freiwilligen Rück-

tritt Anshelms vom Geschäft mit dem Ende des Jahres 1522 kann es

sich nach dem a. a. 0. Dargelegten nicht mehr handeln. Sonst hätte

er seinen Nachfolger Joh. Setzer nicht ein halbes Jahr vorher noch

ans dem Geschäft anstreten nnd in der Absicht nach Wittenberg gehen

lassen
,

dort Medizin zu studieren. Ist der alte Meister nicht anfangs

1523 gestorben, so müssen ihn zwingende Gründe, wie schwere Er-

krankung, nm diese Zeit zur Aufgabe des Geschäfts nnd zur Rttck-

bernfung Setzers von Wittenberg genötigt haben.')

1) S. 22 des Ersten Buchdrucks, da wo von Anshelms Korrektor
Melanchthon die Rede ist, haben wir aus einem bei Lempertz, Bilderhefte

lg. 1800 mitgeteilten Briefe Anshelms eine Stelle wiedergegeben, nach dem
Vorgang von Lempertz mit Trennungszeichen, die nicht ganz richtig sind und
zu einer schiefen Deutung Anlafs gegeben haben. Die Stelle lantet dort so:

„Dar zu, so ist onguschicht myn guter corrector [sc. den er zu Hagenau
hatte). Den ich zn tUbingen gehabt nab Maister philips defs revchlinls vetter

zu mir spatzieren kommen Doctor pirckamer kennt in inn synem schreiben
woi der hat in etlichen dingen Maister frantzen [Franciscus Irenicus bei dessen
Exegesis Germaniaej geholffen u. s. w.*' So auch in dem Aufsatz Uber Joh.
Setzer (Jahrg. IX S. 3U2), wo die Stelle so gedeutet wird, dafs Anshelm sich

Uber Setzer als Korrektor unzufrieden geäufsert habe, wenn auch nur vielleicht,

nm eine Verzögerung im Druck der Exegesis Germaniae auf jenen abzuwälzen.
H. Kollege Abbö Hanauer in Hagenau macht uns nun aber darauf aufmerksam,
dafs im Facsimile des Briefes bei Lempertz der Punkt nach corrector nicht
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Was endlich den dritten in der Reihe der Tübinger Drucker,

Ulrich Morhart, betrifft, so ist derselbe — der nach dem Ersten Buch-
druck 8. 33 in Tübingen zweimal verheiratet war — durch unsere

früheren Nachträge um eine weitere Frau (Barbara Burger) bereichert

worden. Und nun erhält er durch diese neuen Nachträge noch eine

vierte. Die K. öffentliche Bibliothek in Stuttgart besitzt eine Hans-

chronik von seinem Enkel Dr. Joh. Morhart in Schw. Hall (Cod. hist.

8®. 73), in welcher derselbe von seinen Vorfahren leider fast gar nicht

redet, doch aber Bl. 6® die Bemerkung macht: „Da mein Vatter selig

[Ulrich Morhart d. J.] ein halb Jar alt gewesen
,

ist mein Altmntter,

Anna Zömin gestorben [mit anderer Tinte, aber von derselben Hand:]

Ein Edle Zörnin von Bulach, vide die Eisesser Chronicam.“ (Vgl.

Bl. S** die Notiz von der Hand eines Sohns des Joh. Morhart: „Anna
Zörnin

,
meines Vatters Altmntter f.“) Da Ulrich Morhart d. J.

,
der

offenbar der Sohn dieser Frau war, erst im Jahre 1540 in Tübingen
immatrikuliert wurde, so kann er nicht schon vor 1518 d. h. vor der

Verheiratung seines Vaters mit Barbara Burger geboren sein. Jene
Zorn von Bulach war also sicher nicht die erste, sondern die zweite

Frau des Druckers. Aufscrdem erfährt man ans obgenannter Chronik
(Bl. 10*, vgl. 5'*) noch, dafs des letzteren vierte Frau Magdalene, die

so lange noch und in so tüchtiger Weise — wir erinnern nur an den
slavisehen Büchcrdmck — dessen Geschäft fortführte (Erster Buchdrnck
8. 34), im Jahre 1574 (nicht 1570) gestorben ist.')

Was die Richtung von Morharts Druckerthätigkeit betrifll, so

meint ein Korrespondent (Dr. Rossert) des Schwäb. Merkur vom 30.

April 1892, No. 100, S. 839, seine Schwenkung nach der katholischen

Seite hin werde durch einen starken persönlichen Druck, den der im

steht iiud dafs der Satz wohl eher so zu konstruieren ist, dafs man „ist on-
geschieht“ mit „spatzieren kommen“ znsammennimmt. Es springt in die
Augen, dafs der Sinn auf diese Weise ein entschieden besserer wird. Der
vermeintliche Vorwurf fUr den Hagenauer Korrektor, von dem dann gar nicht

mehr die Rede ist, fällt weg; wenn aber von Melanchthon gesagt wird, er
sei iingc.schickt gekommen, so soll dies nach dem Zusammenhang eben zur
Entschuldigung der DruckVerzögerung dienen. Nicht richtig ist dagegen die
Vermutung, die Hartfclder, Melanchthon als l’raeceptor Germaniae, 18S9,

H. 45 übrigens nur andeutungsweise ausspricht, die Worte: „der hat . . .

Maister frautzen geholtfen“ könnten vielleicht statt auf Melanchthon auf
Pirckheimer zu beziehen sein. Dies ist durch das weiter folgende aus-
geschlossen.

1) Ulrich Morhart d. J. (gest. 24. Nov. 15B7), der in den fUnfziger und
sechziger Jahren gleichfalls eine Presse in Tübingen hatte (s. Erster Buch-
druck 8. 34), wäre nach Faber, Württ. Famillenstinungen Heft X S. 10 § 18,

,

(eine Zeit lang?) Küchenmeister am Herzoglichen Ho? in Nürtingen und als

solcher mit Anna Brastberger verheiratet gewesen. Das stimmt, jedenfalls

was den Namen der Frau betrifft, nicht mit der Hauschronik des Sohnes,
nach welcher Ulrich Morhart d. J. sich an Fastnacht 1531 mit Katharina Kuenin
(Kuhn) verheiratet hat (Bl. 7», vgl. 6*>). Auch die Angaben Fabers betr. die

(wirkliche) Mutter Ulrichs und dessen (ersten) Sohn lassen sich mit der
Hansehronik nicht zusammenreimen. Es scheint also bei Faber eine Ver-
wechslung vorzuliegen.
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Mai und Juni 1524 in Stuttgart (und Tübingen?) anwesend gewesene

päpstliche Legat Campegius auf ihn ausgeflbt habe, vcranlafst worden

sein. Nachdem nun aber im Obigen schon aus dem Jahre 1523 eine

Schrift des Cochläns und andererseits noch aus dem Jahre 1526 eine

Lutherschrift als Morhartischer Druck nachgewiesen ist, fällt diese

Vermutung dahin. Vielmehr Hegt die Sache so: Der Mann mufste

unter dem Druck der katholischen Umgebung, in der er sich befand,

alles annehmen, was ihm von gegenreformatorischen Schriften zur Ver-

vielfältigung übergeben wurde; seine Hinneigung zu der Sache der

Reformation, die durch seine Strafsburger Thätigkeit und namentlich

durch seine Vorrede zum Neuen Testament von 1523 genügend er-

wiesen ist, brachte er aber nach wie vor zur Geltung, indem er, so

lange es ging, in der Stille Schriften der reformatorischen Männer
druckte. Morhart kam später wie so viele Buchdrucker des 16. Jahr-

hunderts auf den Index (Index Pauls IV. von 1559, s. Keusch, Der Index

der verbotenen Bücher I, 1883, S. 267), doch hatte er solches kaum
dem Druck jener lutherischen Schriften zu danken, die, wenn ihr

Ursprung überhaupt bekannt wurde, hinter den vielen katholischen

Schriften, die er damals druckte, verschwanden; zu danken hatte er

es vielmehr den zahlreichen evangelischen Druckschriften
,

die nach

1534 aus seiner Presse hervorgingen. —
Wir schliefsen diese Mitteilungen mit einer Bitte: Wenn einer

der Herren Kollegen zufällig weiteres zur Geschichte des ersten

Tübinger Buchdruckes, vor allem weitere Drucke finden sollte, möge
er dann die Güte haben, uns davon in Kenntnis zu setzen. So allein

dürfte es möglich sein, das Verzeichnis Jener alten Tübinger Drucke
dem wünschenswerten Ziele der Vollständigkeit zuzufOhren.

Stuttgart Prof. Dr. K. Steiff.

Ein Internationaler Kataloig der exakten Wissenschaften.
Die Royal .Society giebt seit 1S67 einen „Catalogue of Sciendfic Papers“

heraus, welcher derzeit in 11 grofsen Quartbänden nach Autoren geordnet
die gesamte seit dem Jahre ISüO erschienene unselbständige Littcratur jener
Wissensgebiete aufznuehmen bestimmt ist, welche der englische Ausdruck
„Sciences“ zusammcnfalst, der sich fast mit dem französischen „Sciences“ und
annähernd mit unserem .exakte Wissenschaften* deckt. Dieser Katalog, seine

innere Einrichtnng, seine Vorzüge und Mängel sind jedem Bibliographen so
bekannt, dals von einer näheren Beschreibung dieses grolsen Werkes hier

abgesehen werden kann.

Der Plan, ein so wertvolles bibliographisches Hillfsmittel fUr die exakten
Wis.senschaften herzustelleii und wenigstens für dieses Gebiet die kolossale

Geistesarbeit, die in den gelehrten und zum Teil auch sonstigeu Zeitschriften

vergraben liegt, halbwegs zugänglich zu machen, wurde vor mehr als 40
Jahren von dem Washingtoner Professor Henry auf der ersten Versammlung
der British Association in Glasgow angeregt. ') Er dachte vorerst nur an
einen unter MithUlfe der Smithsonian Institution herzustellenden Katalog der

I) Vergl. Lord Kelvins Address in: Proceedings of the Royal Society

Vol. LIX pag. lllfg. London, Febr. 1896 (auch in Separatabdruck erschienen),

xm. IO. II. 31
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philosophischen Abhandlungen, die in den Publikationen der gelehrten Ge-
sellschaften Europas und Amerikas enthalten seien. Nachdem diese Anregung
durch ein Komitee beraten worden war, wurde sie im März 1 S57 vor die Royal
Society gebracht. Diese beschlors nach langen Debatten die Herstellung
eines vorerst nur handschriftlichen Kataloges der in den Zeitschriften ihrer
Bibliothek enthaltenen Abhandlungen aus dem Gebiet der exakten Wissen-
schaften. Später wurde er auch auf andere Zeitschriften ausgedehnt. Im
Jahre wurde dann der Druck dieses Kataloges auf Kosten der grols-

britannischen Regierung begonnen und bis 1S79 erschienen sechs Bände Uber
die Zeit IS'io— 18fi3 und zwei folgende für die Dekade 1864— 1S73. Die
weiteren Bände mnlste die Royal Societ}' selbst herausgeben nnd erhielt

seitens des Parlamentes hierfUr nur eine Unterstützung von I000£.
Sclion 1864 war beschlossen worden, dais dem Autorenkataloge Un-

verzüglich ein Sachregister folgen solle. Viele Pläne für die Herstellung
eines sulchen wurden von der Gesellschaft beraten, aber die eigentlichen

Vorarbeiten begannen erst 1893, nachdem der hervorragende Industrielle Dr.
Ludwig Mond zu diesem Zwecke der Royal Society einen Betrag von 2000 £
gespendet hatte.

Bald jedoch überzeugte man sich, dal's die Herstellung eines voll-
ständigen systematischen Kataloges aller litterarischen Er-
scheinungen auf dem Gebiete der exakten Wissenschaften,
wie ihn die Gesellschaft für das nächste Jahrhundert plante, um auf diese
Weise allen Wünschen gerecht zu werden, ein Unternehmen sei, das die
Mittel einer einzigen Körperschaft w-eit übersteige, und nur durch eine inter-

nationale Mitwirkung aller Kulturstaatcn ausgefUhrt werden könne. Die Royal
Society betraute ein engeres Komitee mit dem Studium der Angelegenheit
und erliefs anfangs 1 894 an mehr als 200 gelehrte Korporationen der Welt ein

Cirkular. Sie gestand darin die Unvollständigkeit und Unzulänglichkeit ihrer

bisherigen Arbeit ein, wies auf die grolsen Vorteile für die WiMenschaft hin,

wenn der Katalog in Zukunft nicht nur systematisch alle litterarischen Er-
scheinungen umfassen, sondern auch in rascher Folge nnd in einer Weise er-

scheinen könnte, dafs er auch in besonderen, die einzelnen Zweige der
exakten Wissenschaften umfassenden Tellen ausgegeben werden könne. Noch
wurden keine bestimmten Vorschläge gemacht, vielmehr solche von anderen
Gesellschaften erbeten und nur die Vermutung auf^estellt, dais der künftige
Katalog wohl am besten durch ein von den verschiedenen Staaten subventio-
niertes Ccntralamt hergestellt werden könnte. Diese gewifs sehr dankens-
werte Anregung der Royal Society, der bibliographischen Frage, die täglich

brennender wird und heute schon fast eine Kalamität fUr j e d e n Schriftsteller

genannt werden kann, wenigstens für bestimmte Wissensgebiete ein Ende zu
maclien. fand in der wissenschaftlichen Welt eine sehr günstige Aufnahme
und lebiiafte Förderung. Schon Ende 1 894 waren in London eine bedeutende
Anzahl Antworten eingelanfen, die den Plan fast ausnahmslos gut hiefsen und
von denen viele von eigens zu diesem Zwecke eingesetzten Kommissionen
ausgearbeitet worden waren. Die meisten sprachen sich dahin aus, dais es
wünschenswert sei, die näheren Details auf einer internationalen Konferenz
zu erörtern. Dieser Aufforderung kam die Royal Society im August 1995
nach, indem sie sich an den Staatssekretär für auswärtige Angelegenheiten
Lord Salisbn^ wandte und die Bitte aussprach, es mögen die Regierungen
von Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Grieclienland, Italien, Japan,
Mexico, den Niederlanden, Österreich und Ungarn, Schweden und Norwegen,
der Schweiz, den Vereinigten Staaten von Nordamerika, ferner*) von Brasilien,

Portugal, Rufsland, endlich von Ägypten, Chile, Rumänien, Spanien und der
Türkei eingeladen werden, Vertreter der exakten Wissenschaften offiziell zu
einer Konferenz nach London zu delegieren. Eine ebensolche Bitte ging an
das Ministerium für Indien nnd an Jenes für die Kolonieen.

I) Die nachfolgenden Regierangen waren später auf der Konferenz
nicht vertreten, wiewold die drei ersten derselben Delegierte angemeldet hatten.
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Das Komitee der Royal Society setzte inzwischen seine Arbeiten fort

und unterbreitete den Delegierten durch ein Cirknlar vom 31. März 1896 die

nachfolgenden vorläufigen Vorschläge;

1. „Der geplante internationale nach Antoren und Gegenständen ge-

ordnete Katalog der wissenschaftlichen (scientific) Litterator sei vorerst auf

die (Gebiete der reinen (pure) Wissenschaften, uämiich auf die Mathematik,
Astronomie, Physik, Chemie, Geologie, Zoologie, Botanik, Physiolt^e und
Anthropologie mit Ausschlufs der angewandten (applied) Wissenschauen wie
des Ingeuienrwesens, der Medizin u. dgL zu besenränken. Die Bestimmung
des Unterschiedes zwischen reinen und angewandten Wissenschaften bleibt

der Konferenz Überlassen."

2. -In diesem internationalen Katalog sind alle Beiträge zu den reinen

Wissenschaften im obigen Sinne ausnahmslos sufzufUhreUj ob sie sich nun in

Büchern, Denkschriften oder Verhandlungen Uber die reinen Wissenschaften
[selbst] oder ln solchen finden, welche für die angewandten oder praktischen

Wissenschaften bestimmt sind. — Mit andern Worten, der Katalog soll weder
auf Abhandlungen, welche in bestimmten Zeitschriften veriiffentlicht werden,
noch auf Bücher einer bestimmten Kategorie beschränkt sein."

3. „Hinsichtlich der Form besagten Kataloges:
a) Es soll eine erste Aus^be mit Angabe von Antor, Titel, Materie etc.

in Form von Zetteln oder Karten (slips or cards) veranstaltet werden;
diese sind so rasch und häufig als miiglich an die Abonnenten zu
verteilen.

b) Eine weitere Ausgabe in Buchform, geeignet für den Gebrauch als

bleibendes Nachsclilagewerk, soll in näher zu bestimmenden Zeit-

räumen erfolgen
; den einzelnen Wissenschaften entsprechende Teiie

wären, wenn dies wünschenswert erscheint, abgesondert zu ver-

öffentlichen.“

4. „Um die Herstellung und Veröffentlichung eines solchen Kataloges
zu sichern, soll ein Centralbureau unter der Aufsicht eines internationalen

Rates (International Council) errichtet werden.“

5. „Der ganze Katalog soll unter der Verantwortung dieses internatio-

nalen Rates hergestellt und veröffentlicht werden, und alle besonderen Ver-
anstaltungen, welche oinzcbien Ländern, Institnteu oder Personen anvertraut
werden mögen, sollen nur die Arbeit des Centralbnreans unterstützen und
seiner Konürolle unterworfen sein.“

6. „Die Kosten des Centralbnreans für die Herstellung und Veröffent-

lichnngdes besagten Zettel- und Bucbkataloges sollen für die Jahre 1900—1904,
sofern sie nicht durch den Verkauf gedeckt werden, durch einen Garantie-
funds aufgebracht werden, und es sollen Aufforderungen an die Regierungen,
gelehrten Gesellschaften, Institute und an Privatpersonen in der ganzen Welt
erlassen werden, zur Errichtimg eines solchen Fonds beiznstenern.“

Auch sollte die Konferenz folgendes in Erwägung ziehen

:

a) „Vorausgesetzt, dals der Plan eines Centralbureans angenommen
würde, wo wäre es zu errichten?“

b) „Die Art der Bestallung und Organisation des das Bureau leitenden
internationalen Rates.“

c) „Die Sprache oder die Sprachen, welche für den Katalog zu
wählen sind.“

d) „Das dem Realkatalog zu Grunde zu legende Klassifikationssystem.
— Es wird vorgeschlagen (it is suggested), dals Deweys Deoimal-
system so verbessert werden möge, um zur Annahme geeignet
zu sein.“

Auf diesen letzteren Punkt hatte das Komitee der Royal Society sein be-

sonderes Angenmerk gerichtet. Es hatte sich mit dem Office international

de bibliographie in Bassel ins Einvernehmen gesetzt und durch Fachmänner
die 5. Klasse (300) des Dewey'schen Systems einer eingehenden Prüfung

34*
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nnterzugen. Der Obmann des Komitees Professor Henry E. Armstrong trat ')

für das Prineip der Decimalklassifikution ein, und nachdem die ersten l’roben

der Verbesserungen schon anfangs dieses Jahres an die Fachgelehrten zur

Kritik gesandt worden waren, wurden genau ausgearbeitete Tafeln während
der Konferenz selbst zur Verteilung gebracht.

Am 14. Juli wurde die Konferenz in Burlington Honse, dem Sitz der
Royal Society, eröffnet. Auiser Grofebritannien, Indien und fünf Kolonieen
waren die 15 zuerst erwähnten Kcgiemngen durch zusammen 36 Delegierte,

die Gesellschaft aufserdem durch filnf ihrer Mitglieder vertreten. Deutsch-
land hatte die Professoren Walther Dyck (technische Hochschule München),
Van’t Hoff und Möbius (Universität Berlin), den Realschuldirektor Schwalbe
(Berlin) und den Direktor der Göttinger Universitäts- Bibliothek Dziatzko,

Österreich die Professoren der Wiener Universität E. Mach und Edm. Weila
gesandt. Die Schweiz hatte ihren Gesandten in London und den Geographen
Prof. A. Forel mit ihrer Vertretung betraut, und von seiten Belgiens waren
die Mitglieder des Institut international de bibliographie La Fontaine, Otlet

und Prof, de Wulf erschienen. Frankreich war durch den Professor an
der Sorbonne G. Darboux und den Bibliothekar Dr. Deniker. Italien durch
seinen Botschafter bei der grolsbritannischen Regierung General Ferrero,

Ungarn durch Prof. A. Heller und Dr. Duka, die Vereinigten Staaten
durch Dr. John Billings und den Direktor des Kanticai Älmanac Office

in Washington Simon Newcomb vertreten. Unter den 41 Mitgliedern be-

fanden sich 2 Mathematiker, 3 Physiker, 5 Astronomen, 15 sonstige Gelehrte,

6 eigentliche Bibliographen und Bibliothekare, endlich 9 Diplomaten und
Militärs und ein Beamter der Unterrichtsverwaltung. Zum Präsidenten der
Konferenz wurde der Vertreter der grolsbritannismien Regicning Sir John
E. Gorst, Vicepriisident des Committee of Council on Education, zu Vice-
präsidenten die Herren Ferrero, Darboux, Mach, Möbius und Newcomb, end-
lich zu Sekretären für die drei offiziellen Sprachen die Herren Armstrong
(englisch), Dyck (deutsch) und Forel (französisch) gewählt und die letzteren

mit der Redaktion der Protokolle betraut.

Noch bevor die Konferenz sich auf diese Weise konstituiert hatte, wurde
(Punkt 4 der Beschlüsse) bestimmt, dafs jeder Delegierte als solcher eine
Stimme habe. Dadurch wurde die früher ins Auge gefafstc Abstimmung
nach Staaten in eine rein persönliche nmgewandelt und die Konferenz nahm
infolge dessen den Charakter einer Versammlung von Gelehrten an.

Die sachlichen Beschlüsse waren folgende:’)
12. ,Es ist wünschenswert vermittelst einer internationalen Organisation

einen vollständigen Katalog der wissenschaftlichen Litteratur zusammenznstellen
und zu veröffentlichen, geordnet sowohl nach dem Inhalt als auch nach den
Namen der Verfasser.“

18. „Bei der Vorbereitung eines solchen Katalogs soll in erster Linie
Rücksicht genommen werden auf die Bedürfnisse wissenschaftlicher Forscher,
so dafs dieselben mit Hülfe dieses Katalogs sich leicht in der Litteratur

über irgend einen besonderen Gegenstand der Forschung orientieren

können.“
14. .Die Administration eines solchen Katalogs soll einer repräsentativen

Körperschaft übertragen werden (die weiterhin „the International Council“

11 Cirkular vom 1. April 1896.

2) Nach dem offiziellen deutschen Text der „nncorrected proofs“ der
Protokolle, wie sie während der Konferenz erschienen und die im drei-

sprachigen Original auch in den Nr. 1394 u. 1395 der „Nature“ (vol. 54 pag.
248— 2.50 u. 272— 274), London 16. n. 23. Juli 1896, abgedruckt sind. Die 11

ersten Punkte, sowie Punkt 85, betreffen die Geschäftsordnung. In den drei

letzten Punkten 36— 38 wird dem Lord Mayor und Dr. Mona für ihre Gast-
freundschaft

,
sodann dem Ptiisidenten und schlielslioh der Royal Society für

ihre Bemühungen der Dank votiert.
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genannt wird), deren Mitglieder in einer später zu bestimmenden Weise ge-
wählt werden sollen.“

15, „Die Herausgabe und Veriiffentlichung des Katalogs soll, unter der
Leitung des International Council, einer Organisation anvertraut werden, die
hier „Central International Bureau“ genannt wird.“

lt>. „.ledes Land, welches sich bereit erklärt, an der Arbeit teilznnehmen,
soll mit der Aufgabe betraut werden, io Übereinstimmung mit den von dem
International Council vorgeschricbenen Kegeln, das Material über alle ein-

schlägigen wissenschaftliclien Veröffentlichungen des betreffenden Landes zu
sammeln, provisorisch zu klassifizieren und dem centralen Bureau zu über-
mitteln.“

17. „Bei der Aufzeichnung der Abhandlungen und Bücher soll nicht nur
der Titel derselben sondern auch der Inhalt berücksichtigt werden.“

IS. „Der Katalog soll alle Original -Abhandlungen aus den weiter unten
angeführten Wissenszweigen umfassen, gleichviel ob dieselben in Zeitschriften

oder in Veröffentlichnnpen von Vereinen erschienen sind, oder in Form von
Flugschriften, selbständigen Aufsätzen oder Büchern.“

19. „In den in Rede stehenden Katalog sollen alle wissenschaftlichen
Beiträge zur Mathematik und zu den Naturwissenschaften aufgenommen
werden; die Abgrenzung der verschiedenen Wissenschaften ist weiterhin
festzustellen.“

20. „Es soll dos System, nach welchem das Material für den Katalog
in jedem Lande gesammelt und vorbereitet wird

,
der -Zustimmung des Inter-

nationalen Ausschusses unterworfen sein.“

21. „Bei der Beurteilung, ob ein Beitrag zur Eintragung in den Katalog
geeignet ist, soll der Inhalt berücksichtigt werden, ohne Rücksicht auf den
(»rt oder die Art der Veröffentlichung.“

22. „Das Centralbureau soll den Katalog in der Form von „Papier-

streifen“ oder „Karten“ ausgeben; die Details für diese Karten sollen später

näher bestimmt werden; die Ausgabe soll so rasch als möglich geschehen;
Karten, welche zu der einen oder andern Wissenschaft, oder zu Abteilungen
derselben gehören, sollen mit Zustimmung und auf Anordnung des Central-

Ausschnsses separat verabfolgt werden.“
23. „Das Centralbiu-eau soll aucl^ von Zeit zu Zeit, den Katalog in

Buchform herausgeben und sollen die Titel nach weiterhin zu bestimmenden
Regeln kla.ssifiziert werden.

Die Herausgabe in Buchform soll in Abteilungen geschehen, welche
den einzelnen Wissenschaften entsprechen, und sollen die Teile auf Verlangen
einzeln verabfolgt werden.“

24. [Das Centralbureau ist in London zu errichten.]

25. „In den in Rede stehenden Katalog sollen alle Beiträge zur Mathe-
matik und zu den Naturwissenschaften aufgcnonimen werden, wie (z. B.)

zur Mathematik, Astronomie, Physik, Chemie, Mineralogie, Geologie, zur

mathematischen und physikalischen Geographie, zur Botanik, Zoologie, Ana-
tomie, Physiologie, allgemeinen und Experimental -Pathologie, Psychophysik
und Anthropologie, unter Ausschlufs der sog. angewandten Wissenschaften;
— wobei me Abgrenzung der einzelnen Gebiete noch in der Folge fest-

zulegen ist.“

2R. „Die Royal Society wird ersucht, ein Komitee zu bilden, mit dem
Auftrag, alle Fragen, welche ihr von der Konferenz vorgelegt werden, und
alle, welche noch nicht definitiv festgelegt sind, auszuarbeiten und darüber an

die beteiligten Regierungen zu berichten.“

27. „Insofern voraussichtlich Einrichtungen im Sinne von Resolution 16

getroffen werden, erscheint es möglich, einen Garantiefonds für das Ceutral-

bureau durch freiwillige Zeichnung in den verschiedenen Ländern anfzubringen,

glaubt daher die gegenwärtige Konferenz, dafs es zur Zeit nicht notwendig
ist, für das Centralburean die finanzielle Unterstützung irgend einer der

bei der Konferenz vertretenen Regierungen in Anspruch zu nehmen.“
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28. „Die Konferenz kann keine der versohiedenen in der ietzten Zeit

vorgeschlagenen Klassifikations-Systeme annehmen und überträgt deshalb die

Ausarbeitung von Klassifikationen dem Organisations- Komitee.“
29. „Es soll Englisch die Sprache der beiden Kataloge sein. Die

Namen der Verfasser und die Titel sollen indessen ausschlielslich in der
Orinual- Sprache veröffentlicht werden, ausgenommen in den von dem Inter-

nationalen Ausschufs zu bestimmenden Fällen.“

50. „Es wird dem Komitee der Royal Society überlassen, alle Anordnnnran
zu treffen, welche den Gebrauch des Kataloges für die nicbtenglischen Sprachen
zu erleichtern geeignet sind.“

51. ,Es ist wünschenswert, dafs die Royal Society nicht später als bis

zum 1. Januar 1898 darüber verständigt werde, welche Schritte von seiten

der Länder, welche Delegierte zur Versammlung gesendet haben, gethan oder
in Aussicht ^nommen sind, um Einrichtungen zu treffen, welche die Durch-
führung des Beschlusses 16 ermöglichen.“

32. „Die Delegierten wollen in den Berichten an ihre Regierungen Uber
den Verlauf der Versamminng die besondere Aufmerksamkeit auf die Be-
schlüsse 16 und .31 lenken.“

33. „Es soll der I. Januar lilOO als Datum für den Anfang des Kataloges
festgesetzt werden.“

34. .Die Ro^al Society wird ersucht, die Abfassung, Veröffentlichung
und Versendung eines wörtlichen Berichtes der Verhandlungen der Konferenz
zu übernehmen.“

Diese Beschlüsse wurden zum Teil nach heftigen Debatten, bezüglich
welcher auf den in Pnnkt .'I4 erwähnten, mit Hülle der stenographischen
Protokolle anznfertigenden Bericht verwiesen werden miifs, zum Teil ein-

stimmig gefafst. Einen hervorragenden Streitpunkt bildete das anzuwendeude
System, und die belgischen Delegierten gaben bei Punkt 28 ausdrücklich zn
Protokull, dals sie sich bei demselben der Abstimmung enthalten hätten.

Bei Punkt 19 wurde nach längerer Beratung die Aufzählung der Wissen-
schaften einem Specialkomitee anvertraut, in das die Herren Armstrong,
Billings, Darboux, Korteweg (Niederlande), Möbius und Schwalbe gewählt
wurden und dessen Beschluis dann in Punkt 25 einstimmig angenommen
wurde. London zum Sitz des Centralbureaus zu machen, wurde von General
Ferrero vorgeschlagen, von den Herren Möbius, Darboux, Weilä, Newcomb,
Otlet, Korteweg, Dahlgrcn (Schweden), Bourcart (Schweiz), Heller und Dnka
empfohlen und per acciamationem angenommen.

Wie man sieht, unterscheiden sich die Beschlüsse der Konferenz nur
in wenigem von den Vorschlägen, die das vorbereitende Komitee der Royal
Society eingebracht hatte. Aber die schwierigsten Fragen, wie n. a. die
Organisation des internationalen Rates und des Centralbureaus

,
die Details

der inneren Einrichtung und des Formates des Zettelkataloges, sowie ins-

besondere die Wahl des hierbei anzuwendenden Systems, endlich die wuchtige
Unterscheidung zwischen den Begriffen „pure Sciences“ und „applied Sciences“,

wurden, wie mau sieht, nicht gelöst, sondern dem Komitee der Royal Society
zu weiterem Studium anvertrant. Freilich wäre die endgiltige Lösung dieser

Fragen mit Rücksicht auf die kuize Dauer der Konferenz — sie wunle nach
ihrer vierten .Sitzung am 17. Juli geschlossen — sowie auf den Umstand, dafs
eine bedeutende Anzahl von Delegierten erst knrz vor der Eröffnung von
ihren Regierungen ernannt wurden waren, zuviel verlangt gewesen.

London, Endo Juli 1896. Carl Junker.

Ein unerhörter Schwindel mit Lutherautographen.

Es wird höchste Zeit auf einen unerhört raffinierten und frechen, in um-
fangreichster Weise betriebenen Handel mit getälschten Lutherantugrapnen auf-

merksam zu machen und dringend vor AnkaufdieserFälschungen zn warnen, deren
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nachweislich bereits gegen 70 Stück in den Ilandel gekommen sind, und
die, wo sie einzeln angeboten werden und weder mit einer Reihe anderer
dieser Fälschungen noch mit echten Stücken verglichen werden können, schwer
als getälscht zu erkennen sind.

Von den Antiquariaten, die solche Fälschungen als echt erworben haben,
sei hier nur U. Hoepli, Libreria Äntiquaria in Mailand, genannt, die eben,
unter dem 15. September, .eine kostbare Sammlung von 40 Bänden mit eigen-
händigen Widmungen Martin Luthers“ zum Kauf anbietot und hofft die „kost-
bare Sammlung“ „zusammen“ verkaufen zu können. Die Person, die die
Bände in den Handel zu bringen verstanden hat, durch ihr Auftreten überall

Vertrauen und Mitleid erweckend, ist, wenn nicht auch hier eine Täuschung
vorliegt, von einer deutschen Firma in ihrer Offerte von 17 dieser gerälschten
Autographen bereits genannt. Darin heifst cs; „Die Begründung der Samm-
lung geht zurück auf einen gewissen Justus Kyrie leis, der Ao. 1602 den
ersten Band mit Luthers Autograph von Gustav Adolf, König von Schweden,
als Geschenk für treu geleistete Dienste erhielt. Seit dieser Zeit haben
dessen Nachkommen ununterbrochen T.uthcr-Handschriften gesammelt und
noch Christian Kyrieleis hat in den 5üer Jahren dieses Jahrhunderts mehrere
StUcke.unter grol'sen pekuniären Opfern dazu gekauft“.

Über die Wahrscheinlichkeit oder UnWahrscheinlichkeit dieser Geschichte
braucht hier kein Urteil gefällt zu werden. Ist sie wahr, dann ist nur die
opferwillige Familie Kyrieleis zu bedauern, dals sie nicht nur vom König
von Schweden ein gefälschtes Autographon ertiielt, sondern auch „unter
grofsen pekuniären Opfern“ lauter gefälschte Autographen erwarb. Wunder-
oar ist aber dann, dafs sich allmählich durch zwei Jahrhunderte hindurch in

einer Familie Fälschungen, von ein und derselben Band hergestellt, wieder
zusammenfanden. Übrigens wäre es auch eigentümlich, dafs die „Sammler“
ganz auBschliersIlch Büeherinschriften und nicht auch einmal einen Brief
entdeckt und erworben haben sollten.

Denn daö hier nichts als Fälschungen vorliegen, ist evident.

Das erste Bändchen, das mir gezeigt wurde, habe ich auch nir echt gehalten.

Als aber der bekannte, ich darf wohl s^en, in seinem Fache tüchtigste Kenner,
Autographenhändler Schulz in Leipzig, mir fünf weitere Bände brachte und
wir diese mit sieben anderen, mir aus men zur Prüfung gesandten, und andrer-
seits diesen ganzen „Schatz“ mit Originalbriefen Luthers verglichen, waren
wir beide von der hier vorliegenden Fälschung völlig überzeugt.

Wo sollten diese Bände so plötzlich herkommen? Hat die Familie
Kyrieleis bis zur Mitte dieses Jahrhunderts gesammelt, so waren sie vorher
in anderen Händen. Wie merkwürdig, dafs auch nicht von einem derselben
das Geringste vorher bekannt geworden ist! Aber das mufste mit gesagt
werden, dafs bis in diese Zeit die Sammelwut der Familie thätig war —
trägt doch mancher Band auch den Namen eines anderen Besitzers, der ihn
vielleicht vor nicht zu langer Zeit in die Auktion gab, — freilich als noch
kein Lutherautograpbun darin stand! Der gute A. Döring, der 1S35 einen
Aulus Gellius erwarb, liefs sich wohl nicht träumen, dafs nach ihm auch
Lnther. sich in diesem Baude verewigen würde.

Übrigens mülste man über eine neue Seite des Fleifses Luthers staunen

!

Bisher konnte man annehmen, dub er mit Widmungen von Büchern oder
mit eigenhändigen Eintriigen in fremde Bücher doch ziemlich spar.sam gewesen
ist Aber was erfahren wir nun? Wir ziehen hier nur 64 Stück dieser
„kostbaren und interessantesten“ Autographen herbei. Sie verteilen sich in

folgender Weise auf die Jahre 1522 bis 1544:

1522: I, 1523: 1, 1524; 2, 1525: 2, 1526: 1, 1527; 4, 152b: 6, 1529: 5, 1530;

11, 1531: .3, 1532: 1, 153.3: 11, 1535: 8, 1539: 6, 1540: 2, 1541: 2, 1544: 3.

Wäre Käthe Luther defs Zeuge gewesen, wie ihr Mann, auch noch
jahraus

,
jahrein eine Reihe wertvoller Bücher „verehrte“, d. h. verschenkte,

so hätte sie einen weiteren Grund gehabt, über seine Freigebigkeit zu klagen.
Bei einigen Büchern freilich kann man sich nicht wundern

,
wenn sie

Lnther aus der eigenen Bibliothek entfernte
,
so z. B. bei den Seutenzen des
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Scotus und denen des Lombardus. Mit den ersteren beglückte er seinca
-lieben Freund Jos. Emst zu Torgaii“, mit den letzteren seinen ,gntten Freund
Christian Loth zu Torgau“. Freilich sieht man nicht recht ein, was diese
Leute mit jenen Bänden anfangen sollten, noch weniger aber, wie Luther
dazu kam, die 1543 erschienenen Dekretalen Innocenz fll. zu kaufen, um sie

1544 seinen „gutten Freunden To und August Erml (?) zu Eislenen“ zu
schenken. Die Kenntnis des Freundeskreises Luthers würde durch diese
Schätze wesentlich erweitert, wenn — sie echt wären. Merkwürdig, dafe
uns keiner der „Herren“ sonst irgendwie bekannt ist, aulser Martin Bucer,
dem im Jahre 1 533 der fUnfbändige Chrysostomns verehrt wird — anständiger
Weise hätte Bucer dieses „Keimelion“ besser binden lassen müssen, als es
vorliegt! Zum Teil klingen die Namen der von Luther Beschenkten etwas
eigentümlich, z. B. Ernst Malyno, Jahn (ohne Vorname !), Emst Jacoby, Jacob
Dolly, Hans Josty, Mendle (ohne Vorname!), Guttsher (ohne Vorname!).
Wunderbar fU^e es sich, dafs Anton Ulrich in Wittenberg am 12. November
1531 einen Valerius Maximus und genau ein Jahr später, am 12. November 1532
wiederum einen Valerius Maximus von Luther geschenkt erhielt!

Doch geu^ des Scherzes! Die .Sache ist zu ernst. Wir haben es hier
mit einer der rafnniertesten Fälschungen zu thnn. Eine einzige Beobachtung^
genü^, die Unechtheit der Bände erkennen zu lassen; der Namenszug
Luthers ist von 1 522 bis 1544 schablonenhaft derselbe. Um
hier nicht so bald erkannt zu werden, haben die Fälscher gern eine ganze
Bändefolge benutzt. Hier sollte Luther seinen Namen rasch hintereinander
geschrieben haben — damit war das schablonenhaft Gleiche desselben zn
erklären. Darum widmet Luther seinem Freunde Bucer den eben erst er-

schienenen fünfbändigen Chiy^sostomus, „Herrn Johannes Lampe zn Witten-
berg“ den gleichfalls nagelneuen fünfbändigen Hieronymus, fünf Bände Hiero-
nymus (von 1516 und 1525 — recht sor^ältig zusammengesneht !) „Herrn
August Scholl zu Wittenberg“, vier Bände Bonaventnra .Herrn Ludwig
Ditterich zu Halle“ und zwei Bände Bonaventura (von 1495!) seinem „gutten
Freunde Otto Meydlnger zn Halle“.

Wamm stehen die Inschriften — momentan kann ich nur 64 Bände
daraufhin kontrollieren — nur in lateinischen Bänden? Weil deutsche
Bücher ans jener Zeit bedeutend wertvoller sind. Viel Geld wollten die

Fälscher offenbar nicht anlegen. Deshalb nahmen sie, was billig zu bekommen
war. Hier wäre ein Weg, den Fälschern auf die Spur zu kommen!
Vielleicht läfst sich feststellen, ln welchen Katalogen die hier
befindlichen Inkunabeln zuletzt gestanden haben und von wem
sie erworben worden sind.

Den Gipfel der Frechheit der Fälschungen stellen die Inschriften
ihrem Inhalte nacli dar. .Meines Wissens besitzen wir kein einziges Lied
Luthers in Originalhandschrift. Und was taucht hier auf?

Das Lied „Vater unser im Himmelreich“ findet sich als „Autographon“
dreimal (1530 — nach München verkauft —

,
1529 — nach Mailand —

,

1533 — nach Wien!), „Dies sind die heil’gen zehn Gebot“ gleichfalls drei-
mal (1530 — München, 1541 — Mailand, 1533 — Wien), „Gelobet seist du,

Jesus Christ“ zweimal (1530 — München, 1535 — Mailand), „Eine feste

Bnrg ist unser Gott“ zweimal (15,30 — München und Mailand). Wer durch-
schaut hier nicht das FabrikmUlsige der Herstellung? Und wie geschickt
haben die Schwindler ihre Machwerke verteilt!

Aber noch mehr! Der 23. Psalm ist fünfmal') vertreten. Und wohin
hat man die einzelnen Exemplare gebracht? Je eins nach Leipzig, Halle,

München, Wien und Mailand! Je dreimal finden wir die Sprüche; .Kätuufc
den guten Kampf des Glaubens“, „Nun wir denn sind gerecht geworaen
durch den Glauben“, „Also liat Gott die Welt geliebt“. Auch hier verfuhr
man so, dafs München, Mailand und Wien mit je einem Exemplare bedacht
wurden. Doppelt vertreten sind neun Sprüche. Von acht dieser Bände ging

1) In Berlin noch ein Exemplar. D. Bed.
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jü einer nach Mailand nnd München. Nur ein Spmch findet sich zweimal in

Mailand (1530 und 1510!).
' So gedankenarm war Luther nicht. Wohl schrieb er gern ein Bibel-

wort in eine Bibel oder sonst ein Buch (nicht dieses Buch schenkend, sondern
um eigenhändig, wie man es wünschte, etwas einzutragen; in dasselbe Buch
thaten cs Öfters dann nach ihm Melanchthon u. s. w. — wie z. B. eine Bibel

auf dem Schlosse Wolkenbnrg cs zeigt!}, aber er fügte dem seine eigenen
Gedanken hinzu.

Viel Zeit und Mühe haben die Fälscher aufgewandt. Mir würde jede
Minute leid thun, die ich der Aufdeckung dieses Schwindels widme, wenn
ich nicht wüfste, dals solches eine Pietätspflicht gegenüber dem pulsen
Reformator nnd zugleich ein Dienst der Wissenschaft geleistet ist, die vor jeder

Unwahrheit infolge Jener verbrecherischen Fälschungen bewahrt bleiben möge.
Leipzig. D. Bnchwald.

Mit Bezugnahme auf Vorstehendes habe ich nur noch hinzuzniügen, dafs

in einem Zeitraum von 23 Jahren (1S7I bis 1896) nach meinen ^nauen Auf-
zeichnungen sowohl in deutschen als ausländischen Antograpoenauktionen
(dem Hauptmarkt des Antographenhandels) ca. 20 echte Lutherautographen
zum Verkauf kamen, worunter sich allein ß Fraraente befanden, somit also

nur 14 eigenhändige nnd vollständige Briefe io Betracht kommen,
von denen ich allein 4 Piecen (vide Katalog XXII) noch am Lager habe.
Hieraus mag man ersehen, wie undenkbar cs ist, dafs in einem halben
Jahre 79 echte Dedikationsexcmplare plötzlich zum Vorschein kommen
können, und ist somit anch durch diese kurze Notiz die evidente Fälschung
der letzteren begründet

Leipzig. Otto Ang. Schulz.

Recensionen und Anzeigen.
Deutsche Handschriften in England beschrieben von Dr. Robert Priebsch.

Erster Band. Ashburnham-Place Cambridge Cheltenham Oxford Wigan.
Mit einem Anhang ungedruckter Stücke. Erlangen, Fr. Junge, 1896.

VI u. 355 S. 4».

Der erste Band des höchst willkommenen Unternehmens, das nament-
lich den germanistischen und historischen Studien zu ^te kommen wird,

verzeichnet die Handschriften - Schätze der Universitäts- Bibliotheken zu Cam-
bridge und Oxford sowie dreier der reichsten englischen Privatsammlungcn

:

der Bibliutheca Ashburnhamiaua
,
der Bibliotheca Phillippica, der Bibliothcca

Lindesiana. Die Reichhaltigkeit der Sainmlaug des Sir l'homas Phillipps in

Cheltenham, zu deren Bestand die Bibliothek des Marburger Theologen
Leander van Ess und manches aus der Kloss'schcu Sammlung gehört, war
hinlänglich bekannt, aber jetzt erst sind wir in die I.agc gesetzt, uns genauer
über ihren Besitz, soweit er deutsche, nicdcrläudiscue und friesische Ilss.

betriflft, zu unterrichten. Der Katalog orientiert uns über die äufserc Be-
schalfenbeit sowie Uber den Inhalt der einzelnen Codices und sucht auch, so-

weit dies möglich war, ihre Herkunft und weitere Ge.schichtc zu ermitteln.

Reichliche Litteratumachweise und ein sorgfältig gearbeitetes Register er-

leichtern die Benutzung. In einem umfangreichen Anhang giebt P. Kxcerpte
aus bisher unbekannten oder neuen kritisch wichtigen Fassungen bereits be-

kannter Texte. Es sei gestattet, eine kurze Überschau über das im Katalog
verzeichncte handscbriftiiche Material zu halten.

Die ältere Grammatik zieht Nutzen ans einigen Olossenhandschriften
und Vocabularien

;
erstere sollen, soweit sie bisher nnbekanut waren, im

vierten Glosseubande venvertet werden. Von der bekannten Handschrift der
Cambridger Lieder giebt P. unter Nr. 17 eine ausführliche,..Pertz und Jaflfe

ergänzende Beschreibung und verweilt besonders bei der Überliefemng des
Gedichtes De Hciurico: Steimueyers scharfsinnige Konjektur (Z. 7 bringt)
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bestätigt sich nun; das Gedicht wird von P. anf den Bayemherzog Heinrich II.

bezogen und um das Jahr 1000 an^esetzt. S. SOS ff. ist eine zweite Fassung
des Münchener Glaubens und der Buchte (MUllenhoff-Scberer, Denkm. Nr. 97)

abgedmckt. Unter Nr. 26 6ndet sich eine Handschrift des 12. Jahrh. mit

geistlichen Gedichten im lat.- deutschen Mischjargon. Die mhd. poetische

Litteratiir ist durcli folgende Werke vertreten: Wirnts AV'iMlois (Nr. 126),

Sprüche aus Cato, Freidank nnd dem Renner (Nr. 113, 124), Rudolfs Wilhelm
(Nr. 125), Strickers Karl (Nr. 96), Enikels FUrstenbuch (Nr. 118), Konrads von
Ammenhausen Schachzabelbuch (Nr. 122), Peter von Arbergs grofse Tage-
weise (Nr. 178 und S. .(S5), Seifrits Alexander (Nr. lüS und S. 28»), Frament
einer Hs. altdeutscher Erzählungen (Nr. 113), Bruder Hansen Marienlieder

(Nr. 9), nd. Marienlied (S. 333), Geistliche Gedichte ^Nr. 56), Königin von
Frankreich (Nr. 2), Rothes Gedicht von der Keuschheit (Nr. 97 und S. 238),

M. Beheims Gedichte (Nr. 127 und S. 295). Dazu gesellen sich, um nur das

Wichtigste von bisher unbekannten Texten anzuführen : ein nach nl. Original

bearbeitetes, durch Stoff und Vorbilder interessantes höüsches Gedicht (Nr. 2),

dessen Held ein Herzog von Braunschweig ist; P. giebt S. 197—219 CTölsere

Auszüge, bisher besafseu wir darüber nur eine kurze, dazu noch irreführende

Notiz durch Waitz, vgl. Germ. 24, 421; als Verfasser nennt sich Augustijn
(ein Dichter dieses Namens begegnet bei Mone, t’bersicht der nl. Volkslitte-

ratur S. 252, -278, 281, 285, vgl. Zeitschr. für deutsches Altertum 1, 228, 238,

der aber wohl kaum tür unser Gedicht in Betracht kommt); — sodann ein

nach flämischer Quelle verfafstes Spielmannsgedicht Mohan üz der virpere’

(Nr. 99), auszugsweise S. 241—285 mitgeteilt, und ein gereimtes Leben des h.

Stephan aus dem 13. Jahrh., verfafst von ‘Havich dem kölner, von baiem
eim passawer’ (Nr. 119 und S. 289). Von deutschen Prosawerken des 14. und
15. Jahrh. wären zu nennen Joh. von Olmütz, Leben des h. Hieronymus
(Nr. 53), eine Prosabearbeitung von Konrads Trojanerkri^ (Nr. 98) ,

Guido
de Columnas Ilistoria Trdana (Nr. Ui2, 183), Alexander (Nr. 102), Barlaam
und Josaphat (Nr. 73), Ihindalus (Nr. 105), ,Tac. de Cessolis Schachbuch
(Nr. 124), Gesta Romauorum und Sieben weise Meister (Nr. 124), h. drei

Könige (Nr. 112), Lohier und Maller (Nr. 2), Meister Ingolds Goldenes Spiel

(Nr. 11.5); Renaissancelitteratur und Humanismus: Nicolans von Wyles Eurialus-

l'bersetzung (Nr. 81), Übersetzungen aus Cicero, Aristoteles, Ludan (Nr. 101,

107), S. Brant (Nr. 5), Luther (I^. 181). Auch von geistlicher Prosa_ findet

sich mancherlei: Deutsche Beichte (Nr 192 nnd S. 34.5), Deutsche Benediktiner-

regel (Nr. 79), Predigten (Nr. 129 und S. 301 ans dem 12. Jahrh.; Nr. 134 und
S. .506 eine Hs. mit Paralleltexten zu den in der Zeitschr. für deutsche Philo-

logie 27, 1 48 veröffentlichten Predigten
;

Nr. 59 nnd 8. 227 Paralleltexte zu
der S. Georger Predigtensainmlung; Nr. 25 nnd S. 223; Nr. 69), Legenden
(Nr. 73, 83), Cantica Canticornm lat.-deutsch |Nr. 50), Heiligenleben (Nr. 74,

146, 183), nd. Messiasbuch (Nr. 56), Joh. Nider (Nr. 70, 88), Segen (S. 45,

118f ), theol. Traktate (Nr. 75, 121 — auch cgm. 402 f. 164 — . S. 139), Mystica
(Nr. 46, 87, 131 — vgl Marg. Ebner .S. XVHI — . ,S. 67, 137). Von Namen
der mystischen Litteratur seien hervorgehoben: Meister Eckhart, Suso,

Ruusbroec — Mechthild von Hackeborn, Mönch von lleilsbronn, Marens von
Lindau, Thomas a Kempis. — Mnl. Litteratur ist aulser dem, was schon be-

rührt wurde, noch sonst ziemlich reich vertreten: Lieder, geistliche und Volks-
lieder (Nr. 1.5, 91 und S. 230, Nr. 135 und S. 311, Nr. 164 und S. 316), Macriant

(Nr. 168, 172), Leben Je.su (Nr. 14 und S. 219, Nr. 27), Martin vou Thorout
(Nr. 177 und S. 330), zwei Gedichte anf den Tod (S. 175, 320), Sydrak (Nr. 155);

in einer Prosaübersetzung von Tassos Gernsalcmme liberata (Nr. 171) lie^

vermutlich Jenes Werk Voudels vor, anf das sich eine Anspielung seines

Freundes Oudaen bezieht (S. 171). Endlich sei noch einiger historischer

(Statuten des Deutschordens Nr. 40 und S. 226, Historienbibelu Nr. 48, 55, 176,

Königshofen Nr. 54, Eberhard Windeck Nr. 111, Joh. Statwechs Keimchronik
Nr. 114), juristischer (Nr. 38, 128, 149, 151, 166), medizinischer (Nr. .59, 94,

135, 136, 180), alchemistischer (Nr. 186) und geographischer (Nr. 100, 137)

Litteratur Erwähnung gethan. Also ein reicher Inhalt, wenn auch mehr
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quantitativer als qualitativer Art. — In einem zweiten Bande solien die

aeutschen Handschriften des British Museum und anderer Privat-Bibliotheken,

soweit diese dem Verf. noch zug^glich werden, Aufnahme finden. Wir dürfen

dieser Fortsetzung mit gutem vertrauen enlgegonschen.

Halle. Ph. St

Verzeichnis der Programme und Gelegenheits- Schriften, welche an den Kgl.

Bayer. Lveeen, Gpnnasien und I.ateinschulen vom Schuljahre 1823' 24

an erschienen sind. Ein Beitrag zur Schul- und Litteraturgeschiohte

Bayerns begonnen von J. Gutenäcker, fortgesetzt von Emil Kenn.
V. Abteilung: Die Schuljahre 1889 90 bis 1894 95. Programm der Kgl.

Bayer. Studienaustalt I^dshnt 8". (69 S.) 1896. Jos. Thomaun'sehe Bucn-
druckerei in Landsbnt. (I^audshut, KrUll.) M. 1,33.

Die V. Abteilung des obigen Verzeichnisses hat insofern eine Erweiterung
erfahren, als, wie bereits in dem Vorworte zur IV. Abteilung in Aussicht ge-

stellt war, auch die Programme imd Gelegenheitsschriften der Kealgymnasien
Aufnahme gefunden haben, und zwar nicht nur vom Jahre 1890 ab. _Wir sind

dem Verf. dafUr zn Danke verpflichtet und bedauern nur, dals er nicht auch
die Programme der Kreisrealschulen verzeichnet hat, von denen z. B. die Kgl.

Luitpoldkreisrealschule zu München sogar an dem durch die Teubnersene
Buchhandlung vermittelten Programmentausche teilnimmt. Mau sollte glauben,

es sei kein Ding der Unmöglichkeit, die Programme von nur sechs bayerischen

Kealgymnasien vollständig zn verzeichnen. Leider ist dies dem Verf. nicht

geglückt. Es fehlt z. B. das voluminöse Programm des Realgymnasiums zu

Nürnberg: Erste Beilage zum Jahresbericht des König!. Bayer. Kealgynmasiums
zu Nürnberg für das .Studienjahr 1888 89. 8. Inhalt: a) Lieder treu Md frei

nach Horaz. Von A. Daumiller, Rektor. (63 .S.) b) Das Auswendiglernen
beim Unterricht im Französischen. Eine Betrachtung von L. Röder, Professor.

(37 S.) Nürnberg, Kgl. Bayer. Hof buchdruckerei G. P. J. Bieling-Dietz. Zweite

Beilage .... 1888 89. 8. Inhalt: c) Johann Balthasar Schupp. Beiträge zu

seiner Würdigung. V'on Theodor Bischoff, Professor. (1 Bl. 218 S., Druck-
fehlerverzeichnis, 1 Abb.). d) Naturhistorische Bestrebungen Nürnbergs im
XVII. n. XVIII. Jahrhundert. Leben und Werke ihrer Beschützer und Ver-

treter. Von Emst Spiefs, Professor. (64 S.) e) Die Verwertung der Syuinietrie

im Geomctrieuuterrichte. Von K. Rudel, Professor. (47 S.) Nümoerg, ebenda.

Auch für die Gj'mnasieu ist absolute Vollständigkeit nicht erreicht. Wir ver-

missen z. B. die allerdings nicht im Tausche befindliche Festschrift znm
150jährigen Bestehen der K. Friedrich -Alexanders -Universität Erlangen dar-

f
ebracht vom K. Neuen Gymnasium zu Nürnberg. 8. (60 S.) Nürnberg, Buch-
rackerei von .1. L. Stich. 1893. Inhalt: I. Zur Methode der biblischen Theo-

logie des Neuen Testaments. V'on Gymnasialprofessor Philipp Bachmaun.
11. Die Handschriften zu Ciceros Rede in Pisonem. V'^on Gymnasiallehrer Dr.

F.duard .Ströbel. III. Beiträge zur Behandlung des Umkehrproblems von
Tbetafunktionen, deren Charakteristiken aus Dritteln ganzer Zahlen bestehen.

Von Gymnasiallehrer Dr. Heinrich Sievert. — Die V. Abteilung Ist
,
soweit

Ref. nachprUfen konnte, ebenso sorgfältig gearbeitet als die vierte (vgl.

C. f. B. 1890, 558), doch lälst sich in Kleinigkeiten vielfach mit dem Verf.

rechten. So ist mir z. B. unerfindlich . weshalb mehrfach der Titel eines

Programmes nicht genau nach dom Originale wiedergegeben ist. Weshalb
ist, um nur zwei Beispiele herauszugreifen, die sich

.
mit Leichtigkeit ver-

zwanzigfachen lie&en, gedruckt: Deutsch-griechische Übersetziiugsproben für

Seeuuda (2250) für Deutsch-Griechische Übersetzungsproben für Sekunda oder
Die Nachahmung Herodots durch Procop (2405) für Prokop? N. 2258 und 2259
steht wie S. 39 Der theologische Gottesbeweis für teleologische Gottesbeweis,

N. 2290 u. S. 44 Tubigensi für Tübingens!, N. 2308 S. 1— 82 für 83, N. 2334
Pflanzen für Pflanze, N. 2339 P 3—154 für 15. 4, N. 2455,? S. 1—254 für 25. 4.,

N. 2435 ist statt des Druckers der Verleger genannt, statt H. Bauhof ist also

zn setzen: Nationale V’erlagsanstalt Buch- und Kunstdrackerei A. G., N. 2468.

69 lies Zweibrücker für Zweibrückener. Der verstorbene Rektor des Real-
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^mnasiums zn Ait^burg hiefs Winckelmann
,

nicht Winkelmann
,
wie das

Register richtig angiebt. Erwähnung hätte verdient, dals Bnllingers Abhand-
Inng ,Das Christentum im Lichte der deutschen Philosophie. Erster TeiL
Dilliogen IW)4’ unter demselben Titel bedeutend erweitert (XIX, 256 S.)

München IbOo bei Th. Ackermann (M. 4) erschienen ist. Dafe der V'erf. in

der II. .Gegenstände“ betitelten Rubrik unter „Gedichte und Reden* u. a. ein

die Rechtsfrage in Lysias 9. Rede (N. 2603 y) behandelndes Programm und
eine (ibersctziing dreier Reden des Diu Chrysostumus (N. 2466) aufgenommen
hat, dürfte schwerlich Beifall finden. Mehrfache Versehen weist das Ver-
zeichnis der Verfasser auf. Es ist zu schreiben Bertolt fUr Bertold, unter
Dombart 2251 für 2S51, Griefsbach für Griesbach, Schmaus für Schmants.
Rudolf Schwenk 2820 fehlt. Ganz willkürlich sind gelegentlich die Vornamen
geändert. Auf dem Titel des Programms steht z. B. Paulus Geyer, hier Paul,

dort Hans HaggenmUller, hier Johann, dort Hans, hier Johann Heinisch.
Ebenso oder ähnlich unter MaiscI, Mayr nnd Martin.

Gera. Rudolf Klufsmann.

Mitteilungen aus und über Bibliotheken.

Die Stadt Berlin, die in den Etat dieses Jahres zum ersten Mal eine

Beihülfe zur Herstellung und Erhaltung von Lesehallen für die Gesellsehaft
für ethische Kultur eingestellt hatte (vgl. C. f B. XIII, 2S0), schreitet nun
auch ihrerseits zu der Eröffnung von Lesehallen. In der Sitzung der
Stadtverordneten vom 3. September d. J. wurde die Vorlage des Magistrats
zur Errichtung einer Lesehalle im Hause der 1«. Gemeindeschnle Mohrenstr. 41,

in der sich bereits eine Volksbibliothek befindet, genehmigt. Mit der Ein-
richtung selbst ist von der Kommission für die städtischen Volksbibliotheken
der Stadtbibliuthekar Dr. A. Buchholtz beauftragt worden. Der Benutznng
soll die Lesehalle am 1 . Oktober übergeben werden. Gelegentlich der Debatte
wurden zwei weitere Vorlagen für Einrichtung von Lesehallen in neu zu
errichtenden Schulgebäuden in Aussicht gestellt. G. N.

Von den Katalogen der Haupt werke der Bibliothek des Kunst-
gewerbe-Musenms zu Berlin ist im Verlage von W. Spemann neuerdings
ein Teil erschienen, der sich auf dekorative Plastik bezieht.

Benutzung nnd Vermehrung der Universitäts- Bibliothek zu Giefsen
vom 1. April lb95 bis 31. Mär/, 1S96.

1. Benutzung: Auf länger als 4 Tage wurden ausgeliehen 17949, im
ganzen rund 19400 Bände (gegen I65n0 Tn 1S94/96). Die Anzahl der im
Lesezimmer benutzten Werke läfst sich, da ein Teil der Benutzer Zutritt zu
den Büchersälen hat, nicht feststellen. Nach auswärts wurden I486 Bände in

343 Sendungen (gegen 1725 Bände in 1894/95) verschickt. Die eiligereichten

Verlangscheinc betrafen 1162 nicht vorhandene Werke, etwa 6“/o der ver-
liehenen Werke. Im Sommerhalbjahr 1895 (nnd Winterhalbjahr 1895/96)
wurde die Bibliothek im ganzen von 457 (516) Personen, wonmter 81 (98)
Auswärtige, benutzt. Unter den 376 (418) Einheimischen befanden sich 138

(147) der Universität nicht angehiirende Personen. Die 186 (217) Benutzer
aus der Zahl der Studierenden vertreten 33 ”/o (39 “ „) der Gesamtziffer der
Studierenden. Von der Ilofbibliotbek zu Daruistadt wurden 553 Bände au
Hiesige durch Vermittelung der Universitäts -Bibliothek verliehen. Die Zahl
der aus anderen Bibliotheken und Archiven entliehenen Werke belief sich
auf 310 Bücher und 737 Handschriften und Archivalien.

2. Veruiehrung: Es wurden im ganzen 9222 Schriften katalogisiert, von
welchen 1326 gekauft wurden, 2791 als Tausch-, Geschenk- oder Pflicht-

exemplare eiuguigcn, 252 von dem Oberhessischen Gcschichtsvereiu, 463 von
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der Oberbessiscbcn Gesellschaft fUr Natur- und Iloilkunde, 225 vom Philo-
logüchen Seminar, deren Bibliotheken mit der Universitäts-Bibliothek ver-
einigt sind, geliefert wurden. Der Best von 41(15 Schriften bestand aus
Universitäts- und Schulschriften. Die Aufstellung der Universitäts- und Schul-
schriften beanspruchte einen Baum von 15,5Um. in die Länge, die aller

Übrigen Schriften einen Baum von 1 1 0,:i3 m.

Die Wittenberger Seminar-Bibliothek. Im ehemaligen Augusteum
zu W'ittenberg ist ein nicht unbeträchtlicher Best der im übrigen nach Ilalle

geschafften alten Universitäts -Bibliothek zurückgeblieben. Einige kleinere
BUchcrsammlungen, von denen die gesondert katalogisierte Heubncrsche die
bedeutendste ist, sind dazu gekommen. Das Ganze, einen Bestand von ca.

30 0(10 meist theologischen Werken aufweisend, ist dem Königlichen Prediger-
Seminar überwiesen, das seit Dil 7 die Tradition der alten Leucorea in seiner
Weise fortsetzt. Ein Besuch, den ich dieser Seminar-Bibliotliek zum Zwecke
bibliographischer Nachforschungen abstattete, hat mich auf einige Mängel nnd
Bedürfnisse aufmerksam werden lassen, die einmal öffentlich besprochen
werden müssen, nachdem auf amtlichem Wege bisher nichts hat erreicht
werden können.

Die Bibliothek steht zu ebener Erde auf Mauersteinpflaster hinter
mannshohen vergitterten Fenstern, sie hat einen einzigen Zugang vom Thorweg
aus. Die Decke ist hölzern, bildet den Fufsboden des sogen. Fürstensaales
im ersten Stock, der selbst leer mit Säulen von Holz durchstützt ist. Der
ganze Bau macht einen äufserst feuergefährlichen Eindruck; zu retten ist

nichts nach Lage der Dinge, wenn einmal ein Brand entsteht. Am Giebel,
der W etterwantf ist, leiden die Bücher von der Feuchtigkeit, dagegen giebt’s

keinen Schutz. In der Bibliotliek steckt der Wurm, er frifst nicht blofs die
Bemisitorien

,
sondern auch die Bücher auf; die Declamationcs Melauchthouis

z. B. waren siebförmig durchlöchert, und reichliche Mengen von W'nrmmehl
und lebendige Bohrkäfer schüttelte ich heraus. Dagegen gäbe es Schutz,
wenn man einen Diener bezahlen wollte

,
der mindestens einmal jährlich die

Bücher ausklopfte.

Die Kataloge sind natürlich bei dem Mangel eines geschulten Biblio-

thekars unzulänglich. Es existiert ftlr die theologischen Werke ein alter

Realkatalog io 4 Bänden, dessen System von den alle ein bis zwei Jahre
wechselnden Kustoden (es sind Kandidaten des Prediger-Scminarsl nie recht
erfafst würde, auch wenn es leichter übersehbar gestaltet wäre. Die Blätter

sind unsauber, anj^erissen, durch Korrekturen entstellt. Was nach Ilalle ge-
wandert ist. ist mit Buntstift durchstrichen. Es lohnt nicht der Mühe, diesen
so beschaffenen Realkatalog weiterznfilhren.

Der alphabetische Katalog besteht aus .3 Bänden, davon einer die

Anonyma iimfafst. Er ist sauber und neueren Datums iiud soweit brauchbar.
Die Eintragungen der Titel könnten genauer sein, oft ist der Titel nur an-
gedentet, oft fehlt auch Jahreszahl und Format. Man merkt ihm an, dafs

die bibliothekarische Technik fehlt. Für die Heubnersche Sammlung existiert

ein alphabetischer Katalog in einem Bande von ähnlicher Beschaffenheit.

Die Bibliothek ist nicht vollständig katalogisiert, die Sammelbände
(libri compacti) scheinen nicht aufgearbeitet zu sein. Wüst und ungeordnet
liegen auch mehrere tausend Universitätsschriften da, vermischt mit Flug-
schriften und anderen Gelegenheitsschriften, anch auf Handschriften und In-

kilnabelnbriichstUcke stiefs ich; denn manches ist aus dem Heft gegangen.
Da kaum Aussicht vorhanden ist, dafs diese gar nicht wertlosen Sachen über
kurz oder lang in Ordnung gebracht werden, zumal niemand da Ist, der
damit Bescheid weila, so wäre es besser, man verkaufte, was den Zwecken
des Seminars ohnehin nicht dient.

Die Aufstellung ist systematisch nach drei Formaten
,
jedes mit be-

sonderer Zählung. Die Libn compacti bilden eine Abteilnng für sich.

Das Bibliotheksgebäude genUrt dem Kultusministerium, das Seminar
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mitsamt der Bibliothek steht unter dem Oberkirchenrat. Dieser gewährt der
Bibliotheksverwaltung einen Jahresfonds von etwas Uber 600 M., die beiden
Kustoden erhalten je 50 M. Von jenen 6U0 M. gehen etwa lOO M. fUr Zeit-

schriften auf, einen weiteren betiächtiichen Brnchteii verschiingen die Monu-
ments Germaniae, auf welche die Bibliothek von Alters her atonniert ist, es
bleibt also schon zu Neuanschaffungen fUr die Studienzwecke des Seminars
wenig Übrig, geschweige denn dafs lUr die Konservierung der Blicherschätze,

sowie für die Vervollständigung oder Krnenerung der Kataloge das Nötige
geschehen kUnnte. Unterstände die Bibliothek noch der preufsischen Uni-
vcrsitätsverwaltnng, so bin ich Überzeugt, daß) die rege FUrsorge der leitenden

Stelle im Kultusministerium sich auch dieser Wittenberger Bibliothek an-
nehmen würde. Ihrem jetzigen Vorsteher, Prof D. Keinicke, fehlt es nicht
an Verständnis fUr die Bedürfnisse der Bibliothek und an Liebe zur Sache,
wenn er anch in die eigentliche Technik der Bibliotheksverwaltung nicht
eingeweiht ist, und das Gefühl der Verantv70rtlichkeit für die Erhaltung der
BUcherschätze ist sehr lebendig in ihm. Aber bislang sind seine Vorstellungen
auf Verbessemng des jetzigen Zustandes erfolglos geblieben.

Ich bin nun doch der Meinung, es sei höc&te Zeit, dafs einmal der
Gefahr der Zerstörung dieser ansehnliäen und namentlich anch wegen seines
Reichtums an Leichenreden wertvollen BUchorsammlung vorgebeugt werde.
Man soll sich entscheiden. Entweder schaffe man die Bibliothek vollständig

nach Halle und stelle dem Seminar eine anständige Handbibliothek zur Ver-
fügung, die für seine Zwecke ausreicht, oder, wenn man das nicht will, man
sorge in Wittenberg für eine bessere Aufbewahrung und Verwaltung. In
erster Linie ist nötig die Sammlung an feuersicherem Ort, vielleicht im Luther-
hause, unterznbringen. Sodann müssen die Bücher einmal gründlich gelüftet

nnd ausgeklopft werden, damit das Ungeziefer herauskommt. Das Dritte ist

die Neukatalogisicrung der Bibliothek (alphabetischer Zettelkatalog) und die
Herstellung eines gedruckten Realkatalogs. Letzterer ist für kleinere nnd
entlegene Bibliotheken notwendig, damit die wissenschaftliche Welt erfahre,

was eventuell da zn suchen sei. Ich verweise u. a. auf die gedruckten Kata-
loge der Erfurter Ministerial-, Synodal- und Agrlc<,)la- Bibliothek, die zwar
nicht musterhaft sind, aber doch einigermafsen orientieren.

Möchten meine Bemerkungen dazu beitragen, bessere Zustände in der
Wittenberger Bibliothek herbeizuführen! Ein Viertelhunderttausend Bände —
das ist doch wirklich sozusagen kein Pappenstiel!

Steglitz. Dr. E. Horn.

Nene Mitteilungen über die berühmte Bibliothek des Zwickaner Rektors
Christian Daum enthält ein Vortrag von R. Beck: „Chr. D. nnd seine Leip-
ziger gelehrten Freunde“ in den Schriften des Vereins für die Geschichte
Leipzigs 5. Bd. (1896) S. Iff. Die aus 7680 Bänden bestehende au^ezeichnete
Bibliothek kaufte der Zwickauer Rat 1694 für 1700 Meifsnische Gulden von
den Erben Daums; ihren Grundstock biideten die Bücher, die Daum ans der
Erbschaft des 1622 verstorbenen Stadtphvsikus Dr. Petrus Poach erhalten

hatte. Danm hatte keine Gelegenheit vorilbergehen lassen, neue Erwerbungen
zu machen, ,er hätte sich lieber hungrig zn Bette gelegt, als auf eine gute
Gelegenheit verzichtet, seine Bücherei zu vermehren“. Von seinem Frennde
und Lehrer Caspar von Barth in Leipzig kaufte er — bei einem Gehalte von
reichlich 80 Reicbsthalem jährlich! — innerhalb 20 Jahren für mehr als inuo

Gulden Bücher. So umfafste seine Bibliothek scbliefslich „fast alles, was die

2. Hälfte des 16. Jahrh. nnd das 17. hervorgebracht hat, sie war der Stolz

ihres Besitzers und eine Merkwürdigkeit, die häufig genug fremde Gelehrte

oder Leute von Rang nnd Stand nach Zwickau zog. W.

Der Lesesaal des British Museum in London ist im Jahre 1995

von 194 924 Personen besucht worden, was gegen 1994 eine Verminderung
um ca. 5000 bedeutet Das tägliche Mittel war 543. Der Zuwachs der Bi-
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bliothek an Drucken betrag 34337 Bände und Bruscbttren, dazu 70394 Teile

von Bänden (also Zeitschriftenhefte ii. dgl.), Karten und Mnsikalien nicht mit-

gerechnet. während die Zahl der in GroUbritanien veröffentlichten Zeitungen,
die als Pflichtexemplare geliefert wurden, 3098 betrug, 205640 einzelne Nm.
umfassend. Die Zahl aller Besucher des Museums belief sich auf 542423.

Ht.

Die Bodleisna ist im Jahr 1895 nm 80 29C Nummern gewachsen.
Durch Schenkung oder Austausch hat sie 9281 Schriften erhaiten, an Pflicht-
exemplaren 43279 Nummern bekommen, 6667 neue Werke gekauft und
1069 antiquarisch erworben. Der Ankauf der gedruckten Bücher verschlang
nur 1431 i, für 62 Handschriften wurden 428 £ gezahlt. Unter den Geschenken
befinden sich die berühmten Fragmente griechischer Handschriften, die Dr.

Flinders Petrie in Ägypten pfnnden, und eine grofse Sammlung von Hand-
schriften zur englischen Dialcktkunde.

In dem ganz besonders interessanten 1. Teile des 35. Bandes der Notices
et extraits des Manuscrits de la Biblioth6que nationale etc. findet sich

n. a. eine Veröffentlichung von Herrn H. Omont, der das autobiographische
Journal des Kardinals Hieronymus Aleander. eines Humanisten, der u. a.

Korrektor bei Aldus Manutius war, vorzugsweise aber als Nuntius Leos X. u.

Clemens VH. in Deutschland bekannt ist, von 1480—1530 nach Manuskripten
za Paris und Udine herausgiebt. Sehr wichtig sind neben Arbeiten der Herren
Paul Meyer und B. Hanreau.die Mitteilungen des Herrn Samuel Berger Uber
den Text einer lateinischen Übersetzung der Apostelgeschichte aus Perpignan,
der auf eine besondere, vurhierouymiauischc Recension zurUckgeht, und die

des Herrn L. Delisle Uber die Originalmanuskripte des Adbemar von Chavancs
imd Uber eine Dominikanerchronik von Parma. Die Handschriften Adhemars
finden sich in Berlin, Paris und Leiden. — Die Dominikanerchrnnik, die in

einer venetianischen Handschrift erhalten ist nnd frUher fast allgemein dem
G^rard de Frachet zugesebrieben wurde, schliefst sich an die Kirchen-
geschichte des Tholomacus von Lucca an, enthält aber auch zahlreiche selb-

ständige Nachtiäge zu ihr. Nicht uninteressant ist z. B. ein Bericht Uber die
letzte Krankheit Kaiser Heinrichs VII. in Buon Convento, S. 364 u. f.

Die Acquisitionen der Handschrlftenabteilung der Pariser National-
bibliothek von 1894— 95 verzeichnet Herr H. (Jmont im 2. Hefte des 57.

Bandes der Bibliotheque de l’Ecole des chartes B. 161— 96. In demselben
Hefte S. 205 u. f. handelt Herr L. Delisle im Anschlafs an eine frühere Mit-

teilung Uber den Pariser Drucker Josse Bade.

Über den berühmten Katalog der Bibliothek von Pomposa von 1093
handelt ausführlich Herr Dr. D. Giovanni Mcrcati im 1.— 2. Fase, der Stndi
e documenti di storia e diritto Vol. XVII p. 143—177. Der Katalog ist hier

sorgTältig abgedruckt.

Über die Kaiserliche öffentliche Bibliothek in St. Petersburg und
deren Bedeutung findet sich ein längerer Aufsatz in der „Beilage zur All-

gemeinen Zeitung“ Nr. 206 vom 5. September 1896. Ebendaselbst, doch ln

Nr. 204, findet sich ein Aufsatz über den bekannten Vespasiano di Bisticci,

einen „Buchhändler vor Erfindung der Buchdruckerkunst“, von Dr. E. Kestner.

vDie Enoch Pratt Free Library in Baltimore konnte am 1. Jan.

d. J. auf ein lOjähriges Bestehen zurUckblicken. In diesem Zeitraum sind
aus ihr nahezu 5 Millionen Bücher ausgeliehen wurden und fast 75000 Per-
sonen haben die Erlaubnis zur Benutzung erworben, von denen mehr als

32000 noch jetzt dazu berechtigt sind. Am l.Jan. d. J. waren, bei einem
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Zawachs von 14265 Bden im Jahre IS95, in der Bibiiothek 162754 Bde vor-
handen, welche Zahl sich bis zum 1. Jnni auf 167H34Bde gesteigert hat
Die im vorigen Jahre eingefiihrte Öffnung der (5) Zweigbibliutheken auch an
den Vurmitt^en hat eine wesentliche ErnUhung der Benutzungsziffer bewirkt,
die 587 799 Bde ausmachte. Die tägliche Ziffer schwankte dabei zwischen
2234 und 447. Die Bibliothek thut alles, um dem Publikum von seinen
neuesten Erwerbungen Kenntnis zu (jeben. Aufser dem Accessions -Ver-
zeichnis in dem vierteljährlich erscheinenden Bulletin (s. C. f. B. XII,

von dem die letzte Nr. am 1. Juli d. J. erschienen ist, veröffentlicht sie regel-

mäfsig alle Woche iJsten ihrer Anschaffungen in den Tageszeitungen. Das
Personal der Bibliothek bestand am l.Jan. d. J. aus 6ü Personen, 14 Männern
und 46 Frauen; die Ausgaben beliefen sich (1895) auf 49351 S, wovon 21 479 t
aut Gehälter, 16584 S auf Bücherankäufe entfielen. Ht

Vermischte Notizen.
Der Vortrag, den unser Mitarbeiter, Herr Dr. Ferdinand Eich 1er in

Graz, am 30. Mai d. J. im Österreichischen Verein für Bibliothekswesen Uber
das Thema: Begriff und Aufgabe der Bibliothekswissenschaft
hielt und Uber dessen Inhalt oben S. 425f. berichtet ist, ist jetzt im Druck
erschienen (Leipzig, 0. iiarrassowitz, 32 S. 8”, Preis 1 M.). Wir unterlassen
nicht die Fachgenossen auf die anregenden Ausfllhrungen Eichlers binzuweisen.

Eine Cat ul 1 -Hs. von grofser Wichtigkeit will der Professor an der
Universität Chicago William Gardner Haie im Vatikan entdeckt haben.
Dieselbe soll eine selbständige Abschrift des verlorenen Cod. Veronensis sein.

Es sind neuerdings wieder Stücke des erst kürzlich hier (S. 334) er-

wähnten hebräischen Ori^nals des Buches Jesus Sirach in Oxford aufgetancht,
die Dr. Neubauer bald heransgeben wird. Das Cambridger Fragment hat
Schuster im Julihefte des Expositor veröffentlicht.

Der in Paris erscheinenden Zeitschrift ‘Le Mamiscrit’ Jahrgang II S. 191
entnehmen wir eine Nachricht, die, wenn sie sich bestätigt, in Ar^iven und
Bibliotheken die gröfste Beachtung verdient. Danach ist es den Herren
Boucher und Meron gelungen ein Verfahren zu entdecken, welches dem durch
Alter. Staub, Feuchtigkeit dem Zerfall nahe gebrachten Papier wieder seine
volle Festigkeit verleiht und cs zugleich beinah unverbrcnnlich macht. Eine
der Acad(-mie des Inscriptions et Beiles- lettres am 29. Februar d. J. ') vor-
gelegte Probe hätte die ungeteilte Anerkennung der Sachverständigen ge-
funden. Das Verfahren ist kurz und einfach, nähere Angaben darüber werden
leider nicht gemacht.

Derselben Quelle (S. 192) entlehnen wir die folgende Anweisung zur
Beseitigung von Tintenflecken von einem gedruckten Blatt oder Stich: On
fait dissondre environ 60 ä 70 grammes de permanganate de potasse (acide
compos6 de man^ese et de potassinm. Le permanganate de potasse, tel

qiie le commerce le fournit, est en paillettcs cristallines d’une couleur rouge
iutense, tres pen de sei suffit pour donner uue forte teinte rouge violac^e ä
une grande quantitä d'eau), ensuite on se munit d’aeide sulfureux, pas aul-

furique surtout.

1 ) Nach den Comptes rendus de l’Acaddmie des Inscriptions et Belle«-
lettres hat am 29. Febrnar keine Sitzung stattgefnnden. Auch sonst ver-

mochte ich in den beiden ersten Heften dieses Jahres eine Erwähnung des
oben Berichteten nicht zu finden.
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Avant de commencer Toperatiou, il fant laisser bien tremper la fenille

dans l'eau claire; un l’6poiig:e un pen eutro dcux bnvards et on opere de
suite saus lui lai-sser le temps de seciier. On verse le permauganate sur la

tache et on le laisse jiisqn’ ä ce qiie l’encrc devienne couleur de ruuiile tres

prononc^c
;
alors seulement on verso l’acide snlfnrenx qni enlevera le perman-

ganate et l’encre, ensuite on rince dans de l’eau claire. G. N.

Die Österreichische Monatsschrift fiir den Orient 2I.Jg. (1S95) enthält

(S. SS) eine kurze Nachricht Uber die Verwendung eines Grases zur Papier-

fabrikation in Indien. F. E.

Im 34. Jahrgange der Mitteilungen des Vereins für Geschichte der
Deutschen in liöhmen (4. Heft S. 4110— 402) giebt A. Marian Anfschluls
Uber die Besitzer der Paniermilhle in Aufsig vom Ende des 16. Jahrb.
bis zur Gegenwart. — Ebenda S. 407— 40S sind die vom Ausschüsse am
18. Februar 1MI6 genehmigten Vorschriften Uber das Ausleihen von BUchem
aus der VereinsbUcherei abijedmckt. Daraus sei hervorgehoben, dafs von
Fall zu Fall auch Niehtmitghcdern das Eutleihen von Büchern gestattet

werden kann. F. E.

Die Osterr.- Ungar. Bnchhäudler- Korrespondenz bietet ln Nr. 28 des
Jg. 1S96 (S. 37.3— 374) einige interessante Fälle von Gerichtsverhandlungen
Uber die Ablieferung der Pflichtexemplare. F. E.

Josef von Zahn hat in die neue Folge seiner ‘Styriaca’ (Graz 1896,

S. 155— 167) auch .seinen bereits früher in der Wiener Zeitung veröffentlichten

Aufsatz ‘Buchdruckernöte’, mit Zusätzen versehen, aufgenommen. Es wird
darin ein für die Anfänge des steirischen Buchdruckes in der 2. Hälfte des
16. Jahrh. sehr lehrreicher Ausblick auf das Verhältnis zwischen der Kegiening
und den Ständen geboten und das Schicksal des durch sein steirisches

IVappenbuch berühmt gewordenen Holzschneiders Zacharias Bartsch gestreift.

I . E.

In den Greifswaldcr Studien, Theol. Abhandlungen Cremer gewidmet
(Gütersloh 1895) i.st die 5. Studie von Victor Schnitze, betitelt: Holle
und Codex. Ans den christlichen Bildwerken folgert er, dafs Th. Zahn
(Geschichte des neutestamentl. Kanons I, 60 ff.) die V’erdrängung der Holle
durch den Codex zu früh angesetzt hat. Nach seiner Ansicht hätte man auf
den Bildwerken nicht fast ausnahmslos bis an das Ende des 4. Jahrh. die

heilige Schrift in der Hand Christi und der Apostel in der Form der Holle
gebildet, wenn der Codex damals schon die von Zahn angenommene kirch-

liche Verbreitung gehabt hätte. Die grofsen Kirchen, meint er, mögen ziem-

lich früh zum Codex Ubergegangen sein, aber die Mehrheit besafs noch
Schriftrollen; vorzüglich aber hatten diese noch im christlichen Hause —
ans Gewohnheit und wegen des billigeren Preises des Papyrus — ihren festen

Platz, wenn auch Ausnahmen vorkamen. Im 5. Jahrh. ändert sich die Sach-

lage völlig, auf den Bildwerken hat jetzt der Codex die Herrschaft gewonnen,
die Hülle ist in den Hintergrund getreten. W.

Das vollständige Verzeichnis Uber den Nachlafs des Giovanni di
Magnavia, Bischofs von Orvieto, aus dem Jahre 1364, wie cs im histo-

rischen Gemeinde-Archiv von Orvieto erhalten ist, von dem Bruchstücke
früher durch Cozza-Luzi tind Kirsch bekannt geworden waren, veröffentlicht

L. Fumi in den Studi e doenmenti di storia e diritto Anno 15 (1894 ) 8. 55— 9u,

239—62, Anno 16 (1895) S. 35—56. Im ganzen umfafst der Nachlafs Uber
1100 Nummern, darunter sehr viele BUcher, Uber die sich Fumi (S. 67f.)

folgcndermalsen auslälst: Ascetici, moralisti, legisti e glossatori, scritturali e

XIU. IO. II. 35
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teologal! ne formavano 1a parte ma^^ore. Ma non mancavano retori, gram-
matici e claasici della aoticuitii, poi i litiirgici, come messali, brcviarii, respun-

aorii, salterii, evaogeliari e lezionari. Preudiamo un manipolo di codici e

troveroiiio: Statuta Venctonim (361), Cronica cmtatnm Lombardie cum cronicis

ali(|uomm summ, pontif. et imper. (:)74) .... oltre a <|uesti codici, che giovano
agil stürici, noto ai letterati i libri d’Ovidio: De remediis amoris (474), De
arte arnaodi (480), Do Ponto (485), Epistolae (487), De Fastia (.384); qiiindi:

Epist. et poet. Oratii (364), scniiones et über Martiani, Prudentii et Statii

^85); de paradossis Jnlii et de somno Scipionis, über Homeri (4dl); Super
Boetio libellus Persii (403), De versibns editis per Petrum de Riga (4ii4);

Liber .luvenalis (442); Liber Valerii Maximi (464); Plinii, Palladii et Virgilii

de agrieoltura (341); Vegetii de re mil. (488). Finalmcute un ceuno delle

varietÄ: Liber seaccorum (341); De re^mine principum (472);. Muaiea Boetii

cum nno libro mascalcie extracto de libro d. Federici imperatoris (471); De
regimiiie sanitatis magistri Barnabe de Regio

;
item de cnra oculorum eiusdem

(498); De cura egrum (420). E per finire, gli enologi vi troverebbcro un
trattatu De vino, e perfiuo i cabalistiei il I.iber somniorum (497).

Fra gli eTangeliari distinpievasi il 388 legato in asse, copcrto di lamina
d’argento, dove era seolpita limmagine del Croeifisso e quattro figure da nna
parte, dalP altra un Dio padre e i quattro evangelisti: dei lezionari il 41.3 in

tavole, eoperte pure d'argento, con quattro figure ngualmento da ogni banda;
pontifieali, bibbie e breviari coli' affibbiatoio di argeuto dorato. Sono dLstinti

alcuni codici in lettera parisieme (427), in buuna lettera pivsaa (428), in

lettera tdtramontana (356, 358) e in lettera antifpta (380).

Diesen Worten ist nur noch weniges hinzuzufiigen. Von pädagogischen
Werken ist ein über de gramatiua, de preteritis ( 4oo) zu envähnen, unter
den Klassikern ist von Fumi nicht genannt: über fi.sicumm Aristotilis, über
de celo et mundo, über de anima etc. (374) und über nietafisiconim Aristoteüs

(405, 617)j für Astronomen und Astrologen hat No. 382 Interesse: item über
centiloquii, über de aggregationibus stellarum, über Tobie, eapitula Mansoris
astrolo^, . . . ., über aspectns planetarum, über Alcadii, über Flomm,
über introductorius Zaellis, über de electionibus borarum. Die Art des Ein-
bandes ist fast immer angegeben, auch Anfang und Schlufsworte der BUcher
in den allermeisten Fällen. Besonderheiten der Sprache werden gleichfalls

erwähnt: in vulgari, in lingua galüca, selbst libruueuü sine principio et sine

fine (470) werden mit verzeichnet, und wo das Buch nach Titel und Inhalt
unbekannt ist, heifst es: unus über qni incipit ... et finit. Bei jeder Nummer
des Verzeichnisses, das als Notariats-Instrument beglaubigt ist, ist der notariell

abgeschätzte Wert angegeben, des öfteren heilstes: extimationis nnlUus. Um
die Art und Weise des Verzeichnisses besser kenntlich zu machen, gebe ich

einige charakteristische Nummern im Wortlaut:
428: Item unum missale novnni, qund nnmqnam fuit aqnadematus de-

scriptnm in . xlj . quatemis cum kalendano positum inter duas assides veteres,

extimatum xxx Hur. auri.

451 : Item nna bibüa pulcra satis in tabulis copertatis de velluto rubeo
cum fiectis de sirico violato cum afibbiaturis de argento deanrato. Incipit in

secundo foleo: titubis, et finit in penultimo; in rubro lictera, coperta de
panno üno albo extimata xxx tlor. auri.

452: Item unum breviarium magnnm pulcrum. qOod incipit in secundo
foleo: post kalendas ire obviam, et finit in penultimo: cuoiria, in tabulis

copertatis de villuto indico coperto de panno lino albo cum afibbiatoriis de
argento et fiectis de sirico mbeo et viriai, extimatum xl flor. auri.

488: Item Uber Ovidii de arte amandi in cartis bombicinis, extimatus
XV sol. pp.

496: Item unus über in ouo continetnr tractatus de simonia, squater-
natus, non completus et sine prmcipio, positus inter duas assides, extimatns
XX flor. pp.

499: Item unus Uber, in quo sunt sermones et distinctiones decreti,

Uber somniorum, Uber de vino, sonecti, diverse epistole, ars notarie composita
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a Bencivenne spoletano, vita beiiti Albaui cpiscopi et alle epistole, partim de
papiro. partim de cartis pecudinis, extimatiir xj fior. anri.

Bemerkenswert ist No. 297
:
quidam libellus de crismato cum stola

antiqnissima involutus et iigatns cum dieta stola, und zum Schluls kann ich

mir nicht versagen auch die Ko. 504 im AVortlaut zum Abdruck zu bringen:
Item duo vinofera in forma duornm librorum cupertata de corio rubeo cum
biillectis de ottone, extimata dimid. flor. auri. W.

In einem Aufsatze, betitelt: ,Le mobilier et la bibliotheque d’un riche

ecclesi:tstique au 1.5« siede. Inventaire de la m.ai.son mortuaire de Walter
Leo ui i (I,oeiiijs) chanoine de S:unte-Gudule, ä Bni.xellcs* veröffentlicht J.

Th. De Kaadt in den Annales de la societe d arcbt'-ologie de Bmxelles T. 10

(1S9C) S. 5 ff. das Te.stament des Kenannteu Geistlichen vom b. Oktober 1494 und
das Invent.ar der von ihm hiiiterhLs-scneu OcKenstände, wie es von den Te.sta-

mentsvollstreckern anfKenominen ist. Die .S])rachc des Inventars ist im all-

gemeinen niederdeutsch, nur das Verzeichnis der Bücher ist lateinisch abge-
fafst. l,etztere sind von De ILuidt numeriert von 1— 112. N.ach Nr. 03
findet sich folgende Bemerkung: llucusque concordant libri prescripti inuenti

cum inuenfiirio per testatorem de libris suis conscripto. Se(iuentes libri

inuenti fuerunt vltra et preter seriptos. Nr. 90 umfafst: miilti et diuersi

librlli pueriles gramaticales et logicales et similes introductorij modicamm
cstimationum. Die meisten Bücher sind natürlich theologischen oder kano-
nistisehen Inhalts, daneben aber besafs der Krblassser auch .Schriften von
Cicero. Cä-sar, Ovid, Terenz, Quintilian u. s. w., ferner die facetiae pogii (83),

einen liber pappireus theutonicalis incipiens declinationes et eoniugationes (74),

einen Sexternen de origine et natura uionete (09) und die Schrift von Nych»-
laus orem de moneta (97) u. a. Die Hystoria triuin regum in thentonico (57)

darf besonders genannt werden, l. her einige Bücher tr:if der Testator be-

sondere Bestimmung, so vermachte er dem Pnimonstratenserkloster vor Löwen
(abbayo de Parc) : volumen continens sextiim librum decretalinm, inter asseres

colligatum et pargameno conscriptum, et (|nudduiu aliud volumen, inter asseres

ligatum et papiro conscriptum, continens in principio opus cuiusdam carthu-

siensis „de Remedio utriusque fortuue“; die Abtei ,St. Michael in Brüssel soll

erhalten ; (pioddam volumen in i>:irgaiueno conscriptum et inter a.sseres ligatum,

continens opus Francisci Petrarche „de Remedio utriusque fortune“. W.

In der Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins Bd. 31 (1895) S. 91ff.

veröffentlicht E. Pauls nach den im Düsseldorfer Staatsarchiv befindlichen

Akten das Inventar, das die Te.stamentsvollstrecker Philipps von Horn,
Herrn zu Gaesbcck

,
,am 20. August 1488 in Antwerpen aufgenommen haben.

In einem runden Koffer befanden sieh nach dem Inventar geschriebene und
gedruckte Bücher, von Pergament und von l’apier, alle, wie es scheint, kostbar
eingebunden und meist mit kunstvollen Beschlägen verziert, nämlich die

Chronik von Karl VH. von Frankreich, der Roman Merlin beginnend: Moult fut

iries li anemis etc., eine Chronik der französischen Könige beginnend: cy
commenco la table des rubrices des croniqnes en brief, die Geschichte von
Karl dem Grolsen, ein Buch mit dem Titel: le second volume du grand
Valere, von der Chronik .Tehan Froissart’s l’autre partie principale und ,le

second volume“, ein Buch mit dem Titel: cy oominence la table des rubrices

du Premier volume de la fieur des histoires, ein anderes mit dem Titel: cy
commence le volume intitule le rccucil des histoires de Troies, ein anderes
mit dem Titel: I^ancelot du lae und beginnend : Cy ceste partie dit li comptes,
fenier der Roman von der Rose, eins mit dem Anfang: Afin desmonvoir et

inciter les corages des princcs und ein „dein boexken gescreven in par-

kementc, overdect met blauwen tiiieele ghefigureert met latoeneu vergulden
doppen beghinnende: Aristote le tres sage et prudent philosophc nons a pour
doctrine laissie etc.“ Während bei mehreren Büchern der handschriftliche

Charakter betont wird, heilst es nur von einem Buche ausdrücklich, dals es

35 »
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gedruckt war: 1 ander in papier gheprint, beghinnende: Cy commence la

table du preiuier livre intitule summe rural, overdect met zweiten ledere.

Anfser diesen BUchern in dem Koffer fanden die Testamentsvollstrecker noch
1 misbuec van unden letteren, dat men seegt toebehoerende der capellen op
tslot te Gae.sbcke, und der Kämmerer des Erblassers, Adrian von Tatinghem,
erklärt eidlich, dafs am 9. Ang. 14b!i im .Sterbebause unter anderen Kleinodien
vorhanden gewesen sei: ,1 boexken, daer de voirscr. wilen testateur dagelijx

inne las, al van finem goude, met beeldeu gheameilliert.“ Vi.

Den Hauptinhalt der Aprilnummer (Ib90) der Revue des bibliotheques

macht eine Arbeit L6on Dorez aus Uber die Privatbibliothek des Papstes
Julius II., angehängt sind der Arbeit: I. Inventarium librorum a Jamioeto
Lobera ex custodia rerum secretarum Pape habitorum, 1H3 Nummern um-
fassend; 2. Inventarium librorum Julii Pape II II™“ C'ardinali de Aragonia de
maudato Collegii eonsignatornm (37 Nummern) und 3. ein Exkurs Uber den
Herodot Julius II. (Vat. lat. 1797. 4“. 290 Bl. Perg. 15. Jhrdt.). Von den drei

Fragen, die sich natnrgemäfs an die Privatbibiiothek des Papstes Julius II.

knilpfen: ihre Aufstellung (emplacement), die Zeit ihrer Einrichtung (date de
son installation), ihre Zusammensetzung (composition), ist, wie Dorez zum
Schlufs sagt, nur die dritte durch die beiden — oben bezeichneten — Kataloge
(Inventarien) gelöst, in denen die Seltenheit gedruckter BUcher Überraschend
ist. Die Kataloge lassen den Papst erkennen als „un posse.sseur artiste et

bibliophile qui au goüt dominateur des s6vcres 6tudes de la theologie et du
droit avait su allier le culte de la litterature et de l’histoire“, sie dienen
daher dazu, das bisherige Urteil Uber den Papst zu verbessern. W.

Eine ausführliche Geschichte dos Freiberger Buchdruckes
durch vier Jahrhunderte mit den Biographieen sämtlicher Besitzer der bis

1S48 privilegierten jetzt Gerlaeh’schcn Buchdruckerei liefert Keiuhard Kade
im 30. Hefte der Mitteilungen vom Freibergor Altertumsverein. 1495 flüchtete

der Buchdrucker Kourad Kachelofen vor der Pest von Leipzig nach Freiberg,

wirkte hier fast zwei Jahre, druckte das Freiber^r Missale von 1495
und ging wieder nach Leipzig zurUck. Der erste m Freiberg bleibende
Driic.ker, Wolfgang Moyerpeck, begann seine Thätigkeit 1550, Uim folgten

157b— 1K30 Georg Hoffmann, 1631 — 1670 Georg Benther, Vater und Sohn,
1670— 169b Zacharias Becker, 1698— 1723 Elias Nicol. Knhfufs, dann die

Familie Matthäi 1723— 1762, Samuel Friedrich Barthel 1762— 1791 und von
1791 an die Familie Gerlach. Für die ältere Zeit werden die erreichbaren

Drucke genau beschrieben. Gute Kunstbeilagen geben Proben aus den V’orräten

alter Schriften, Initialen, Verzierungen, Abbildungen von Titelblättern u. a.

Einige Ergänzungen und Berichtigungen zu den Ausführungen Stieda’s

über den Gilstrower und Ro.stocker Buchdrucker Moritz Sachs, Mauritius
Saxo (Studien zur Gesch. des Biiehdr. und Buchh. in Mecklenburg, Archiv f.

Gesell, des Dtsch. Buchh. Bd. 17 S. 74 u. 102f.), bringt Schröder in den
Jahrbüchern des Vereins f. Mecklenburg. Gesch. Jg. 60 (1895) Anh. Quartal-

bericht S. 8f. W.

Aus dem Bibliophile Limousin hat Herr A. Claudin unter dem Titel

Les origines de I'imprimerie a Limoges (Paris et Limoges) einen
Aufsatz in 100 Exemplaren abdrucken lassen, der sich in gründlicher IVeise

mit den Anfängen der Bnchdruckerknnst in Limoges beschäftigt und zahl-

reiche Druckproben bringt. Der Prototypograph war Johannes Berton, der
1495 das Breviarium der Diöcese von Limoges hier druckte, nachdem das
Missale derselben 1483 zu Paria gedruckt war.

Zur Geschichte des Zeitun^wesens bei Begründung der Stadt Altona
liefert Otto Wedekind einen Beitrag in den hutteilungen des Vereins fUr
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Hamburg. Geschichte Bd. 6 (1S95) S. 229 ff. 1658 war dem Holländer Victor
de Löw vom KOnig Friedrich III. von Dänemark die Erlaubnfa zur Errichtung
einer Buchdrnckerei gewährt, 167.9 gab dieser Lüw zwei Zeitungen heraus:
„Altonaische Ordinaire und Extraordinaire Helation . . . von den merkwürdigen
Begebeohciten etc.“ nnd: „Nordischer Mercuriiw“, die erstere viermal, die

andere zweimal wöchentlich erscheinend. Seiner Witwe wurde bei Erneiienmg
des Bnchdmcker-Privilegs die Censnr vorgeschrieben (1681). Die genannten
Zeitungen sind die Vorläufer des später sehr einflursreichen Altonafachcn
Mercur's, der vermutlich schon in den 70 er und 80 er Jahren des 17. Jahrh.
existiert nnd zwei Jahrhunderte überdauert hat. W.

The Athenaeum berichtet in den Nm. 3593 u. 3694 vom 5. u. 12. Sept.

d. J. Uber die diesjährige Versammlung der englischen Library
As s o c i a t i o n

,
die am 1 . Sept. und den folg. Tagen in Buxton statt hatte.

Über die gehaltenen Vorträge wird kurz referiert. Dem Referat Uber den
Jahresbericht entnehmen wir die Mitteilung, dafa die Gesellschaft Jetzt 535
Mitglieder zählt, nicht nur Bibliothekare, sondern auch Mitglieder von Library
Committees und andere Personen, welche sich für Bibliotheksangclegenheiten
interessieren. KUr das Jahr 1897 ist im Zusammenhang mit einem in Aussicht
gestellten Besuch einer gröfseren Anzahl Mitglieder der amerikanischen Library
Association in London eine internationale Bibliothekar-Konferenz
daselbst geplant, zu der an alle bedeutenden Bibliotheken der Welt Ein-
ladnngen ergehen sollen. Wie grofs Übrigens das Interesse ist. welches man
io England den Bibliotheken entgegenbriogt

,
geht aus einer Mitteilung des

Vorsitzenden in der Eröffnungssitzung hervor, wonach in diesem Lande in

den letzten 12 Monaten lOOUOo k auf Geschenke an Geld nnd Blichem sowie
Neubauten und Vergröfsernngen von Bibliotheksgebäuden verwendet sind.

Ht.

Im Jahrbuch für Genealogie, Heraldik nnd Sphragistik der Kurländ.
Gesellschaft fllr Litt, und Kunst 1895 8. 122—26 ermuntert Karl Emich Graf
zu Lciningen-Westerbnrg in einer Plauderei Uber Ex-Libris zur Sammlung
von Bibliothekszeichen und die Besitzer grö&erer Privatbibliotheken zur An-
fertigung solcher Zeichen in künstlerischer Form. W.

flin Gräflich Ilarrachsches Bibliothekszeichen, bestehend ans
den Wappen der Tiroler Familie Thannhausen nnd der böhmischen Familie

llarmcb, beschreibt K. E. Graf zu Lciningen -Westerburg im Deutschen
Herold Jg. 26 (1895) 8. 95 f. und weist cs dem Graten Aloys von Ilarracli in

Wien bald nach 1708 zu. W.

Im Jahre 1895 sind in der prcul'sfachen Provinz Sachsen (nach den in

den Nachrichten ans dem Buchhandel gemachten Angaben) 477 neue Bücher,
einschliefslich neuer Auflagen älterer Werke, erschienen und zwar in 79 Buch-
handlungen und bei 7 Selbstverlegern an 26 Orten (23 Buchbaodinngen haben
ihren Sitz in Halle a. 8.). Nach der Zahl der veröffentlichten Werke steht an
der Spitze der Verleger in der Provinz Sachsen Dr. Max Niemeyer (IJppert-

sche Buchhandlung) in Halle a. 8. mit 42 Biichcm, die nächstfolgenden
sind H. Schroedel in Halle mit 30, die Buchhandlung des Waisenhauses und
W. Knapp in Halle mit je 28 und Beyer und Söhne in Langensalza mit 25

Werken P.

Nach dem 81. Jahresbericht der Preufsischen Haupt-Bibcl-Ge-
sellschaft über das Jahr 1895 liefs die Gesellschaft im Jahre 1895 neu
drucken 123101 Bibeln nnd 2024 Neue Testamente, ausgegeben wurden:
HM»446 Bibeln, 45607 Neue TesLsmente, 320 Psalter. Bestand Ende 1895:
77630 Bibeln, 68 503 Neue Testamente, 2639 Psalter. Seit Stiftung der Ge-
sellschaft sind verteilt worden: 2 385424 Bibeln, 649 159 Neue Testamente,
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23t;i Psalter. Einer Einnahme von 271 247 M. stand 1S95 eine Ausgabe von
275971 M. 3 Pf. gegenüber; Bestand 1S12 M. 13 Pf. W.

Ein Verzeichnis der Schriften des berühmten Sanskritforscliers und
Vorstandes der Universitäts-Bibliothek zu Tübingen, Dr. Rudolf Roth, hat

dessen Nachfolger, Profe.ssor Dr. R. Garbe, in den „Beitrügen zur Kunde der
indogermanischen Sprachen“ Bd. 22 S. 147 u. s. w. veröffentlicht

Eine bibliographische tibersicht der Schriften des 1*190 verstorbenen
Kölner Kunstkenners und Sammlers Johann Jakob Merlo, die fast alle in

Zeitschriften und Zeitungen verstreut sind
,

hat die Stadtbibliothek (Adolf
Keysser) in Köln 1898 herausgegeben. Die aus Merlo's Nachlafs in die

Stadtbibliothek gelangten seltenen und wertvollen Druckschriften sind bereits

in dem Zugangsverzeichnis der Bibliothek Nr. 6, 1891, verölTeiitlicht. VV.

Eine ausführliche Biographie und eingehende Darstellung der Tliätig-

keit des hervorragenden Buchhändlers Martin Nijhoff im Haag (t 24. Sept
1894) giebt P. A. M. Boele van Hensbroek lu den Lcven-sberichten der
afgestorven Medeledeu van de Maatschappij der Nedcrlandsche Letterkunde
1894,95 S. 121—87. \V.

Da die „Nachrichten ans dem Buchhandel und den verwandten Ge-
schäftszweigen für Buchhändler und Bücherfreunde“ mit dem SO. Juni ein-

gegangen sind, gebe ich hier im Anschlufs au die Mitteilung oben S. 278. 79
eine ( hersicht der im Jahrgänge 1898 derselben veröffentlichten Zusammen-
stellungen von Arbeiten verschiedener Gelehrter bcz. anderen bibliographischen
Ziuammenstellungen.

von Eye. August. S. 170— 171.

von Henke, W. S. 199.

Köstlin, Julius. S. 981—982.

Knhpocken- Impfung. S. 918—920.

Leuckart, Rudolf. S. 394—399.

von Ranke, Leopold. S. 7— 11.

Reinkens, Josef. S. 130— 131.

Rohlfs, Gerhard. S. 1079— 1080.

Roquette, Otto. S. 568—567.
Schmidt, Benno. S. 1095.

von Strümpell, Ludwig. S. 758—759.
Sturm, Julius. S. 980—981.

von Treitschke, Heinrich. S. 844—845.

von Wickede, Julius. S. 845—846.

VVinkelmann, Eduard. S. 453—454.

Halle. Ernst Ruth.

In der Münchener Medizinischen Wochenschrift Jg. 43 (1898) S. 227 ff.

finden wir einen hübschen Artikel von F. v. Win ekel ül>er Jolm Shaw
Billings (geh. 12. Aiiril 1838), deaseu grolsartige Arbeitskraft und hervor-
ragende Befähigung für bibliographische Arbeiten seine monumentalen Werke
C'atalogue of tue library of surgeon general’s office und Iudex C'atalogue of
the library of the surgeon geuerars oftice U. S. Army, jetzt in 16 starken
(juartbändeu abgeschlossen, uns bezeugen und der Nachwelt bezeugen werden.
Seit 1876 bat er dann die reichhaltige bibliographische Zeitsclirift Iudex
medicus erscheinen lassen, deren Fortsetzung nach Winekel gesichert ist.

Wenn ftlr diese an&erordentlichen Leistungen die wissenseiiaftlichen Biblio-

theken der ganzen Welt Billings zu dauerndem Danke verpflichtet sind, so
zullen die Mediziner, xvie Wänckel hervorhebt, dem bedeutenden Kollegen,
der dies mit der ,lohns-Hopkin.s-Univcrsity in Baltimore verbundene Hospital
in musterhafter Weise angelegt und verwaltet hat, ganz bcsoudercu Dank.
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Ein gelnngenea Bild des Meisters ist der Kammer der Wochenschrift
beigelegt. W.

An einem Orte, wo man dergleichen nicht vermutet, nämlich in Paul
Lindaus „Nord imd Slld“, .Septemberheft 1S9G, spricht sich Herr Professor
F. Thudichum etwas dilcttantcnhaft über Johann Gutenbergs Er-
findungen in Strafsburg in den Jahren 1429—1444 ans.

Von der Sammlung der ludici e Cataloghi sind kürzlich 2 neue
Hefte erschienen: lieft 6 des 1. Bandes der Manoscritti della R. Biblioteca Ric-
cardiana und Heft 5 der Disegni antichi c modemi der Oallerie der UfEeien.

Aus den Atti del R. Istitnto Veneto di scienze, lettere cd artl Tomo VII,
Serie VII, lt(95—9B, hat der Prefetto der Marciana, Herr Carlo Castellani,
einen Aufsatz über Pietro Bembo, Bibliotecario della libreria di 8. Marco
in Venezia, separat abdruckeii lassen und mit 19 zum Teil ungedmekten Ur-
kunden und Briefen Bembos, 6.- B. Ramusios u. s. w. ansgestattet.

Als Vereinsgabe des Altertnmsvcreins zu Worms für 1895 erschien eine

Arbeit von A. Weckerling über den ersten vom Wormser Rate angestellten

evangelischen Prediger Leonhart Brunn er (1527—48). Als Beilagen gab
der Verfasser 1. einen Facsimile- Druck von Brunner’s „Billiche antwnrt auß
heyliger sehrifft vnd geystlichem rechten“ vom Jahre 1530 und 2. einen Neu-
druck von desselben „Catechifmns vnd anweisnng zu christlichem glauben“
vom Jahre 1543. Erstere bisher völlig unbekannte Schrift fand J. J. Doedes
in Utrecht in einem Sammelbande der Utrechter Reichs -Bibliothek. Die
Ausgjibe wurde durch photographischen Facsimile-Druck hergestellt, weil die

Schrift tj'pographisch von Interesse ist. Sie rührt nämlich unzweifelhaft von
dem Drucker Hans Meihel zum Liechtensteyn in Worms her, von
dem man bisher nur einen Druck (Alchamei ; büchlin) aus dem J. 1529 kanute,

ein Exemplar davon ist in der Bibliothek des Paulus -Museums zu Worms.
Durch Vergleichung stellte man gleichzeitig fest, dafs noch eine andere Schrift

des Utrechter Sammelbandes: Illstori von Adolif Clarenbach etc. lä.so und
ein anderer Dnick des Paulus -Museums; Warlicher bericht: wie vou den
ilreyen CliurfUrsten etc. 1 523 aus der Werkstatt desselben Druckers stammen.
Die Bruchstücke des von Gregorins Hofmann in Worms gedruckten „Cate-
chil'mns“, der nicht vollständig überliefert ist, fand Weckerling vor einigen

Jahren in einem Buchdeckel, zu dessen Herstellung ein Buchbinder sic be-
nutzt hatte. Der Neudruck entspricht im Formate und der Grölse der Typen,
in der Zahl der Zeilen auf den einzelnen Seiten und der Worte in den ein-

zelnen Zeilen dem Originale. W.

In der Carinthia I. Mitt. des Geschiehtsvereines für Kärnten Jg. 85
(1895) 8. 2Tf giebt A. v. .laksch nach A. Nicoladonis' ,Joh. Biinderlein von
Linz und die oberösterr. l'äufer^emeludcn 1525—81 (Berlin 1893)“ ein Mandat
König Ferdinands I. im wesentlichen wieder, datiert Wien 1528, Juli 24, das
die Aufrichtung von Druckereien nur in der Hauptstadt eines Jeglichen
L:indes, also Wien, Linz, Graz, Klagenfurt, Laibach gestattet. Im Anschlufs
daran weist Jaksch nach, dals trotzdem schwerlich schon uu lli. Jahrh. ein

Buchdrucker in Kärnten exi.stierte, alle bekannten kämtnerischen Drucke
dieser Zeit aul'ser Landes, in Wien u. s. w. hergestellt wurden. Jaksch glaubt,
dafs cs vor dem Jahre lt>6n in Kärnten überhaupt keine öffentlichen Buch-
drucker gegeben hat, dann wäre der erste Kärntner Druck die ItitiO er-

schienene: „Beschreibung der Relation über den Einzug und Erbhuldigungs-
Actnm in dem Erbhertzogthumb Kämdten gedruckt in der Haupt -Statt
Clagcnfurt durch Georgium Kramer einer löblichen Londtschafft allda Bnch-
trmdter.“ W.
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In Sebiistian Fischers Chronik besonders von Ulmischen Sachen, die

der Verein für Kunst und Altertum ftlr Ulm und Oberschwaben als Heft 5—

8

seiner Mitteilungen durch Karl Gustav Veesenmeyer jüngst (1MI6) heraus-

gegeben hat, heilst es zum J. 1.^48 (S. I4fi des Dmcks), dab um Michels
Tage 4 kaiserliche Mandate am Rathaus zu Ulm an^eschkgen worden seien.

-Die fiert Mandat ist gwesen des kaysers besehluis der biecher halb, näm-
lich das kain buehtrueker kain buch seile trucken, es sey dau for von seiner

ordenliche oberkait besichtiget vnd soll auch daraufif tmckeu des namen,
welcher es gemacht oder gesteh hat, vnd ln welcher statt es getnickt sey,

auch des bnchtruckers namen, vnd sy seilen nichts trucken was nitt gemefs
sey der (,'atholischen allgemalne I.eer der krystenlichen kirchen, sollichs

alles wie obstat ist allen buchtruekern verbotfen bey niderlcgnng Ires ge-

werbs, vnd auch bey finflhimdert guldo in gold viiableblich zu bezaleu, man
seile auch kain buch faylhabeu, was dem absehid zu augsjuirg, auch andern
abschiden als wurms, siieyr, vnd andern abschiden, zuwider sey, auch alle

schmachschiyfften wie die namen haben migim, auch gemalet geschnitzt ge-

gossen, nit tayl gehabt noch vmtragen werden, wa man aber sollichs bey aim
fund, soli es den verkaufferu genumen weraen, vnd sy gefragt waher in

sollichs schryfften oder gmel kuni, sy ln giete fragen, vnd so es die nott

erfordert, gefencklich angnumen vnd peinlich gefragt werden, vnd so laug
darnach fragen vnd handlen, bib man den erfert der es zum ersten hat lassen

aubgaun, darnach den selben vmb sollichs straffen, vnd wa ain oberhand
bierm farlessig wer, vnd nitt straffte, so welle der kaysser ain oberhand
darum straffen, (weytter stat also) wa aber sollich schmacnschryfften

,
geuiel,

oder geschnitzt, hmder ain kumen weren, der seile hierin nitt beschwert
werden, man welle es aim lassen, aber es sols ainer bey Im behalten In

gutter gewarsame, nitt verleyhen noch vetschencken
,
noch verkauffen, vnd

welcher sollichs yberfar, der seil darum gestrafft werden, auch welcher
solich biecher, sehmacbschryfft kauff vm ain buehtrueker oder sunst der seil

darum gestrafft werden.“ W.

In der Neuen Kirchlichen Zeitschrift ,Ig. 7 (IS96) S. 195 ff. widerlegt
W. Walther, dessen Sachkenntnis keinem Zweifel unterliegen kann, die

von Franz .Jostes im Ilistor. .Tahrbuch der Giirresgesellschaft Bd. 15 (1''94)

8. 771 ff. mit grober Sicherheit vorgetragene Hypothese, dal's die erste deutsche
Bibelübersetzung des Mittelalters nicht waldensischen Urspniuges sei — was
auch Walther durchaus nicht als crwie.scn betrachtet —

,
sondern dab sie

von dem Dominikaner (!!!) .Johannes Keiiach (nach 1453) angefertigt sei.

Nach Walther hat dieser angebliche Dominikaner Hellach nur eme ihm vor-
liegende Handschrift kojiiert und an verschiedenen Stellen geändert und ver-

meiutlich verbessert. W.

.Krgänzimgeu zu A. Israels Pestalozzi-Bibliographie“ (s. C. f. B. XI, 573)
bringen R. Aron und A. Israel in den .Mittcil. d. Goselbch. f. deutsche Kr-
zichuugs- u. Schulgesehichtc VT S. 20— 4t>.

Eine bibliographische ('bersicht über die Lope de V’oga-Mtteratur
mit Beschränkung auf das dramatische Gebiet giebt Engelbert Güuthuer
in seinen Studien zu Lope de V'cga im Programm des Gymnasiums in Kott-
weil von 1895. W.

Eine sehr Üeibige Arbeit über die Kirchenbücher Mecklenburgs
von Friedrich Stuhr enthalten die Jahrbücher des Vereins für Mecklenburg.
Geschichte ,Ig. GU (1895) Ü. 1— llo. ln Mecklenburg hat die revidierte Kirchen-
ordnung von 1G02 zuerst die Kirchenbücher erwähnt und ihre Anlegung be-
fohlen, doch hatten einzelne Gemeinden schon im IG. .lahrh. Kirchenbuchs-
register im Gebrauch. Das älteste Kirchenbuch, das von Rövershagen, beginnt
löst) und enthält Tauf-, Trau- und Sterberegister, in Teutenwinkel reicht ein
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Einnahmebuch bis 1362 zurück. Im 17. Jahrh. werden fast in allen Gemeinden
Kirchenbücher gewesen sein; dafs sie aus vielen nicht auf uns gekommen
sind, ist veranlalst durch die sehr zahlreichen Brände der meist mit Stroh
gedeckten Pfarrhäuser und durch die Kriegsunruhen (per violentiam militum
u. s. w.). Von 15S0— 1637/:)8 beginnen 10, von da bis 1643 41: 15. von da bis

1699; 197 Kirchenbücher, die übrigen fangen 1700 und später an. Ällgemeinen
Bemerkungen läi'st Stuhr die Gemeinden in alphabetischer Ordnung folgen

und bemerkt unter jeder das Erforderliche über die vorhandenen Kirchen-
bücher. W.

Von 1627— le.io war in Maugstrup (Nordschleswig) Prediger Petrus
W andelinus, Verfasser mehrerer grammatischer und theologischer Schriften.

Er sammelte eifrig Bücher, baute sich ein Haus, in dessen Erdgeschofs er

schlief, während das cr.ste Stockwerk seine Bibliothek, das zweite seine

Naturalienkammer, das dritte sein Observatorium Astronomicum enthielt In

Bhode’s Samlinger tll Iladerslev-Amts Beskrivolse (Kiübenhavn 1775) finde

ich über ihn zufällig die. mir wenigstens, hiiehst auffällige Notiz, dafs aus
Königlicher Gnade jede Kirche im Amte (Propstei) jährlich

,
um die Üruck-

kosten der Wandelinschen Bücher zu bestreiten, 1 Ueichsthaler geben mnfste,
so lange er lebte. Ist etwas Ähnliches sonst bekannt? W.

Eine Studie über die Handzeichnungeu der Manuskripte (oder

genauer Druck -Manuskripte, der den Setzeni als Vorlage dienenden Manu-
skripte) der Schedelschen Weltchronik veröffentlicht Hans Steg-
mann io den Mitteilungen aus dem Germanischen Nationalmuseum .lg. 1895

S. 115— 120. Die sehr filichtigen, aber kcinesw'cgs ungeschickten Zeichnungen
rühren nach seiner Ansicht von Michel AVolgemut (und Wilhelm Pleydenwurtf?)
her, die Leiter der Illustration hätten bei gröfserer Mühewaltung und Auf-
merksamkeit für den Schnitt Besseres bieten können, ihre Devise scheint

„billig und schlecht“ gewesen zu sein. W.

über handschriftliche Eintragungen des Bartholomäus Martini von
Posen, Pfarrers in .Sliipca, in einer Inkunabel des Königlichen Staatsarchivs

zu Po.sen spricht Otto Heinemann in der Zeitschrift der Historischen (Je-

sellschaft für die Prov. Posen .Jg. 10 (1895) S. 308—10. Am Endo des vierten

Druckes iu dem genannten (Sanimel-)Bandc heilst es: Acta est licc materia
et terminata per me Bartholomeiim etc. 1478 und am .Schlüsse des zweiten
bezeichnet sich Bartholomäus als Hubrikator desselben durch die Bemerkung:
Eminiatum per Bartholomeum etc. 1481. W.

Die medizinischen .Studenten der Universität Krakau sammeln gemein-
schaftlich Materialien zur Herausgabe einer Bibliographie „origineller polnischer
medizinischer Arbeiten im lautenden Jahrhundert.“ (Akadeni. Revue Jg. 2.

1896. S. 362.) W.

Unter demlitel: Die [loetischen und historisehen .Schriften eines .Augs-

burger Bürgers au der Grenzscheide des 16. und 17. Jahrhunderts giebt Max
Radlkofer iu der Zeitschrift des Historischen Vereins fllr .Schwaben und
Neuburg Jg. 22 (1895) S. 57 If. eine Beschreibung von 16 bishuig in der Biblio-

graphie^ nicht verzeiehneten und auch nicht iu Pranz Anton Veiths Bibliotheea

Augustana (1 783—96) erwähnten Werken des Augsburger Scliriftsteliers (Lehrers

und „Buchnlhrers“) Samuel Dilbaum aus den Jahren 1384—1609. W.

In der Römischen Quartalschritt für christl. Altertumskunde und für

Kirchengeschiebte 10. Jg. (1806) S. 16311. veröffentlicht L. Schmitz eine Bulle
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Papst Johanns XXIII. von 1410 Juli 23, Boli^a, in welcher der Papst den
Jakob Palladino, (gewesenen) Bischof von Florenz, der ein Bnch: Somninm
Nabuchodonosor sive Statua Danielis betitelt verfafst hat und deshalb der
Häresie angeklagt war, von jedem Verdacht der Ketzerei frei spricht. Die
inkriminicrte .Schrift, Uber deren Inhalt das päpstliche Schreiben nichts mit-

teilt, hat sich, wie Schmitz meint, nicht einmal in einer Abschrift erhalten

und scheint spurlos verschwunden zu sein. W.

t’ber Sebastian Brants Beschreibung von Deutschland und ihre

Yeriiffentlichung durch Caspar 11 cd io (zuerst 15.39 als Anhang zu seinem
deutschen weltgeschichtlichen I.esebuch, 1543, 1549) handelt Konrad Varren-
trapp in der Zeitschrift ftir die (ieschichte des Überrheins Bd. 50, N. F. II,

(IhOG) S. 2S8—308. W.

Von den Beiträgen zur Reformalionsgcsehichte^ KOstlin zum 70. Ge-
burtstage von Albrecht etc. gewidmet (Gotlia 1896), ist der 7. eine ttlchtige

Arbeit zur Chronologie und Bibliographie oer Reden Melancn-
thons (1515—1500) von b'ikolaus Müller, der mit der Herstellmig einer ge-
samten Melanchthou- Bibliographie beschäftigt ist, die wieder als Vorarbeit
für eine neue kritische Gesamtausgabe der Werke des Reformators gedacht
hft. Müller beschreibt die einzelnen Ausgaben der Reden mit bibliographischer
'l'reue und giebt eine Reihe von Krgänzungen und Verbesserungen zu Bret-

schncider, Corpus reform. Vol. 11, 12. W.

Ein Exemplar der versehollenen Extemporalitates Wratislaviae
des schlesischen Humanisten Sigismundus Fagilueus (Buchwald, geb.
1483 in Breslau), die .Scheibcl in der Gesehiclite der Breslauer Stadtbuch-
druckerei zwar als ersten Druck Konrad Buiimgurtens von Rothenburg an-

geführt, aber nicht .selbst gesehen hatte, weist Gustav Bauch in der Münchener
Hof- und St.satsbihlü>thek nach, es hat den Titel:

Extemporalitates vtiratislauie .Sigismundi

Fagiluci PieriJ id est Epigraimnaton suorum
Liber Seenndus. 26 Bl. Sign. (.\) B—F. 4®.

Eine Abschrift mit Nachbildungen der Holzschnitte besitzt Jetzt die Breslauer
St-otitbibliothok. Aus Versen auf Seite 8 des Bogens F geht hervor, dafs

die Ext. wirklich Baumgartens erster Breslauer Druck und damit auch der
erste der Breslauer Stadtbuchdnickerei sind. Liber 1 der Extemp., in I.eipzig

entstanden und dort vermntlich unter dem Namen Extemporalitates Lipsice
gedruckt, „entzieht sich noch unserer Kenntnis.* (G. Bauch, Beitr. z. Litteratur-

gcschichte des .schles. Humanismus II, Zeitschrift des Vereins für Geschichte
u. Altert. Schlesiens Bd. 30, 1896, S. 128ff.) W.

1.39 Handschriften der Consuetudines feudorum (Libri feudonim)
beschreibt — zum griifsten Teil nach eigener Einsicht — Karl Lehmann in

seinem Buche „Das l.ongob.ardische Letmrecht“ (Güttingen 1896). Ergänzungen
dazu in Bezug auf italieiii.sche Handschriften, namentlich auch eineu genauen
Bericht über den wichtigen Codex Chigi E VH 21 1 will K. Zciimer im Neuen
Archiv der Gesellschaft tllr ältere deutsche Geschichtskuude veröffentlichen.

(Neues Archiv Bd. 21 S. 781.) W.

Druck fehl er- Uerichtigung.

S. 381 Z. 5 V. u. statt: epls
^

lies: epis!

„ 382 „ 1 0 V. o. „ epifcopis „ epifeopis

!

„ 382 „ 5 V. 11. „ heuecias „ feuccias.
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Neue Erscheinungen auf dem Gebiete

des Bibliothekswesens.*)
Miteeteilt von 0. Koller in Leipzig.

Librarv Journal. Vol. 21, No. 7, July lSit6; Bad features of periodicals,

by H. Carriiigton Bolton. — The line of cxclusion, by Walter Lcamed.— IJbraries as bureaus of Information, by S. 8. Oreen.
No. 8, August Ihüfi; The American National Library, by R. R. Bowker.— The educational work of the Jersey City Free Pnblic Library, by

Elsther E. Burdick. — The evolntion of 'a district Library, by Anna R.
Phelps. — 'l’he new Providence Public Library building. — Tue decimal
classmcation abroad.

Revue des biblioth6ques. Annee 6, No. 5—6, Mai-juin 1896: Qnelques
alphabets d'imprimeurs au XVT« siede (Cologne, Treves, Metz, Vienne),

E
ar M. Pcllechet. Avec 14 plauches. — Note sur la circulaire de recherches
ibliograpbiques euiployie par la Bibliotheque nationale de Florence, par

Leon Dorez. — Etiides Aldines. I. Iji marque typographiqiie d'Alde
Manuce, par L^on Dorez. Avec une planche. — Catalogiie de la collection

De Camps, conservfie au Departement des Manuscrits de la Bibliotheiiue

nationale, par Charles de la Roucicrc. Suite.

Revue internationale des archives, des blbliotheques et des nms^es.
Tome 1. No. 5 (Bibliothe(|ues No. 2): A propos de rinstitut international

de Bibliographie, par Ch. V. LangU)is. — Mt^anges: lat reforme de la

bibliographie scientitii|ue aux congres de Bordeaux et de Berne (1895),
par eil. Mortet. — Les Bibliotheques en Esiiagne par Rafael Altamira.— Ordinamento delle Notizie biografiche nella Bibiioteca Nazionaie Cen-
trale di Firenze, par Gnst. Cini.

Annuaire de la presse fran(;aise et du niondo politique. Annfe 17: 1896.

Directeur: II. Avenel. Paris, maison Quantin. s“. Relie Fr. 12.

—

Annuario della stampa itiiliaua, 1896. (Anno 11.) Milano, stab. tip. Galli e

Raimondi di Vittorio Galli. XXXIX. 804 p. con 28 tavole. 8“.

•Atlas zum Katalog der im Germanischen Museum vorhandenen zum Ab-
druck bestimmten geschnittenen llolzstöcke vom XV.—XVllI. Jahrhundert.

XII Tafeln. Nürnberg. Verlag des Germanischen Museums, gr. fol.

•Bergmans, Paul. Anaicctes Belgiques. Notices et doenments pour servir

a riiistoire litteraire et bibliographiiiue de la Belgicitie. Gand, C. Vyt.
239 p. avec plauches. 8“.

Bibliographie der schweizerischen I.,andeskunde. Unter Mitwirkung der
hohen Btuidesbehiirden, eidgenössischen und kantoualen Amtsstellen und
zahlreicher Gelehrter herausgegeben von der Centralkommission Ihr

schweizerische I.andeskunde. Fascikel IV 6: Fauna helvetica, zusammen-
gestellt durch Th. Studer, unter Mitwirkung der schweizerischen zoolo-

gischen Gesellschaft. Heft 6: Mollusken, ziLsammengestellt von Th. 8tuder,

G. Am.stein, A. Brot. Bern, Wyss. XL 12 8. pr. 8". M. —.60

Fascikel V lOe«: Bildiographie der evangelisch -reformirten Kirche in

der .Schweiz. Heft 1: Die deutschen Kantone, zusammcngestcllt von G.
Finsler. IX. 77 8. .M. 2.

—

Bibliographie de 8. R. (1874— 1896). Angers, imp. Burdiu. .39 p. 8".

Ne se vend pas.

•Bogvennen, maanedsskrift for bogvenner. Aargaug4: 1896. Kristiania,

Bertrand Jenseti. 8".

„Udkommer hveranden eller hvertredie maaned og koster 50 oere aaret

postporto iberegnet.“

Boletin de la libreria. (Publicacidn mensual.) Obras antiguas y modemas.
Ano XXIV: Julio 1896— Jnnio 1897. Madrid, M. Miirillo. gr. 8". Uu aiio

Francos 8.

*) Die mit * bezeichneten Bücher sind der Redaktion zugesandt.
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The Book-plate aonual and armorial year-book 1S96. New York, Mac-
millan & Co. 37 p. illustrated 4'’. D. 1.

—

‘Boston; Public Library. Monthly bnlletin of books added to the Public
Library of the City of Boston. Vol. 1. No. 6: August 1896. Boston.
P. 75-92. 4".

Bowerman, G. Franklin. A selected bibliography of the religlons deno-
minations of the United States; with a list of the most important Catholic

Works of the world as an appendix, conipiled by Joseph H. McMahon.
New York, Cathedral Library Association. 94 p. S“.

Die Bücherinarkcu oder Buchdrucker- und Verlegerzeichen. (Band 4:)

Frankfurter und Mainzer Drucker- und Verlegerzeichen bis in das 17. Jahr-

hundert. Herausgegeben von P. Ileitz. Stralsburg i. E., J. U. Ed. Ileitz.

XV S., 84 u. 13 Tafeln und I S. Imp. 4". M. 45.

—

Catalogue de la colleetion napol^onienuc du baron Hippolyt« lAirey,
dounee ä la Bibliotheiine nationale par m'>* Dodu. Nogent -le-Rotrou,
impr. Daiineley-Gouvernenr. ä 2 col. 44 p. b".

Catalogue d’nne colleetion miisicale et d’ouvrages divers legues a la Bi-

bliotn^qno nationale par M. 0. 'l’hieriy- Poux ,
conservateur du departe-

ment des imprimes. Nogent - le - Kotr’ou, imp. Daupeley- Gouverneur, ä
2 col. 5it p. b".

Catalogue of the books in the library of the Typothetac of the ci^ of
New York; with a snbject index. New York, pnntod at the De Vinne
Press. 176 p. b“.

Coldwater, Mich.: Free Public Library. Catalogue, compiled by Miss
Margaret i’arkhurst. Lansing. 14. 45S. 12 p. S“.

Columbns, 0.: Public School iJbrary. Catalogue. Section I: Biography and
prose fiction, Columbus. 2.56 p. toi.

Congri-sprovincial de la Societ6 bibliographiquo et des publications

populaires. Session tenue a Montpellier les 11, 12 et 13 f6vrier 1895.

Montpellier, iinpr. Finnin-Montane, au siege de la Societe bibliographique.

XXVllI. b53 p. S».

Dcccke, W. Jahresbericht über die italischen Sprachen, auch das Alt-

lateinische, Etruskische und Veuetische, tür die Jahre lbS6—93. Schlufs. —
VV. Larfeld. Jahresbericht über die griechische Epigrajihik für Ibbb—94.

Berlin, 8. Calva^ & Co. S. 97—28b. gr. b".

Jahresbericht ül>er die Fortschritte der classischen Alterthumswissenschaft

87. Bti.. Heft 2 u. 3. Subscr. Preis 5 2. 40; Ladenpreis h 3.60.

Deecke, W. Jahresbericht über die italischen Sprachen, auch das Alt-

lateinische, Etruskische und Venetisehe, für die Jahre 1886— 9.3. [Aus:
..lahresberic.ht über die Fortschritte der classischen Alterthumswissen-
schaft.“] Berlin, S. Calvary & Co. 125S. gr. 8“. M. 4.80

Delislo, L. L'iniprimeiir parisien Josse Bade et le profe.sscnr 6cossais Jean
Vaits. Nogent -le-Kotroii, iinpr. Daupeley- Gouverneur. 13 p. 8".

Kxtrait de la Bibliuth^quc de l’Ecole des Charles.

Dubarat, V'. Melanges de bibliographio et d'histoire locale. TomeU:
Hagiographie (saint Leon, .saiute Confesse et sainte Quitteric), documents
sur la revolution, le pelerinage de Notre-Daine de Berlane, le protestan-

tisuie en Bearn, bibliogrHnliie.s. Pan, imp. Dufau. 338 p. 8“.

Ebrard, F. C. Die Stailtbibliothek in Frankfurt a. M. Im Aufträge der
städtischen Behörden aus Anlass der Vollendung des Erweiterungsbaues
herausgegeben. Frankfurt a. M., Gebr. Knauer. VIII. 179 S. gr. 4". Mit
19 Tafeln und 22 Textabbildungen. M. 2o.—

‘Eich 1er, F. Begriff und Aufgabe der Bibliothekswissenschaft. Vortrag.
I.eip/.ig, Otto Harrassowitz. .32 S. 8“. M. 1.

—

Export-Journal. Internationaler Anzeiger für Buchhandel und Buchge-
werbe, Papierindustrie, .Schreibwaaren und Lehrmittel. (In deutscher,
französischer und englischer Sprache.) Jahrgang 10; Juli ls96—Juni 1897.

[12 Nm.J Leipzig, G. Uedeler. gr. 4“. M. 4.

—
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F orrer, R., und H. Fischer. Adressbuch der Museen, Bibliotheken, Sammler
und Antiquare. Ein Handbuch für Sammler, Auctionatoren, Museums-
Vorstände und Händler. Mit einer illustrirten Studie Uber eLsässische

Privatsammlnngen. Strassburg, Schlesier & Schweikliardt. XXV. 3b0 S.

mit 12 Lichtdrucktafelu. gr. 8". Gebunden in Leinwand. M. 15.

—

Foscarini, Amilcare. Saggiu di uu catalogo bibliograhco degli scrittori

salentini le cui opere sono state messe a stampa. Lecce, stab. tip. lit

Imip I>azzaretti o figli. 310 p. 8“. L. 2.25

Frati, L. I corali dclla basiliea di S. Pctronio in Bologna. Bologna, ditta

Nicola Zanichelli di Cesare e Giac. Zanicbelli. 100 p. 4”. Con hgure.
’Goedeke, Karl. Grnndrisz zur Geschichte der deutschen Dichtnng aus

den Qnellen. Zweite ganz neu bearbeitete Auflage. Nach dem Tode des
Verfassers in Verbindung mit F'achgelehrten fortgefiihrt von Edmund Götze.
Heft 15. [VT. Band, Bogen 8— ll.J Dresden, L. Ehlermann. S. 118 -224.

gr. 8". M. 2.50

Griffin, Apple ton P. C. Bibliography of the historical publieations issned

by the New Fhigland States, reprinted from the pnblications of the Colonial
Society of Muss. Volume 3. Cambridge. John VV’ilson & Son. 1895. 47 p. 8".

Gruppe, 0. Jahresbericht Uber die Mythologie aus den Jahren 1891 und
1892. [Aus: „Jahresbericht Uber die Fortschritte der classischen Altcr-

thnmswissenschaft.“] Berlin, S. Calvary & Co. 219 S. gr. b“. M. 6.

—

Hamilton, S. M. The Hamilton facsimiles of raanuscripts in the national

archives relating to American histoiy. Part I: The Monroe doctrine, its

origin and intent. New York, The l’nblic Oninion Co. 8“. D. 1.50

*Hoyle, William E. The Dewey Decimal Classification and the Inter-

national Catalogue of Science. [Iteprinted from „Natural Science.“]

London, Page & Pratt. P. 43—52. 8“.

Huch, H. C., und 8. Kleemann. Verzeichniss der Stadt -Bibliothek zu
(inedlinburg. Herausgegeben im Aufträge der Stadtbehörden. Guodlinburg,
U. C. Huch. XII. 208 S. sr. 8“. M. —.50

Jahresbericht, Theologischer. Herausgegeben von II. Holtzmann. Band 15,

enthaltend die Literatur des Jahres 1895. Abtheilung 2: Historische Theo-
logie, bearbeitet von LUdemann, Krüger, Böhringer, Loesche, Werner,
Kohlschmidt, Fnrrer. Braunschweig, C. A. Schwetschke & Sohn. 208. 9 S.

gr. 8®. M. 7.—

Jahresbericht Uber die Erscheinungen auf dem Gebiete der germanischen
Philologie, herausgegeben von der Gesellschaft ftir deutsche Philologie

in Berlin. Jahrgang 17: 1895, Abteilung 1. Dresden, C. Reissner. 8. 1— 128.

gr. 8®. M. 9.—

Inventaire sommaire des archives d^partementales uut6rieurcs ä 1790.

Cötes-du-Nord. Archives civiles Tomeil, premicre partie. Serie E
(suite): Articles 1215 a 2871. Saiut-Brieuc, lib. Guyon. 296 p. a 2 col. 4".

Katalog der Bibliothek der Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinischen deutschen

Akademie der Naturforscher, bearbeitet von 0. Grulich. 7. Lieferung

(Band II, 4). Leipzig, Wilh. Engelmann. XXXV—XLII u. 8.631— 832.

gr. 8". M. 4.—; für Mitglieder M. 2.

—

Katalog der Bibliothek des Kaiserlichen Patentamtes. Berlin, W. H. KUhl.

Vlll. 750 8. gr. 8“. Geb. in Halbleinw. M. 8.70

Katalog der Freiherrlich von Lipperheide'schcn Sammlung für Kostiim-

wissenschaft. Mit Abbildungen. Abtheilung 3: BUchersammlung, Baud 1,

Lieferung 2. Berlin, Frz. Lipperheide. 8.49—96. Lex. 8®. M. 1.

—

Katalog der in den letzten 30 Jahren in Deutschland erschienenen Bücher
nnd Schriften Uber Hunderassen, Ilundedressur, Hundekrankheiten etc.

Nürnberg, Rawsche Buchh. 16 8. gr. 8®. M. —.40

Kerviler, R. Essai d'nne bio - bibliographie de Chateaubriand et de sa

famille. Vannes, lib. Lafolye. 95 p. 8®.

Köhler, Ch. Catalogue des manuscrits de la bibliotheque Sainte-Genevieve.

Tome 2. Paris, Pion, Nourrit et Cie. 1 120 p. 8®.
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‘Kühler, W. Zur Entwicklnngsge-schichte des Buchgewerbes von Erfindung
der Buchdruekerkunst bis zur Gegenwart. Natiimal-ökonomisch-statistisch

dargestellt. Gera, Fr. Eug. Köhler's Verl. XI. 183 S. m. 3 Tab. u. 2 graph.

Tat', gr. 8”. M. H.

—

La Bouilleri e, S. de. lli-stnire de rimprimerie :i la Fleche, depnis son
urigine jusi|u’ ä la revolution (1575— 178!>). Paris, Lamulle et Poisson.

103 p. avec gravures. 4",

Liste des periodiques etrangers re^ns par lo Departement des imprimes de
!a Bibliotheque Nationale. Nouvellc edition. Paris. 178 p. 8“.

Littcraturbericht, .luri.stLschcr, 1 8^4 bis 1804. Unter Mitwirkung von H.

F.nnann, A. Frantz, C. Gareis etc. herausgegeben von A. von Kirchenheim,
lieft 8; Die Litteratur des .Staatsrechts und des Verwaltungsrechts Is84

bis 1894, von A. von Kirehenheim. Leipzig, J. C. llinrichs'sche Buchh.
S. 285—32«. gr. 8». M. 1.—

‘Lundstedt, Bernh. Sverigos periodiska litteratur. Bibliografi cnligt

Publicistklubbens uppdrag utarbetad. 11. Stockholm, 189.3— 1894. Stock-
holm, H, KIcmmings Ant. (I.eipzig, Otto llarrassowitz). (IV.) 324 p. gr. 8®.

M. 10.—
Marichal, P. Catalogue des manuscrits conserves a ia Bibliotheque nationale

SOUS It^s nos. I ä 72.5 de la eollection de Lorraine (extrait du Ue<-ueil de
doeuments sur l’uistoire de Lorraine). Nancy, lib. Wiener. XLV. 480 p. 8".

Marlborough, Mass.: Public .Schools. Pupil's catalogue of Public Libraiy,

189«; prepared bv Miss Sarah E. Gotting. Marlboro. 122 p. 8°.

MassiS Torrents, .1. Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de
Madrid. Noticies per un catalog raonat. Barcelona, „L’ Aveni;.“ 217 p.

8“. Pes. 4.50

Tirada de 200 ejemplares.

Michigan .State Library. Bulletin No. 1, .lune 1896: Study elubs. I.ansing,

Mi<m. 184 p. 8“.

Milwaukee Public Library. Eighteenth annu.al report by the board
of trustces. October 1, 1895. Milwaukee. 1895. 71 p. 8".

Milwaukee Public Library. Quartcrly index of additions. Vol. 6 No. 1:

January—March 1896. Milwaukee. P. 1— 18. 4®. Per year 5t) cts.

de Montaiglon. Bibliographie chronologiquc des ouVrages de Benjamin
Fillon (1838— 1881). Niort, lib. Clonzot. 111 p. 4®.

Motta, E., ed E. Tagliabue. Bibliografia mesolcinesc. Chur, Biichdr. Jia.

Casanova. 52 p. 8“.

Separat -Abdruck aus dem Jahresbericht der Mstor.- antiquar. Gesellschaft

Graubündens pro 1895.

Mouton, Eug. L'art d’ccrire un livre, de riniprimer et de le pnblier. Ptiris,

II. Weiter. 424 p. 16“. Fr. 6.— ;
sur papier de Uollande ae Van Gelder

Fr. 15.—;
sur papier du .lapon Fr. 30.

—

Müller, F. Die armenischen Handschriften von Sewast (.Siwjw) und Aenqnl.
[Aus: Sitzungsberichte der K. Akademie der Wissenschaften.] Wien, C.

Gerold’s Sohn. 13 S. gr. 8“. M. —.60

Newark, N. .1.: Public. Library. Finding list. Second Supplement: books
added froui March, 1893 to March, 1896. Newark. 228 p. 8®.

Omont, Henri, etC. Couderc, Catalogue gcn6ral des manuscrits fran^-ais.

Ancien Supplement fran^ais. II, Nos. 9561— 13090 du fonds frantais. Paris,

libr. Leroux. XII. 637 p. 8®.

Papers prepared for the World's Library Congress held at the Columbian
cxposition. Edited by Melvil Dewey. Washington, Government Printing

Office. P. 688—1014. 8®.

U. S. Bureau of Education reprint, whole No. 224.

Peoria Public Library. The sixteenth aiinual report and the 390>

Annual Keport since its First Organization as the Peoria City Library.
Peoria. 1 4 p. 8®.

The Pnblishers’ Weekly. The American book trade joumal with which
is Incorporated the American literary Gazette and Publishers' Circular.
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Vol. L: July— December 1896. New -York, Office of the Publishers’

Wcekly. gr. 8". One year, pos^e prepaid I). 4 .

—

Putnam, G. liaven. The question of Copyright, comprising the text of the

Copyright law of the United States and a siiinmary of the Copyright laws
at present in force in the chief countries of the world. 2'' edition rcvised

with additions and with the record of Icgislation brought down to March,
1896. New York, G. P. Piitnam’s Sons. 25. 486 p. 8®. Cloth. D. 1.75

Repertorium der technischen Jonrual-Litteratur. Heransgegeben im Kaiscr-
liclien Patentamt. Jahrgang 1895. Berlin, C. Ileymann's Verlag. X. 290 S.

hoch 4". M. 15.

—

Rctana, W. E. Archivo dcl bibliöfilo filipino. Recopilaciim de docnmentos
histöricos, cientificos, literarios y politicos, v c.studios bibliognificos.

Tomo II. Madrid, impr. de la Viuda de M. Hiinueso de los Rios. LVI.
511 p. 8®. Pcs. 7.-.-

Rhees, \V. J. Publications of the Smithsonian Institution, May, 1896.

Washington. 86 p. 8“.

Ribera, .1. Bibliöhios y bibliotccas cn la Espafia musnlmana. Conferencia
dada cn la Faciiltad de Mediciua y Cieneias. Zaragoza, Est. tip. de „La
llerecha“. 31p. 8®.

No sc vcnde.

Rondot, N atalis. Les relieurs de livres a Legon du XIV« au XVH» siede.

Paris, lib. Ledere et Cornuan. 19 p. 8®.

Extrait du Bulletin du bibliophile, 5 40 exemplaires.

Roth, F. W. E. Geschichte der VerlaMgeschäfte, der Buchdruckereien sowie
des Buchhandels zu Speier im XVll. Jahrhundert bis zur Zerstörung der
Stadt ripeicr 1689. Nenst Bibliographie der Druckwerke dieses Zeitraum.s.

[Aus: „Mitteilungen des historischen Vereines der Pfalz.“] Speyer,
Jaegersche Buchh. 83 S. gr. 8®. M. 1.50

St. Joseph, Mo.; Free Public Library. Cla.ssificd Hst of the circulating

department. July 1, 1896. 140 p. 8®.

Saint-Yves, G. IjCS mannscrits geographiques de la bibliotheque de Marseille

et un Voyageur bas-alpin, le Pere Louis Fcnillee (1660— 1732). Paris,

Imprim. Nationale. 32 p. 8®.

Extrait du Bulletin de göographic historique.

Salt, H. Stephens. Henry David Thoreau, with bibliography by ,1. P.

Anderson. New Y'ork, Scribner. D. 1.

—

Schoetz, R. Die Litteratur der Veterinär-Wissenschaft und deren Hilfs-

wissenschaften von 1889—l.Juli 1896. Berlin, Rieh. Schoetz. 47 S. 12®.

M. 1.-
*Schwab, Mo’fse. BiblioCTaphie d'Aristote. Memoire couronnc par ITnstitut

de France. Paris, H. Weiter. 380 p. 8®. Fr. 20.

—

State of New York, Department of Public Instruction. Catalogne of the

Tcachcr’s Library of the State of New York, prepared under the super-
vision of Charles R. Skinner, state superiutendeut of public instruction.

Albany, Weed-Parsons Printing Co. 94 p. 8".

.Stoerk, F. Die Litteratur des internationalen Rechts 1884 bis 1894. Leipzig,

J. C. Hinrichs’sche Buchh. 40. III S. gr. 8®. M. 1.

—

Verzeichniss der neueren und wichtigeren Erscheinungen auf dem Gebiete
der Landwirthschaft und verwandter Zweige. Heransgegeben von Kluge
& Ströhm. Reval, Kluge & Ströhm. XLIV. 240 S. gr. 8®. M. —.80

Vollhardt. R. Bibliographie der Musik -Werke in der Rats.schulbibliothek

zu Zwickau. Beilage zu den Monatsheften filr Musikgeschichte. Leipzig,

Breitkopf & Härtel. VIII. 299 S. gr. 8®. M. 5.

—

Weisbach, W. Die Basler Buchillnstration des XV. Jahrhunderts. Strass-

burg, J. H. Ed. Heitz. UL 76 S. mit 23 Zinkätzungen, gr. 8®. M. 6.

—

Studien der deutschen Kunstgeschichte. Heft 8.

Williamson, Jos. A bibliography of the state of Maine, from the earliest

period to 1891. 2 vol. Portlana Me., The Thnrston Print. 8. 738 -1- 2. 699 p.
8». D. 7.—

Digitized by Google



53G Antiquarische Kataloge. Pcrsonalnacbrichten.

Winsor, Justin. The literatnre of witchcraft in New England. Worcester,
Mass., Chas. Hamilton. 25 p. 8“.

Winsor, Justin. The New England Indians; a bibliographical surrey,
1630—170«. Cainbridgc, John Wilson & Son. 35 p. 8".

*Ze dler, G. Geschichte der Universitätsbibliothek zu Marburg von 1527—1887.

Marburg, N. G. Elwertsche Vcrl.-Biichh. XI. 166 S. mit 3 Tafeln, gr. 8“.

M. 4.50

Antiquarische Kataloge.
Bertram .Sondershausen. No. 22: Pädagogik, Philosophie, Geschichte etc. 12 S.

Dirnboeck Wien. No. 2: Sprachwissenschaft. 92 S.

Gilhofer & Kanschburg Wien. Anz. No. 36: Vermischtes. No. 2836—3114.
Harrassowitz Leipzig. No. 218: Auswahl wertvoller Bibliothekswerke.
Heckenhaner Tübingen. 1S96, No. 1; Jnrisprudenz u. Staatswiss. 1215 N*'*-

Hübscher & Teufel Köln. No. 1 : Schopenhauer-Bibi. Aus versch. Wissen-
schaften. 697 N“'-

Jordan München. No. 14: Chemie. (Bibi. v. Prof. Dr. L. v. Meyer Tüb.)
1439 N“*-

V. Lama Regensburg. No. 12: Auswahl meist gröfserer theolog. Werke.
No. 340—499.

Lehmann, Paul, Berlin. No. 86: Theolorie u. Philosophie. 2147 N»»-

Lissa Berlin. No. 20: IJtteratur d. XV.—XVHI. Jahrh. 844 N»*-

Prager Berlin. No. 138: Zur Gesch. d. Kultur u. Sitte, d. Wirtschaft u. d.

Rechts. 1830 N“*-

Rannecker Klagenfurt. No. 88: Vermischtes. 1118 N“*-

Scheible Stuttgart. No. 237; Seltene französ. Litteratur. 1563 N«*-

Schnurpfeil Leobschütz. No. 89. 90: Kathol. Theologie. 383. 373 Nos-

Scholz Brannschweig. No. 16: Neueste Erwerbungen. 870 N»‘- — No. 17:

Prakt. Theologie. 1.348 N”*-

Weigel Nürnberg. No. 3: Vermischtes. 400 Nm.
Weiter Paris. No. 83: Folklore. Hist, littf-raire. Romanica, I. 3216 N«-
V. Zahn & Jaensch Dresden. No. 65; German. Philologie. 2814 N»«-

Personalnachriehtcn.
In dem am 25. Juli d. .1. in Göttingen stattgehabten ersten deutschen

Bibliotheksexainen haben beide Kandidaten, die Volontäre Dr. Brodmann
und Dr. Jacobs, gut bestanden.

Der Assistent der Königlichen Bibliothek in Berlin Dr. Günther ist

zum städtischen Bibliothekar und Archivar in Danzig gewählt worden.
Am 29. August starb in Paris im Alter von 84 Jahren einer der be-

rühmtesten französischen Bibliophilen und Sammler, der Baron Jeröme Pichon.
Bis 1893 war der Verstorbene Präsident der Gesellschaft der französischen
Bücherfreunde. Er hinterläfst eine kostbare Sammlung von seltenen Werken.

An die Stelle des bisherigen Bibliothekars der l.eland Stanford Junior
University in Californien E. II. Woodruff ist am 1. Aug. d. J. Mr. Herbert
C. Nash getreten.

Der Unterzeichnete bittet alle Sendungen für das „Centralblatt

für Bibliothekswesen“, so weit sie nicht an den Herrn Verleger gehen,
vom 25. Oktober d. J. an an Herrn Bibliotheksassistenten Dr. Uackradt
in Halle a. 8., Karlstrafsc 26, gefälligst zu richten. Persönliche Zu-
sendungen bitte ich vom 1. November an an Signor Dr. 0. Hartwig,

Firenze, Via Montebello 17, Pensione Lindenberg, zu adressieren.

Dr. 0. Hartwig.

\r«rUg TOD Otto Il»rr*Mowiis, Druck Ton Bbrhardt Kmtm. Hall«.
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Centralblatt

für

Bibliothekswesen.
Xni. Jahrgang. 12. Heft Dezember 1896.

Doppeldrncke.
Ein Beitrag zur Geschichte des Verlagsrechts.

Jedermann weifs, dafs die Exemplare, welche derselben Auflage

eines Buches angehören, wie im Texte so auch in ihrer typographischen

Einrichtung und Ausstattung vollkommen gleich, man könnte sagen

kongruent sind. Wo immer man die Hunderte und Tausende von Exem-
plaren dieser Auflage unter einander vergleichen mag, vom Titel bis

zur letzten Seite des Registers und von Zeile zu Zeile findet man die

gleichen Sätze und Worte, Buchstaben und Satzzeichen in den gleichen

Schriftcharakteren und Gruppierungen. Denn die Druckformen, wenn
sie auch aus beweglichen Typen zusammengesetzt sind, verhalten sich

in der Presse nicht anders als die massiven Platten ans Kupfer, Holz,

Stein, Glas n. s. w., deren die Kupferstecher, Holzschneider, Lithographen

und Photographen sich zur Vervielfältigung ihrer Zeichnungen und
Bilder bedienen, auch sie liefern in jedem einzelnen Abzüge bis in

die kleinsten Einzelheiten getreue Abdrucke. In dieser ganz mecha-

nischen Arbeit der Drnckerpresse liegt bekanntlich einer der gröfsesten

Vorzüge ihrer Vervielfältigungen wie deren Mängel: sie schützt den

Verfasser vollkommen vor den Mifsverständnissen, unabsichtlichen und
absichtlichen Entstellungen und Verfälschungen, denen die Abschreiber

mehr oder weniger immer erliegen, sie wiederholt aber aueh mit der-

selben tötlichen Sicherheit zum hundertsten und tausendsten Male die

Irrtümer und Fehler, die er selbst, der Setzer, Korrektor und Drucker

verschuldeten oder übersahen.

Seltsamer Weise giebt es jedoch manche Auflagen von Büchern,

besonders des 16. bis 18. Jahrhunderts, deren Exemplare die soeben

gekennzeichnete vollständige Übereinstimmung vermissen lassen. Aufser-

lich sehen sie sich zwar so ähnlich, dafs sie sogar Fachleute, Typo-
graphen sowohl als Bibliographen, über ihre wahre Natur täuschten

und daher überall wie Wein ans demselben Fasse
,

d. h. für völlig

gleichwertig betrachtet worden. Untersucht man sie aber einmal etwas

genaner, so findet man stets allerlei nnd zum Teil ganz merkwürdige

Verschiedenheiten: bald eine andere Lesart, bald eine andere Kopf-

leiste, Initiale, Vignette, bald die Verrüekung einer Silbe oder eines

xm. 12. , 36
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Wörtchens vom Ende der einen Zeile an den Anfang der folgenden

n. dgl. m. Man hat es also hier mit einer Art von Auflagen zu thnn,

deren Exemplare, obwohl sie im allgemeinen ganz Ubereinstimmen, im

einzelnen aufserordentlich verschieden sein können. Diese mannigfach

von einander abweichenden Exemplare ein und derselben Auflage nun
nennt man „Doppeldrucke“.

Wie gesagt, lassen sich solche Doppeldrucke schon im Anfang
des Itj. Jahrhunderts nachweisen. Allein, obschon sie seitdem zu allen

Zeiten ziemlich häufig verkommen, wurden sie von den älteren Biblio-

graphen doch nicht bemerkt oder nicht beachtet. Erst Salomon Hirzel,

der nicht blofs ein ausgezeichneter Verleger, sondern auch ein fein-

sinniger Goethekenner war und mit ebenso viel Glück als Eifer eine

höchst wertvolle Goethebibliothek anlegte, hat in dem darüber ver-

öffentlichten .Verzeichnis“ Notiz von ihnen genommen, freilich auch

er gewöhnlich nur so weit, dafs er die Zahl der von ihm aufgefundenen

Doppeldrncke angiebt, Uber ihre typographischen Besonderheiten aber

nur in einzelnen Fällen sich äufsert. Nach ihm sind dann noch von
einigen anderen Bibliographen und Sammlern einzelne Doppeldrucke
entdeckt worden und man kennt deren jetzt auch von Schiller, Lessing,

Wieland, Lei.sewitz n. s. w., insgesamt aber wohl noch nicht drei Dutzend.

Man darf sich also nicht wundern, wenn sie in der Litteratnr ein höchst

unsicheres Dasein führen und auf sehr verschiedene Weise erklärt

werden.

Es ist bekannt, dafs kleine Schriften, um Zeit und Arbeit zu

sparen
,

schon in der Wiegenzeit der Typographie zuweilen von
doppeltem oder vierfachem Satze abgezogen wurden. Bei jedem
Karrenzuge gingen dann statt eines zwei oder vier Exemplare ans der

Presse hervor und die gewünschte Auflage der Schrift war in der

Hälfte oder dem vierten Teile der sonst erforderlichen Zeit gedruckt.

Man hat nun auch beobachtet, dafs sich die Exemplare solcher Auf-

lagen durch kleine Änderungen im Text und im Material ganz ähnlich

unterscheiden wie die Doppeldrucke, und daraus geschlossen, dafs

Doppeldrncke geringeren Umfangs auf dieselbe Weise entstanden sein

könnten. Dieses Verfahren empfahl sich allerdings immer bei Texten

von einer bis höchstens acht Kolumnen (je nach dem Format) und
grofsen Auflagen, also bei Ablafsbriefen, Kalendern, neuen Zeitungen

u. dgl., weil dann die Kosten für den zweiten, dritten und vierten Satz

durch die Ersparnis am Drucke oft fünf-, zehn- und zwanzigfach

wieder eingebracht wurden. Wenn die Texte dagegen den Raum eines

viertel Druckbogens gröfsten Formates überschritten und nicht mindestens

zwei vollständige Exemplare zugleich auf jedem Bogen abgedruckt

werden konnten, war- mehrfacher Satz zwecklos. Dieser Art von

Doppeldrucken sind also sehr bestimmte enge Grenzen gezogen.

Es giebt nun aber auch Doppeldrncke, die nicht blofs einen

viertel, sondern zehn, zwanzig, hundert und mehr Druckbogen stark

sind. Für solche ist natürlich jede derartige Erklärung unbrauchbar.

Man mufs ihre Entstehung daher auf ganz andere Ursachen und 6e-
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we^grQnde zorfickfflhren und das ist in der That auf drei sehr ver-

schiedenen Wegen versucht worden.

Einige haben sich der Handschriftfabriken des späteren Mittel-

alters vor Gntenbergs Erfindung erinnert, wo viel verlangte Bücher
oft in sechs, zehn und mehr Exemplaren nach dem Diktat des Schreib-

meisters von ebenso vielen Schreibern auf einmal hergestellt wurden,

und meinen, die Anwendung dieser Methode sei in der Dmckerpraxis
„noch eher möglich als bei dem langsamen Nachschreiben von Hand-
schriften“. Sie haben damit jedoch den Druckereien die ärgste Un-
geschicklichkeit zugemntet; denn abgesehen von allen daraus für ihren

Betrieb entstandenen Unznträglichkeiten würden sie ihnen die Arbeit

ganz nutzlos erschwert und verteuert haben. Das Schriftsetzen geht

ja viel langsamer von statten als das Schreiben mit der Feder; zu

der Tagesarbeit eines tüchtigen Schreibers gebraucht der Setzer un-

gefähr eine Woche. Gerade darin liegt aber der grofse Gewinn des

umständlichen und teuren Schriftsatzes, dafs von einem einzigen Satz

mit dem vcrhältnismäfsig geringsten Aufwand von Zeit und Mühe be-

liebig viele Abdrücke genommen werden können. Der einzige, freilich

auch nur scheinbare Vorteil
, den diese Methode gehabt hätte

,
wäre

gewesen
,

dafs an dem Buche auf mehreren Pressen gedruckt wurde.

Allein, ob man nun -die vier Druckformen von vier Setzern an einem

Tage auf vier, oder die eine von einem Setzer gelieferte an vier Tagen
auf einer Pres.se druckte, hatte auf den Fortschritt der Arbeit keinen

Einflnfs. Wenn es sich um die Beschleunigung des Druckes handelte,

bediente man sich früher (wie auch heute noch) eines ganz anderen

und sehr einfachen Mittels, das auch den Handschriftfabriken nicht

fremd war: man verteilte das Manuskript an mehrere Setzer. Luthers

Septemberausgabe des Neuen Testaments ist eins der frühesten be-

kannten Beispiele dieses Knnstgrifis und, was man mit einer solchen

Arbeitsteilung zu leisten im stände ist, haben wir alltäglich an unseren

Zeitungen Gelegenheit zu bewundern.

Andere haben die Doppeldrucke richtiger und einfacher zu er-

klären geglaubt durch die Annahme, dafs nur einzelne Teile oder

Bogen der Auflage von mehrfachem Satze abgedrnckt seien. Die

Veranlassung dazu hätten manche in einzelnen schon gedruckten Bogen
stehen gebliebene Fehler und Versehen gegeben, die man noch recht-

zeitig, bevor das ganze Buch ausgedruckt war, bemerkt habe. Auf
diese Weise habe „der Drucker vou einzelnen Teilen des Buches

doppelte oder dreifache Exemplare erhalten, die dann beim Binden
beliebig znsammengestellt“ worden wären. Aber diese Vermutung ist

um nichts besser als die erste. Gewifs ist es hin und wieder vor-

gekommen, dafs ein Bogen umgedrnckt werden mnfste, doch geschah

das nur in wirklich dringenden Fällen und darum sehr selten, wohl

niemals aber wegen einer Hand voll Druckfehler, wenigstens bei nicht

streng wissenschaftlichen Werken; die verbesserte man schlimmsten

Falls am Ende des Bandes. Wem aber die Korrektheit des Textes

wichtig genug war, dafs er die Kosten des Umdrucks ganzer Bogen
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nicht scheute, der sorgte selbstverständlich auch dafür, dafs die fehler-

haften Exemplare makuliert wurden.

Auch der dritte Versuch stöfst auf unüberwindliche Schwierig-

keiten, obgleich Doppeldrncke von ganz kleinen Büchern so wohl ent-

standen sein können und gelegentlich wirklich auch einmal entstanden

sein mögen. Dieser Erklärungsversuch geht von der Erwägnng ans,

„dafs die älteren Buchdrucker, die ja bekanntlich zugleich Buchhändler

waren, wenn sie Werke druckten, von denen sie sich dauernden Absatz

versprachen, vorzogen, statt, wie dies jetzt geschieht, nach einmaligem

Druck den Satz auseinander zu nehmen, diesen längere Zeit aufznbe-

wahren und bei neuem Bedarf von Exemplaren neue Abdrücke her-

znstellen. Einem neuen Abdruck konnte dann eine neue Textrevision

mit Beteiligung des Verfassers vorhergehen, dem Kostenaufwand für

einen vermehrten Bedarf an Typen stand das geringere Risiko in dem
Aufwand für Papier gegenüber.“ Das sind Gründe, die in der That
Beachtung verdienen, um so mehr als man heute manchmal genan so

verfährt. Aber freilich auch heute pflegt man dieses Auskunftsmittel

nur bei Flugschriften und ähnlichen kleinen auf das Tagesbedürfnis

des Publikums berechneten Büchelchen zu ergreifen, obgleich unsere

Druckereien mit denen früherer Jahrhunderte verglichen über ganz
gewaltige Schriftmassen gebieten. Gröfsere Werke werden heute stereo-

typiert, weil man es immer noch vorzieht, die damit verbundenen nicht

unbeträchtlichen Kosten zu übernehmen, als bedeutende Schriftmengen

fest zu legen
,

selbst wenn die Druckerei ihre zeitweilige Unbenntz-

barkeit wohl ertrüge. Schon hieraus kann man abnehmen, wie wichtig

es für jede Druckerei sein mufs, sich der freien Verfügung über ihr

ruhendes Schriftmaterial nicht zu begeben. Und das ist vollkommen
begreiflich; da sie nicht in der Lage ist, sich die Aufträge nach Be-

dürfnis zu wählen, mufs sie ihr ganzes verfügbare Material in Bereit-

schaft halten, nm in jedem Augenblick übernehmen zu können, was
sich gerade bietet. Wenn nun noch unsere weit gröfseren und ver-

möge der Schnellpresse und des Dampfes viel rascher arbeitenden

Druckereien genötigt sind, auf eine möglichst ununterbrochene Bewegung
ihres teuren Sehriftmaterials Bedacht zu nehmen, wie viel mehr werden

das dann diejenigen des 16. bis 18. Jahrhunderts haben thun müssen.

Drnckereien, welche vier bis sechs Handpressen beschäftigten und
Schriften (Schwabacher, Fraktur, Antiqua gerade und kursiv. Griechisch,

alles zusammen, in den gebräuchlichsten Graden Petit bis Mittel) für

vier bis sechs Dutzend Druckbogen führten, zählten damals schon zu

den grofsen. Daraus allein kann man schon abnehmen
,

dafs es für

die meisten recht mifslich gewesen wäre, den Satz eines Buches von

nur fünfzehn bis fünfundzwanzig Bogen (240 bis 400 Seiten) auf etwa

ein Jahr brach zu legen. Indes, was will so ein einzelner Fall be-

sagen gegenüber der Masse von Doppeldrucken, die sich heute bereits

nachweisen lassen? Fast in jedem Jahre hätte es sich ereignet, dafs

nicht nur der Satz eines Buches, sondern mehrerer hätte znrückgestellt

werden müssen und nieht blofs auf ein Jahr, sondern auf drei, fünf
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oder gar zehn Jahre. Und welche Druckerei wfire im stände gewesen
so gewaltige Schriftmengen, wie Wielands Agalhon (Leipzig 1773,

4 Bände, 85 Bogen) oder Ernestis Tacitns (Leipzig 1801, 2 Bände,

137 Bogen) erforderten, auch nur aufzubringen? Sicherlich keine. Also

auch diese Hypothese wird von offenkundigen Thatsachen widerlegt

und läfst sich nicht halten.

Sehr ansprechend und einleuchtend ist dagegen die Ansicht,

welche Gustav Dederding bei der Besprechung eines Doppeldrucks
von Fischarts Nacht Rab (in Schnorrs Archiv für Litteratnrgeschichte 6

(1877), 509 f.) vorträgt. Nach sorgfältiger Erwägung aller Umstände
kommt er zu dem Ergebnis, dafs die hier auftretenden Lesarten auf

Prefskorrektnren beruhen. Man habe nämlich die während des Drucks
bemerkten Fehler sofort noch in der Presse verbessert; infolge davon

bestünde die Auflage, obschon sie in einem Zuge von demselben Satze

abgezogen sei, ans zweierlei Bogen, die einen mit, die anderen ohne

gewisse Fehler, da ja die Wohlthat der Verbesserung denen nicht

mehr zu teil werden konnte, die zu der Zeit, wo die Fehler bemerkt

wurden, schon gedruckt waren. Dafs diese Erklärung in dem vor-

liegenden Falle zutreffend sein kann, unterliegt keinem Zweifel. Prefs-

korrekturen findet man in Büchern aller Zeiten, in den älteren aber

viel häufiger als in den modernen, weil der Betrieb der Druckereien

immer fabrikmäfsiger geworden ist. Damm brauchen aber noch nicht

alle Doppeldrucke Exemplare von Auflagen zu sein, die sich nur

durch Prefskorrckturen von einander unterscheiden. Dann blieben ja

auch alle Veränderungen des Satzes, die nicht Verbesserungen des

Textes (Prefskorrektnren) sind, unverständlich. Die Lösung des Rätsels

mufs daher in einer ganz anderen Richtung gesucht werden. Bevor

wir jedoch dazu schreiten, Vermutungen über die Ursachen anzustellen,

welche die Doppoldrucke hervorgerufen haben, müssen wir Art und

Umfang der typographischen Merkmale kennen, welche sie trennen.

Denn bei der Vielgestaltigkeit des Schriftsatzes und der Mannigfaltig-

keit seiner Verwendung ist es nicht nötig und nicht einmal wahr-

scheinlich, dafs sie in allen Fällen gleich sind.

Da ist es nun sehr merkwürdig, dafs Hirzel und Trömel, ein

durch langjährigen Verkehr mit Druckereien in der typographischen

Technik wohl unterrichteter Verleger und ein vortrefflicher Buchhändler

und Bibliograph, obgleich ihnen unzweifelhaft echte Doppeldrncke

Vorlagen, die entscheidenden und niemals sich verleugnenden Kenn-
zeichen des Doppcldruckes ganz übersahen. Und doch ist es in den

meisten Fällen sogar für den Laien nicht schwer die Merkmale doppelten

Satzes, wenn seine Aufmerksamkeit einmal darauf hingelenkt ist, zu

finden, ob sie nun blofs bei vereinzelten Korrekturen im Blei auftreten

oder über ganze Seiten (Kartons), Bogen und Bände sich verbreiten.

Wo aber unter den Exemplaren derselben Auflage eines Buches die

Merkmale doppelten oder mehrfachen Satzes sich zeigen, darf man
fast immer mit Sicherheit darauf rechnen, Doppeldrncke vor sich zu

haben. Schon eine kleine Probe reicht ans, dies zu erläutern.
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A
Auch in den jnngen Männern der

Walddörfer re^e sich die Reise-

lust, als die Reiser der Bänme vom
Safte schwollen und das junge

Ijanb aus den Knospen brach. Es

war ein heimliches Summen in den

Höfen und frische Gesellen hielten

im Waldversteck stillen Rat; denn

nicht die Alten und Weisen des

Gaues hatten den Auszug geboten

und nicht die heiligen Opfer des

Gaues sollten ihn weihen, nur Un-

zufriedene lösten sich von der

lieben Heimat, willkttrlich und auf

eigene Gefahr, weil ihnen der Sinn

nach besseren Landlosen stand.

B
Auch in den jungen Männern der

Walddörfer regte sich die Reise-

lust, als die Reiser der Bänme vom
Safte schwollen und das junge

5 Laub ans den Knospen brach. Es
war ein heimliches Summen in den

Höfen und frische Gesellen hielten

im Waldversteck stillen Rat; denn
nicht die Alten und Weisen des

Gaues hatten den Auszug geboten

und nicht die heiligen Opfer des

Gaues sollten ihn weihen, nur Un-
zufriedene lösten sich von der

lieben Heimat, willkttrlich und auf

eigene Gefahr, weil ihnen der Sinn

nach besseren Landlosen stand.

Man braucht hier blofs darauf zu achten, wie in A und B die Buch-
staben einzelner Worte der ersten Zeile über den entsprechenden der

zweiten, diese ttber den entsprechenden der dritten stehen, und man
wird sogleich einige kleine Divei^enzen bemerken. So steht z. B. in

B das B in „Bäume“ auf der dritten Zeile genau ttber dem d von
„das“ auf der vierten, in A dagegen nicht; ebenso das t in „stillen“

auf der achten Zeile genau ttber dem u in „und“ auf der nennten,

nicht aber in A. Das sind Zufälligkeiten, die in der Technik des

Schriftsatzes liegen und unter gewissen Umständen wohl auf ein sehr

geringes Mafs herabgemindert, niemals aber ganz verhindert werden
können. Ursache ist der ans Schönheitsgrflnden schon sehr früh anf-

gekommene Gebrauch, sämtliche Zeilen des Buchtextes genau gleich

lang zu machen. Diese Schönheitsgrttnde beachteten die Typographen
anfänglich nicht, sie setzten den abzndrnckenden Text in nur annähernd
gleich langen Zeilen ab, ganz ebenso wie wir schreiben, indem sie die

Worte wie in C mit stets sich gleichbleibenden Zwischenräumen
aneinander reihten und eine neue Zeile aufingen, wenn die zuletzt

gesetzte wirklich voU war oder der am Ende noch verbleibende kleine

Raum zur Aufnahme eines Wortes oder einer Silbe nicht mehr ans-

C D
Auch in den jungen Männern der Auch in den jungen Männern der

Walddürfer regte sich die Reise-

lust, als die Reiser der Bäume vom
Safte schwollen und das junge

5 Laub ans den Knospen brach. Es
war ein heimliches Summen in den

Höfen und frische Gesellen hielten

im Waldversteck stillen Rat; denn
nicht die Alten und Weisen des

Walddörfer regte sich die Reise-

lust, als die Reiser der Bänme vom
Safte schwollen und das junge

Laub ans den Knospen brach. Es
war ein heimliches Summen in den

Höfen und frische Gesellen hielten

im Waldversteck stillen Rat; denn
nicht die Alten und Weisen des
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C
Ganes hatten den Anszng geboten

und nicht die heiligen Opfer des

Gaues sollten ihn weihen, nur Un-
zufriedene lösten sich von der

lieben Heimat, willkürlich und auf

eigene Gefahr, weil ihnen der Sinn

nach besseren Landlosen stand.

D
1 0 Gaues hatten den Auszug geboten

und nicht die heiligen Opfer des

Ganes sollten ihn weihen, nnr Un-

zufriedene lösten sich von der

lieben Heimat, willkürlich und auf

15 eigene Gefahr, weil ihnen der Sinn

nach besseren Landlosen stand.

reichte. Es dauerte mehr als zwei Jahrzehnte, bis die Empfindung
sich Bahn brach, dafs der zickzackartige Verlauf der Zeilenenden

unschön sei. Dem abzuhelfen war aber nicht schwer; man brauchte

blofs den jeweilig am Ende der Zeilen übrig bleibenden Raum auf die

die Worte der betreffenden Zeile trennenden Zwischenräume zu ver-

teilen, nnd der technische Kunstgriff, dessen man sich dazu bediente,

bestand ganz einfach darin, dafs man Bleistückchen von verschiedener

Dicke (Spatien) so lange zwischen den Worten einschaltete, bis das

letzte Wort an das normale Ende der Zeile geschoben war (vgl. D).

Dieses Geschäft nannte man die Zeile ausschliefsen. Diese ungleich-

mäfsige') Erweiterung der normalen Zwischenräume durch das Ans-

schliefsen nun ist es, was bei Doppelsatz die vorhin erörterten senk-

rechten Abweichungen (8. 542) bewirkt.

Die Technik des Schriftsatzes selbst giebt uns also das untrüg-

lichste Mittel an die Hand, doppelten Satz und doppelten Druck in

jedem vorkommenden Falle mit Sicherheit nachzuweisen. Denn bei

Gedichten, obschon ja Verso nicht in dieser Weise ausgeschlossen zu

werden brauchen, versagt es den erbetenen Dienst nicht, da die Un-

gleichmäfsigkeit der Schrift und des Ansschlnfsmaterials-) sowie manche
kleine individuelle Setzereigenheiten, besonders in früherer Zeit, auch

hier noch eine gewisse Unregelmäfsigkeit des Satzes unvermeidlich

machen. Als Beispiel aus neuerer Zeit sei hier nur der Doppeldrnck

von Heines Eomanzero, Hamburg, Hoffmann und Campe 1851, angeführt,

bei dem man die Abweichungen des Satzes noch recht gut sehen kann.

Somit können wir die Doppeldrucke kurz als Abdrücke eines Textes

oder Buches von verschiedenem, aber in der äufscren Einrichtung von

der ersten bis zur letzten Seite möglichst genau übereinstimmendem

Satze definieren. Es sind also nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauche

Exemplare verschiedener Auflagen, nur dafs alle Besonderheiten, wo-

durch sich sonst verschiedene Auflagen zu kennzeichnen pflegen, fehlen.

1) In neuerer Zeit soll das Ansscbliefsen allerdings nach bestimmten
Kegeln geschehen, so dafs, wenn diese üherall befolgt würden, die einander
entsprechenden Zwischenräume zwischen den Worten auch bei Doppelsatz
vollkommen gleich sein mUfsten. Diese Regeln sind jedoch viel zu Kompli-
ziert, als dafs sich der .Setzer genau darnach richten könnte.

2) Tlieoretisch sollte ja doppelter Satz eines Gedichts aus derselben

Schrift nnd mit gleichem Ansschlnfs nnd Dnrchschufs einander genau deckende
Abdrücke liefern. In neuester Zeit sind übrigens die Giefsmaschinen so ver-

vollkommnet worden, dafs es wohl möglich ist, mit den ans ihnen hervor-

gegangenen Schriften die Theorie durch die Praxis zu bewähren.
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Dafs die Technik des Schriftsatzes ein so wertvolles Hfllfsmittel

für den Bibliographen werden könne, hat bisher niemand vermutet.

Und doch giebt es anfser den Doppeldmcken noch zahlreiche andere

Falle, wo von seiner Anwendung allein die Entscheidung abhängt.

Sogenannte Titelanflagen z. B. sind meistens nur durch Vergleichung

mit der ursprünglichen an der Identität des Satzes erkennbar. Ebenso
auch Anflagen, deren Exemplare gleichzeitig unter den Firmen ver-

schiedener Verleger heranskamen; ich erinnere nur an die achtbändige

Ausgabe von Goethes Schriften 1787—90, die zugleich von Göschen
in Leipzig und von Stahel in Wien auf den Markt gebracht wurde. ')

Ferner die Sonderabdrücke ohne Angabe ihres Ursprungs, die früher

sehr häufig und leider auch heutzutage manchmal noch verkommen.
Als vorzügliche Beispiele können gelten die erste Einzelausgabe von

Lessings Minna (Berlin, Vofs 1767) und Goethes Götz, Clavigo, Ge-
schwister, Vögel, Claudine, Erwin und Elmire, Jery und Bätely (sämt-

lich Leipzig, Göschen 1787— 90), die alle in der Hauptsache nnr

Sonderabdrücke
,
jene ans Lessings Lustspielen

,
diese ans Goethes

Schriften sind, was Jedoch Redlich (Ijcssing- Bibliothek, Berlin 1878,

S. 701) und Hirzel (Verzeichnis einer Goethe-Bibliothek, Leipzig 1884,

8.32— 37) nicht bemerkt haben.*) Bei den Sammlern werden sie

daher immer noch als selbständige Auflagen angesehen und mit jährlich

steigenden Preisen bezahlt. Und so liefsen sich noch manche andere

Arten von Büchern anführen, bei deren bibliographischer Benrteiinng

die Satztechnik das einzige Hülfsmittel ist. Allein, wie wertvoll es

bei allen diesen und ähnlichen Fällen dem Bibliographen schon sein

mag, den gröfsten Dienst erweist es ihm doch erst bei den Doppel-
dmcken.

Von den Doppoldrucken weifs man bis jetzt, wie schon gesagt,

noch recht wenig. Drei bis höchstens vier Dutzend, die zweifelhaften

eingerechnet, sind überhaupt erst bekannt. Und das ist begreiflich;

so lange man über ihre Natur noch völlig im Unklaren war, über

ihre Bedentung nnr ganz unsichere Vorstellungen hatte und nicht ahnte,

dafs die vereinzelten hin und wieder zufällig anfgefnndenen Stücke

blofs versprengte Glieder eines langen nnd mächtigen Zuges gleich-

artiger Genossen sind, die so seltsam verkappt auf offener Heerstrafse

unerkannt und unbehelligt seit Jahrhunderten sich fortwälzen, — so

lange war es freilich schwer, sie in gröfserer Zahl zu ergreifen. Was
schwer zu erkennen ist, ist auch schwer zu finden, und was man nicht zn

finden erwartet, sucht man nicht, znmal wenn man ihm keinen besondern

Wert beimifst. Unter Beobachtung der Satztechnik ist es nun aber ein

Leichtes, die Frage, ob Doppeldrucke vorliegen, in fünf bis zehn

1) Umgekehrt ist die ebenfalls auf GOsebens Ordre in Wien bei Stahel
1 787 veröffentlichte Ausgabe von Schillers Don Kariös ein selbständiger Druck.
In diesem Falle sind also die Leipziger and Wiener nicht Exemplare einer
Auflage, sondern repräsentieren typographisch durchaus verschiedene Auflagen.

2) Von Jery nnd Bätely mebt es allerdings auch eine selbstänmge
Auflage desselben Jahres, die indessen llirzel ebenfalls nicht kennt
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Sekunden mit Sicherheit zu entscheiden, und wer anf Doppeldrucke
Jagd machen will, kann in wenigen Jahren Hunderte zusammenbringen.

Ich selbst besitze, obschon ich fast ausschliefslich deutsche Litteratur

von 1740— 1850 sammle, schon gegen dreihundert. Dafs sie aber

nicht anf die deutsche Litteratur und gar auf die von mir bevorzugte

Zeit beschränkt sind, kann ich ebenfalls nachweisen. Ich bin also

wohl berechtigt zu sagen, dafs die Doppeldrucke nach Tausenden
zählen, dafs sie von früher Zeit her eine weit verbreitete*) Gepflogen-

heit des Buchhandels waren und dafs es ferner nicht mehr zulässig

ist
, sie als bibliographische Kuriositäten zu behandeln. Vielmehr hat

man nun zu fragen, aus welchen Ursachen eine so bedeutende Er-

scheinung entstand und wie sie zu erklären ist.

Bei der Länge des Zeitraums, während dessen die Doppeldrucke

auftreten, ist anzunehmen, dafs die Ursachen ihrer Entstehung in ver-

schiedenen Zeiten sehr verschieden gewesen sind. Allein, noch ist es

nicht möglich Perioden und Kategorieen zu unterscheiden; dazu reichen

doch die wenigen bis jetzt bekannt gewordenen Fälle nicht aus, dazu

bedarf es vor allem auch einer viel eingehenderen Kenntnis der

Faktoren und ihrer Wandlungen, die den Buchhandel und seine Ge-

bräuche bestimmten: das Privilegienwesen, der Mefsverkehr, die Bücher-

kommissionen, der Nachdruck, die Subskriptionen, die Censnr und nicht

zuletzt die Beziehungen zwischen Verleger und Verfasser sowie ihre

Rechte und Pflichten. Ganz besonders Uber das zuletzt genannte

Gebiet sind wir im einzelnen noch recht wenig unterrichtet. So viel

aber wissen wir doch, dafs die Verfasser, lange Zeit zufrieden mit der

Ehre und einigen Freiexemplaren, welche ihnen ihre Geistesarbeiten

eintmgen, an dem den Verlegern allein znfliefsenden materiellen Ge-

winn teilzunehmen begehrten, als ihnen um die Mitte des 18. Jahr-

hunderts ein lesebedürftiges Publikum erstand, dessen lauter Beifall

von der lebhaften Teilnahme zeugte, womit es ihre schriftstellerische

Thätigkeit begleitete. Allerdings war es nicht leicht, solchen Ansprüchen

allgemeinere Geltung zu verschaffen. Die Verleger, die allein das

ganze Risiko zu tragen hatten, verspürten natürlich keine Neigung,

dieses durch die Zahlung von Honoraren noch zu vergröfsern, aufser

wenn der Name des Verfassers den kaufmännischen Erfolg des Buches

erwarten liefs. Aber auch dann zogen sie es vor, den Verfasser mit

einer bedeutenden Summe ein für allemal abziiflnden, anstatt sich zur

Honorierung jeder neuen Auflage zu verpflichten. Ihre gewöhnliche

Geschäflspraxis war daher, Werke von unbekannten Verfassern oder

ungewissem Erfolge ohne jede Verbindlichkeit für jetzt und für die

Zukunft zu übernehmen, Werke von namhaften oder berühmten Autoren

aber wenn irgend möglich gegen eine einmalige Honorarzahlung zu

erwerben. In beiden Fällen betrachteten sie sich dann als die alleinigen

I) Sie scheint international gewesen zu sein; eine freilich nur kleine

Zahl von Doppeldrucken kann ich wenigstens auch in Frankreich, Italien,

England und Holland nachweisen.
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und nnbeschränkten Eigentümer dieser Werke, an welche die Ver-

fasser, auch wenn sie es za einer grofsen, gar nicht vorauszusehenden

Zahl von Auflagen brachten und einen dauernden hohen Gewinn ab-

warfen, Rechte irgend welcher Art nicht mehr geltend machen könnten.

Diesen Gewohnheiten und Anschauungen der Buchhändler gegen-

über suchten nun die Autoren eine für sie günstigere Stellung zu ge-

winnen. Sie erklärten, cs sei ihnen unmöglich, den Verlegern jemals

das uneingeschränkte Eigentum ihrer Werke zuznerkennen
,
gleichviel

ob sie ihnen diese mit oder ohne Vorbehalt bestimmter Rechte über-

lassen hätten. Die Verfasser besäfsen ein natürliches Eigentumsrecht

an den Produkten ihres Geistes und Fleifses, das unverlierbar sei, das

Recht nämlich, ihre Werke zu verändern, zu verbessern und der mög-

lichsten Vollkommenheit näher zu bringen, so lange sie lebten. Der
Verleger könne also vom Verfasser überhaupt nur das Recht erwerben,

eine gewisse Anzahl von Exemplaren seines Werkes drucken zu lassen

und zu verkaufen. Er könne dies in einer oder mehreren Auflagen

thun, habe in letzterem Falle jedoch die Mitwirkung des Verfassers

zu gestatten und nach Billigkeit zu vergüten. Die Höhe dieser Anf-

lagen aber sei niemals in sein Belieben gestellt oder gar unbeschränkt.

Vielmehr habe sie sich nach dem Gewinne zu richten, den er gemäfs

seinen Aufwendungen an Kapital, Arbeit und Zeit zu erwarten be-

rechtigt sei und der z. B. bei dem Werke eines namhafteren Autors

das diesem gezahlte Honorar nicht allzu sehr übersteigen dürfe. Habe
der Verleger einen solchen Gewinn bezogen, so trete der Verfasser in

seine vollen Eigentumsrechte wieder ein und könne, sobald es ihm ge-

fällig sei, eine neue und verbesserte Auflage seines Buches veranstalten

bei demselben oder bei einem andern Verleger und unter Bedingungen,

welche er nunmehr für gut finde.

Wir werden uns nicht wundern, wenn sich die Verleger gegen
eine so bedenkliche Theorie nachdrücklich verwahrten. Sie bestritten

zwar den Autoren das Recht und unter gewissen Umständen die Ver-

bindlichkeit nicht ihre Werke, auch nachdem sie schon durch den
Druck publiziert seien, noch immer und so lange sie lebten zu ver-

ändern, zu verbessern und der möglichsten Vollkommenheit näher zu

bringen. Aber dieses Recht und diese Verbindlichkeit gebe ihnen das

Recht nicht und lege ihnen die Verbindlichkeit nicht auf, ihr ehe-

maliges Manuskript mit solcher Änderung, Verbesserung und Vervoll-

kommnung versehen an einen andern zu verkaufen. Diese Verände-

rungen, Verbesserungen und Vervollkommnungen seien unter gewissen

Umständen sogar unzertrennlich von dem Eigentumsrecht des Verlegers,

worauf er z. B. Anspruch erheben könne, wenn er es für augezeigt

halte, eine neue verbesserte Auflage unter Zuziehung des Verfassers

zu machen. Gehe nach den allgemein üblichen Gebräuchen, die in

Ermangelung positiver Gesetze infolge hundertjähriger stillschweigender

Anerkennung Rechtskraft erlangt hätten, das Eigentumsrecht eines

Autors an der Frucht seines Geistes durch Kauf an den Buchhändler

über, so sei es diesem anverwehrt, diejenigen Mafsregeln zu ergreifen.
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welche ihm am vorteilhaftesten schienen, und z. B. Anflaf^en drucken

zn lassen, so grofs er nur wolle. Auch wenn er ein Werk „bedingt“

kaufe, d. h. auf Grund eines Vertrages (worin etwa die Höhe, die Ver-

besserung, die Honorierung jeder Auflage vorgesehen werde), stehe

sein Eigentumsrecht anfser Zweifel, und wenn er dem zuwider handle,

könne er wohl zur Rechenschaft gezogen und zum Ersatz des Schadens

angehalten, aber nicht zur Rückgabe dieses Rechtes an den Verfasser

verurteilt werden. Was endlich die Autoren über die Unveräufserlichkeit

ihres Eigentums an Geisteswerken und das Mifsverhältnis ihres Hono-
rars zn dem Verlegergewinn u. s. w. vorbräcliten, so seien das Schein-

grflnde, auf die es ganz unnütz nnd unnötig sei Rede und Antwort zn

geben, wo niemand befugt sei Rede nnd Antwort zu fordern; und was
immer man dem Buchhändler vorkalknlieren möge, so sei doch er

nicht verbunden ja oder nein, dies oder jenes darauf zu erwidern.

Wo die Meinungen einander so schroff gegenüber standen, war
natürlich an eine friedliche Einigung über die Grundsätze, welche für

die nähere Bestimmung der Rechte beider Parteien mafsgebend ge-

worden wären, nicht zu denken. Es war ebenso unklug als ungerecht-

fertigt von den Autoren, ein unverlierbares Eigentumsrecht an ihren

Geisteswerken zn fordern und darauf hin den Umfang und die Dauer
der von den Verlegern erworbenen Rechte willkürlich zn bestimmen.

Glaubten sie, dafs sie beim unbedingten Verkauf ihrer Werke von den

Verlegern flbervorteilt würden, so stand ihnen in dem bedingten Ver-

kaufe, d. h. im Vertragsschlusse, ein durchaus legaler nnd sicherer Weg
zur Wahrung ihrer Rechte jederzeit offen. Durch überspannte und
für die Verleger ganz unannehmbare Forderungen setzten sie sich nur

der Gefahr ans, die Gunst des Augenblicks ungenützt zu verscherzen.

Und anfserordcntlich günstig war es gerade damals für sie, dafs sich

der Schwerpunkt des Verlagsgeschäfls seit kurzem endgültig von Süd-

dentschland nach Norddentschland
,
von Frankfurt nach Leipzig ver-

schoben hatte, dafs die Leipziger alle bedeutenderen litterarischen

Kräfte um jeden Preis an sich zn ziehen suchten und darum ganz

ungewöhnlich hohe Honorare bewilligten, nnd dafs die sächsische Re-

gierung den Buchhandel auf jede Weise förderte nnd schützte nnd z. B.

den Nachdruck nicht nur sondern auch den Handel mit nachgedmekten
Werken in ihren Landen auf das strengste untersagte. Wenn die

Antoren also gut beraten gewesen wären, so hätten sie die Gunst

dieser Umstände dazu benutzt, die 'ITerleger znm bedingten Kaufe ihrer

Manuskripte zu zwingen nnd ihnen vertragsmäfsig für jede Auflage

die Rechte znzugestehen
,

die sie ihnen billigerweise nicht verweigern

konnten. Unrecht aber von den Verlegern war es, dafs sie den Antoren

die Beschreitung dieses Weges aufs äufserste erschwerten, dafs sie auch

bei Werken, bei denen sie im voraus dauernden hohen Gewinns gewifs

waren, auf unbedingter Überlassung bestanden nnd, um die Verfasser

ihrem Willen gefügig zu machen, den buchhändlerischen Erfolg, indem

sie die neuen Auflagen in der Form von Doppeldrucken herstellen

liefsen, absichtlich verschleierten. Denn sie befürchteten mit gutem
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Grunde, dafs »ich die Verfasser durch die doch nur scheinbar sehr

hohen Honorare feraer nicht mehr ködern lassen würden, wenn sie

die wirkliche Zahl der Anflajz^cn, welche ihre Schriften oft binnen

wenigen Jahren erfuhren, kennten. Besonders wegen dieser Gepflogen-

heit vieler Verleger habe ich unlängst
')

den Mangel geordneter Ver-

lagsverhältnisse im vorigen Jahrhundert beklagt und gesagt, „Lohn
und Ehre der verdientesten und besten unserer Gelehrten und Dichter

seien diesem trügerischen Gebühren zum Opfer gefallen'^. Da die

Doppeldrucke dort nur soweit erklärt worden, als notwendig war, um
die Anweisung zu ihrer typographischen Behandlung zu begründen,

konnten die eigenartigen Zustände, aus denen sie kervorgegangen sind,

blofs gestreift werden. Zn einer ausführlicheren Erörterung würde sich

Gelegenheit gefunden haben, wenn ich das reiche Material veröffent-

liche, das ich über die mancherlei Arten solcher Drucke besitze. Ein

von Robert Voigtländer soeben ’) unternommener Versuch, die bei

den Verlegern des vorigen Jahrhunderts in Gestalt von Doppeldrncken
beliebten neuen Auflagen zu rechtfertigen, hat mir indessen Ver-

anlassung gegeben, diese eigentümliche Erscheinung des deutschen

Buchhandels schon jetzt einer vorläufigen Betrachtung zu unterziehen.

Dabei ist es mir allerdings weniger darum zu thun, den von ihm gegen
meine Auffassung erhobenen Einwänden zu begegnen, als vielmehr (was

er in seinem Rettnngseifer völlig übersehen hat) die bedeutsame, ja

verhängnisvolle Wirkung nachzuweisen, die jene Geschäflspraxis auf

das erste im Wege der Gesetzgebung entstandene Verlagsrecht ans-

geübt hat. Da der Börsenverein der deutschen Buchhändler damit

umgeht, einer von ihm entworfenen und in der Cantateversammlung

1892 genehmigten Verlagsorduung die Anerkennung des Reiches zu
erwirken, die nicht blofs eine Ergänzung, sondern auch eine teilweise

Umgestaltung des durch Reichsgesetz vom 11. Juni 1870 erlassenen

Urheberrechts herbeiführen würde, so dürfte dieser Vorgang gegen-

wärtig vielleicht auch aufscrhalb des Kreises der Bibliographen und
Bücherfreunde einigem Interesse begegnen.

Voigtländer geht von der Voraussetzung ans, dafs die §§1011—1019
in Teil I Titel 11 des Preufsischen Landrechts, welche sieh mit der

Befugnis der Verleger beschäftigen, neue Auflagen ihrer Verlagswerke

zu veranstalten, eine blofse Kodifikation des geltenden Gewohnheits-

rechts seien. Er sagt 8. 428; „Nach dem im vorigen Jahrhundert geltenden,

gegen sein Ende schon schwankenden, etwa im zweiten bis dritten

Jahrzehnt unsere Jahrhunderts verlassenen Sprachgebrauche verstand

man unter einer neuen Auflage einen neuen unveränderten, dem oder

den früheren innerlich und äufserlich genau gleichen Abdruck.
Druckte man aber eine Schrift mit Veränderungen am Inhalte oder

1) ln den „Erlänterungen und Beispielen“ zu der Instruktion für die

Bearbeitung des alphabetischen Zettelkatalogs in der Herzogi. Bibliothek zu
Wolfenbüttel. Wolfenbllttel, J. Zwilsler liütS. 8. Zf» ff.

2) Doppeldrucke und ihr Ursprung. In den Nachrichten ans dom Buch-
handel u. den verwandten Geschäftszweigen (Leipzig) Ibüti Nr. 5i> S. 42ä—430.
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auch nnr am Format, so nannte man das eine neue Ausgabe. Nach
dem vom Prenfsischen Landrecht (1794) kodifizierten Gewohnheitsrecht

konnte der Verleger die erste Auflage durch so viel neue Auflagen
ergänzen, als er wollte, ohne den Verfasser zu fragen. Die Neu-
drucke mufsten aber genau dem ersten Drucke gleich sein, auch in

der Jahreszahl! Wenn nicht, so war der Nendrnck eine neue Aus-
gabe und dazu brauchte der Verleger die Zustimmung des Verfassers.

Dies Gewohnheitsrecht bezog sich allerdings nnr auf die Fälle, in

denen nichts llesonderes vereinbart war, vielmehr der Buchhändler eine

Handschrift ,als Eigentum* erworben hatte, was sehr häufig, vielleicht

die Regel war. Bestanden Vereinbarungen Aber künftige Auflagen
oder Ausgaben, oder war auch nur die Auflageziffer vereinbart, so

hatte es natürlich dabei sein Bewenden“. Zur Erklärung fügt er

hinzu, diese Rechtsanschauung, die uns jetzt sehr sonderbar erscheine,

sei wegen der damals im allgemeinen mäfsigen Absatzanssichten und
der zu befürchtenden Nachdrucke von alters her begründet gewesen;

einer kleinen Anfangs anflage habe man, falls das Buch nachgedruckt

wurde, alsbald eine neue Ausgabe folgen lassen können, ohne eine

gröfsere Zahl von Exemplaren makulieren zu müssen, und durch solche

immer wieder veränderte Ausgaben habe man nicht allein den Nach-
drnckern ihr schimpfliches Handwerk verleidet, sondern auch ein be-

quemes Mittel gewonnen, den Lesern Geld abznnehmen; Verleger wie

Autoren seien darin gleich skrupellos gewesen. Zum Beweise beruft

er sich auf Schiller, der sich bei Cotta über die von Schwan und
Göschen, seinen ersten Verlegern, ohne seine Mitwirkung veranstalteten

neuen Auflagen von Kabale und Liebe, Fiesko und Don Kariös lebhaft

beschwert, aber zugleich ihre Berechtigung dazu anerkannt habe; auf

Wieland, der seine Züricher Verleger Grell, Gefsner & Comp, ent-

schädigen mnfste, als er eine neue Ausgabe des Agathon an Weidmanns
Erben und Reich übertrug, und der von dieser Leipziger Firma genötigt

wurde, seine auserlesenen Gedichte bei ihr statt bei Mauke in Jena
erscheinen zu lassen, blofs weil er darin auch die von ihr zuerst er-

worbene Mnsarion aufgenommen hatte, sowie auf Vollmer, der Brockhaus
Nachdrucker sehalt, weil Baggesen nicht ihm, sondern diesem die

zweite Ausgabe seiner Parthenals (1808) übergab und noch dazu diese

neue Ausgabe ungestraft nachdmeken durfte. Dafs aber die Autoren
das Recht der Verleger, neue Auflagen in der Form von Doppel-

drucken hersteilen zu lassen, früher bereitwillig anerkannt hätten, meint

er durch den von Schürmann aus dem Archiv der Hallischen Waisen-

hausbnchhandlnng mitgeteilten Fall Fürst beweisen zu können. Er
ist so interes.sant und wichtig, dafs er unverändert wiedergegeben werden
mnfs. Schürmann berichtet; „Als die Ilallische Waisenhausbnehhand-

Inng 1772 beim Grofskanzler von Fürst um , Konzession* zu einer , neuen*

Auflage des 1750 erschienenen Isten Teils vom Project des Corporis

Juris Fridericiani einkam, bemerkte der Grofskanzler mündlich [!]:

,wie es nicht rathsam seyn würde, eine eigentlich neue Edition, mit

Bemerkung derselben und einer neuen Jahreszahl zu veranstalten.
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Denn da in der bisherigen manche Provincial-Gesetze eine Abftndemng
erlitten, so mttOe von Rechtswegen bey einer nenen Ausgabe dieses

angezeigt und verbefsert werden, welches, wenn es unterbliebe. Ihnen

d. h. dem Grofskanzler pricjndicirlich wäre. Die Verbefsernngen aber

könnten vor der Hand nicht geschehen; sondern müften bis zur Aus-

gabe des 3. Theils, der einmal erfolgen solte. versparet werden. Damit

aber die Handlung in ihrem Debit nicht gehemmt wflrde, so wäre es

ihr nnverwehrt, nach der bisherigen Ausgabe so viele Exemplare

abdrucken zu lafsen, als fUr dienlich erachtet würde, nur mttfte sorg-

fältig darauf gesehen werden, dafs, nebst Beybehaltnng der alten

Jahrzahl, Blatt vor Blatt mit einander correspondirte. Dis könne

von der Handlung mit allem Recht geschehen, und ihr keineswegs als

ein Betrug angerechnet werden, weil es schon anfangs bei ihr ge-

standen, mehrere Exemplare abdrucken zu lafsen‘.“ Damit glaubt

Voigtländer erwiesen zu haben, dafs dem Verleger einer weit ver-

breiteten Anschauung zufolge die Ergänzung der ersten Auflage eines

zu Eigentum erworbenen Werkes durch Neudrucke als Recht zustehe,

ohne neue Honorierung oder Befragung des Verfassers, und dafs die

Doppeldrucke, die ich für betrügerisch halte, Auflagen zu sein

schienen, welche die Verleger rechtmäfsig oder doch in gutem Glauben

an ihr Recht veranstaltet hätten. Er erklärt dabei nochmals ausdrück-

lich: „die nenen Drucke mnfsten den früheren möglichst gleich sein,

täuschend! Liefsen die Verleger Veränderungen zu, auch geringe und

äufserliche, in Satzeinrichtnng, Papier, Format, Jahreszahl, so waren

die Neudrucke keine nenen , Auflagen' mehr, sondern neue ,Aus-
gaben' und zu solchen hatten die Verleger, ohne eine Einigung mit

dem Verfasser, kein Recht“.

Trotz der Sicherheit, mit der Voigtländer diese Sätze als Er-

gebnis seiner Untersuchung anfstellt, sind sie nicht richtig. Und das

ist nicht zu verwundern, nicht nur weil sein Material ganz unzuläng-

lich ist, sondern mehr noch weil er es ganz einseitig und willkürlich

zu gunsten der damaligen Verleger verwertet. Wie leicht er es über-

haupt mit Worten und Thatsachen nimmt, zeigt er schon, wenn er

mich beständig gegen die Verleger „den schweren Vorwurf betrüge-

rischer Neudrucke zum Schaden ihrer Autoren“ erheben läfst, während

ich doch nur ihren Gebrauch, die neuen Auflagen in Gestalt von

Doppeldrucken herstellen zu lassen, ein „trügerisches Gebühren“ ge-

nannt habe (s. o. S. 548). „Trügerisch“ und „betrügerisch“ bedeutet

aber in unserem Sprachgebrauch durchaus nicht dasselbe. Trügerisch

nennen wir alles, was uns Thatsachen nnd Dinge zwar anders darstellt,

als sie in Wirklichkeit sind, jedoch ohne damit den Gedanken zu

verbinden, dafs es in der Absicht geschehe, uns zu täuschen oder zu

schädigen; betrügerisch dagegen nennen wir die Erweckung eines

falschen Scheins nur dann, wenn die Absicht uns, mit oder ohne

eignen Vorteil, zu täuschen oder zu schädigen ihr Zweck ist. Darum
sprechen wir vom trügerischen Glanze des Goldes, vom trügerischen

Scheine des Mondes, von trügerischen Erwartungen und Hoffnungen,
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von trflgerischem Glück n. d^L, aber von den betrügerischen Kunst-

griffen eines Falschspielers, eines Wechselfölschers u. s. w. Auch viele

persönliche Handlungen können wir als trügerische bezeichnen, wobei
zwar die Absicht zu täuschen vorhanden sein kann, die aber andere

zu benachteiligen ausgeschlossen oder nicht nachweisbar ist. Dahin
gehört nicht blofs die Fingerfertigkeit des Taschenspielers und die

Maske des Acteurs auf der Bühne, sondern auch das Tragen falscher

Haare und Zähne und eine Lebensführung über die Verhältnisse,

obschon dadurch leicht jemand zur Gewährung übermäfsigen Kredits

verleitet werden kann und zuletzt bedeutenden Schaden erleidet. So
nun erweckten auch die Verleger, indem sie die neuen Auflagen ihrer

Verlagswerke in der Form von Doppeldrucken auf den Markt brachten,

den falschen Schein, als ob das immer noch Exemplare des ersten

Abdrucks seien; da mir jedoch wohlbekannt war, dafs ihre Berechtigung

dazu in vielen Fällen unbestreitbar, in anderen aber mindestens zweifel-

haft war, wählte ich mit gutem Bedacht zur Kennzeichnung dieses

Verfahrens ein Wort, das ganz objektiv die Unrichtigkeit der vor-

gegebenen Thatsachen und die dadurch veranlafste Täuschung der

Uneingeweihten, wozu meist auch die Verfasser gehörten, ansdrückte,

noch nicht aber den Dolus des beabsichtigten Betruges involvierte.

Und wenn ich weiter sagte, dafs Lohn und Ehre der Verfasser diesem

.trügerischen Gebahren“ zum Opfer gefallen seien, so war auch damit

zunächst nur eine objektiv richtige Thatsache ausgesprochen; denn
ihre litterarische Ehre wurde ihnen gemindert, weil die Welt und sie

selbst von dem oft grofsen in den zahlreichen neuen Auflagen sich

darstellenden Erfolge gar nichts erfuhren und ihnen damit die Möglich-

keit und die Anspornung fehlte, ihre Werke zu feilen und zu bessern,

während immer neue sich einschleichendc Druckfehler sie je länger

je mehr entstellten; aber auch ihres klingenden Lohnes gingen sie

teilweise verlustig, weil sie, wenn sie die Zahl der Auflagen des einen

ihrer Werke gekannt hätten
,

das nächste dem Verleger trotz des

scheinbar hohen Honorars nicht „unbedingt“, sondern nur auf Grund
eines Vertrages verkauft haben würden, in dem sie für jede Auflage
die Zahl der Exemplare und die Honorierung festgesetzt hätten. Denn
dafs sie dabei in vielen Fällen zum mindesten nicht schlechter gefahren

wären, konnten sie sich nngetllhr ebenso gut ausrechnen wie die Ver-

leger, die ja nur darum auf „unbedingter“ Erwerbung der Manuskripte

hartnäckig bestanden. Mit der blofsen Feststellung also auch dieser,

wie mir scheint, unbestreitbaren Thatsache wurde das Recht der Ver-

leger, die neuen Auflagen als Doppeldmcke herstellen zu lassen, noch
gar nicht angetastet und gegen sie der „schwere Vorwurf betrügerischer

Neudrucke zum Schaden der Autoren“ noch gar nicht erhoben. Ich

mnfs daher die Unterstellung Voigtländers, dafs ich den Verlegern

einen solchen Vorwurf gemacht hätte, zurückweisen.

Nicht besser steht es mit Voigtländers Behauptung, dafs die

von den neuen Ausgaben und Auflagen handelnden Paragraphen des

Prenfsischen Landrechts blofse Kodißzierung eines von alters her
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geltenden Gewohnheitsrechts seien. Als Gewohnheitsrecht bezeichnet

man den Inbegriff derjenigen Rechtsnormen, welche ohne ansdrflck-

liches Gebot der gesetzgebenden Gewalt unmittelbar in dem Bewafstsein

eines ganzen Volkes oder Volkskreises leben, oder, wie Puchta (Ge-

wohnheitsrecht, Erlangen 1828/37) an einer andern Stelle sich ans-

drückt, als ein Recht, das vermöge seiner änfseren Antorität gilt,

welche, wie der gesetzgebenden Gewalt, der gemeinsamen Volksüber-

zengung zokommt. Davon kann aber bei einer künstlichen und dem
Sprachgebrauch widersprechenden Unterscheidung von „Ausgabe“ und
„Auflage“ und damit willkürlich verknüpften Rechten und Pflichten

der Verleger und Verfasser Ja wohl die Rede nicht sein. Das Wort
„Auflage“ bedeutet in der Buchdrnckerkunst seit alter Zeit die Je-

weilige Zahl der weifsen Bogen, welche zum Abdruck einer Druckform

in der Presse auf die Auslegebank gelegt wird. Weiterhin bezeichnet

es dann auch die Zahl der bedruckten Bogen und endlich die Zahl

der Exemplare des Buches, zu welchem diese Bogen gehören. Sagt

man also, die Auflage dieses Buches ist tausend, so heifst das nichts

anderes als: Jeder Bogen dieses Buches ist in tausend Exemplaren ge-

druckt worden oder, was auf dasselbe hinauskommt, die Auflage des

Buches besteht aus tausend vollständigen Exemplaren. Wann der

terminus technicus „Auflage“ für die Summe der Exemplare eines

Abdrucks in Aufnahme gekommen ist, vermag ich nicht näher anzngeben.

Wahrscheinlich aber ist der Gebrauch des Wortes „Ausgabe“, das

nur eine Übersetzung des lateinischen editio ist, in diesem Sinne älter;

dafür spricht schon seine frühe Einbürgerung bei den Franzosen, Eng-

ländern, Italienern, Spaniern u. s. w. Auf den Buchtiteln wurden beide

Bezeichnungen bis zur Publikation des Prenfsischen Landrechts ohne

Unterschied der Bedeutung durcheinander verwandt, „Ausgabe“ Jedoch

im ganzen seltener, nachdem „Auflage“ immer allgemeiner und ge-

wöhnlicher geworden war. Dagegen behauptete sich die Bezeichnung

-Ausgabe“ als die vornehmere in allen Fällen, wo es auf die Hervor-

hebung einer besonders geschätzten Art von „Auflagen“ ankam, sei

es nach der Zeit (editio princeps, ultima), dem Drnckorte (Bipontina),

dem Verleger (Aldinen, Elzevire), der Güte (Originalausgabe), dem
Format (Folioausgabe), der Ausstattung (Prachtausgabe), der Druck-

technik (Facsimileausgabe, Stereotypausgabe) u. s. w. Nach einer ver-

lagsrechtlichen Scheidung beider Benennungen, wie sie das Preufsische

Landrecht 1, 1 §1011. 1012 definiert, sucht man bis dahin vergeblich;

Jacobsson (Technologisches Wörterbuch, Berlin, Nicolai 1781 ff), Täubel

(Praktisches Handbuch der Bnchdrnckerknnst, Leipzig 1791, und des-

selben Allg. tlieoretiseh-praktisches Wörterbuch der Buchdrnckerkunst

und Schriflgiefserei, 2 Bde, Wien 1805), Heichen (Polygraphisches Kom-
pendium, Leipzig 1883), Waldow (Encyklopädie der graphischen Künste,

Leipzig 1884) kennen sie nicht und auch in der Buchhändler- und

Dmckerpraxis ist davon nicht das Geringste zu bemerken. Es ist Ja sehr

leicht, sich darüber zu vergewissern; man braucht daraufhin nur einmal

eine Reihe älterer Werke einznsehen, und ich bin verwundert, dafs
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Voigtlftnder dieses einfache Mittel, das für ihn, da er nicht blofs Ver-

leger, sondern auch Verfasser eines Verlagsrechts ist, recht nahe lag,

verschmäht hat. Ich beschränke mich hier daranf, ein paar Beispiele

anzufahren; wer etwa noch zweifelt, kann sie in jeder gröfseren Biblio-

thek mit leichter Mühe beliebig vermehren.

Wäre die verschiedene Bedeutung von „Ausgabe“ und „Auflage“
im Sinne des Preufsischen Landrechts, wie Voigtländer behauptet, schon
von alters her gebräuchlich gewesen, so müfste sie zumal in der

kritischen zweiten Hälfte des vorigen Jahrhnnders auch praktisch zur

Geltung gebracht worden sein, wo die Verleger wie die Verfasser

gleich grofses Interesse daran hatten, eine Gefährdung ihrer Rechte
durch falsche „Ausgabe“- und „Auflage“ -Bezeichnungen zu verhüten.

Es dürften in dieser Zeit namentlich die Bezeichnungen „verbesserte“,

„vermehrte“, „veränderte Auflage“ nicht Vorkommen, da ja jede

Veränderung eine neue Ausgabe bedingt. Allein diese Kennzeichnung
neuer Auflagen ist ganz gewöhnlich, z. B bei Achenwalls „Geschichte

d. allg. Europ. Staatshändel, T. II, 2. durchgängig verbesserte
Auflage Göttingen, Ww. Vandenhoeck 1761“ 8®. Bei demselben
Buche: „dritte verbesserte Auflage. Göttingen, 1767“ 8®. Ferner Mich.

Ign. Schmidts „Geschichte der Deutschen. Nene vom Verfasser ver-
besserte und unter seinen Augen veranstaltete Auflage. Wien
1783“ 8®. Ferner bei „Im. Job. Gerh. Schellers ansführl. lat. Sprach-

lehre oder sogen. Grammatik. Zweite durchaus verbesserte und
vermehrte Auflage. Leipzig, bey Caspar Fritsch 1782“ 8®, und
nochmals bei demselben Buche „Dritte von neuem durchaus ver-
besserte und sehr vermehrte auch mit einem Register ver-
sehene Auflage. Leipzig, ebda. 1790“ 8®; auch der Verfasser selbst

sehreibt in beiden Fällen „Vorbericht zur zweyten [dritten] Auflage“.
Ferner bei Uenkes „Allg. Geschichte der Christi. Kirche. Zweyte
durchaus verbesserte und stark vermehrte Auflage. Brann-

schweig, Schulbnchhandlung 1793 ff.“ 8®. Fernerbei Putters „Grundrifs

der Staatsveränderungen des Teutschen Reichs in dieser vierten Auf-
lage der Absicht eines academischen Lehrbuchs noch ge-
mäfser eingerichtet. Göttingen, Wwe Vandenhoeck 1769“ 8*. Also
auch Pütter, der „gi'ofse PUtter“, der König unter den Juristen seiner

Zeit, der kurz daranf (1774) seine berühmte Schrift über den Bücher-

nachdrnck veröffentlichte
,

kennt die verlagsrechtliche Bedeutung des

Wortes „Auflage“ im Sinne des Preufsischen Landrechts nicht Dies

allein schon würde genügen, um zu beweisen, dafs wir es hier nicht

mit einem althergebrachten Gewohnheitsrecht zu thun haben, wenn es

dazu eines Beweises überhaupt noch bedürfte.

Lehren ja die von Voigtländer selbst angezogenen Beispiele un-

widerleglich, dafs seine Theorie unrichtig ist Er erklärt: „Die neuen
Drucke mufsten den früheren möglichst gleich sein, täuschend!

Liefsen die Verleger Veränderungen zu, auch geringe und äufserliche,

in Satzeinrichtuug, Papier, Format, Jahreszahl, so waren die Neudrucke
keine neuen ,Auflagen' mehr, sondern neue ,Ans gaben', und zu

XIU. 12. 37
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solchen hatten die Verleger ohne eine Einigung mit dem Verfasser

kein Recht“. Zum Beweise beruft er sich auf Schiller, der sich Aber

seine ersten Verleger Schwan und Göschen wegen der neuen Auflagen
von Fiesko, Kabale und Liebe und Dom Kariös heftig beschwert, aber

zugegeben habe, dafs sie dazu berechtigt seien. Allein diese neuen
Auflagen sind den ersten Ausgaben dieser drei Dramen vom Jahre

1783, 1784 und 1787 keineswegs täuschend gleich, sondern weichen

verschiedentlich in fllnf zwar äufserlichen
,

aber nach Voigtländers

eigner Ansicht wesentlichen Stttcken von ihnen ab, nämlich im Format,

Papier, Jahreszahl, Satzeinrichtung und Seitenzahl. Vom Fiesko liefs

z. B. neue Auflagen Schwan in Mannheim erscheinen mit den Jahres-

zahlen 1784, 1788, 1798, 1802, von Kabale und Liebe 1785, 1786,

1796, 1802, ebenso Göschen in Leipzig vom Dom Rarlos 1799 und
1804, beide ohne Schillern darum zu „begrüfsen“ (vgl. Trömel, Schiller-

Bibliothek Nr. 30, 36 und 51). Es sind also nach der Theorie Voigt-

länders gar keine neuen Auflagen
,

sondern neue Ausgaben
,
und er

wird nicht leugnen können, dafs die ursptflnglich rechtmäfsigen Ver-

leger in eklatanter Weise Nachdruck verttbt haben. Wie man sieht,

Voigtländer schlägt sich mit seinen eignen Waffen.

Aber noch bleibt ihm das schwere Geschütz, das er als kluger

Feldherr ins letzte Treffen gestellt hat, das Zeugnis des Grofskanzlers

von Fürst (ob. S. 549 f.). Indes auch das sieht sich gefährlicher an, als

es in Wirklichkeit ist; es donnert gewaltig, nur trifft es nicht. Wie
schon bemerkt, nimmt es Voigtländer mit Worten nicht allzu genau.

Das ist oft auch ganz unbedenklich. Zuweilen jedoch kommt es auf

den präcisen Wortlaut gar sehr an, besonders wenn Thatsachen von

Wichtigkeit darin ausgedrückt sind. Ich habe mir deshalb oben erlaubt,

Schflrmanns aktenmäfsigen Bericht, den Voigtländer kürzt und um-
schreibt, dem unbefangenen Urteile des Lesers vollständig und un-

verändert zu unterbreiten.

Schon gleich im Eingänge fehlt bei Voigtländer ein Wort, das

doch nicht ohne einige Wichtigkeit ist. Er sagt, die Waisenhausbnch-

handlung sei beim Grofskanzler von Fürst um eine neue Auflage seines

Buches eingekommen, in den Akten aber steht, sie habe ihn um die

„Konzession* zu einer „neuen“ Auflage gebeten. Da mnfs man sich

doch sogleich fragen, wenn es sich blofs um eine neue Auflage
handelte, die sie nach dem angeblichen Gewohnheitsrechte ohne Be-

grüfsung des Verfassers veranstalten konnte, warum sucht sie dann
förmlich um die „Konzession“ dazu bei ihm nach?

Gleich darauf hat Voigtländer wieder ein Wort ausgelassen, dies-

mal aber ein fürs richtige Verständnis unentbehrliches. Er sagt: „der

Grofskanzler erwiderte.“ Das kann sehr leicht so anfgefafst werden,

dafs Fürst seine Entscheidung schriftlich abgegeben hätte. Schürmann
aber berichtet nach den Akten, auf den Antrag der Waisenhansbneh-

handlung „bemerkte der Grofskanzler mündlich“. Wir haben im

weiteren also nicht die authentischen Worte des Grofskanzlers vor uns,

sondern nur ein Refergt der Petentin. Der Inhalt dieses Referates ist
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nun allerdings für die verlagsreclitliche Beurteilung der Doppeldrucke

von gröfstem Interesse.

Es nennt zuerst die persönlichen Gründe des Grofskanzlers, wes-

halb ihm „eine eigentliche neue Edition mit Bemerkung derselben
und einer neuen Jahreszahl“ nicht ratsam scheine; es mttfsten darin

nämlich die seit 1750 cingetretenen Veränderungen der Provinzial-

gesetze angezeigt und verbessert werden, das aber könne erst mit der

Ausgabe des dritten Teiles geschehen. Diesen Grund mufs man gelten

lassen. Auffallend ist bei dem Worte Edition nur der Zusatz „mit

Bemerkung derselben und einer neuen Jahreszahl“. Bei einer neuen
„Ausgabe* verstanden sich ja gemäfs dem von Voigtländer behaupteten

Gewohnheitsrechte diese Angaben von selbst.

Darauf sagt das Referat, dafs der Grofskanzler gegen eine neue

„Auflage“, damit der Debit der Handlung nicht gehemmt werde, nichts

einznwenden habe. Merkwürdig aber ist die Umständlichkeit, mit der

es ihn diese nach dem angeblichen Gewohnheitsrecht so bekannte Sache

ansdrttcken läfst: es wäre der Handlung „unverwehrt, nach der bis-

herigen Ausgabe so viele Exemplare abdrucken zu lassen, als für

dienlich erachtet würde, nur müfste sorgfältig darauf gesehen werden,

dafs nebst Beybehaltung der alten Jahrzahl, Blatt vor Blatt
mit einander corre.spondirte“. Das Wesen neuer „Auflagen“ bestand

ja nach Voigtländer gerade in einem Neudruck, der die erste oder

letztvorhergehende „Ausgabe“ einschliefslich der Jahreszahl täuschend

nachahmte. Das mufste Fürst doch ganz ebenso gut wissen wie die

Verlagshandlnng. Wozu also die für beide Teile ganz überflüssige

Erklärung?

Hiermit, sollte man denken, sei die Berechtigung der Verlags-

buchhandlung zur Veranstaltung einer neuen „Auflage* über jeden

Zweifel hinausgehoben und erledigt. Höchst erstaunt ist man daher

ans dem Munde Fürsts nun noch eine Begründung zu vernehmen, die

in Anbetracht des beiderseitigen vollkommenen Einverständnisses über

die Ausübung eines durch Gewohnheitsrecht mit Gesetzeskraft ansge-

statteten Verlagsrechts völlig unbegreiflich ist. Die Herstellung einer

neuen „Auflage“, erläutert der Grofskanzler, „könne von der Handlung
mit allem Recht geschehen

,
und ihr keineswegs als ein Betrug [! ! !]

angerechnet werden, weil es schon anfangs [als sie die erste „Aus-

gabe“ druckte] bei ihr gestanden, mehrere Exemplare abdrucken
zu lassen“. Wie kommt Fürst dazu, der Verlagshandlung ohne jede

ersichtliche Veranlassung ein allgemein anerkanntes Recht für seine

Person ausdrücklich noch einmal zu bestätigen und sogar einen Be-

trugsverdacht abzuweisen, der objektiv und subjektiv ausgeschlossen

war? wie die Verlagshandlung, von diesen Erklärungen so sorgfältig

Akt zu nehmen? Wer nur ein wenig zwischen den Zeilen zn lesen

versteht, sieht sofort, dafs diese Erklärungen dem Grofskanzler von

der Verlagshandlnng unter den Fnfs gegeben sind
,

dafs sie sie ge-

flissentlich ans ihm extrahiert hat, um sich dieses Zeugnisses des an-

gesehenen Mannes gegebenen Falls andern gegepüber zn bedienen. Es

37 *
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ist aber klar, dafs es, wenn die Sache so liegt, durchaus nicht gleich-

gültig ist, ob wir eine schriftliche Entscheidung Fürsts vor uns haben

oder nur das Referat der Verlagshandlnng Ober eine Unterredung, in

der er, nach Ablehnung des ihm unbequemen, aber für die Verlags-

handlung vorteilhaften Antrages, eine neue verbesserte .Ausgabe“
seines Buches zu machen, um so bereitwilliger war, deren Wünschen
bezüglich einer neuen „Auflage“ seines Buches so viel wie möglich

entgegenzukommen
;

ihrem Vorschläge, nach der bisherigen Ausgabe
so viele Exemplare abdrncken zu lassen, als sie für dienlich erachtete,

nebst Beibehaltung der alten Jahreszahl und Blatt für Blatt abdrncken

zu lassen, seine Zustimmung zu gehen; ihre scheinbar ganz unverföng-

liche Frage, ob ihr das von andern nicht als Betrug angerechnet

werden könnte, zu verneinen; ihre Ansicht, dafs „es schon anfangs bei

ihr gestanden, mehrere Exemplare abdrncken zu lassen“, zu bestätigen

und darin gewissermafsen ein Recht der Handlung auf den gewünschten

Abdruck noch einer Anzahl von Exemplaren zu erkennen. So ver-

leitete die Verlagshandlung den Grofskanzler anf einen ganz singnlären

Fall hin zur Anerkennung einer ihm bis dahin allem Anschein nach

unbekannten verlagsrechtlichen Theorie, ohne dafs er sich dessen dent-

lich bewnfst wurde. Das Aktenstück der Hallischen Waisenhausbnch-

handlung beweist also wohl, dafs die Theorie von den Doppeldrucken
bei den Verlegern bestand, aber noch keineswegs auch das allge-

meine Einverständnis der Autoren. Wie diese in WMrklichkeit darüber

dachten, kann man ans gelegentlichen Äufserungen ersehen, worin sie

ihrem Unmut über das versteckte Treiben der Verleger mit den Doppel-

drncken Luft machten.

Am 18. Mai 1787 schreibt Christian Felix Weifse an seinen

Freund Ramler: „Der Himmel bewahre mich, dafs ich bey meinen
alten Übersetzungen, zumal von Romanen, die längst durch neue ver-

drängt sind, an eine Verbesserung wieder denken sollte! Nein, (im Ver-

trauen zu Ihnen!) diese sehe ich bey mir immer als leichte Waarc an,

wo, wann sie verthan ist, die Mode sie durch etwas anders ersetzen

mufs, wenn sie Abgang finden soll; denn zu einer zwoten Auflage
kömmt es nicht leicht, und geschähe es Ja, so sind die Buchhändler
solche etc., dafs sie lieber heimlich nachschiefsen, als dem
Verfasser davon etwas entdecken, well sie fürchten, dafs,

wenn er ja das Werk wieder übergehen wollte, sie ehrent-
halber ihm etwas für seine Mühe anbieten müfsten.“') Ans
diesen Worten ist deutlich genug zu ersehen, wie weit die Verfasser

von einem Einverständnis mit der Praxis der Verleger, neue Auflagen
ohne ihre Mitwirkung und Mitwissenschaft in Form von Doppeldmcken
zu veröflentlichen, entfernt waren. W’ie die Dinge lagen, blieb ihnen

nichts übrig als sich ins Unabänderliche zu fügen. Kamen sie mit

einem neuen Manuskript zum Verleger, so verstand sich dieser nur

1) Abgedruckt von Karl Schliddekopf in Herrigs Archiv Bd. 82 (1889)
S. 41 f.
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da2n, es „nnbedingt“ gegen ein einmaliges Honorar und selbst ohne

die feste Zusage eines klingenden Entgelts zn übernehmen. Sobald

aber die erste Anflage gedruckt war, hielt er sich dem Verfasser

gegenüber für alle Zukunft zn nichts mehr verpflichtet. Hatte das

Buch Erfolg, so suchte er ihn zu verbergen, indem er, wie Weifse

sagt, „heimlich nachschofs“, d. h. die neuen Auflagen als Doppeldmcke
herstellte, teils um vom Verfasser mit Ansprüchen nicht belästigt zu

werden, teils auch um ihn zum „unbedingten*' Abschlnfs neuer Ver-

träge gefügig zn erhalten.

Zuweilen trieben es die Verleger so arg, dafs scharfe Auseinander-

setzungen nicht ansbleiben konnten. Sogar der gutmütige und be-

scheidene Bürger wurde durch das hinterhältige und schnöde Be-

nehmen seines Verlegers Dieterich in Göttingen, der mit seinen

Gedichten doch ein glänzendes Geschäft gemacht hatte, einmal so

gereizt, dafs er ihm trotz ihrer „beynahe zwanzigjährigen Freundschaft“

eines Tages seine Sünden vorrttckte. Die Veranlassung dazu gab
folgendes. Bürger wohnte in einem Hanse

,
das Dieterich gehörte.

Das Haus bedurfte der Reparatur und Verbesserung einzelner Ein-

richtungen und Bürger hatte sich erboten, wenn seinen Wünschen in

dieser Hinsicht entsprochen würde, einen nach Billigkeit erhöhten

Mietzins zn zahlen. Dieterich aber batte die neuen Einrichtungen ohne
jede Entschädigung zu beschaffen versprochen. Mit der Ausführung

jedoch liefs er auf sich warten. Als ihn darum Frau Bürger zuletzt

mit der Bitte um AbhOifc anging, liefe er sie so unfreundlich an, dafs

sie weinend nach Hanse znrückkam. Da entschlofs sich Bürger auf

die ihm zngefUgten fortgesetzten Kränkungen nicht längeren schweigen.

In einem langen Schreiben vom 3. April 1791') wies er in gehaltenem,

aber bestimmtem Tone die prahlerischen und abschätzigen Anfsernngen

zurück, womit Dieterich sich „von je her so gern das Ansebn eines

Wohlthäters von ganz unbegrenzter Grofsmnt“ gegen ihn zu geben

pflege. Dieterich habe ihm allerdings von je her manches erwiesen,

was er für freundschaftliche Gefälligkeiten mit dankbarem Herzen er-

kenne; Bücher, Geld und andere Bedürfnisse habe er ihm auf Kredit

zukommen lassen, ihn nnzählige Male in seinem Hanse freundlich anf-

genommen und bewirtet, ihn einst frei mit nach Hamburg genommen
und den Seinigen manches Geschenk der Galanterie gemacht. Aber
deswegen könne er sich noch nicht gleichsam für einen himmlischen

Vater halten, der immer und ewig nur ausspende und nie etwas wieder

dafür empfange, während doch Reden, wie seine gewöhnliche: er wisse

noch nicht, wie ein Heller von Bürgern anssehe, fast nichts anderes

sagten. Dann fährt er wörtlich fort: „Du bist Verleger meiner Ge-

dichte gewesen und hast, wie ich von Herzen hoffe und wünsche,

guten Vortheil davon gehabt. In Ansehung der ersten Auflage hast

du mir zwar einen guten Accord gewährt, allein der Absatz war auch

1) Briefe von und an G. A. Bürger hsg. von Strodtmann. Berlin 1874.

Bd. IVS. Il4f.
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gewifs nicht klein, nnd ich hatte dich in Ansehung der St&rkc der

Auflage nicht eingeschränkt. Bey der zweyten Auflage haben wir

wie gute Freunde, die auf ihre Gesinnung gegen einander bauen [!]

gar keinen Accord getrotfen. Was davon bis jetzt in meine Tasche

geflossen ist, will in der That nicht viel sagen. Allein dennoch er-

innere ich mich nicht, desfals nur mit einem Worte bisher gegen dich

queruliert zu haben. Dafs du indessen keinen geringen Absatz davon

gemacht haben müssest, ist wohl diefs Beweises genug, dafs du gleich

nach der ersten Messe eine neue Auflage und in diesen
Tagen wiederum, wie ich gewifs weifs, noch eine neue hast
nachschiefsen [!] lassen, ohne mir ein Wörtchen davon zu
sagen. Warum du diefs nicht für gut gefunden hast, das lasse ich

dahin gestellt seyn. Indessen kann ich nicht leugnen, dafs mir diefs

heimliche Verfahren sonderbar genug vorkommt, nnd unter andern

auch wegen der Druckfehler, welche Nachschüsse gegen die ächte

von mir revidirte Auflage verrathen, sehr unangenehm ist.“ Diese so

nnfreundliche Aufdeckung seiner Geschäft-sgeheimnisse kam Herrn

Dieterich besonders in diesem Augenblick sehr ungelegen. Aber ein

vollendeter Biedermann, wie er war, verlor er darüber noch nicht seine

Fassung. Er wies den schändlichen nnd lasterhaften Verdacht mit

dem schmerzlichen Brustton gekränkter Freundschaft weit von sich,

er leugnete dreist. Wenn wir auch sein ßechtfertigungsschreiben nicht

mehr besitzen, so geht dies doch aus Bürgers Antwort darauf klar

genug hervor. „Zu dem von dir so genannten schändlichen nnd
lasterhaften Gedanken, wegen des Nachschiefsens“, schreibt er am
7. April an Dieterich, „den du mir nicht vergeben, noch verschmerzen,
noch vergessen willst, hat mir kein anderer, als du selbst, sehr ge-

gründete Veranlassung gegeben. Dafs nach der vor 2 Jahren ver-

anstalteten, von mir revidirten, ich weifs nicht wie starken aber doch
wohl nicht unter 1500 bestandenen Auflage noch ein beträchtlicher

Nachschufs gemacht worden, wirst und kannst du mir doch unmöglich

ablengnen, da ich die Wahrheit augenscheinlich besage der Anlage
ans den Druckfehlern darthun kann. Du sagst das sey der Nachschufs

auf schlechtem Papier zur Niederschlagung des Nachdrucks gewesen.

Nein! Ich will dirs beweisen, dafs dieser Nachschufs auch auf gutes

Papier, wie die von mir revidirte Auflage, gedruckt worden ist. Warum
wurde mir denn keine Revision gelassen V Sollte ich übrigens auch in

Ansehung eines in diesen Tagen geschehen sein sollenden Nacbschusses

im Irrthum seyn, indem mirs von Personen, die in der Druckerey ge-

wesen, hat versichert werden wollen, so bin ich daran sehr unschuldig,

und eine solche Nachrede hat sehr gut durch die Kupferabdrttcke ver-

anlafst werden können.“

Also ein Nachschufs auf schlechtem Papier zur Niederschlagung

des Nachdrucks, so erklärt Dieterich ganz unverlegen, sei der ihm
von Bürger vorgehaltene heimliche Neudruck seiner Gedichte gewesen.

Allein Lügen haben kurze Beine; sofort erbietet sich Bürger zu be-

weisen, „dafs dieser Nachschufs auch auf gutes Papier, wie die von
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ihm revidierte echte Auflage, gedruckt worden ist“. Und wenn der

Nachschufs, wie Dieterich vorgiebt, eine so unschuldige Sache war, ein

durch die leidigen Nachdmcker hervorgernfenes Kampfmittel, ebenso

nQtzlich für den Verfasser wie fUr den Verleger, warum schwieg er

denn davon gegen Bttrger, mit dem er doch in derselben Stadt, ja

sogar in beständigem persönlichen Verkehr lebte? Verbot ihm das

nicht schon der Gedanke, dafs er sich dadurch ganz unnötigerweise

dem Verdacht der Unredlichkeit aussetzte? Ach nein, Dieterich war

ein viel zu kluger und geriebener Geschäftsmann, um von einer solchen

Gefahr fUr sich das Geringste zu fürchten. Verbauend hielt er sich

stets eine oder auch mehrere Hintertüren offen, und zuletzt, er war
der stärkere. Wie wollte der arme, von Schulden, häuslichem Kummer
und Kränklichkeit gedrückte Dichter eine so schwer zu beweisende

Klage durchsetzen gegen ihn, den reichen und hochangesehenen Ver*

leger, zumal er beim Publikum für seinen grofsen Wohlthäter, der ihn

gleichsam um Gottes willen ernährte'), galt? Wir freilich wissen, trotz

seiner Ausflüchte, dafs Bürger mit seinem Verdacht recht hatte, denn

von beiden Dieterichschen Ausgaben seiner Gedichte (1778 und 1789)

haben sich Doppeldrncke gefunden.

Das sind nur zwei Zeugnisse, wie die Autoren in Wahrheit Uber

die Doppeldrucke dachten, aber sie reichen vollkommen aus, um die

Unhaltbarkeit der Theorie Voig^länders zu erweisen. Die Autoren

waren weit davon entfernt, die Herstellung neuer Auflagen in Gestalt

von Doppeldrncken ohne ihre Mitwissenschafl und Mitwirkung zu

billigen, und die Verleger selbst, die das ganz genau wufsten, suchten

1) Als Bürger 1794 eine Prachtausgabe seiner Gedichte plante, schrieb

er an Lichtenberg (Strodtmann IV, 239)
;
,^in Theil des Publieums steht nun

doch einmahl in dem Wahne, als ob Hr. D. von je her mein grofser Wohl-
thäter gewesen wäre, nnd mich gleichsam um Gottes willen ernährt hätte,

und wer ihn selbst reden hört, kommt von diesem VValme schwerlich zurück.

Es möchte also als ein himmelschreiendes Stück der Undankbarkeit erscheinen,

wenn ich wider Herrn D.’s willen mir auf eine andere Art zu helfen suchte;

ob er schon mir selbst nicht hilft; ob er schon au den folgenden Auflagen
eigentlich kein Recht hat, da wir jedesmal neue Accorde getroffen; ob schon
diese neue Anflage, wegen der AuslaTsungen . Zusätze nnd ganz neuen Um-
bildungen, gleichsam ein neues besonderes Werk wird, welches die vorige

Anflage für die Liebhaber niemals unbrauchbar machen wird; ob Herr Dietrich

gleich die vorige oft genug abgesetzt haben muis, da er selbst einen Nach-
schuls davon gemacht hat, und ob er sie gleich noch so oft auflegen kann
als er will“. Dazu kam, dafs Bürger seit 15— 20 Jahren gar nicht wnfste.

wie er mit Dieterich stand. „Unzählige Male“ hatte er ihn „mündlich und
schriftlich“ gebeten, ihm eine Abrechnung zu machen, war aber mit nichtigen

Entschuldigungen vertröstet worden. Das Verhalten Dieterichs gegen Bürger
wird dadurch noch häfslicher. Er spielt den hUlfreichen Freund, um den
Dichter zu seinem Schnldner nnd damit von seiner Gnade abhängig zu machen;
er ist so indiskret, damit vor aller Welt zu prahlen; er benutzt sein ver-

trauliches Verhältnis zu ihm, bei der zweiten Auflage der Gedichte, indem
sie „wie gute Freunde, die auf ihre Gesinnung gegen einander bauen“, ver-

handeln, einen fürmliclien Accord zu umgehen; nachdem sie vergriffen ist,

macht er heimliche Nachschüsse und ist tief gekränkt, als ihm Bürger dies

auf den Kopf zusagt, Uber einen so „schändlichen und lasterhaften“ V erdacht.
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diese Praktik auf jede Weise zu verbergen, ja sie lengneten sie, wenn
sie einmal dabei ertappt wurden

,
wie es Dieterich Bürger gegenüber

thnt, geradezu ab.

Auch die von Voigtländer beliebte Unterscheidung von „Auflage“

und „Ausgabe“ ist in dieser Zeit durchaus unsicher und strittig. Ver-

leger wie Autoren nannten gewöhnlich jeden Neudruck eines Buches,

ob verändert oder unverändert, eine neue „Auflage“. Daneben kommt
freilich auch die Bezeichnung „Ausgabe“ vor, aber im ganzen viel

seltener.

Von einem Gewohnheitsrechte, d. h. einem Rechte
,
das die Ver-

leger auf Grund allgemeinen Einverständnisses der Beteiligten erworben

hätten, kann also gar keine Rede sein.

In Wirklichkeit lagen die Dinge damals ganz anders. Gesetze

znm Schutze der Urheberrechte an Geisteswerken gab es im deutschen

Reiche nicht. Das einzige Mittel, wodurch ein gesetzlicher Schutz

dieser Rechte gegen Nachdruck erlangt werden konnte, bestand in

Privilegien, die für jedes Buch beim Kaiser und den Landesregierungen

für teures Geld erkauft werden mnfsten. Solche Privilegien erwarben

jedoch die Autoren sehr selten, das thaten erst die Verleger, denen

eie die Veröffentlichung ihrer Werke übertragen hatten. Zur Wahrung
ihrer persönlichen Rechte waren eie also lediglich auf ihr privates

Abkommen mit dem Verleger angewiesen.

Dieses Abkommen, in dem sie ihre Urheberrechte an die Ver-

leger abtraten, konnte nun, wie wir schon gesehen haben, „bedingt“

oder „unbedingt“ geschehen. Bei der „bedingten“ Abtretung eines

Werkes wurden hinsichtlich der Zahl der zu druckenden Exemplare

und des hierfür an den Verfasser zu zahlenden Honorars, sei es nur

für die erste oder zugleich auch für alle folgenden Auflagen, feste

Bestimmungen getroffen, zu deren Erfüllung sich der Verleger ver-

pflichtete. Bei der „unbedingten“ Abtretung verzichtete der Verfasser

gegen ein einmaliges Honorar oder auch ohne ein solches für alle

Zukunft auf seine s.ämtlichen an dem Werke haftenden Urheberrechte

zu gunsten des Verlegers.

Wären diese einfachen und klaren Grundsätze immer beobachtet

worden
,

so hätte der häfsliche Interessenstreit
,
welcher gegen Ende

des vorigen Jahrhunderts zwischen den Autoren und den Verlegern

entbrannte, niemals ansbrechen können. Aber die Verleger wufsten

sehr gut, dafs gewöhnlich der „unbedingte“ Erwerb der Manuskripte

für sie das Vorteilhaftere war. Der Erfolg eines Buches ist ja nie

voraus zu berechnen, aber die persönliche Überzeugung mufs der Ver-

leger doch in jedem Falle nach Erwägung aller Umstände erlangt

haben, dafs er bei dem Geschäft nicht zu kurz kommt, bevor er seine

Veröffentlichung übernimmt. Schliefst er daraufhin mit dem Verfasser

einen „bedingten“ Vertrag über eine Auflage ab und ist seine Kalku-

lation begründet, so werden beide zu ihrem Recht kommen. Stellt

sich das Bedürfnis einer zweiten Auflage ein, so wird der Vertrag

erneuert und je nachdem auf Grund der bei der ersten gewonnenen
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Erfahrnngen verändert. Nehmen wir nun einmal an, es wäre diese

zweite Auflage dem Verleger wie dem Verfasser bei den Verhandlungen
Aber die erste ganz unsicher, ja sogar unwahrscheinlich erschienen und
der Verleger hätte den Verfasser in Anbetracht dessen bewogen, einen

„unbedingten“ Vertrag mit ihm abzuschliefsen
,
so würde er nach da-

maligem Rechte die Befugnis gehabt haben, sie und ebenso eine dritte,

vierte, fünfte Auflage ohne alle Rücksicht auf den Verfasser zu ver-

anstalten, ohne ihn dafür zn honorieren, ohne ihm die Revision des

Druckes zu gestatten, ja ohne ihm überhaupt ein Wort davon zn sagen.

Und dafs die Verleger von dieser Befugnis ganz unbedenklich Gebrauch
machten, haben wir oben schon bei den Schwanschen und Göschenschen

neuen Auflagen von Schillers Jngenddramen gesehen.

Für den Verfasser war es natürlich sehr schmerzlich, dafs ihm
sein eigenstes Werk infolge seiner Unerfahrenheit oder seiner augen-

blicklichen Not, die der Verleger klüglich benutzte, ganz entfremdet

wurde. Jedermann fühlte mit ihm als ein Unrecht, dafs er wegen
Mangels des notdürftigsten gesetzlichen Schutzes so übervorteilt werden
konnte. Er protestierte. Er erklärte ein nnveränfserliches natürliches

Recht auf die Verbesserung, auf die Umgestaltung und gänzliche Er-

neuerung seines Werkes zu haben und damit das Recht auf Ab-
schliefsung eines neuen Vertrages unter neuen Bedingungen zurück-

znerhalten. Alle seine unter dem gleichen Mangel staatlicher Fürsorge

leidenden Genossen, alle Verehrer seiner Muse stimmten ihm bei. Allein

die Verleger rührte Zorn und Klage der Unglücklichen wenig; sie

hatten den Buchstaben des Gesetzes für sich und sie bestanden anf

ihrem Schein. Drohte dann der Verfasser, eine veränderte Ausgabe
bei einem andern Verleger erscheinen zn lassen, so drohten sie mit

einem Prozefs, dessen Ausgang kaum zweifelhaft sein konnte und der

dem meist unbemittelten Verfasser aufser unendlichem Ärger anch noch

die Zahlung der Kosten und einer beträchtlichen Entschädigung in

sichere Aussicht stellte. Wieland, der die zweite Ausgabe seines

Agathon anf diese Weise trotz des Einspruches seiner ersten Züricher

Verleger Grell, Gefsner und Comp, bei Weidmanns Erben und Reich

ins Werk gesetzt hatte, wufste ein Lied davon zu singen.

War nun der Autor durch solche Erfahrungen gewitzigt und
bestand er, auch wenn neue Auflagen in weiter Feme zu liegen

schienen, anf dem „bedingten“ Verkauf seines Mannskripts, so wufste

sich der Verleger anf einem zwar krummen, aber um so bequemeren
Wege seines Vorteils zu versichern. Er erklärt sich bereit, einen

Vertrag zunächst über nur die erste Auflage abzuschliefsen, jedoch

unter der Bedingung, dafs die Höhe dieser Auflage in sein Ermessen

gestellt werde. Der Verfasser, dem es für jetzt nur darum zu thun ist,

die Zukunft seines Werkes nicht aus der Hand zu geben, geht arglos

darauf ein; anf ein paar hundert Exemplare mehr oder weniger kommt
es ihm bei dieser ersten Auflage gar nicht an, wenn er nur bei der

zweiten wieder in seine vollen Urheberrechte eintritt. Allein damit

hat es nun gute Wege. Denn jetzt tritt der Fall ein, den uns die
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Waisenhausbnchhaiidlnng in ihrer Verhandlong mit dem Grofskanzler

von Fürst (vgl. ob. S. 549 f.) mit geradezu verblaflender Harmlosigkeit

erläutert Der Verleger druckt zunächst, sagen wir, tansend Exemplare.

Sind diese veigriffen, so macht er einen Nachschnfs (Doppeldrnck) von
fünfhundert Exemplaren, ist auch der abgesetzt, einen zweiten, dann
einen dritten n. s. w. und begründet dieses seltsame Verfahren ganz

einfach so. Er sagt, lant Vertrag habe es bei ihm gestanden, die

Höhe der Anflage frei zn bestimmen; er wäre also vollkommen be-

rechtigt gewesen, 3000 und mehr Exemplare sogleich drucken zn

lassen; es sei ihm aber doch nicht zuzumuten, ein so grofses Risiko

bei der Ungewifsheit des Erfolges, den das Buch haben werde, zn

übernehmen; darum habe er den Druck der Auflage partieenweise

vorgenommen, dagegen könne doch niemand etwas einwenden. Fürst

scheint ja in der That auch die Zulässigkeit dieser Auffassung für be-

gründet gehalten zu haben; nach den Aufzeichnungen der Waisenhans-

bnchhandlung erklärte er ihr ja, ein solcher Nachschnfs auf die erste

Auflage seines Project des Corporis Juris Fridericiani „könne von der

Handlung mit allem Recht geschehen und ihr keineswegs als ein Be-

trug angerechnet werden, weil es schon anfangs bei ihr gestanden,

mehrere Exemplare [d. h. eine Auflage von beliebiger Höhe]
drucken zu lafsen“. Dieterich freilich, der sich Bürgern gegenüber

ganz in derselben Lage befand, nennt dessen Vorwurf, dafs er einen

Nachschufs auf die zweite Auflage seiner Gedichte gemacht habe, einen

„schändlichen und lasterhaften Gedanken'^, den er ihm „nicht vergeben

noch verschmerzen noch vergessen“ wolle. Und wenn sogar ein be-

deutender Verleger wie Dieterich so dachte, ist es dann den Autoren
zu verargen, dafs sie die heimlichen Nachschüsse auf das schärfste

verurteilteu? Es liegt ja auch auf der Hand, dafs durch eine derartige,

mit der ursprünglichen Bedeutung und dem allgemeinen Sprachgebrauch
unverträgliche Auslegung des Wortes „Auflage“ der vom Verfasser

gewollte Sinn ins gerade Gegenteil verkehrt und ans dem bedingten

Vertrage ein unbedingter wird. Denn bei dieser Auffassung des Ver-

trages, wobei die Bestimmung der Höhe der ersten Auflage auf eine

reservatio mentalis hinansläuft, braucht es der Verleger, da der Ver-

fasser von den Nachschüssen >) beinahe niemals etwas erfährt, zn einer

zweiten Auflage gar nicht kommen zn lassen.

I) Es ist zn beachten, dafs das Wort „Nachschnfs* in der hier ge-

brauchten Bedeutung bis gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts unbekannt
zu sein scheint. Gcfsner in seiner so nötigen als niitzlichen Buchdruckerkunst
u. Schriftgielserei I (Leipzig 1740) S. 242 erklärt: „Ztischufs oder Nachschufs
wird dasjenige geheissen, wenn ein Buchdrucker bey einem Werke etwas
über die von dem Verleger oder Schriftsteller verlangte Anzahl Exemplare
drucket, damit, wenn an der Auflage aus einem und dem andern Versehen
was abgegangen, er gleichwohl die richtige Zahl dem Verleger oder Schrift-

steller zu liefern im Stande ist. Der rechtmUfsige Nachschufs ist zn billigen;

der nnrechtmälsige oder nachtheilige, das ist aus Eigennutz unternommene,
aber ist strafenswürdig, weil dadurch der Verleger Schaden leidet. Doch
mul's sich derselbe nicht weigern, gegen Erlegung eines Ueldes selbigen an-
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Wie schon angegeben liefsen manche Verleger, auch wenn sie

mit dem Verfasser einen „nnbedingten“ Vertrag abgeschlossen hatten,

die nenen Anflagen in der Form von Nachschflssen herstellen. Irgend-

wie verpflichtet waren sie dazu nicht, es war auch gemeinhin, wie

wir bei den neuen Auflagen Schillerscher Dramen im Verlage Schwans

nnd Göschens gesehen haben, nicht gebräuchlich. Die Verleger, die

so verfuhren, müssen also noch einen besondem, ganz persönlichen

Grund dazu gehabt haben nnd es ist, wenn man erst einmal die Menge
von Doppeldrucken, welche von den Werken einzelner Autoren vor-

handen sind, übersieht, leicht genug ihn zu erraten. Anfserordentlich

lehrreich in dieser Hinsicht ist das Verhältnis Philipp Erasmus Reichs

in Firma Weidmanns Erben und Reich zu Wieland.

Wieland war mit seinen schweizerischen Verlegern Heidegger

und Comp, nnd Grell, Gefsner, Füfsli und Comp, schon lange sehr un-

zufrieden, nicht am wenigsten wegen der niedrigen Honorare. Als ihm

daher Reich als wahrhafter Grandison unter den Buchhändlern, ein

Mann
,

der anders denke als alle andern Buchhändler in der Welt,

gerühmt wurde'), liefs er es gerne geschehen, dafs seine Freunde

Riedel und Weifse eine Anknüpfung vermittelten. Das gelang über

Erwarten. Reich nahm den Idris und die Musarion, ohne Zweifel gegen

ein sehr gutes Honorar, sogleich in seines Verlag. Diese erste ge-

schäftliche Verbindung verwandelte sich bald in ein achtungsvolles

Freundschaftsverhältnis, das bis zu Reichs Tode (1786), von einer

vorübergehenden Verstimmung abgesehen, unverändert dauerte. Was
Wieland an Reich imponierte, war sein rauh biedermännisches Wesen,

der grofse Erfolg seines Geschäfts und die Kulanz, womit er ohne

viele Worte ihre geschäftlichen Angelegenheiten behandelte, immer

bereit, hochgehenden Forderungen und Wünschen zu entsprechen, aber

auch, wenn sie sich mit seinen kaufmännischen Grundsätzen nicht ver-

trugen, ihnen ein festes Nein entgegen zu setzen. Bei Wieland befestigte

sich dadurch je länger je mehr das Vertrauen auf Reichs Tüchtigkeit und

freundschaftliche Gesinnung nnd damit die Überzeugung einen Verleger,

der den Gewinn aus seinen Schriften redlicher nnd uneigennütziger

mit ihm teile, gar nicht finden zu können. Aber so bereitwillig Reich

znuehmeu, weil er dadurch dasjenige verhindert, was ihm Tort erweisen kann.“

Hiernach ist also „Nachschnfs“ mit „Zuschufs“ im heutigen wie im damaligen
Sinne gleichbedeutend und bat die Nebenbedeutung für Ergänzung oder
nachträgliche Erhöhung der ursprünglichen Auflage mittelst vollständigen

neuen Satzes und Druckes eines Buehes um 1740 noch nicht Es ist doch
sehr bezeichnend, dais die Verleger späterhin durch Adoption dieses Wortes
fUr eine ganz andere Sache ihrer vor den Autoren verheimlichten und recht-

lich mindestens sehr bestreitbaren Verfahrungsweise ein harmloses Ansehen
zu geben sich bemühten. — Reichen in seinem Polygraphischen Kompendinm
erklärt das Wort „Nachschnfs als den unveränderten Abdruck eines Werkes
oder einzelner Bogen, wenn die anfangs gedruckte Anzahl von Exemplaren
nicht hinreichend war“. W^oher er diese Erklärung hat, giebt er nicht an.

1) Vgl. Büchner, Wieland und die 'Weidmannsche Buchhandlung, Berlin

1871, S. 35ff.
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anf Wielands hohe Honorarfordernngen einging, seine Wünsche hin-

sichtlich der Ausstattung seiner Schriften zu übertreffen suchte, zu Vor-

schüssen anf noch nicht eingelieferte Manuskripte bereit war, in einem

Punkte beharrte er bei dem einmal ausgesprochenen Grundsätze: er

kaufte immer nur „unbedingt“.

Da ist es nun sehr auffallend, dafs von den Werken, welche

Wieland seinem Freunde Reich zur Veröffentlichung übergab, niemals,

die Mnsarion ausgenommen, eine zweite Auflage erschien. Was bewog also

Reich, anf der „unbedingten“ Überlassung der Manuskripte zu bestehen,

wenn er dafür ein höheres Honorar geben mufste, aber keine Gelegen-

heit erhielt, den dadurch gewonnenen Vorteil bei neuen Auflagen zu

nützen? Bis jetzt hat man darauf keine andere Antwort zu geben

gewufst, als diese, womit sich gewifs schon Wieland in stiller Bewunderung
der Grofsmnt seines Verlegers und Freundes getröstete, nämlich dafs er

nun einmal als Kaufmann an seinen Maximen festgehalten habe und auch

ohne die Zuversicht anf reichen Gewinn ans purer Noblesse die Honorare
für den Dichter so hoch bemessen habe, als er nur irgend vermochte.

Ganz so hoch ist das Piedcstal, auf dem Reich hier zu stehen scheint,

jedoch nicht. Von allen Werken Wielands, welche er verlegte, sind

Doppeldrncke vorhanden, von mehreren sogar ganze Reihen, und zwar

vom Agathon (1773) zwei, von der Alceste (1773) zwei, von den
Beyträgen zur Geheimen Geschichte des menschlichen Verstandes nnd
Herzens (1770) vier, vom Neuen Amadis (1771) zwei, von den Ge-

danken über eine alte Aufschrift (1772) einer, von den Grazien (1770)

sieben, vom Idris (1768) einer, von der Mnsarion (1769) fünf, vom
Goldenen Spiegel (1772) zwei, von den Dialogen des Sokrates von
Sinope (1770) drei, vom Combabns (1770) drei, der Geschichte der

Abderiten (1781) zwei, d. h. so viele kenne ich, dafs es deren jedoch
mehr giebt, ist sehr wahrscheinlich. Reich ist also bei seiner Rechnung
stets anf seine Kosten gekommen nnd es war eine holde Täuschung,

wenn Wieland meinte in ihm einen von der Dichtkunst hoch denkenden
Verleger nnd einen Uberans uneigennützigen nnd grofsmütigen Freund
zu verehren. Nun ist aber auch sofort klar, warnm Reich die nenen

Auflagen als Doppeldrncke herstellte. Er kannte seinen lieben immer
geldbedürftigen Freund viel zn gut

,
um nicht zu wissen

,
dafs es mit

der Abschliefsnng „unbedingter“ Verträge ein fllr allemal ans sei, wenn
dieser erfahre, wie viele Auflagen von seinen Schriften wirklich gedruckt

wurden. Er würde dann bei der ersten nnd jeder folgenden Auflage mit

ihm haben feilschen müssen und, was noch schlimmer war, er hätte seine

wertvolle Kundschaft an einen mehr bietenden Konkurrenten in kurzem
ganz cingebüfst. Sagt doch Wieland selbst von sich, im Punkte des

Honorars sei er so geizig wie Pope nnd Voltaire. Nach Reichs Tode
lernte ihn die Firma von dieser Seite kennen. Es war also in jeder

Hinsicht sehr weise von Reich, dafs er die neuen Auflagen unter der

Maske des Doppeldrucks verbarg. Das entsprach zwar nicht dem
Brauch und galt deshalb bei den Autoren auch nicht für schön, aber

es war erlaubt, weil das Gesetz keine Handhabe bot, es zn verhindern.
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So standen in Wirklichkeit die Dinge noch im letzten Jahrzehnt

vor der Publikation des Preufsischen Landrechts. Von einer recht-

lichen Unterscheidung zwischen „Ausgabe“ und „Auflage“ ist nicht

das Geringste zu bemerken, noch weniger aber davon, dafs nene „Auf-
lagen“ die letztvorhergegangene „Ausgabe“ einschliefslich der Jahres-

zahl täuschend nachahmen, facsimilieren mnfsten. Im Gegenteil, die

Verleger verfflgten über die äufsere Form neuer Auflagen, die sie

ohne Begrüfsnng des Verfassers zu veranstalten das Recht hatten, voll-

kommen souverän und verheimlichten auch das Jahr nicht, in dem
sie sie auf den Markt brachten. Wo dagegen eine Facsimiliemng

früherer Ausgaben oder Auflagen statttindet, ist fast immer die Ab-
sicht, den Verfasser zu täuschen, der Beweggrund, sei es dafs der

Verleger das Recht zur selbständigen Veranstaltung neuer Auflagen
nicht unzweifelhaft naebweisen kann (Dieterich), sei es dafs er ihn

dadurch auf andere Weise zu übervorteilen gedenkt (Reich). Ein An-
erkenntnis dieser Sachlage bringen die Verleger selbst, indem sie diese

Auflagen geflissentlich verheimlichen, ihnen einen möglichst harmlosen
Namen (Nachschüsse) geben und sie, wenn sie einmal entdeckt werden,

mit unverfänglichen Gründen zu erklären oder geradezu abznleugnen

versuchen. ')

Es heifst also die Thatsachen anticipieren, wenn man wie Voigt-

länder behauptet, dafs im Preufsischen Landrecht die damaligen von
alters her begründeten verlagsrechtlichen Gewohnheiten einfach kodifi-

ziert worden seien. Nicht allgemein von Verlegern und Autoren für

Recht erkannte Gewohnheiten sind in diesem Codex zum Gesetz erhoben

worden, sondern nur die von den Verlegern per fas et nefas erhobenen
Forderungen, darunter anch diejenigen, nm welche man bis dahin auf

beiden Seiten mit Heftigkeit stritt. Ganz mit Recht hat daher Dziatzko^)

kürzlich noch darauf hingewiesen, dafs das Prenfsische Landrecht
durchaus den Standpunkt des Verlegerschutzes vertritt. Unsere Unter-

suchungen über die Doppeldrucke aber werfen ein überraschendes Licht

auf die Motive, welche für die Fassung der Paragraphen über das

Recht, nene Auflagen und Ausgaben zu veranstalten, bestimmend ge-

wesen sind. Die bis dahin praktisch gar nicht beobachtete und von
den Verlegern nur als Kampfmittel gelegentlich gebrauchte rechtliche

Unterscheidung beider wird nun dahin bestimmt, dafs „ein neuer un-

veränderter Abdruck einer Schrift in eben demselben Formate“ als nene

Auflage (§ 1011), aber „in verändertem Formate und mit Veränderungen
im Inhalte“ als neue Ausgabe (§ 1012) angesehen werden soll, offenbar

1) Die geheimen Zwecke, welche die Verleger bei der Bestellung neuer
Auflagen in Form von Doppeldruckcn (Nachsohüssen) verfolgten, blieben in

den Druckereien natürlich nicht unbekannt und der Setzerhiimor erfand dafür
den bezeichnenden Namen „Männchen auf Männchen setzen“'. Vgl. Täubel,
Praktisches Uandbnch der hnchdruckerkunst, Leipzig ItOl, II S. 51.

2) Zur Abgrenzung zwischen Autor- und Verlegerrecht in der Fest-

gabe für den 17. internationalen und künstlerischen Kongrels, Dresden 1$95,

S.-Abdr. S. 6.
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nnr nm dem Verleger im § 1013 wenigstens mit dem Schein einer

Begrttndnng das Recht znerkennen zn können, dafs es ihm, wenn im

Verlagsvertrage die Zahl der Exemplare der ersten Anflage nicht be-

stimmt sei, frei stehe „auch ohne ansdrflckliche Einwilligung des Ver-

fassers neue Auflagen zu veranstalten". Damit wurde einer der wich-

tigsten und in seinen Folgen bedenklichsten Streitpunkte in schroffer

Weise zu gnnsten der Verleger entschieden. Während sie früher in

solchen Fällen ihr vermeintliches Recht nnr durch heimliche Nach-
schlisse (Doppeldrucke) ansznttben gewagt hatten, erhielten sie nun
krafl des § 1013 ein vom Staate anerkanntes und geschütztes Recht

darauf, diese Nachschttsse zn veranstalten und offen als das, was sie

immer waren, nämlich als neue Auflagen zn bezeichnen; denn dafs

bei solchen neuen Auflagen auch die Jahreszahl unverändert mit über-

nommen werden müsse, liegt nicht in den Worten des Gesetzes und
ebensowenig in der Absicht des Gesetzgebers, des Staates, der kein

Interesse daran hat, die Zahl und die Erscheinungsjahre der Auflagen
zn gnnsten des Verlegers und zum Nachteil des Verfassers und des

Käufers zn verbergen.

Diesem höchst wertvollen, dem Verleger hinsichtlich der neuen
Auflagen zngesprochenen Rechte gegenüber erhält nun allerdings der

Autor das Recht, neue Ausgaben zu machen, „wenn nicht in dem
geschlossenen schriftlichen Vertrage ein anderes verabredet ist* (§ 1016).

Allein dieses Recht, das seine Benachteiligung durch den § 1013 wieder

ausgleichen soll, wird in den §g 1018 und 1019 mit so starken Ein-

schränkungen umzogen, dafs er, wenn es der Verleger zn verhindern

trachtet, beinahe niemals Gebrauch davon machen kann. Denn nach

§ 1018 „kann der Schriftsteller keine neue Ausgabe veranstalten, so

lange der erste Verleger die von ihm nach § 1013, 1014 rechtmäfsig

veranstalteten Auflagen noch nicht abgesetzt hat“. Dazu wird es aber

der Verleger niemals kommen lassen bei Werken, deren Verlag ihm
noch für längere Zeit einen angemessenen Gewinn abzuwerfen verspricht.

Oder aber es mnfs der Verfasser, wenn er die neue Ausgabe „in einem
andern Verlage heransgeben will, zuvörderst dem vorigen Verleger alle

noch vorrätigen Exemplare der ersten Ausgabe gegen baare Bezahlnng

des Buchhändler - Preises abnehmen", was dieser wiederum dadurch
aufs äufserste zn erschweren im stände ist, dafs er beständig eine be-

deutende Zahl von Exemplaren auf seinem Lager vorrätig hält. Denn
wie viele Autoren waren so mit irdischen GlücksgOtem gesegnet, dafs

sie die Summen für vielleicht viele Hunderte von Exemplaren anf-

wenden konnten, blofs nm durch ihre Maknlierung Raum für eine

neue Ausgabe zu schaffen? Auf diese Weise sorgten die Verleger

dafür, dafs ein den Autoren auf die Dauer nicht wohl zu verweigerndes

Recht
,
indem es in das Gesetz anfgenommen wurde, zugleich für die

letzteren so schwer erfüllbare Bedingungen zur Begleitung erhielt, dafs

es in Wirklichkeit fast nnr noch den Schein eines Rechtes, nicht aber

die zu ihrem Schutze notwendige Gewährleistung unbehinderter Aus-
übung dieses Rechtes darstellte.
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So sind in den Paragraphen 1011—1019 allerdings gewisse von
den Verlegern geObte Gewohnheiten kodifiziert worden, als Gewohnheits-

recht haben sie aber niemals gegolten, da sie von den Antoron auf

das entschiedenste bekämpft worden, ihnen dazn also gerade das wich-

tigste, in der allgemeinen Anerkennung ihrer Rechtsgflltigkeit bei beiden

Parteien beruhende Criterium, welches ihnen etst die Autorität eines

Gesetzes verliehen hätte
,

fehlte. Von nicht geringem Interesse ist es

zu sehen, wie diese Gewohnheiten beschaffen waren und wie sie geübt

wurden, bevor sie durchs Prenfsische Landrecht Form und Kraft eines

Gesetzes erhielten. Und wenn unsere Untersuchung die Verleger in

ihrem Verhalten gegen die Autoren nicht eben von ihrer besten Seite

gezeig^t hat, so mag man das mit den besonderen Schwierigkeiten, womit
der Buchhandel in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts zu

kämpfen hatte, zu entschuldigen versuchen, aber wegleugnen kann man
das darum doch nicht Allzu lange waren die litterarischen Erzeugnisse

geistiger Arbeit ungeachtet und rechtlos gewesen, als dafs der Buch-
handel, der allein den Schutz der Regierungen genofs, alsobald die

wie sehr immer begründeten Rechte der Schriftsteller hätte erkennen

und ihre gerade damals schnell emporwachsende Macht als einen neuen
Feind mit allen Mitteln zu bestreiten nicht für erlaubt halten sollen.

Dafs er in diesem Kampfe zuletzt den Sieg davon trug und alle seine

Forderungen durch ihre Aufnahme ins Allgemeine Landrecht wenigstens

für die prenfsischen Staaten durchsetzte, ist ein starker Beweis dafür,

ein wie grofses Gewicht er gegenüber den Autoren vermöge des so

viel höheren Ansehens seines Standes und seiner Thätigkeit in die

Wagschale legte und wie bereitwillig diese bei den entscheidenden

Stellen anerkannt wurden. Noch sah man in der schöngeistigen und
vielfach wohl auch in der wissenschaftlichen Schriftstellerei eine blofse

Unterhaltung für Mufsestunden
,

die ihren Lohn in sich selbst trage,

und noch hatten die Autoren länger als zwei Menschenalter zu kämpfen,

bis man ihnen zugestand, dafs ihre Arbeit vom Staate ebenso ge-

schätzt und geschützt zu werden beanspruchen dürfe, wie jede andere.

Das Gesetz betr. das Urheberrecht an Schriftwerken etc. vom 11. Juni

1870 hat ihnen die Gerechtigkeit ihres Anspruchs endlich bestätigt

und das werden sie sich nicht wieder entreifsen lassen.

Wolfenbüttel. Gustav Milchsack.

Die Entwicklang der
Freiherrlich Cari t. Rothschildschen öffentlichen Bibliothek

zu Frankfurt a. während der Jahre 1891—1805.
Über die Einrichtung und Verwaltung der v. Rothschildsclien

Bibliothek während der Jahre 1887— 1890 ist bereits in einer be-

sonderen Schrift gesprochen.') Wenn wir im Anschlnfs daran hier

Mitteilungen über die Jahre 1891—1895 machen, so folgen wir einer

1) Vgl. auch C. f B. 1891 S. 514 ff.
,

i,

4
.
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Anregung Förstemanna (C. f. B. 1884 S. 7 f.; 1886 S. 319), von der wir

wflnaclien möchten, dafa aie in Zukunft mehr Anklang fände.

Am 23. März 1892 verstarb die Gründerin, Freifräulein Hannah
Luise V. Rothschild, ohne die Stiftung dauernd fundiert zu haben.

Infolge dessen wurde von ihrer Mutter, der Freifrau Carl v. Rothschild,

die Anstalt für alle Zeiten und dauernd begründet und erhielt die

Rechte einer juristischen Person durch allerhöchsten Erlafs vom
1. März 1893.

Der Zweck, welchen die Anstalt bereits seit dem Jahre 1889
verfolgte, blieb für die Zukunft derselbe, nämlich ernster Belehrung

und wissenschaftlicher Arbeit zu dienen, hauptsächlich in den Fächern

der Archäologie und Kunstgeschichte aller Zeiten und Völker, der

deutschen, französischen und englischen Philologie, der jüdischen Theo-
logie und der Handelswissenschaften.

Die Verwaltungsbehörde bildet ein Vorstand von fünf Frank-

furter Herren, welchen das Recht der Kooptation beigelegt ist und

unter denen sich stets ein Jurist befinden mufs. Der erste Bibliothekar

ist zu allen Vorstandssitznngen eiuzuladen und hat eine beratende,

aber keine beschliefsende Stimme. Als staatliche Aufsichtsbehörde

fungiert der Regierungspräsident zu Wiesbaden.

Der Vorstand hatte ursprünglich folgende Mitglieder:

Maler Otto Donner- v. Richter, Vorsitzender; Prof. Dr. L. Oelsner,

stellvertretender Vorsitzender; Christ. Bonhard, Kassierer; Justizrat

Dr. E. de Bary, Schriftführer; Jul. H. Jeidels, Stellvertreter des Kassierers,

des Schriftführers und Lokal inspektor.

Am Ende des Jahres 1895 war der Vorstand folgendermassen

zusammengesetzt

:

Jul. H. Jeidels, Vorsitzender; Prof. Dr. L. Oelsner, stellvertretender

Vorsitzender; Heinr. Hanau, Kassierer; Justizrat Dr. E. de Bary, Schrift-

führer; Alfr. v. Neufville, Stellvertreter des Kassierers und Schrift-

führers.

Vermögen. Das Vermächtnis der Freifrau Carl von Rothschild

bestand in dem GebändegrundstUck Bethmannstrafse 1 im Werte von
360 000 M., dem in demselben befindlichen Inventarium im W^erte von
140 000 M., einem Kapitalbetrag von 1000 000 M., von dessen Zinsen

(jährlich 34485 M.) die sächlichen und persönlichen Ausgaben der

Stiftung zu bestreiten sind. Der Kapitalbetrag ist vorschriftsmäfsig in

StaatsschuldVerschreibungen des Königreichs Preufsen angelegt, und
die letzteren sind auf den Namen der Stiftung in das Kgl. Preufsischc

Staatsschuldbnch eingetragen.

Lokal. Nach dem Tode der Freifrau Carl v. Rothschild am
12. Dezember 1894 beantragten deren Erben die Verlegung der Biblio-

thek in das ehemalige v. Rothschildsche Familienhans Untermainkai 15,

welchem Antrag durch einen Tanschvertrag entsprochen wurde. Die

Kosten der zweckmäfsigen Herrichtung und Ausstattung des Gebäudes
und der Übersiedelung übernahmen die v. Rothschildschen Erben.

Am 25. Oktober 1895 wurde die Bibliothek im neuen Lokal eröffnet

Digitized by Google



von Christian Bcrghoeffer. 569

Das letzere ist im wesentlichen folgendermafsen eingerichtet. Zu ebener

Erde befinden sich die Lese- und Geschäflsrinme, im ersten Stock das

Bttchermagazin nnd das Sitzungszimmer des Vorstandes, im zweiten

und dritten Stock die Wohnung des Bibliothekars nnd des Hausverwalters.

Die Leseränme bestehen aus einem 24 m langen nnd 5,60 m
breiten Arbeitssaal mit 56 Sitzplätzen an einseitig besetzten Tischen,

ferner ans zwei daran anschliel^enden kleineren Sälen von 4,5 m Breite

und zusammen 12,40 m Länge mit je 12 Sitzplätzen an zweiseitig

besetztem Tisch. Demgemäfs können 80 Personen in den Leseränmen

Platz finden. Tageslicht erhält der grofse Saal durch 10 Fenster nach

SOd-Süd-Ost, die zwei kleinen Säle durch 2 Fenster nach Süd-Süd-

Ost und 2 Fenster nach Nord-Nord-West. In einer Nische des grofsen

Lesesaals steht der Katalogschrank. An derselben Stelle befindet sich

die Bflcherausgabe, welche durch einen Btlcheraufzug und eine eiserne

Wendeltreppe mit dem Magazin in Verbindung steht. Von hier ans

betritt man auch das Amtszimmer des Bibliothekars. In fast allen

Bibliotheksränmen, den Korridoren und dem Treppenhaus sind die Fufs-

böden mit Linoleum Aber Filzpapier belegt. Entree, Vestibül, Treppen-

haus, Amtszimmer des Bibliothekars und die kleinen Leseränme haben

im übrigen ihre ursprüngliche Ausstattung mit reicher Marmorverzierung,

Vertäfelung oder vergoldeter Stuckatur auf weifsem Grunde behalten;

im grofsen Lesesaal nnd Büchermagazin sind die Wände mit gelb-

bräunlichem oder grünlichem Ölfarbenton angelegt.

Bei den hölzernen Regalen an den Wänden der Leseränme

werden die 'Pragböden durch messingene Stellstifte gehalten; die Regale

des Magazins dagegen sind nach dem System der Knnstschlosserei

Lipman in Strafsbnrg hergestellt, deren Erfindung vor allen andern

modernen Systemen immerhin den Vorzug leichtester und raumsparendster

Verstellbarkeit der Tragböden besitzen dürfte. Diese Regale sind an

starken eisernen Trägem anfgehängt, ihre Höhe beträgt 2,70 m.

Trittkästen machen die Anwendung von Leitern durchaus entbehrlich.

Das ganze Gebäude wird durch die wenig störenden Zierheizkörper einer

Niederdruckdampfheizung erwärmt. Diese Heizkörper sind mit Email-

farbe bestrichen und können leicht abgestäubt werden, während die

Rippenrohre schwer zu reinigen sind, so dafs der Staub auf denselben

verbrennt und als feiner Rufs die Luft wesentlich verschlechtert. Die

Entlüfter sind im Keller angebracht.

Die Beleuchtung sämtlicher Räume ist elektrisch. Die Tisch-

belenchtung in den Ijcseränmen geschieht ans elektrotechnischen und

bibliothekstechnischen Gründen durch Schirmlampen, welche an Pendeln

von der Decke herabhängen, so dafs der Leser bei wohlthuendem und

das Auge schonendem Licht in der Hantiemng mit grofsen Bänden
auf seinem Platze unbehindert ist, Änderungen oder Reparaturen an

der Installation leicht vorgenommen werden können und die Tische

bei grofser Reinigung verstellbar sind.') Bei den zweiseitig besetzten

1) Alles dies wäre beispielsweise nicht der Fall bei festen Tischlampen
und Führung der Drähte unter dem Fufsboden.

XIU. 12. 38
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Tischen haben die Schirme eine Höhe von 20 cm, einen Durchmesser

von 60 cm, sind mit drei matten Glflhlampen a 10 Kerzen versehen,

und der Schirmrand befindet sich in einer Höhe von 2,25 m Aber der

Tischplatte. Drei in der an^^cftlhrten Weise ausgestattete Schirme

erhellen einen Tisch von 4,80 m Ij&nge und 1,10 m Tiefe und gleich-

zeitig die entsprechenden Wandregale. Bei den einseitig besetzten

Tischen ') sind die Schirme 13 cm hoch, haben einen Durchmesser von
30 cm, sind mit je einer Lampe ä 16 Kerzen versehen, und der Schirm-

rand befindet sich 80 cm Aber der Tischplatte. Vier solcher Schirme

beleuchten einen Tisch von 4,30 m Lange und 65 cm Tiefe. Der
Leser vermag nur GlAhlampen der eigenen Tischbeleuchtnng zu erblicken,

nicht etwa diejenigen des zunächst vor ihm stehenden Tisches, weil

diese bereits durch die Schirme für ihn verdeckt sind. Er ist also in

keiner Weise geblendet. Als allgemeine Raumbeleuchtung und zur

Erhellung der Regale dienen im grofsen Lesesaal fAnf grol^se Schirm-

lampen von der Art wie bei der Beleuchtung der zweiseitig besetzten

Tische. Die Höhe des Schirmrandes vom Boden ist hier so bemessen,

dafs die Regale noch reichlich beleuchtet, aber die Leser nicht ge-

blendet werden.

Die baulichen Veränderungen waren der Firma GebrAder Helf-

mann übertragen; die lleizungsanlage wurde von der Hannoverschen
Centralheizungs- und Apparate - Bananstalt, die Installation für elek-

trische Beleuchtung von der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft ans-

geiAhrt.

Nach der vom Vorstand am 14. Juni 1893 beschlossenen Biblio-
theksordnung ist der Bibliothekar der Vorgesetzte des Abrigen ftir

den speciellen Dienst der Bibliothek bestimmten Personals. Er hat

alle Arbeiten, welche die Ordnung, Bewahrung und Nntzbarmachnng
der Bestände betreffen, zu leiten und zu überwachen, die specielle Ver-

teilung der Geschäfte auf Grund einer vom Vorstand ihm schriftlich

ansgefertigten Instruktion anznordnen, Vorschläge für die Anschaffungen

ansznarbeiten, welche zur Ausführung der Gegenzeichnung eines hierzu

bestimmten Vorstandsmitgliedes bedürfen. Anschaffungen bis zum Be-
trage von 100 M. innerhalb eines jeden Kalendermonats kann der

Bibliothekar ohne Gegenzeichnung vornehmen.

Für Vermehrung der Bücher und Druckkosten waren, nach-

dem gröfsere Anschaffungen in den Jahren 1887 und 1888 gemacht
waren, seit dem Jahre 1889 im Durchschnitt rund 12000 M. pro anno
verausgabt worden, was auch annähernd im letzten Quinquennium bei-

behalten wurde. Alljährliche Geschenke wertvoller Werke von seiten

der Freifrau James v. Rothschild in Paris, gröfsere Geschenke von Lady
Rothschild in London und Freifrau Salomo v. Rothschild in Paris sind

insofern Anschaffungen gleich zu achten, als dieselben fast regelmäfsig

I) Die Tische einseitig zn besetzen, empfiehlt sich nach unserer Ansicht
überall, wo der Raum es gestattet. Vgl. a. Feuilleton der Frankfurter Zeitung
vom 3. Dezbr. 1891 und Handbuch der Architektur IV, 6, 4 (I8M) S. 111— 13.
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vom Bibliothekar selbst ausgesucht oder aus einer speciell für diesen

Zweck von ihm aufgestellten Wnnschliste gewählt wurden.

Da die hiesige Stadtbibliothek schon vor der Genehmigung des

Stiftnngsstatuts dnreh Erwerbung der Bibliothek des dahier verstorbenen

Rabbiners Nehemias Brtlll auf dem Gebiete der jüdischen Litteratnr in

die erste Reihe der deutschen Bibliotheken getreten war, so wurden
demgernäfs die Anschaffungen auf dem Gebiet der jtldischen Theologie

auf das zulässig geringste Mafs herabgesetzt. Über den Zuwachs der

Jahre 1891— 95 giebt die folgende Tabelle nach bibliographischen

Bänden Auskunft:

Jahre Geschenke Ankäufe Gesamtzngang

1891 257 710 967

1892 913 558 1471

1893 174 444 618

1894 738 1178 1916

1805 832 834 1666

1891—95 2914 3724 6638

Am 31. Dezember 1895 betrug der Gesamtbestand 17674 biblio-

graphische Bände. Dubletten, Defekte, Verlagsberichte etc. sind hierbei

nicht mitgerechnet.

Von wichtigen Erwerbungen seien erwähnt als abgeschlossene

Werke: La Collection Barracco (München 1892—94 fol.), Keknlö’s Antike

Terrakotten (2 Bde Stnttg. 1880— 84 fol.), Schreiber’s Hellenistische

Reliefbilder (Leipzig 1894 fol.), Hartwig, Die griechischen Meisterschalen

(2 Bde Berlin 1893 fol. u. 4®), Dalv, L’architecture priv(?e an XIX* siede

(8 vols Paris 1870—77 fol.), L’Art (55 vols Paris 1875—93 fol.), die

Publikationen der Percy Society (95 vols London 1840— 52); als Fort-

setzungswerke oder bereits vor unsere Periode fallende, aber noch nicht

erwähnte Subskriptionen: La grande encyclopödie (Paris 1885 ff. 4"), Die

Architektur der Renaissance in Toskana (München 1885 ff. fol.), Denk-
naäler griechischer und römischer Skulptur (München 1888 ff. fol.), 11

codice Atlantico di Leonardo da Vinci (Milano 1894 ff. fol.), die Publi-

kationen der Socitltd des anciens textes fran^ais (Paris 1875 ff.), Histoire

litteraire de la France, soweit erhältlich, Revue des langnes romanes

(Paris 1870 ff.). Von Wichtigkeit dürften auch die von 1895 ab er-

worbenen auf das Hans Rothschild bezüglichen Zeitungsausschnitte sein,

welche durch das litterarische Anskunftsbureau von C. Freyer in Berlin

besorgt werden. Dieselben werden in chronologischer Reihenfolge auf

starkes Papier grofsen Formats geklebt und eingebunden. Ganz hervor-

38*
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ragend wertvoll gerade für diese Bibliothek war die Erwerbung von

zehn Mttnzkatalogen Maier Amschel Rothschilds, um deren Besitz jedes

Mitglied des Hauses Rothschild die Anstalt beneiden dürfte. Ans
diesen Katalogen geht hervor, dafs Maier Amschel bereits im Jahre 178B
Hoffaktor des späteren Landgrafen Wilhelm IX. von Hessen war, welcher

1785 seinem Vater in der Regierung von Hessen -Kassel folgte, aber

bereits seit 1760 die Grafschaft Hanau besafs.

Katalogisierung. Die vorhandenen vier Kataloge worden anf

dem laufenden gehalten. Die Fortsetzungswerke wurden vom Jahre 1891
ab znm gröfsten Teil in einen besonderen Erwerbskatalog aus Zetteln

eingetragen, welche nach dem I.ieidener System znsammengeschnfirt

werden. Vom Jahrgang 1891 ab wurden ferner jährliche Zngangs-

verzeichnisse gedruckt, welche durch die Erwerbungen der früheren

Jahre vervollständigt und von Zeit zu Zeit mit einem Autorenregister

versehen werden sollen. Auf diese Weise soll eine Art Katalog in

Buchform geschaffen werden. Die vierteljährlichen Zngangsverzeich-

nisse, welche die hiesige Stadtbibliothek seit dem Jahre 1891 im Amts-
blatt veröffentlicht, werden in Titelaiisschnitten auf Zettel geklebt

und nach dem Leidener System zn einem alphabetischen Verzeichnis

vereinigt. Dieses Verzeichnis und die gedruckten Kataloge der übrigen

Frankfurter Bibliotheken, soweit solche vorhanden sind, reihen sich

im Katalogschrank an den Nominal- nnd Realkatalog der Anstalt an
und stehen mit den letzteren dem Publikum unmittelbar zur Verfügung.

Beim Bucheinband wurde für den Rücken der Bücher immer
mehr die grüne I.«inwand bevorzugt, welche an Billigkeit nnd Dauer-
haftigkeit des Materials das Saffianleder flbertrifil, sich jedoch nicht

gerade für die am häufigsten benutzten Bände eignet.

Benutzung. Gemäfs der vom Vorstand am 14. Juni 1893 be-

schlossenen und vom 1. Juli 1893 ab in Kraft getretenen Benutzungs-

ordnung ist die Bibliothek an Wochentagen von 11— 1 nnd 4— 8,

Sonntags von 10— 1 geöffnet, an staatlich anerkannten Feiertagen

geschlossen. Ausleihezeit ist Mittwoch nnd Sonnabend von 4—8, an
den übrigen Wochentagen von 11— 1. Personen unter 16 Jahren
sind von der Benutzung ausgesehlossen; Schüler höherer Klassen sind

jedoch ohne Untersehied des Alters zugelassen. Die Benntzungsbedin-

gungen für Einheimische wurden auf eine gröfsere Anzahl der um-
liegenden Ortschaften ansgedehnt. Jeder Entleiher hat eigenhändig

seinen Namen anf der Ansleihekarte einzntragen, welche vom Biblio-

thekar unterfertigt wird. Die Ausleihefrist beträgt 6 Wochen, für

auswärts 8 Wochen. Für wissenschaftliche oder bemfsmäfsige Arbeiten,

welche nur in loco ansgeführt werden konnten, hatten die Benutzer

bereits von vormittags 9 Uhr ab Zutritt zu den Leseränmen. Vorans-

bestellung der Bücher findet nicht statt. Die zur Entleihung verlangten

Bücher werden auf Wunsch gegen eine Vergütung von je 20 Pf. pro

Packet vom Bibliotheksdiener in die Wohnnng der Entleiher gebracht

oder daselbst wieder abgeholt. Einen kleinen Auszug ans der bis ins

einzelne geführten Benntznngsstatistik giebt die folgende Tabelle;
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Jahr

Zahl
der
R«.

Dutscr

Zahl

der

Betuche

BeoutcuDg TOD BQohem
au« den Büchenriumen

in den Leteshlen

Entleihung

nach Hao«e

Geeamiiahl der
an« den Bttoberriumen

benutsten

Werke Bünde Werke
|

Binde Werke Binde

1891 1886 28523 6605 12001 9850 13011 16455 25012

1892 1928 29408 5926 10515 8804 11563 14730 22078

1893 1908 30181 5758 10783 8440 11098 14198 21881

1894 2071 30885 4465 8852 9187 12217 13652 21069

1895 1781 27578 4359 8722 8045 10794 12404 19516

Im letzten Jahr war die Bibliothek vom 9. September bis

24. Oktober geschlossen.

Die Handbibliothek der Leseräume belänft sich auf rund 3500
Bände, die Zahl der aufliegenden Zeitschriften anf rund 180.

Ganz abgesehen von Doktordissertationen und Arbeiten fürs

Staatsexamen ist bereits eine verhältnismäfsig gjofse Anzahl wissen-

schaftlicher Werke einzig oder zum grofsen Teil mittelst der jungen

Bibliothek ausgefflhrt worden. Bei den meisten derselben war aller-

dings die Besorgung von Druck- oder Handschriften auswärtiger Biblio-

theken vonnöten, welche uns von den betreffenden Anstalten, auch

denjenigen des Auslandes, bereitwilligst zur Verfügung gestellt wurden.

Neben diesen gelehrten Arbeiten aber, welche ja bei unseren

deutschen Verh'ältnissen sich beinahe von selbst verstehen, ist vor

allem die Teilnahme des gröfseren Pnbliknms an wissenschaftlicher

und technischer Bildung hervorznheben. Gerade bei einer so wohl-

habenden und regsamen Bevölkerung wie in Frankfurt ist diese Teil-

nahme besonders grofs. Leider erlaubt der uns hier zugemessene

Kaum nicht, den Nachweis zu führen, in welchem Grade es dieser

Bibliothek gelungen ist, beispielsweise ernste wissenschaftliche Lektüre

zn ftirdern.

Das Beamtenpersonal blieb dasselbe wie früher. Der Portier

Lienhardt trat nach der Übersiedelung ins neue Lokal als Bibliotheks-

diener in den speciellen Bibliotheksdienst. Seit dem 11. April 1894

arbeitet der Gymnasiallehrer Herr Dr. Hugo Ilandwerck als Volontär

anf der Bibliothek. Vom April bis Septetnber 1895 war Herr Dr. Rud.

Denzel als Volontär beschäftigt, mufste aber alsdann seine Thätigkeit

wegen gröfserer Inanspruchnahme seiner Kräfte durch sein Hanslehrer-

amt einstellen.

Im April 1891 unternahm der Bibliothekar im Auftrag der

Gründerin eine vierzehntägige Instrnktionsreise, um die wichtigsten

Bibliotheken von Paris kennen zu lernen; im Jahre 1893 unternahm

er anf eigene Hand eine Instrnktionsreise nach Weimar, Halle, Leipzig,

Berlin, Wolfenbüttel, Göttingen, Marburg, wobei speciell der Königlichen

Bibliothek zu Berlin ein einwöchiges Studium gewidmet wurde. Im
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F>flhj»hr 1896 wurde von ihm im Auftrap von Lady Rothschild die

neue Strafsbnrger Universit&ts- und Landesbibliothek besichtigt, speciell

um ein Gutachten Aber Lipmans Regalsystem abgeben zu können.

Frankfurt a. M. Christian Berghoeffer.

UecenHionen und Anzeigen.
Quellen und Forschungen zur Geschichte und Knnst^chichte des Missale

Romannm im Mittelalter. Iter Italicum. Von Dr. theol. Adalbert Ebner,
Dumvicar nnd Professor am bischöflichen Lyceum in Eichstätt. Mit
einem Titelbilde und 30 Abbildungen im Texte. Freiburg im Breisgau.

Herdersche Verlagshandinng. ISfiO. XI. 487 Stn. gr. 8”. Preis: lo M.;

geb. 12 M.
Seit Leopold Delisle in seinem berühmten Mömoire sur d'anciens sacia-

mentaires (gelesen 1884, veröffentlicht in den M^oires de l'lnstitut national

de France, Acad^mie des inscriptlons et helles -lettres 32. Bd. 1. Abt, 1886,

pg. 57—423) uns Uber die Bedeutung der Sakramentarien fllr das Studium
der Paläographie, fllr das Kaleuder\vesen und die Namengebung im frühen
Mittelalter unterrichtet und die Vorarbeiten geliefert hat, den Bilderschmuck
inner liturgischen BUcher auch fllr die Kunstgeschichte (besonders der karo-

lingisohen Zeit) fruchtbar zu machen, ist die Arbeit uber die liturgischen

BUcher in ein neues Stadium getreten. Duchesse hat in seinen Origines du
culte chr6tien ( 1 889) auf Delisles Abhandlung reichlich Bezug genommen und
damit gezeigt, welche Wichtigkeit sie fllr die Geschichte des Gottesdienstes
im Abendlande habe. Die Frage nach der knnstgeschichtlichen Bedeutung
der Sakramentarien hat Anton Springer in seiner bekannten Weise beantwortet,

indem er die historische Entwickelung ihres Bilderschmuckes in klaren ZUgen
beschrieb nnd künftiger Forschung die Ziele vorzeichnete fin der letzten

Arbeit, die er fllr die Abhandlnngen der philologiscb-historiscnen Klasse der
Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften geliefert bat, XI. Bd.
Nr. IV, 1889. Ste. 339—378: Der Bilderschmuck in den Sakramentarien des
frühen Mittelalters).

Delisle hatte nur die Sakramentarien des frühen Mittelalters (bis zum
XI. Jahrh.) beschrieben und verwertet. Ebner bat in dem vorliegenden Boche
sich die Anfgabe umfänglicher gestellt: nicht blols die BUcher, die wir als

Sacramentaria bezeichnen, sondern auch die Missalia, resp. Missalia plena will

er in den Bereich seiner Untersuchung ziehen. Damit W es gegeben, dals
die liturgischen BUcher, die uns das ganze Mittelalter hinterlassen bat, Be-
rücksichtigung finden mUssen.

Ebner geht von dem Gedanken aus, dafs es fllr den, der die liturgisch-

historischen .Studien in unserer Zeit fördern wolle, die erste Aufgabe sei,

den Bestand an liturgischen Handschriften in den Bibliotheken Europas zu
beschreiben, also einen brauchbaren Katalog der mittelalterlichen litnrg^.hen
Handschriften in Europa anznfertigen. Das ist gewifs richtig, doch ist zu
bemerken, da(s auch ein solcher Katalog seinen eigentlichen Zweck nicht

erfüllt, wenn nicht wirklich alle in Betracht kommenden Handschriften
aufgonommen werden. Freilich ist dies eine riesenhafte Arbeit, fllr den
einzelnen unmtiglich diirchzufUhren. Hier mUssen vereinte Kräfte schaffen.

Aber es fragt sich, ob der Ertrag die Arbeit lohnen wird. Darum ist es

notwendig, dafs das fllr die Entwickelungsgeschichte des römischen Missale

Wichtige neraiisgehoben werde. Ist dies geschehen, so kann auch fllr den,
der sich mit den Handschriften des 13. bis 15. Jahrh. intensiv beschäftigt, die

Arbeit fruchtbringend sein.

Ebner hat zuerst den Bestand an liturgischen Handschriften in Italien

untersucht Er hat ein Verzeichnis sämtliiäer litur^cher Handschriften
der von ihm besuchten Bibliotheken und Archive naoo den Katalogen ao-
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gefertigt; dies ist noch nngedmokt. In dem vorliegenden Bnche giebt er

uns eine Beschreibnn^ der wichtigeren Sakrsmentnr- und Missal-Handschriften

der italienischen Bibliotheken (Ste. 3—295). Sie bieten uns mit wenig Ans-
nahmen die rOmische Liturrie. Die Bibliotheken von 39 StUdten und KTUstem
hat Ebner durchforscht, die meisten Handschriften selber gesehen und be-

schrieben. Es ist wohl natnrgemäls, dals den älteren Handschriften die

grUfsere Sorgfalt ^widmet worden ist. Der Katalog ist nach den Städten
(in alphabetischer Reihenfolge) geordnet Die Beschreibung jeder Handschrift
(abgesehen von den am Anfänge gegebenen Notizen Uber GrUlse, Blattzahl,

Zeit, Schrift
j
Herkunft, Litteratur) zerfällt in zwei Teile: unter I wird das

litnrriscb Wichtige herausgehoben; unter II der künstlerische Schmuck be-

schrniben. Die Ausbeute ist immerhin noch eine ziemlich grolse, trotzdem
eine ganze Reihe der von Ebner beschriebenen Handschriften schon ander-
weitig genau beschrieben worden ist Aber bei einer systematischen Durch-
arbeitung des gesamten Materials kommt immer noch viel heraus: ist es doch
Ebner gelungen, wichtige Handschriften geradezu erst zu entdecken, so (kid.

D 47 der Bibi, capitolare in Padua (Ste. 122ff. 318ff.). Italien ist anch sehr

reich an uralten liturgischen Handschriften ; ans dem VII. (rcsp. VII. VIU.)
.lahrh. zähle ich 5. aus dem IX. (resp. IX. X.) 10, ans dem X. (X. XI.) 26,

ans dem XI. (XI. XII.) ca. 40, aus dem XII. (XII. XIII.) ca. 50 Handschriften.

Sehr interessant und historisch ungemein wertvoll ist die Thatsache, dafs eine

ganze Reihe dieser in Italien sich befindenden Handschriften aus Frankreich
und Deutschland stammt (vgl. Ste. 430 f.).

Schon in der Beschreibung der Handschriften hat Ebner kürzere Quellen-

stiicke mit abgedruckt; die längeren QuellenstUcke aus verschiedenen Hand-
schriften sind Ste. 296—356 wiedergegeben: 31 Nnmmem, meist ordines missae,

aber anch Auszüge aus dem Kalender etc.

Der zweite Teil: Forschungen, Ste. 359—454, behandelt I. die Entwicke-
lung des Sakramentars zum Vollmissale: 2. die Stellung des Kanon in den
römischen Sakramentarien; bringt 3. den Versuch einer Grupjiierung der Hand-
schriften römischer Sakramentarien (Gelasianum und gre^orianisiertes Gclasi-

annm; hadrianisches Gregorianum ohne und mit (gleichzeitigen) Supplementen;
fusioniertes Gregorianum seit dem Aiisnnge des 9. Jahrh.). An 4. Stelle

werden Beiträge zur Textgeschichte des (janun missae ^geben und an 5. der

künstlerische Schmuck der Sakramentarien nnd Missalien nach seiner histo-

rischen Entwickelung behandelt. Der letzte Abschnitt giebt manni^ache Er-

f^zungen zu dem oben genannten Aufsätze Springers und baut auf dem von
Springer gelegten Grunde gut weiter. — In aem 2. Teile seines Buches ver-

wertet Ebner auch seine Studien (Iber auiseritalienische lituwschc Hand-
schriften. Das vorliegende Material wird von ihm in vortrefflicher Weise
beherrscht und ausgebentet; man kann nur wünschen, dafs dem Iter Italicum

bald das Iter Germaniciim folgen möge.
Reräter sind drei an^fllgt: I. Verzeichnis der benutzten Bibliotheken

nnd Archive bezw. Handschriften
-,

2. Register Uber die Heimat der Hand-
schriften; 3. Personen- und Sachregister. Ich habe die Register im ganzen

f
nt gefunden: unter ecclesia fehlt Ste. 448; unter Synagoge 441; unter Stationen

te. b, 31, 74, 234, 378. Ich wünschte noch ein VerzeichnLs der Handschriften

nach der Zeit ihrer Entstehung nnd ein Verzeichnis der öfter citierten Druck-
werke. Durch das letztere würde der Text entlastet nnd dem Nacharbeitenden
eine nicht geringe Erleichterung geschafft. — Die Abbildungen lassen manches
zn wünschen übrig. Doch genügen sie wohl fUr den beabsichtigten Zweck.

Halle. G. F.

Katalog der Bibi io thek des Baron Brukenthal'schen Museums
in Hermannstadt. Herausgeg:eben im Auftr:ige des Curatoriums.

I.Heft. Hermannstadt, Druck und Kommissionsverlag von VV. Krafft.

1896. 8«. 160 S.

Die Ansprüche, welche ln Siebenbürgen an einen gedruckten Biblio-

thekskatalog gestellt werden, finden sich in dem 1889 ersenieneneu „Katalog
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der Bibliothek der evzng. Landeskirche A. B. in Siebenbürgen“ S. I des Vor-
wortes knrz dargele^: „Znm Ideal eines Bibliuthekskatalo^s führe die fach-

wissenschaftliche Anlage unter Beifügung eines alphabetiscnen Registers . .

am leichtesten und billigsten würe ein einfach alphabetischer Katalog, welcher
den ganzen Bestand der Bibliothek ohne jede Unterabteilung fortlaufend

iimfaut hätte, fertig zu bringen gewesen. Doch konnte sich zu uiesem gleich-

sam andern Extrem, als dem zweifellos am weniraten zweckentsprechenden,
das Landeskonsistorium gleichfalls nicht entschliclsen“. Die Verwaltung des
Brukenthal'schen Museums, der grüfsten Biichersammlung Siebenbürgens, hat

diesen letzteren, kürzesten Weg eingesehlagen
,

nicht cmne dals sich in der
Tages- und Monatspresse des Landes heftiger Tadel darüber erhob (vgl. zwei
Besprechungen des vorliegenden Katalogeslm SicbenbUrgisch-deutschen Tage-
blatt vom 13. Februar 13U(> und im Korrespondenzbiatt des Vereins für sieben-

biirnsche Landeskunde XIX Nr. 3). Vielleicht wird die Verwaltung am
Schlnsse des Kataloges, der ans 12 dem vorliegenden gleichen Heften be-
stehen soll, Aufschlufs über die Gründe geben, welche zu diesem Verfahren
geführt haben.

Die Bmkentharsche Bibliothek ist, wie wir einem 1877 erschienenen

Bericht von Ludwig Reifsenberger (Hermannstadt, v. Closius'sche Erben) ent-

nehmen, von dem 1 803 verstorbenen Baron Samuel von Brukenthal gegründet
und seit dem Aussterben der Familie 1872 im Besitz des Ilermannstädter
evangelischen Gvmnasinms; sie zählte 1877 28 500 Bände, von denen */s Ge-
schichte und Aftertumskunde enthalten, und ist durch die Vereinigung mit
einer ehemaligen Kircheubibliothck, der sogenannten Kapelienbibliotnek, und
der Bibliothek der 1887 aufgehobenen Rechtsakademie und einigen l’rivat-

bibliotheken, von denen erstere besonders reich an Inkunabeln ist (272 der-

selben hat 1877 ff. Fr. Müller im Archiv des Vereins für siebenbürpschc
I>andesknnde N. F. 14 verzeichnet) jetzt auf ca. looooo Bände angewachsen.')
Einen nach Fächern geordneten Accessionskatalog von 1867—1877 gab Reifsen-

berger dem erwähnten Bericht von 1877 bei. Es fehlte somit nicht ganz an
gedruckten Vorarbeiten für den neuen Katalog und dieselben sind auch in ihm
benutzt und verwertet, freiiieh, wie es bei gednickten Katalogen, die doch nicht

von einem allein hergestellt werden, häu6ger vorkommt, nicht ganz gleichmälsig.

Aus dem Inkunabelnverzeichnis scheinen einzelne Beibände keine Aufnahme ge-
funden zu haben, wenn sie nicht etwa später unter anderen Stichworten ein-

gefügt werden sollen
;
die vorliegende erste Lieferung reicht nur bis Bracbelli.

Der Druck ist klar und übersichtlich angeordnet, auch in längeren Artikeln
findet man sich unschwer zurecht. Die Zahl der Druckfehler ist nicht erheb-
lich, am schlimmsten wohl S. 33 und 147 Bölderndorff statt Völdemdorff,
Turnebas ist S. 10 unter Adrianus, Hervetus S. 50 unter Aurelius gestellt,

S. 141 .Seyerlen statt Seylern (Herausgeber der Selbstbiographie Bluntschlis)

zu verbessern. Wenn man sich einmal für das Princip der gedruckten Kataloge
erklärt und bei bescheidenen Mitteln dem am leichtesten herziistellcndcn den
Vorzug giebt, so vermag Referent darin nichts besonders Tadelnswertes zu
erblicken. Ob überall in der Feststellung anonymer Schriften das Erforder-
liche geschehen ist, mag dahingesteilt bleiben, ln der Fassung der Titel, in

der Aufnahme seibständiger Nebentitcl und Verweise scheinen die ungenannten
Bearbeiter mit der nötigen .‘Sachkenntnis verfahren zu sein, wenn auch hin

und wieder Beispiele vom Gegenteil durchgcschliipft sind. Wir wünschen
der Arbeit im Gegensatz zu den tstiramen in der Landespresse einen gedeih-
lichen Fortgang. M. P.

1) Vgl. die Skizzen von M. Csaki, Kustos -Adjunkten des Museums:
Das Baron Brukenthalscho Museum .

.
(Aus dem Siebenbiirg.-deutschen Tage-

blatt.) H. 1895. .S. 30.
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Mitteilungeu aus und über Bibliotheken.

Das Verzeichnis der „Hauptwerke der Bibliothek des Kunstgeworbe-
Museums“ in Berlin wird in rascher Folge gefordert. Anfang November
gelangte bereits das 4. Heft (IV, 32 8. S°) zur Ausgabe, das die wichtintcn
Werke zusanimenstellt, die sich auf das „Ornament“ und seine Anwendung
im Kunstgewerbe beziehen. Von der gewöhnlichen abweichend ist die

Fonuatbezeichnung, w'elche durch: gr., mtl. und kl. geschieht.

Die Pläne zu dem Neubau eines Universitäts- Bibliotheksgebäudes in

Königsberg werden ausgearbeitet, es soll beim Ministerium die Absicht
bestehen, im Frühjahr 189h mit dem Nenbau zu beginnen. (Akadem. Revue
Jg. 2, 1896, S. 071.) W.

Die Bibliothek Heinrich von Treitschkes ist durch Kauf in den
Besitz der Stadt Leipzig Ubergegangcu

,
um der dortigen Stadtbibliothek

einverleibt zn werden. (Akadem. Revue Jg. 2, 1896, 8. 670.) W.

Die Stadtbibliothek in Lübeck zählte am Endo des Jahres 1895:

97 606 Bnchbinderbäude
,

9260 Universitätsschriften, 20187 Schnlprogramme,
940 Handschriften und 3294 Musikalien. Ausgeliehen wurden 1895 an 456
Personen 5066 Bände. (Bericht des Bibliothekars Karl Curtius Uber die Ver-
waltung der Stadtbibliothek im Jahre 1895. Lübeck 1896.) W.

Die wertvolle Bilchersammiung des 1895 gestorbenen Tilbinger Ober-
bibliothekars Dr. Rudolf Roth ist durch die Muniheenz der wilrttcmbergischen
Regierung für die TUbini^er Universitäts-Bibliothek erworben worden. Rotb
selbst hatte ihr schon seine sämtlichen orientalischen Manuskripte vermacht,
so dafs in ihr jetzt seine ganze Bibliothek vereinigt ist. Nur Roths Hand-
e.xemplar des Sanskritwörterbuchs — mit zahlreichen Nachträgen und Ver-
besserungen von .seiner Hand — beUndet sich „als kostbares Vermächtnis“
des Lehrers in Rieh. Uarbes Privatbesifz. (Die als dublett ausgeschiedeuen
Werke der Bibliothek Roths, fast die Hälfte der Sammlung, sind von der
Tilbinger Bibliothek an die Buehhandlung von Otto Harrassowitz in Leipzig
verkauft worden. Die Red.) W.

Die ca. 15000 Bände starke Schlofsbibliothek auf Schlols Wilhelms-
höhe bei Kassel soll der Kasseler Landesbibliothek einverleibt werden,
jedoch unter Wahrung des Eigentumsrechtes der Krone PreiiCsen.

Die Verwaltung der Universitäts-Bibliothek in Wllrzburg hat soeben
den Katalog ihrer Handbibliothek (als Manuskript gedruckt

,
76 S. 8“) ver-

öffentlicht. Die Anlage der Handbibliothek ist erst vor kurzem durch den
Oberbibliothekar Dr. Kerler erfolgt, und der Senat wilnschte nun, dafs ein

V'erzeichnis der in dieselbe aufgenommenen Bücher den Universitäts -.An-

gehörigen durch den Druck zugänglich gemacht würde. Bei der Auswahl
derselben sind einerseits die gebräuchlichsten Nachschlagewerke, andererseits

die von den Studierenden meistbegehrteu Bücher in Betracht gekommen.
Dabei haben die besonderen Bedürfnisse der Universität Würzburg eklatanten
Ausdruck gefunden: entsprechend der )Cusammensetzung der Studierenden
ist keine der nenn Abteilungen der Sammlung anch nur annähernd so
reich ansgestattet wie die Medizin, auf welche von den insgesamt etwa 1200
Werken ungefähr ein Drittel entfällt. Ein alphabetischer Index fehlt, doch
läfst die systematische Einteilung, durch ein .Sachregister unterstützt, unschwer
erkennen, ob ein Werk Aufnahme gefnnden hat oder nicht. Ht.
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Zur Vervollständigung unserer Mitteilun^n auf S. 42 u. 254 sei an-

gefllhrt, dab insgesamt 16 deutsche Bibliotheken auf der Chica(ruer Aus-
stellung prämiiert worden sind, anlser den von uns schon ^nannten die
Universitäts • Bibliotheken zu Bonn, Güttingen, Heidelberg, Kiel, Königsberg,
Marburg, Tübingen, die Univ.- und I>andesbibliothek zu Straisbuig, die

Königlichen Bibliotheken zu Bamberg, Berlin, Dresden nnd die Herzogi.
Bibliotheken zu Gotha und Wolfenbüttel.

Über den Austausch von Büchern seitens der preiifs. Univ.-Bibliotheken
und der Kgi. Bibliothek zu Berlin liegen ans den beiden letzten Jahren
folgende Zahlen in den Chroniken der einzelnen preufsiscben Universitäten

vor, wobei hervorgehoben zu werden verdient, dab die Kgi. Univ.-Bibliothek
zu Berlin keine Ziffern veröffentlicht hat und die bestellten Bücher auiser

acht gelassen sind, weU hierüber ein zu geringes Material vorlag.

1894/05 1805/96
Von bez. nach der Kgl. gingen kamen gingen kamen

Bibi, in Berlin nach von nach von.
Bonn . . .... 875 6 484 7

Göttingen .... 299 61 453 101

Greifswaid .... 697- [1]') 586
Halle . . .... 499 [12] 721 [>1]
Kiel . . .... 497 6 311 0
Marburg . .... 255 31 363 3

Münster . .... 427 [3] 458 0
Königsberg i. Pr. . .... 504 3 [650] 6
Bonn empfing von Münster . . 6 Bände 45 Bände
Münster „ Bonn . . . 306 330
Göttingen , Marburg . . 18 rt

2t

Marburg „ Göttingen . 633 548
Göttingen „ Münster . .

— 1

Münster „ Göttingen .
— 372

Königsberg „ Braunsberg

.

1 n 2 »
Brannsberg „ Königsberg

.

64 6
Vielleicht wäre es für zukünftige Statistiken zu empfehlen. die Z&hl der

Werke in höherem Malse zu berücksichtigen als die der Bände; auch der
Umstand wäre der Mitteilung wert, wieviel Bestellungen mit dem Vermerke
„nicht vorhanden“ zurückkamen; (Iber beides ergeben die Chroniken nur
geringe Anhaltspunkte.

Halle. Emst Roth.

Die Bibliothek der Ungarischen Akademieder Wissenschaften,
die mit 413 Akademieen und Gesellschaften in Schriftentausch steht, ver-

mehrte sich 1895 um 2247 Werke in 1.380 Bänden nnd 1778 Heften, 165 Pro-
grammen u. 8. w. Im Ijcsesaai benutzten 1805: 7724 Personen 11628 Werke,
135 entliehen 633 Werke. (Rapport sur les trav. de l'Ac. Hongr. des Sciences
1805 S. 15f.) W.

Die Goethesamminng der ungarischen Akademie der
Wissenschaften. Unter den Mitgliedern der internationalen Goethege-
meinde eine wohlbekannte Gestalt war der im verflossenen Jahre verstorbene
Budapester Rechtsanwalt Balthasar Eliseber, der im Laote von mehr als

40 Jahren als Ergebnis seines unermüdlichen, stets opferbereiten Sammeleifers
eine auf Goethe nnd die gesamte Goethe - Litteratnr bezügliche reichhaltige

Sammlung zu stände braente. Elischer binterliefs dieselbe seinem Neffen,

1) Die in Klammern gesetzten Zahlen beruhen auf Angaben der Kgl.
Bibliothek in Berlin, wodurch die Ziffern der betreffenden Universitäts-

Cbroniken teils eine Ergänzung teils eine Berichtigung finden.
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dem Profesaor an der medizinischen Fakultät der Universität in Budapest
Dr. Julius Elischer, welcher den Intentionen seines Oheims am besten au
entsprechen glaubte, wenn er dieses wertvolle Erbteil einem wissenschaft-

lichen Institute der ungarischen Hauptstadt znwende.
Seine Wahl fiel auf die ungarische Akademie der Wissenschaften

,
die

eine dem grofsen Publikum zugängliche Bibliothek unterhält und in der Lage
war für die geeignete Unterbringung der Goethesammlung eine dem Zweck
entsprechende Räumlichkeit ihres Palastes zur Verfügung zu stellen. In
einem Ecksaale des geräumigen Gebäudes, zu ebener Erde, befindet sich

gegenwärtig das Goethezimmer, welches mit den erforderlichen Bücher-
schränken, verglasten Schaukästen und anderen Geräten in würdiger Weise
ausgestatiet die reiche Sammlung beherbergt Die rings im Saale auf Säulen
und Schränken untergebrachten Goethebüsten

,
die Juno Ludovisi und die

Kopieen der Kaulbach’scben Goetbekartons sowie andere Stiche charakteri-

sieren die .Bestimmung des Raumes. Die eine Wand schmückt das wohl-

S
etroffene Ölbild des Begründers der Sammlung; über diesem befindet sich

ie Stiftungstafel.

Die Elischer'schc Goethesammlung umfalst die folgenden Gegenstände:
Bücher, Handschriften, Porträte, Stiche und Photograpoieen

,
die sich auf

Goethe, seine Werke und seine Umgebung beziehen, ferner Denkmünzen,
Kompositionen Goethe’scber Dichtungen, sowie einige Goethereliqnien. Die
Bibliothek der Sammlung enthält nahezu sämtliche originale Gesamtausgaben
der Werke des Dichters, ferner eine sehr wertvolle Sammlung der ersten

Drucke seiner Werke, die illustrierten Ausgaben, Briefwechsel und Gespräche
mit Goethe, eine ausgebreitete Sammlung auf Goethe, seine Umgebung und
seine Werke bezüglicher Schriften, sowie eine grofse Anzahl von Journalen,

.loumalartikeln und kleineren Drucken gelegentlichen Inhaltes; die Zahl der
Druckwerke beträgt nind 2500 Nummern (1446 Bände und 1056 Hefte^. —
An Handschriften sind 176 Stück vorhanden und zwar 34 Goethehandschriften
und 144 Briefe von Zeitgenossen (darunter Briefe von Goethes Mutter, Sohn,
Frau Christiane, Schwiegertochter und Enkel, von Schiller, Herder, Wieland,
Grofsherzog Karl August, Herzogin Anna Amalia n. s. f). Einen wertvollen

Bestandteil der Sammlung bilden die 2.H3 Gocthebildnisse und die 157 Bild-

nisse von Zeitgenossen, ferner eine grofse Anzahl von Stichen und sonstigen

Abbildungen, welche sich teils auf die Gestalten der Dichtungen Goethes,
teils auf die Stätten beziehen, an denen der Dichter geweilt. Die Anzahl
dieser, teilweise sehr wertvollen Blätter beträgt 675 Stücke. Endlich sind

noch zu erwähnen 22 Medaillen von Goethe, sowie 366 Nummern von musi-
kalischen Kompositionen, die sich auf Goethes Dichtungen beziehen.

Die Sammlung ist an drei Wochentagen dem Besuche zugänglich und
erfreute sich in der kurzen Zeit seit ihrer Eröffnung eines zahlreichen Besuches
sowohl Einlieimischer als Fremder. Die Benutzung der Sammlung erleichtert

ein in ungarischer und in deutscher Sprache erschienener Katalog, dessen
deutsche Ausgabe den Titel führt: „Goethe-Zimmer der ungarischen Akademie
der Wissenschaften. Katalog der Elischcr'schen Goethe-Sammlung. Zusammen-

?

:estelit von August Heller, Oberbibliothekar der Akademie. Budapest, V.
lomyänsky 1896.“ H.

In den Nummern 210 u. f. der „Beilage zur Allgttmeiuen Zeitung“ vom
11. September n. f. beschreibt Herr E. P. Evans, sehr weit ausholend,
die Blicherschätze

,
welche der frühere amerikanische Bibliothekar Professor

Willard Fiske in der Villa Forini bei Florenz gesammelt hat. Sie be-
stehen ans zwei ganz getrennten Teilen, einer Sammlung aller möglichen
Schriften über Island und der in Island erschienenen Druckwerke und einer
Kollektion von Werken von und über Petrarka. Da Herr Fiske die Villa

Landor bei S. Domenico am Fiesolaner Berge gekauft hat, wird er die Büchcr-
sammlung, die ungefähr ans 12UU0 Bänden besteht, mit dorthin nehmen
und in einem eigens dazu gebauten Ranme anfstellcn. (Über die gemein-
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niitzige Thätigkeit des Herrn W. Fiske in bibliognphischcn Dingen vergl.

C. f. B. Bd. V S. lOS.)

Von dem Catalogue gäneral des manuscrits des bibliutheques publi(}aes

de France ist jetzt der 2. Bd. des Handschriftenverzeichnisses der Bibliotheque
Sainte-Geneviive erschienen. Derselbe ist von Herrn Ch. Köhler ver-
falst und enthält die Handschriften von No. 13S5 bis No. 3414 anf 682 S. Den
Rest des starken Bandes bis S. 1116 bilden die Register u. s. w.

Eine Feuersbrunst zerstUrte in der Nacht zum 24. August d. J. die
ülTentliche Bibliothek zu Moskau, deren Sammlungen von grolsem Werte
gewesen sein sollen.

Die Zeitungen berichten, dals die Bibliothek des verstorbenen Prof.

Emst Curtins, die etwa 7000 Bände nmfafst und namentlich an Werken über
griechische Baukunst und Altertümer sehr reich ist, von einem Amerikaner
angekauft worden ist, der sic der Yale -Universität zu New Haven in

Connecticut zum (ieschenk machen will.

Vermischte Notizen.

Am 25. und 26. September fand in Florenz eine Conferenza bi-
bliografica Italiana statt, auf der natürlich auch das Brüsseler inter-

nationale Institut und das System Dewey auf der Tagesordnung standen. Die
Herren P. Otlet von Brüssel und C. .lunker von Wien hatten sich eingefundeu.
Zum Präsidenten der Konferenz wurde der groise Verleger Vailardi erwählt,

der Vorsitzende der Associazione tipograüca Italiana, die diese Konferenz
einberufen hatte. Der Bibliothekar Fumagalli erstattete Bericht über das
Brüsseler Institut und das Deweysche System. Es entspann sich eine leb-

hafte Debatte hierüber am 26. September, bei der sich die nicht befremd-
liche Thatsache herausstellte, dals die meisten Bibliothekare sich gegen
dasselbe erklärten, während es von den Dilettanten in bibliothekarischen

Dingen gepriesen wurde. Herrn Otlet war es natürlich nicht zu verdenken,
(lafs er sein Bestes zu seiner Verteidigung versuchte. Herr Fumagalli er-

klärte dann, die Mehrzahl der Bibliothekare hätte nach einem Meinungsaus-
tausche unter einander die Brauchbarkeit des Deweyschen Systems verneint
und wollte auch für Italien nichts von dem Brüsseler Repertorium wissen.

Schliclslich schlug der Präfekt der Bibliotcca Vittorio Emamiele in Rom,
Herr Graf Gnoli, der inzwischen eingetroffen war, vor, die Besc.hlufsfassnng

zu vertagen und eine Kommission von 7 Mitgliedern zu ernennen, welche die

Frage studieren soll. Diese Kommission ist jetzt gebildet und besteht aus

den Herren Gnoli, de Marchi, Fumagalli, Motta und Salveraglio, Bibliotheks-

Vorständen zu Rom, Pavia, Mailand und Cremoua, und den Herren L. Hoepli
und P. Barbera, VT-rlagsbuchhändlern zu .Mailand und Florenz.

II 27 Settembre p. p. in una sala della R. Biblioteca Marncelliana si

adunarono i bibliotecari che erano convenuti a Firenze per la Conferenza
bibliografica e gettarono le basi di una Socictä bibliografica.

II ehiarissimo bibliografo D''. Diomede Bonamici presiedeva quest' adn-

nanza preparatoria.

11 Bibliotecario Prof. G. Fumagalli veune incaricato di formulare lo

.Statnto della nascente societä. II comm. D^. G. Biagi mise gentiimente a
disposizione della societä la Rivista de Ile biblioteche.

A questa societä potranno appartenere nun solo gli impiegati delle

biblioteche dTtalia ma anciie insigni culturi degii studi bibliografici.
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In Nr. 42 Sp. I29S— 1.104 des Magazins für Litteratur (189«) bespricht
der Wiener Privatdoceiit M. H. .lellinek das Projekt der .Biblio^phia Pni-
versalis“. Es steht dem Plane, dessen Durchtllhrnug er für „eines der ge-

waltigsten nnd verdienstlichsten Werke aller Zeiten“ erklärt, durchaus sym-
pathisch gegenüber und bedauert nur, dals man seitens der Urheber desselben
sich zu sehr für die Dewey'sche Decinial Classihcation als Einteilunraschema
engagiert habe, denn dagegen hat auch er mancherlei Bedenken. Dafs man
gegen die Durchführbarkeit des gewaltigen Unternehmens, muz von der
Frage der Decimal Classiücation abgesehen, gegründete Zweifm hegen kann,
scheint er nicht anzunehmen. Denn er meint, der Zorn gegen das Decimal-
System sei es, der, namentlich in Deutschland, dazu führe, mit dem System
den ganzen Plan zu verwerfen. Und doch sind solche Zweifel selbst, von
Anhängern des Brüsseler Institutes geäufsert worden (,s. oben S. 425)! Über-
haupt will .lellinek den deutschen Bibliothekaren wenig wohl. Nicht nur
dals er ihnen verwirft, sic wären, während man in England und Frankreich
den Plan der Weltbibliographie in sachgemäl'ser und ausführlicher Weise
erörtert hätte, „entweder ganz mit Stillschweigen oder mit einigen hämischen
Bemerkungen“ darüber hinweggegangen; er meint auch ganz allgemein, dafs

Bestrebungen, tvelche auf eine erleichterte und erweiterte Benutzung der
Bücherschätze seitens des Publikums zielten, von ihrer Seite wenig Teilnahme
fänden. Herr Jellinek übersieht dabei ganz, dafs in dieser Hinsicht die
deutschen Bibliothekare in den letzten Jahren doch manches gethan haben,
das wohl anerkannt zu werden verdiente. Vorwürfe dieser Art sind über-
haupt billig. Man vergleiche nur, was Herr „Manfred Alesius* jüngst in

Nr. 2 des .1. Jahrg. des in Erfurt erscheinenden (lesellschaftcrs „über unser
Bibliothekswesen* vorbrachte auf grimd von Erfahningen, die er während
einer Ferienreise auf einer süddeutschen Stadtbibliothek gemacht haben wollte.

Ht.

Der in London beschlossene intcruationalc naturwissenschaftliche Katalog
(s. oben S. .'>0.5 ff.) ist auch Gegenstand der Verhandlungen der Ende September
in Frankfurt a. M. stattgehabten Naturforscherversammlnng gewesen. Prof.

Dyck ans München, einer der deutschen Delegierten in London, hat eingehend
über die dort gefalsten Beschlüsse referiert.

Druck der Büchertitel für Bibliothekskataloge seitens
der Verleger. Das soeben abgeschlossene Werk des Profgssors an der
Grazer Universität Dr. Arnold Lnschin von Ebengreuth: Österreichische
Heichsgeschichte

,
Bamberg, 0. C. Büchner Verlag, enthält einen bemerkens-

werten praktischen Beitrag zu dieser oft erörterten Angelegenheit. Luschin
macht am Ende der Vorrede seines Werkes auf ein dem letzten Bugen des
Bandes angefügtes Blatt aufmerksam, welches einen achtmaligen, biblio-
graphisch genauen Abdruck des Titels mit Angabe der .Seitenzahl

und des Formates unter Answerfiing des Verfassernamens enthält. Der
Zwischenraum zwischen den einzelnen Abdrücken ist durchlöchert, um ihr

schnelles Trennen von einander zu ermöglichen. „Durch Einigung einer

Anzahl deutscher Verleger über diese oder eine ähnliche Forni‘‘, so hofft

Luschin, „dürfte diese wahrhafte Lebensfrage für gröfsere Biblio-
theken ohne merkliche Kosten gelöst werden, ln dieser Erwägung beschlofs
ich mit meinem Versuche voranzugehen, um Besseres nachfolgen zu lassen.“

Wer wird folgen? Wie dankenswert dieser Versuch ist, so wird er doch
ohne Nachfolge Dleiben

,
wenn diese Anregung nicht dazu benutzt wird

,
die

SU wichtige Angelegenheit aufs neue energisch in Flufs zu bringen. Sollte

sie nicht wert sein, einmal Gegenstand der Uantateverhaudlungen der
deutschen Buchhändler zu bilden? Da es dem Börsenverein gelungen ist, die

Vereinheitlichung der Verlangzettel durchzufUhren ,
so wird die angeregte

Unterstützung der Katalogisierungsarbeiten der Bibliotheken in den Bereich
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ieoer Müglicbkeiteu za rechnen sein, welche nur ihre Zeit und die geeigneten
Männer erwarten, am zu Wirklichkeiten zu werden.

Leipzig. Dr. Maas.

In der Beilage zur „Allgemeinen Zeitung'^ vom 6. Oktober 1896 No. 231
veröffentlicht Herr Professor Nestle in Ulm eine Anregung zur Beigabe
von Kataiogzetteln für jedes in Deutschland erscheinende
Buch. Die .Sache ist Ja schon wiederholt Gegenstand von Erwägrmgen und
Konferenzen gewesen, die aber nie zum Ziele gefllhrt haben, da sich der
Ausführung grölsere Schwierigkeiten entgegensteUen, als man glauben sollte.

Die praktische Brauchbarkeit solcher Titelaufnahmen für grüfsere Bibliotheken
ist auch eine sehr umstrittene. Für das nächste Bedürfnis der Bibliotheken
ist ja auch durch die Titeldmcke der Berliner Königlichen Bibliothek gesorgt.

Eine Übersicht Uber die Geschichte der Bestrebungen, die Verleger
zur Beigabe von gedruckten Katalogzetteln zu ihren Verlagswerken zu ver-

mögen, zugleich mit einer Aufzählung der verschiedenen in dieser Beziehung

f
emaebten praktischen Versuche nebt Carl Junker in No. 252 des Börsen-
lattes für aen deutschen Buchhandel (vom 28. Oktober 1896). Er meint, dafs

ein Wiener, der jetzige Leiter der K. K. Familienfideikommifs-Bibliothek Dr.
Alois Ksrpf, die Sache zuerst an^regt habe. Natürlich tritt auch er für diese
Bestrebungen ein, deren Verwirklichung nach seiner Meinung im eigenen
Interesse der Verleger liegt Denn mit kanm nennenswerten Kosten für

dieselben verknüpft, vermöchten die beigelegten Titelkopieen eine sehr wirksame
Annonce zu ersetzen. Dieselben könnten nämlich auch selbständig durch die

.Sortimenter an die Interessenten verteilt werden und würden da voraussichtlich

vielfache Beachtung und bleibende Aufbewahrung finden, vielleicht vermöchten
sie som teilweise die Ansichtssendungen überflüssig zu machen. — Dem ist

noch binzuzufUgen
,

dafs in alle^Ungster Zeit das Brüsseler bibliographische
Institut sich der Sache bemächtigt und an den Börsenverein der deutschen
Buchhändler in Leipzig das Ansuchen gerichtet hat, auf der nächsten Haupt-
versammlung den Vorschlag der Beigabe gedruckter Katalonettel zu jedem
Verlagswerke eingehender Nrwägung zu unterziehen. Und eine ähnliche
Elngaoe ist gleichzeitig dem Vorstande des Vereins der österreichisch-

ungarischen Buchhändler übergehen worden. .S. Beilage zur Allgem. Zeitung
No. 270 vom 20. Nov. 1896. HL

Die wachsende Macht des Jesuitenordens drückt sich auch in den
litterarischen Erscheinungen, die von ihm ausgehen, dentlich aus. Es sei nur
an die ausgezeichnete Bioliutbeque de la Compagnie de Jesus, von der soeben
der Bd. Vil erscheint, und die Galerie illustr^ de la Compagnie de Jesus
von Alfred Hamy erinnert. Dieses Werk, das 400 Portraits von Ordensbrüdern
enthält und in 8 Bänden in 4<" 1 89,1—96 erschienen ist, kostet allein 4uu Fr.

Und nun die Werke, welche über einzelne Jesuiten erscheinen, und die Ans-

f
aben von Schriften und Briefen einzelner! Der Madrider Ausgabe der Briefe

es h. Ignaz von Loyola folgt jetzt die Ausgabe der Epistnlae et acta
beati Petri Canisii von Otto Brau nsberger, die bei Herder in Frei-

bnrg i. B. in einer stattlichen Reihe von Bänden (6— 8) erscheinen soll. Gewils
verdient P. Canisius, der sich um die Einfünrung des Jesuitenordens in

Deutschland und die Gegenreformation daselbst die gröbten Verdienste er-

worben hat (s. das ausji'ezeichuete Werk von E. Gotheln, Ignatius von Loyola
und die Gegenreformation ( 1 895) S. 669

;
„Der erste Deutsche, der ihm (dem

Orden) beitrat, ist der bedeutendste geblieben“), eine Veröffentlichung seines

Briefwechsels auch vom rein geschichtlichen Standpiinkte aus. Diese scheint

in der Ausgabe Brannsbergers
,
von der der erste Band, welcher die Schrift-

stücke der Jahre 1541—50 bringt, jetzt in ausgezeichneter Weise zu erfolgen.

Nach einer Einleitung, in der das l.«ben des Canbius erzählt wird und die

Grundsätze, die bei der Ansnbe seiner Briefe befolg werden sollen, dar-

gelegt werden u. s. w. (Pag. I— LXIII), folgen autobiographbche Anfzeieh-
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mmgen des C. und sein Testament (S. 1—08), dann *214 von ihm geschriebene

oder an ihn gerichtete Briefe, welche mit allen möglichen sachlichen Er-
Ulnternngen versehen sind, S. 08—631. Ihnen schliefsen sich an Monumenta
üanisiana d. h. Oriräalmitteilungen , die sich auf Canisius beziehen nnd die

nach seinen 7 Aufenthaltsorten von 1343— 50 geordnet sind. Den Schlafs

des Bandes bilden 3 vortreffliche Register. Ohne Zweifel wird dieser Brief-

wechsel einer der wichtigsten und best herausgegebenen fUr die 2. Hälfte

des 16. Jahrhunderts werden. x. x.

In den Jahren 1892— 1)4 hat das Germanische Museum in Ntimberg
einen Katalog derimG. M. vorhandenenzum Abdrucke bestimmten
geschnittenen HolzsttJcke vom XV.— XVIII. Jahrhunderte ver-

öffentlicht. Ans der grolsen, sehr wertvollen Sammlung, damals 2438 StOck,
finden sich hier schon zahlreiche Abbildungen, die der Bearbeiter dos Kata-
logs, Herr Direktor Hans Bösch, ausgewählt bat. Jetzt hat nun die Direktion
anf 12 riesigen Tafeln noch eine weitere Reihe dieser Holzstöcke veröffent-

licht. Auf denselben finden sich die Heiligtümer von S. Ulrich und Afra in

Angsbnrg auf zwei Blättern, dann besonders schöne Randleisten, verschiedene
Karten des Territoriums von Nürnberg nnd zwei besonders bemerkenswerte
Holzschnitte in sehr schöner Ausführung wiedergegeben.

In England hat lange kein biomphisches Werk solches Aufsehen
erregt, als das am Ende des vorigen Janres (1895) erschienene Leben des
Kardinals Hanning von Edmund Sheridan Pnrcell (Macmillan and Co.),

weil in ihm der Charakter des berühmten Konvertiten in einem mehr aü
zweifelha^n Lichte erschien. Und doch hatte der verstorbene Kardinal
gerade Herrn Pnrcell in seinem Testamente zu seinem Biographen bestimmt!
Natürlich mufste das zweibändige Werk bald in einer neuen Auflage er-

scheinen. Diese ist nun von den Stellen gereini^ worden, die den ver-

storbenen KirchenfÜrsten bloGsstellten. Es ist daher bei Anschaffung des
Werkes darauf zu achten, die erste, 1895 erschienene Ausgabe, welche im
I*reise schon viel höher steht als die kastrierten Auflagen, zu bekommen.

X. X.

über russische Bibliotheken und die litterarischen Verhältnisse Rulslands
Oberhaupt handelt nach der „Beilage* 232 zur „All^meinen Zeitung“ vom
7. Oktober 1896 eine im vorigen Jahre in Moskau erschienene Schrift von N. A.
Kubakin: „Das lesende Rnfsland“.

Im „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel u. s. w.“ vom 7. Septbr.

1896 wird die Liste der in Rnfsland verbotenen deutschen Bücher
forteesetzt. Es scheinen bei der Aufnahme unter die verbotenen Bücher in

Rulsland auch Versehen vorzukommen wie bei der Einreihung in den Index
librorum prohibitorum.

Beim Brande der Ausstellung' in Montpellier im Sommer d. J. sind auch
wertvolle Urkunden und Handschriften, die ältesten dem 8. Jahrh. angehörend,
vernichtet worden. Dieselben entstammten teils den Archiven der Stadt,

teils waren sie von Privaten hergelichen worden.

Bei der Centralstelle für Dissertationen imd Pro^p*amme von Gustav
Fock in Leipzig sind im Winter-Semester 1895/96 sowie im Sommer-Semester
1896 3720 im gleichen Zeiträume an deutschen Universitäten bezw. höheren
Lehranstalten etc. neu erschienene Schriften (Inauguraldissertationen, Habili-

tationsschriften, Gelegenheitsschriften, Programniabhandlungen etc.) eingeliefert

worden. Freilich sämtliche in dieser Zeit erschienene derartige Schriften sind

das wohl kaum. Immerhin giebt obige Zahl aber ein ungefähres Bild von
dem Umftmge dieser Art Litteratur.
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Die Universität UpsaU hat dem oben 8. 135 ansgesprochenen Wunsche
Rücksicht getragen; das der diesmalieen Dissertationensendung beigefU^e
einseitig wie doppciseitig bedruckte Verzeichnis giebt ausgedruckte ^ or-

namen, Seitenzahlen, Tafelzahl, Fakultät. Hcrvorgehoben sei ferner der
äuiserst übersichtliche Druck.

Leider scheint ein gemeinsames Verzeichnis der schwedischen Univer-

sitätsschriften nach Analogie der deutschen und franzUsischen darnach nicht

geplant zu werden, obwohl derartige Zusammensteiinngen
,
namentlich auch

für die früheren Jahre, von grofeer Redentnng und hoher Wichtigkeit für die

Bibliotheken wären. Flmst Rotb.

Vervollständigungen zu Vornamen im Verzeichnis der aus der neu er-

schienenen Litteratur von der Kgl. Bibliothek zu Berlin 1896 erworbenen
Druckschriften. No. 65 Retzius, G[u8tafJ. 92 Tontain, J[osepb]. 160 Orundmaun,
R[einhold]. 192 Lüddeckc, Rfichard]! 298 Fischer, E[mil]. 558 NOIdeke,
[Carl]. 651 Bürgen, Cfarij. 666 Scbiaparclli

,
Efrnest]. 969 Bisping, M[ax

Anton]. 1200 Biugtorf, F[erdinaudJ. 1210 Gisevius, P[aul], 1 203 Münkemeyer,
WfilhelmJ. 1312 BUlow, CJarl]. 1402 Tatarinoff, Efugenl. 1410 T-andan,

E|lisacu.sJ. 1447 Lindner, H[ugo]. 1448 Lindner, lt[ugoJ. 1606 Chabot,
Jlohanuesl B[aptistaj. 1608 Dilsing, [Carl]. 1619 Le Blanc, [Christian]. 1620

Michael, l[saac]. 1620 Mülling, [Gottfried Johannes Georg). 1562 Ilocpel,

G[ustav1. 1685 Maule, C[hristianJ. 1867 Goursat, EFdouard]. 1887 Jünger,
H[einrich]. 1913 Martins, C[arl] A[le.xander]. 1916 Michael, Usaacl. 2046
lA>eck, P[aulj. 2048 Goebel, E[duardJ. 2258 Lüwenfeld, VVGil.j. 2282
V. Slupecki, [lians]. 2297 Trepte, A|dolfJ. 2307 Wrzecionko, Rlndolf]. 2376
Fletcher, LlazarusJ. 2605 Genau. A[nton]. 2606 Genau, A[ntonl. 2668
Wygodzinski, W[illy]. 2791 Schick, [Andreas]. 2850 Goldschmidt, M[uritz].

2856 Verf. ist [Stampe, Ernst]. 2904 Ehni, J[acquesJ. 3123 Bäck, S[amuel].
3161 Englert, W|infried] PhjilippJ. 3412 Weyl, Thfeodor]. 3612 Lichtwitz,

L[eopold]. 3682 ZakrzewskI, C[hristian] A[ugust]. 3727 Overweg, M[ax].
3804 Pohlschrüdcr, IJudwig]. 3862 Broeq, L[ouls]. 3903 Julien, A[lphoD8e].
4032 Perseke, K[arlJ. 4050 Richter, Ea[uard]. 4123 Frese, C[arlJ. 4562
Baenitz, C[arlJ. 4635 Wagner, P[aul]. 4964 Kühn, G[ottfried]. 495s Frese,
C[arl]. 5100 Baumm, W[ilnelm]. 5187 Ilerwig, Chr[istian].

Halle. Ernst Roth.

In dem im Herbst 1896 (die Vorrede datiert vom Angust) ausgegebenen
Buche von Fr. G. J. Grape „Spanien und das Evangelinm. Ereebnlsse einer
neunmonatigen Studienreise“, Halle, Strien, findet sich S. 373 ff in dem Uber
einen nnechten Panlusbrief (nämlich den längst bekannten apokryphen Brief
an die Laodiceer) handelnden Anhang der Satz: „Bis zum Revolutionsjahre
1868 waren die üflcutlichcn Bibliotheken [Spaniens] dem Ausländer Kaum
zugänglich und von da an bis heute — spürte wohl jemals in den 27 Jahren
ein deutscher Fachgelehrter in eigener Person in spanischen Bibliotheken
henim? Schwerlich.“ — Von den wissenschaftlichen Reisen in Spanien der
Justi, Heniuet, Ewald, Loewe, Beer scheint der Herr Verfasser also nichts

zu wissen. P.

Die (juartalblätter des Hist. Vereins f. d. Grofshzgt. Hessen N. F. Bd. 1

,Ig. 1895 S. 666 ff. bringen einen ersten Aufsatz zur Geschichte der Bnuh-
druckerk linst in Hessen, der die L. C. VV'ittichsche Hofbuchdruckerei
in Darmstadt behandelt. 1605 druckt Balthasar Hofmann in Darmstadt bereits

eine Predigt des Hofpredigers Heinrich Leuchte, 1655 suchte Reinhard Röder
aus Giefsen um Erlaubnis zur Errichtung einer Druckerei io Darmstadt nach,
1684 wurde dazu Sebastian Griebel die Erlaubnis erteilt, der die jetzige

Wittichsche Hofbuchdruckerei begründete und 1699 ein Privileg für seine

Druckerei erhielt, die wohl die älteste der Offizinen des Ländles ist und
(1738) auch das älteste periodische Blatt des Grofsherzogtums, das „Darm-
städtische Frage- und Auzeigungsblättgeu*, das Jetzige Daimstädter Tagblatt,

herausgab. W.
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Am 4. Jnli1S96 wurde durch Lord Hamilton, den Staatssekretär für

Indien, in Oxford das „Indian Institute“ eröffnet, das ein Bindeglied
zwischen Grofsbritannien und Indien bilden soll und zu dem Sir Monier
Williams, Professor des Sanskrit, 1S75 den Anstufs gegeben hat. Grofsartige

Geschenke englischer Lords und indischer Fürsten haben die Vollendung des
Baues ermöglicht. Aber Sir Monier Williams mufste in seiner Rede, mit der
er das Institut der Universität Oxford Ubergab, das traurige Zugeständnis
machen, dafs weder für das Gehalt eines Bibliothekars, noch für das eines

Custos des Museums Geldmittel vorhanden seien. (Akadem. Revue Jg. 2,

1SS96, S. 6S0.) W.

Druckfehler-Berichtigung.
8. 520 Z. 2'i V. u. Der Herausgeber des hebr. 8irachfragments im Ex-

positor heifst Sch echt er, nicht Schuster.

Neue Erscheinungen auf dem Gebiete

des Bibliothekswesens.*)
Mitgeteilt von 0. Koller io Leipzig.

The Library Journal. Vol. 21, No. 9, September 1S96: Replacements, by
Bern. C. Steiner and Samuel H. Kanck. — Children’s departments, by
Mary Ella Dousman. — American Library Association. Eighteenth Con-
ference, Cleveland, Sept. I— b, 1S96.

Public Libraries. Vol. 1, No. 6, October lb9B: A. L. A. Library primer.

Continuation of glossary of library terms, by Alice B. Kroeger. — Ameri-
can Library Association. Eighteenth general Conference, Cleveland and
Mackinaw,’ Sept. 1—11, 1S96.

Revue des bibliotheques. Annee 0, No. 7—9, Jnillet—.Septembre IS9B:

Les registres Panigarola et le Gridario generale de l’Archivio di Stato

de Milan j>endant la domination fran(,-aise (1499— 1513), par L6on G.
Pelissier. Suite. — Cqtalogues de la binliothique de Perrecy (XI« siede),

par Paul Lejay. — Ktudes Aldines. 1; La martpie typographique d'Alde
Mamiue. Note additionnelle

,
j). L. Dorez. Avec 1 planehe. — II: Des

origiues et de la diffusion du ,.Songc de Poliphile“. Avec 8 planches.
— Catalogue de la collection De Camps, conserv6e au Departement des
Manuscrits de la Bibliuthci(ue nationale, par Charles de la Rundere. Fin.

No. 10: Ad Catalugum historicu-criticum editionum Rumanarum saeculi

XV, J. B. Andiffredo auctore, nunc primnm ab Joanne Brescianu editnm.
— Les registres Panigarola et le Gridario generale de l’Arehivio di Stato
de Milan pendant (a domimatiun francaisc (1499—1513), par Leon G.
Pelissier. Suite. — Etndes Aldines. 111: Aide Manuce et Ange Politien,

par Lf-on Dorez. — Deliberation du chapitre de la cathf-drale de Troyes,
relative a rimpression des livres liturgiques du diocese (157b), par Louis
Morin.

*Aarbüg, Universiteis-bibliothekets, forlb93. I“‘« og 2>*«‘ Hefte. Christiania,

U. Asebehoug & Co. XL. 104 og 77 S. gr. S”. Kr. 2.

—

Adressbuch für den Huch-, Kunst- und Musikalienhandel uud verwandte
Geschäftszweige der österreichisch-ungarischen Monarchie, mit einem An-
hang: Oesterreichisch- ungarisches Zeitungs -Adressbuch. Herausgegeben
von Moritz Perles. lb9B— 1997. Jahrgang XXXI. Wien, Perles. VU. 340 S.

CT. 8“. Mit dem Bildnisse von S. Bensingcr (in Photogravüre). Geb. in

Leinwand M. 5.60

*Ahn, Friedr. Die sluveuischen Erstlingsdrucke der Stadt Laibach (1575

bis 1580). Graz, Lenschner & Lubensky. 21 S. 8“.

*) Die mit * bezeiebneten Bücher sind der Redaktion zugesandt.

XIII. 1 2. 39
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Al mack, E. A bibliumphy uf the Kio^'s Book, or Eikon Basilike. London,
Blades. 270 p. 4“. Sn. 18.— ;

large paper edition, ru^.-8°. Sh. 21.

—

Andreani, Lu. Bibliugrafia Panantiana. Firenze, tip. di Enrico Ariani.

:14 p. 8".

Aneedota Oxoniensia. The Ctawford collection of early Charters and
doenments now in the Bodleian Library, edited by A. S. Napier and W.
H. Stevenson. London, H. Frowde. 180 p. 4".

Angermayer jun., C. Die Geschichte der „Pressburger Zeitung“. (Unga-
risch und deutsch.) Pressburg, G. Heckenast's Nachf. 23 S. 8“. Nebst
Faksimile-Druck der 1. Nummer vom 14. Juli 1764, 6 S. klein 4". M. —.75

*Anuales de Geomphie publiees sous la direction de MM. P. Vidal de la

Blanche, L. Gallois et Emm. de Margerie. Annce 5, Nu. 2.1. 15 Septembre
1896: Bibliographie de l'ann6e 1895. I. Partie g6n6rale. II. Partie re^-
unale. Avec nn index alphabcti(|ue des auteurs analys6s et cites. Paris,

Armand Colin & Cie. 288 p. gr. 8“. Fr. 5.

—

Bahlmann, P. Die Erneuerer des antiken Dramas und ihre ersten drama-
tischen Versuche, 1314—1478. Eine bio-bibliographische Darstellung der
Anfiioge der mudcnicn Dramendichtung. MUnster, Regensbergsche Buchh.
59 S. 8». M. 2.—

Ballinger, J. Cardiff Free Libraries, lllnstrated. Cardiff, W. Lewis 32 p.

gr. 8». Sh. 2.—
•Baltimore City: The Enoch Pratt Free Library. Bulletin. Vol. II, No. 3:

October I, 1896. P. 69—90. 4”.

Basebin, 0. Bibliotheca geographica. Herausgegeben vuu der Gesellschaft

für Erdkunde zu Berlin. Band 11: Jahrgang 1893. Berlin, W. H. Kühl.
XVI. 383 S. gr. 8”. M. 8.—

Beanmont, Ch. de. Picces in^dites tirecs des archives de la maison de
Miossens-Sansuns (1426— 1739). Pan, imp. V*® Ribaut.

Belfast, Ireland: Library and Society für promuting knowledge (Linen Mall

Library). General catalogue, compiled by George Smith, librar. Belfast.

356 p. 8“.

Bibliographie de l’histuirc de Bclgiqne. Sommaire m^thodii^ue et ide-

ologiqne des articles des revues beiges jusqn’ au l'® janvier 1896. 1.

Bruxelles, Morean. XIII. 32 p. 8".

Bibliographie theätrale. Ann4e 1895. Paris, impr. Morris pere et fils.

95 p. 8“ oblong.
Kxtrait de l’Annuaire de l.i Sociiti des auteurs.

Bibliotheca philolugica oder vierteljährliche systematische Bibliographie

der auf dem Gebiete der cla.ssischen Philologie und Altertnmswissenschaft,

sowie der Neuphilologie in Deutschland und dem Auslände neu er-

schienenen Schriften und Zeitschriften -Aufsätze. Unter Mitwirkung von
F. Kuhn herausgegeben von A. Blau. Jahrgang 49 (Neue Folge Jahr-

gang 11) Heft 2: April— Juni 1896. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.

S. 79—156. gr. 8". M. 1.40

Bijdragen tut de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel. Uit-

gegeven door de Vereeniging ter bevorderiug van de belangen des boek-
haudels. Deel Vll, aflevering I. Amsterdam, P. N. van Kämpen en Zoon.

VIII. 284 blz. gr. 8”. Fl. 2.

—

•Bonfort, H. Das Bibliothekswesen in den Vereinigten Staaten. Hamburg,
Herrn. Seipfiel. 44 S. ct. 8®. M. —.75

Broc de Segange, E. »tu. Extraits des archives du chäteau de Segange
(Allier). Moulins, im)). Auclaire. VI. 166 p. 8° et plauche.

Catalogo luetodico della biblioteca del (Jonsiglio di Stato. Roma, tip.

dell’ Unioue cuoperativa cditrice. XIV. 479 p. 8".

Catalogue, American educational. for 1896. New York, Office of the Pnb-
lishers’ Weekly. 33. llop. 8®. D. —.50_

Catalogue de la bibliotheque du Depot de la guerre. Tome 9 (Sup-

plement 11). Paris, Imprimeric nationale. IX. 553 p. 8".
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C'atalogue de la bibliutheque municipale de Chälons • sur • Marne (Fonds
Garinet; histoire et geographie, arch^ologie). CbiUons- sur -Marne, imp.
de l'Union rfepublicaine. 339 p. 8“,

Catalogue des dissertations et eerits acaddmi(|ues provenant des Behanges
avec les universit£s ^trangeres et re^'us par ia Bibliothöque nationale en
1895, Paris, C. Klincksieck. 139 p. 8“.

Catalogue g£nt’;ral de Ia libraine fran(;aise. Tome XIII. Paris, libr.

Nilsson. 8". Fr. 30.

—

*Chase, Frank II. A bibliographical guide tu old english syntax. Leipzig,
Giist. Fock. 27 8. 8". M. 1.

—

Chevalier, Ulysse. France. Topo-bibliographie. Montbeliard, Imp. HoflT-

mann. 1 54 p. 8°.

Extrait du Repertoire des sources historiques du moyen-Äge.

•Chicago Public Library. Twenty- fourth annnal report of the board ot

directors. June 1896. Chicago, Public Library Booms. 58 p. 8“.

•Cinmpoli, Domenico. I codici francesi della R. Bibliuteca Nazionale di

8. Marco in Venezia descritti e illustrati. Venezia, Leo S. Olscbki. XVIII.
225 p. gr. 8®. L. 20.

—

Claudin, A. Les urigines de rimprimerie ä Limoges. Paris, Hb. Claudin.

52 p. avec planches. 8®.

Tirage 5 loo cxemplaires. E.\trait du Bildiopliile limousin.

l,e Courrier du livre. Revue mensuelle de bibliupbilie et de biblio-

mphie, publice par un groupe de bibliophiles cauadiens. Ann^e L
Quebec, Leger Brousseaii. gr. 8®. Uu an D. 1.25

Ducaunnes-Duval, Ariste. Inventaire sum maire des archives municipales
de la ville de Bordeaux. Periode revolntionnaire (1789— au Vlll). I.

Bordeaux, imp. Guunuuilhuu. 4t>9 p. 4“. Fr. 10.

—

•Einsle, A. Catalogns librorum in Austria prohibitornm. Verzeichnis der
in Oesterreich bis Ende 1895 verbotenen Druckschriften mit Ausschluss
der politischen Tages- und der slavischen Literatur. Wien, Verlag des
Vereines der österreichisch-ungarischen Buchhändler. XXXIl. 159 8. gr. 8®.

M. 6.65

Publicationen dos Vereines der österreichisch-ungarischen Buchhändler. VIII.

Fietcher, W. Y. Boukbinding in England and France. London, Seeley
& Co. 8“. Sh. 7.6

Fortegneise over den danske pcrsonalhistoriske Literatur fra aeldste Tid
til 1830. Eftcr .Samlingerne i det störe kungelige Bibliothek og Universi-

tetsbibliutheket i Kjöbenhavn samt Karen Brakes Bibliothek i Odense.
Kjübenhavn, Gyldendal. 338 tospalt. 8. 4". Kr. 8.—

Saerskilt Aftryk af tredie Bind af Bibliotheca D;inica,

•Foulchfe-Delbosc, R. Bibliographie des voyages en Espagne et en
Portugal. Paris, H. Weiter. 353 p. 8». Fr. 12.

—

Fovargue, H. W. The aduption of the public libraries acts in England
and Wales. London, .Simpkin. 32 p. roy.S“. 6d.
The Ijbrary Association Seriös.

•Furchheim, Feder. BiblioCTatia del Vesuvio o del sno territorio. Napoli,

ditta F. Furchheim di Em. Pras-s. P. 1—32. gr. 8". Probebogen.
Gaertner, G. Wegweiser durch die Juristische Literatur ftlr .Studierende.

Berlin, Stuhrsche Buchli. 44 8. 8”. M. —.80

Gritnaud, li enri. Inventaire analytique des archives communales de Chlnon
anterienres ä 1790. Chinon, inqirim. Dehaies. 101 p. 8®.

•Harvard L'niversity: Bibliographical contributions edited by Justin

Winsor. No. 51: The Bartlett collection. A list of books on anglin^,

fishes and fish eulture in Harvard (h)llege Library. By Louise Rankin
Albee. Cambridge, Mass., Library of Harvard University, 180 p. 4".

•lloepli, l'lrico. XXV Anni di vita editoriale. t.'atalogo eronologico, alfa-

betico, critico sistematico e per soggetti delle edizioni Hoepli, 1872— 1896.

Con note di Gaet. Negri. .Milano, U. Hoepli. XV. 494 p. con tavola. 8“.
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Jacobsen, E. Chemisch - technisches Repertorium. Jahrgang 35: 18ft6. 1.

Halbjahr, 1. Hälfte. Berlin, R. Gärtners Verlag. llöH. mit Abbildungen,
gr. 8". M. 2.80

Index-catalugue of the library of the Surgoou-Generars Office, United
States Army. Authors and subjects. 2J series, voiume 1: A—Azzurri.

Washington, Government Frinting Office. 14. 828 p. 4". cloth. D. 5.

—

Indice dcl Giomale storico della letteratura italiana, voll. la XXIV (1883
a 1894). Torino, Loescher. 191 p. 8". L. 10.—

Just’s Botanischer Jahresbericht. Systematisch geordnetes Repertorium der
botanischen Literatur aller Länder. Herausgegeben von E. Koehne.
Jahrgang 22: 1894. 1. Abteilung l.Heft und 2. Abteilung 1 . Heft. Berlin,

Gebr. Bornträger. Je 144 S. gr. 8“ ä 5 M.
Katalog der Kaiserlichen Universitäts- und Landesbibliothek in Strassburg.

Elsa^ - lothringische Handschriften und Handzeichunngen. Strassburg, J.

H. E. Heitz. VII. 227 S. g®.

Katalog des Revalcr Stadtarchivs, herausgegeben von G. von Hansen.
RevaL Franz Kiuge. X. 398 S. gr. 8®. M. 5.

—

Kelly’s Directory of stationers, printers, booksellcrs, publLshers and paper
makers of England, Scotland and Wales and most of the principal towns
in Treland. 7‘*> ed. London, Keily. 1134 p. gr. 8®. Sh. 25.

—

•A'u/eorovrividijf, /’fwpy. 'Ex^tatf rtuv xaTa ro ixoi 1895—96 af Jtpaj'juf itar

trpoc TO ini toiv ixxhjaiaaxixiov xai xrjii6rjitoaiai;ixTxmAfvaftt)^vnor(iy(inr.

’Ev (x tov e9fixov xvnoy^ifftov. 154 p. gr. 8®.

Kilnyvtär, R6gi magyar. Ill-dik kiltet: Magyar szerzdktUI klilföldiln

HSO-tdl 1711-ig megjelent nem magyar nyeivU nyomtatv^nyoknak könyv-
fezeti, k^zikiSnyve. Irtäk Szabö Käroly ds Hellebrant .\rpäd. Kiadja a

M. Tiid. Akademia. Elsö r(sz: I— 2547. sz. (1480— 1670.) Budapest, a

M. Tud. Akad6mia klinyvkiadd hivatala. VIU. 800 p. gr. 8®. 5 frt.

KUnyvtäränak CzimjefiyzÄke a bndapesti magvar kir. tudomäny-eggetem.
XIX. (1909—2533 kütet.) Budapest, Kiliin. aIV. 126 p. 8".

•Königl. K u nstge werb e-Seh ule zu Dresden. Katalog der Bibliothek.

Kat. III: Baukunst. Abgeschlossen Mitte August 1896. Dresden, Wilhelm
HolTmann. IV. 7o S. 4".

Kat. VII: Arbeiten in Metall. Abgeschlossen Mitte Juli 1896. IV. 83 S. 4“.

Legge, La sanitaria, 22 diecmbre 1888, illnstrata colla bibliografia e colla

giurisprudenza formatasi dalla sua attuazione al giugno 1890, con ajipen-

dice contenente il regolamento generale sanitario 9 ottobre 1 889 ; il rego-
lamento sul servizio ostetrico 23 febbraio 1890; il r. decreto 5 maggio
1892, No. 238. relative alla tabella suIla farmacopea ecc., colla bibliografia

e ginrisprudenz:! per ciira di Em. Camons. Firenze, tip. coope.ratlva.

295 p. 8". L. 4.—
Monatsbericht, Bibliographischer, Uber neu erschienene Schul- und Uni-

versitätsschrifteu. Herausgegebcu von der Zentralstelle fUr Dissertationen
und Programme von G. Fock. Jahrgang 7: Oktober 1895—September I89ti.

Systematisches Sachregister. Leipzig, Gustav Fock. 43 ,S. 8®. M. 1.20

Jahrgang 8: Oktober 1890—September 1897. [12 Nrn.J ct. S®. M. 2.—
Monatsbericht, Internation.'iler wissenschaftlich- litterarischer. Monatliche

1 bersicht aller wichtigen Neu-Erscheinungen des In- und Auslandes, nebst
antiquarischem Anzeiger wertvoller Werke zu sehr massigen Preisen.
Jahrgang 6: Oktober 1896— September 1897. [12 Nm.j Berlin, S. Calvary
& Co. gr. 8®. Vierteljährlich —.00 Pfg.

.Motta, Em. Indici delV Archivio storico lombardo, anni I—XX (1874—1893).
Milano, ti)i. Comercialo Lombarda. VIII. 638 p. 8®. L. 10.

—

de Nadaillac, Marquis, l.cs archives de Droumore. Paris, impr. de Sove
et fils. 52 p. 8“.

Extrait du Correspondant.

Nijhoff, Mart. Bibliothcca historico- geographica neerlaudica. Catalogue
de livres anciens et modernes, cartes, plans, vues etc. concernant l'histoire

locale et la topographie des Pays-Bas, en vente aux prix marques chez
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Martinus Nijhoff. La llaye, Mart. Nijhoff. IV. 26. 50. 144. 167 biz. gr. S®.

Fl. 1.25

Pazzi, Miiziu. Uibliogratia di ostetrieia e gineeologia italiana per gli auui
IS93—94 (seguito del Saggio bibliugraticu di ostetrieia e gineeologia
italiana dal IbTU al 1692). Koma, tip. dell’ Unione cooperativa editrice.

O*. p. 6".

Pazzi, Mnzio. 8aggio bibliogratico di ostetrieia e gineeologia italiana (dal

1810 al 1892), seguito da uu appeiidice eontenete appunti storici .sul

giomalismo scientifico in Italia cd un catalogo di tntte le piibblicazioni

nazionali, seientifiehe periodiclie uscite dal secolo XV al presente (1495
al 1895). Bologna, ditta Nieola Zanichelli di Cesare e Oiaeomo Zani-

chelli tip. edit. 4''0 p. 8". L. 12.

—

Phillimore, Caterina Maria. I iirimi grandi stauipatori c mecenati dclla

stampa in Italia. Traduzionc dall' inglese di Kosuiunda Tonini. Rimiui,

tip. Danesi snec. Benzi. 54 p. 8®. L. —.50

Poelchau, A. Die livliindisclio Geschiehtsliteratur im Jahre 1895. Riga,
N. Kymrael's Verlag. III. 76 8. 8®. M. 1.

—

Potthast, A. Bibliotneca historica medii aevi. Wegweiser durch die Ge-
schichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500. Vollständiges In-

haltsverzeichniss zu „Acta .Sanctonim“ Boll. — Bouquet — Mignc — Monu-
menta German. hi.stor. — Muratori — Rerum britannicamm seriptores etc.

.Anhang: Quellenkunde fiir die Geschichte der europäischen Staaten während
des .Mittelalters. 2. Auflage. 4. (Schluss-) Halbband. Berlin, W. AV'eber.

5. 1281— 1749. gr. 8®. M. 12.—
;

2. Band Komplet M. 24.—
;
gebunden in

Halbfranz M. 26.50

Presse, Die deutsche. Verzeichnis der im Deutschen Reiche erscheinenden
Zeitungen (Amts-, Lokal- und Anzeige- Blätter, politischen Zeitungen).

6. Auflage. Forbach. W. Albrecht. IV. 195 S. gr. 8". M. 1.50; Kart. M. 1.75

Publikationen des Börsen Vereins der deutschen Buchhändler. Band 9:

Beiträge zum Urheberrecht. Beschlüsse des ausserordentlichen Aus-
schusses fiir Revision der Gesetze Uber Urheberrecht, nebst Begründung.
Leipzig, (ieschäftsstelle des Börsenvereins der deutschen Buchhändler.
129 8. gr. 8®. M. 2.—

The Publishers' Trade List anmtal for 1896. (The latest catalogues of

American publishers, contributed by themselves and arranged alphabeti-

cally by tfie firm-names and snialler li.sts at tlie end of the volume.)

Year 24. New York, Office of the Publishers' Weckly. 5030 p. gr. 8®. D. 2.

—

Puntoni, V. Indice dei codici greci della Biblioteca Estense di Modena.
Firenze-Roma, tip. dei fratelli Beucini. 157 p. 8“.

Estr. dagli Stud! italiani di filologia claasira.

K6gnier, L. Bibliographie historique du dOpartement de l'Eure pendant
l'annee 1895. Fivrcu.x, imp. Herissej’. 74 p. 8®.

Richter, P. E. Bibliotheea geographica Germ.aniao. Litteratur der Landes-
und Volkskunde des Deutschen Reichs. Leipzig, Wilh. Engclmann. X.
841 S, gr. 8". M. 22.—; geh. M. 24.50

Shillington, F)dw. Catalogue of autograplis presented (in March 189.5) by
R. Laisbley to the Auckland (New Zcaland) F'ree Public Library. Auck-
land, .Mac Ctilloiigh. XXII. 65 p. fol.

Thimm. C. .A. A bibliography of feucing and duelling. London, J. l4»ne.

4®.Sh.2l.—

Thomas, P. Catalogue des manuscrits de elassi<jues latins de la Biblio-

tlieque ro)'alc de Bnixelles. Gand, Engelcko. XIV. 111 pag. 8". F'r. 4.

—

Uzanne, 0. Les evolutions du bouqnin. lai nouvelle bibliopolis. Paris, H.
F'loury. 8". F’r. 25.

—

Vauzolini, (Jiac. Le carte di Terenzio Mamiani nell' Oliveriana di Pe.saro.

Pesaro, stab. tip. lit. F'ederici. 91 p. 8“.

•Verslag over den toestand der Koninklijke Bibliotheek (tc ’s-Gravenhage)

in het jaar 1895. ’s-Gravenhage, M. Nijlioff. VIII. 150 en 5 blz. 8®. Fl. —.60
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Verzeichnis der im Deutschen Buchhandel neu erschienenen und neu auf-

gelegten Bücher, Landkarten, Zeitschriften etc. 1896. 1. Halbjahr. Mit
Stichwort -Register, wissenschaftlicher Übersicht, sowie einem Anhang,
enthaltend solche Neuigkeiten, die angezeigt gewesen, aber noch nicht

erschienen sind oder deren Einsichtnahme bisher nicht möglich gewesen
ist. (Binrichs’ Balbjahrskatalog llllL Fortsetzung.) 2 Theile in 1 Bde.
Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Bnchh. 854. 285 S. 8". M. 7.—

;

geb. M. 8,—

;

in 2 Bände gebunden M. ,8.50

Worcester, Mas.s.: Free Public Library. Sccond Supplement to the cata-

logue (issned in 1884) of the cireulating and a portion uf the intermediate
departments. Worcester. öl!) p. S”.

Antiquarische Kataioge.
Ackermann, Theod., München. No. 414

:

Gotisch, Alt- il Mittelhoch-
deutsch. 786 N“»- — No. 415

:

Deutsche Grammatik. 713 N»*- — No. 416

:

Freimaurerei, llluminaten, Uosenkrenzer. 428 N<>»- — No. 420

:

Deutsche
Belletristik. 874 N“»-

Antii| uariat, Nordwestdentsches, Bremen. No. Vermischtes.
246 N»*-

Antiquariat,.Sch w ei z e r.
,
Zürich. No. 138: Sprai^hwiss. German, u. roman.

Philologie (Bibi. v. Prof. Dr. L. Tobler, Zürich). 3702 N“*-

Baer & Co. Frankfurt. No. .369: Afrika hüS N'»- — No. .372

:

Political

economy. 11112 N“*- — No. 314: Economic politique. 1035 N“*- — Catal. of
scarce and valuablc books. 2h pag. — Anz. No. 4h2: Miscellanea. No. 9206
bis 946.S.

Beijers’sche Bh. Utrecht No. 1 77

:

Theologie il Philosophie. 3346 N“*-

Bermann & Alt manu Wien. No. 124

:

Orieutalia u. Judaica. 13 S. —
No. 126: Schulbücher. 63 S. — No. 1 2s

:

Adreftbücher-Katalog. Ifi S.

Bertram Sondershausen. Nu. 22j Pädagogik, Philosophie, Geschichte etc.

12 S.

Bose Jena. No. 33j .Staats- u. Soeialwisseaschaften. 914 N®*-

Breitenstein Wien. Romane, Austriaca etc. hü S.

Cal Vary & Co. Berlin. No. 183

:

Jurisprudenz und Sociologie (Bibi, des
Polizeipiäs. Frh. v. Richtht)fen). 1031 N»*- — Anz. No. 21—27: Vermischtes.
No. 4296-5874.

Caricbach Heidelberg. No. 214: Au.sliiiid. Litteratnr. 678 N®‘- — No. 215:

Botanik, Naturwiss. I 2‘Ih N"*- — No. 216: Theater o. Musik. 677 N®*- —
No. 217: Badische u. pfälz. Geschichte. 700 N»*- — No. 218: Juris-

prudenz. Staatswiss. 666 N®*-

Clausen Turin. No. 107

:

Astrouomia, matematica. 1348 N®»-

Dirnboeck Wien. No. 3: Jurisprudenz. Kla.ss. Philologie, hl S.

Fiedler's Aut. Zittau. No. 2Jj Deutsche .Sprache u. Litteratur. 802 N®^
Fock Leipzig. No. 116: I'hilosophie (Bibi. v. I’rof. Dr. Michelet). 4754 N®‘-

— No. 117: Chemie u. Pharmacie. 3688 N®>- — No. 118: Nordische Sprache
u. Litteratur (Bibi. v. Prof. Dr. Iloffory). 752 N®*- — No. 122: Entomologie.
348 N»*- — No. 1 23

:

Deut.sche Spräche und Litteratur (Bibi, von Prof.

E. Götzinger). 3253 N"“-

Fritzsche Hamburg. No. öL: Deutsche Litteratur u. Sprache. 23u4 N®*-

Geering Basel. No. 2.73

:

Werke von allgemeinem Interesse. 3521 N®»- — Anz.
No. J3Ü: Neueste Erwerbungen. 492 N®«-

Geiger Stuttgart. No. 234

:

.\usländ. Litteratnr u. Sprache. 1830 N®‘- —
Neuere Erwerbungen. 418 N®*-

Gilhofer & Ransenburg Wien. No. ä3j. Biblioth. austriacu-hungar. IX.

781 N®*-
^Glogau Jun., M., Ihimburg. No. älL Deutsche I.itteratnr und Übersetzgn.

2208 N®»- — No. bis l.itteratnres etrangeres. !M N®*- — No. hhi Geschichte.

2063 N®*-
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Antiquarische Kataloge. 591

t

Goar Frankfurt. No. 86; Niedersachaen. Thüringen. Kgr. .Sachsen. 726 N«*-

Greif Wien. No. 38: Französ. Litteratur. 652 N®«.

Halle München. Portrait-Kat. No. tl; Zur Gesoh. d. Theaters u. d. Musik. II.

No. 4147—7321.
Harrassowitz Leipzig. No. 218: Auswahl wertvoller Bibliothekswerke.

4864 N®»- — No. 219: Skandinav. u. engl. Linguistik u. Litteratur. 2213N®»-
Heberle Köln. No. 100: Deutsche Sprache u. Litteratur. 7170 N®*-

Hiersemann Leipzig. No. 171: Altertumswiss., Klass. Philologie (Bibi. d.

Prof. Dr. OverlMck Leipz. 11). Nq. 2231—46:i4. — No. 172: Deutsche Ge-
schichte. 1423 N®*- — So. 173: Osterreich-Ungani. 1133 N®"-

Hill er München. Anz. No. 1 : Vermischtes. 573 N®*-

Hoepli Mailand. No. 100; Dem. ac(|uisitions. Incunables. Aldines. 308 N®*-

.lacobsohn & Co. Bre.slau. No. 130: Vermischtes. 74 S.

Kampffmeyer Berlin. No. 364: Astronomie, Mathematik, Naturwiss. etc.

112 S. — No. 365: Rechts- u. Staatswiss. 73 S. — No. 366; Theologie u.

Philosophie. 128 S.

Kaufmann Stuttgart. Neuerwerbungen. .364 N®*-

Kerler Ulm. No. 228: Astronomie. Meteorologie. 492 N®»- — No. 229:
Alchemie, Astrologie, Mystik, Magie. 879 N®*- — No. 230: Auswahl v.

wertvollen Werken. 864 N®». — No. 233: Klass. Philologie u. ArchUol.
259 N®*- — No. 234: Philosophie, Pädagogik. 59 N®*-

Kirchhoff & Wigand Leipzig. No. 981: Anatomie u. Physiologie (Bibi.

V. Staatsrat Dr.Marcusen n. 11. v. Helmholtz). 2408 N®*- — No. 982: Math,
physik. techn. Wissenscli. 638 N®»- — No. 083: Schach, Theater. Tanz,
Gymnastik. Sport. .363 N®»- — No. 084; Gesch. Grofsbritanniens, d. Nieder-
lande, Skandinaviens etc. 2493 N“'- — No. 985: Theologie. Jiidaiea.

2327 N®»-

Koehler’s Ant. Leipzig. No. 531. 532: Evertebrata I. II. No. 1 — 2348.
2349—3620. — No. 533 : Exakte Wissenschaften. 4308 N®*-

Koppe Nordhauson. No. 0; Vermischtes. 51 S.

Lederer Berlin. No. 63: Deutsche Litteratur. 1824 N"®- — No. 64: (>e-

Bchichte, MilitUrwiss. 1800 N®*-

Liepmannssohn Ant. Berlin. No. 123: Mnsiker-Autographen. 819 N®>.

Lindner’s Bh. Strafsburg. No. 21 ; Alsatica. 3824 N®*-

List&Francke Leipzig. No. 281 : Philosophie (Bibi. v. Dr. H. Wolff Leipz.).

1924 N®*- — No. 282; Entomologie. 478 N®»-

Lorentz Leipzig. No. 88: Rechts- u. Staatswissenschaft. 3384 N®*- — No. 89:

Sprachwissenschaft (Bibi, von Prof. Dr. P. Albrecht in Hamburg und
Dr. Wilbrandt Doberan). 2806 N®»-

Lüneburg München. No. 12: Staats- n. Volkswirtschaft (Bibi. v. Oberbürger-
meister Dr. Baumbach Danzig). 1675 N»*- — No. 13: Militaria (Bibi. d.

Gener. v. Maillinger). 352 N®»-

Meder Nachf. Heidelberg. No. 13: Kultur- u. Sittengeschichte. Geheime
Wissenschaften. 1407 N“*-

Meier- M erhärt Zürich. No. 226; Vermischtes. 3320 N®»-

Merkel Erlangen. No. 135: Protestant. Theologie. 2500 N®*-

Mnelier Halle. No.55: Ge.sch. d. anl'serdeutsch. lainder. 1735 N®»- — No.57:
Rom. Schriftsteller. 1428 N®»-

Nijhoff Haag. No. 268: Economic polit. 2226 N®»- — No. 269: Economic
sociale. No. 2226—4150.

Nntt London. No. 52: Greek and latin authors, dass, antiquity. 768 N®»- —
No. 53: Philosophy. 040 N»*-

Prager Berlin. No. 139: Prakt. Rechtswiss. 2040 N“*-

Raunecker Klagenfurt. No. 90—91: Vermischtes. 982. 277 N«*-

Rickor’sche Bh. Giefsen. No. 20: Geschichte u. Geographie. 2421 N®* —
No. 21 ; Hassiaca. 1097 N®*-

Scheib le Stuttgart. Anz. No. 09: Litterar. Seltenheiten, Holzschnitt- und
Kupferwerke. 264 N®»-

Schnnrpfoil LeobschUtz. No. 91; Vermischtes. No. 374—722.
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Scholz Braunschweig. No. 18; Wissenschaft!. Theologie. 1591 N®«- — No. 19:

Rechts- u. Staatswiss. 567 N“«-

Schüningh Münster. No. 45: Geschichte und Bitteratur v. Nordwestdentsch-
land. 4456 N®‘-

Seligsberg Bayreuth. Nu. 234; Auswahl aus allen Gebieten. 2506 N®<.

Simmel & Cu. Leipzig. No. 168: Griechenland seit dem Absterben des
antiken Lebens (Bibi. v. Dr. Bans Müller Leipz.J. 1127 N®»-

Steffenhagen Merseburg. No. 27: Mediein. 773 N“*-

Vö Icker Frankfurt. No. 208; Deutsche Litteratur (Bibi. v. Prof. Ur. 0. Ro-
qiiette). 3406 N®"’

Vulckmann & Jerosch Rostock. No. 38: Kunst. K lass. Philologie. Philo-

sophie. 1310 N»*-

Weg I.eipzig. No. 52: Kulturgeschichtliches u. Curiosa. 2136 N“*-

Weigel, Osw., Leipzig. No. 76: Deutsche Geschichte. 2326 N“* — No. 77:
Specialgesch. Deutschlands. Österreich-Ungarn. 1809 N“*-

Weils lA'ipzig. No. 6: Rechts- u. Staatswiss. 1433 N®*-

Werner München. No. 6: Kunstlitteratur. 6Sfi N®*- — No. 7 : Architektur.

723 N®*-

Windprecht Augsburg. No. 492, 493, 495: Vermischtes. 182. 213. 201 N®‘-

Winter Dresden. No. 70; Bücher aus allen Wissenschaften. 4400 N®*-

PersonaInacliricht«n.

Der Vorstand der Gr. Badischen Huf- und Landesbibliuthek in Karls-

ruhe, Hofrat Professor Dr. Wilhelm Brambach, ist am 70. Geburtstag des
Grolsherzugs zum Gelieimen Hofrat ernannt worden.

Der Bibliothekar des Seminars für orientalische Sprachen in Berlin,

zugleich Lehrer des Neuarabisclien an demselben, Dr. Moritz, ist mit der
Leitung der Bibliothek des Khedive in Kairo betraut worden. Demselben wurde
der Titel Professor verliehen. An seine Stelle ist der Privatdocent für

orientalische Sprachen au der Universität Halle Dr. August Fischer nach
Berlin benifen worden.

Der Hülfsbibliuthekar der Königlichen Bibliothek in Berlin Dr. Sten
Kunow scheidet am I. Januar n.J. aus dem preufsischen Bibliotheksdienst

aus. Derselbe gedenkt sieh nach Christianla zurückzubegeben.
In Kopenhagen starb am 5. November im Alter von 50 Jahren der

Professor der slavisehcn Philologie Dr. Karl Verner, vom 1. Oktober 1876

bis I. Januar 1883 Beamter der Universitäts-Bibliothek zu Halle.

Der Amauueusis der Universitäts-Bibliothek zu Czemowitz Dr. Rudolf
Wolkan hat sich als Privatdocent für neuere deutsche Littcraturgeschichte

in der philosojihlsehcn Fakultät der Universität habilitiert.

ln der K. K. Öffentlichen und Universitäts-Bibliothek in Prag sind ernannt
worden: Scriptor Jo.sef Truhlaf zum Gustos, der mit dem Titel eines

Scriptors bekleidete Amanuensis Hebirich Pechtl zum Scriptor und der
Praktikant Jaromir Borecky zum Amanuensis.

Der Scriptor an der Bibliothek der Technischen Hochschule in Brünn
Dr. Karl Zolbr hat sich als Privatdocent für theoretische Astronomie an
derselben Hochschule habilitiert.

Das Institut international de bibliugrapbie in Brüssel hat B^rm Karl

Junker in Wien (III Hauptstrasse 6) zu seinem Sekretär für ilsterreicli

ernannt.

Meine Adresse in Florenz ist nicht Via Montebello 17 (s. oben

8. 536), sondern: Ur. 0. Hartwig, Colle lettere del Signor Bemardo
Seeber, Via Tomabuoni 20.

Dr. 0. Hartwig.

Verlag ron Otto UftrrMvowlti» Lelpxlg. — Druck ron Ehrhardt KarrM. Ball«.

Digitized by Google
J



Ceiitralblatt

Bibliothekswesen
1/

HeraoBgegeben

unter ständiger Mitwirkung zahlreiclier Fachgenossen

des In- nnd Auslandes

von

Dr. O. Hartwig
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Xm. Jahrgang 1. Heft Januar 1896

Inhalt: Handachrifton von Bobblo in der Vailkantaohen und Ambroaianiachen Bibliothek. 1.

Von Dr. O. Seebafa. 8. 1—13. — Zcllenz&hlung In Druckwerken. InhaUaveraeichniue und
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Die Herren Mitarbeiter
des „Centralblattes für Bibliothekswesen“ erhalten, auch ohne beson-

deres Verlanjicn, 5 Souderabzlige ihrer lleiträgc unberechnct; wo

eine grössere Anzahl gewünscht wird, werden die Unkosten dafür in

Anrechnung gebracht, aber dabei vorausgesetzt, dass die Abzüge

nicht in den Handel gelangen. Hierauf bezügliche Wünsche
wolle man am Kopfe des Manuscriptes möglichst deutlich

k und geben. Durch nachträgliche Correcturen veranlasste Kosten fallen

den Autoren zur Last.

Von den mit kleinerer Schrift gedruckten Mittheilnngen, Be-

sprechungen n. s. w. werden Sonderabzüge nur auf Verlangen und

nur, im Falle der betreff. Beitrag wenigstens eine Druckseite umfasst,

geliefert. Den Herren Einsendern kleinerer Mittheilnngen stellt der

Verleger dagegen auf W'unsch das betreffende Heft in 1 Exemplar

unberechnet zur Verfügung. Alle auf Sonderabzflge bezflgl. Wünsche

wolle man der Redaction bei Uebersendung des Mannscripts mittheilen.

Das Honorar beträgt für den Druckbogen bei Originalartikeln

32 Jt, bei Abschriften 16 Jt

Soeben erschien:

Beihefte zum Ceniralblatt für Bibliothekswesen

XV

Jesuiten -Drameii
der

iiiederrlieinisclien Ordensprovinz
von

Dr. P. Bahlmann,
Bibliothekar d. Kgl. Panlini.schen Bibliothek zu Münster !. W.

22 Bogen gr. 8". Preis 15 Mk. ord.

„Schon ihrer grossen Zahl halber verdienen die Jesuitenkomödien in

der Geschichte des Schuldramas, wie des Dramas überhaupt, eine eingehende

Berück.sichtiguug. Die dein Druck übergebenen vollständigen Dramentexte

aber gewähren allein kein ausreichendes Bild von den theatralischen I/eistungen

des Ordens, für deren richtige Würdigung vielmelir ein Einblick in die hand-

schrirtlichen Schätze unerlässlich ist. Den weitaus grössten Theil dieser für

die Literatur-, Kultur- und I>ocalgcschichte überaus wichtigen .Schriften haben
Gleichgültigkeit und Unverstand schon dem Untergange verfallen lassen; die

uns noch erhaltenen müssen daher vor einem gleichen .Schicksal bewahrt
werden. Den ersten Beitrag znr hoffentlich demnächst von geeigneten Kräften

fortgesetzten Bibliographie bietet die vorliegende Schrift . .

.“

Leipzig. Otto HarrMSOwiii.
I
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Bibliothekswesen
Herausgegeben

nuter ständiger Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen

des In- und Auslandes

von

Dr. O. Hartwig
lii bllot h ek f di r ek tor in Hallo

Xin. Jahrgang 2. u. 3. Heft Febr.-März 1896

Inhalt: HftncUchriften von Bobblo in der Vailkanlaehen und Aotbroeianlaohcn Bibliothek.

II. Von Or. U. SeebaTe. 8. 57—79. — Ocitrkge sur G^achlchte doa Wiener BUcberwoieni

<1328— 1445} von Karl Uhllrs. 8. 79— 103. — Zur Goachiohte dea Bnchcrraubea der

Schweden In Würrburg von Friedrich lieitachuh. 8. IM— 118. — über Vornamen*

ermittulung vuu Max Laue. 8. 115— 123. — Reoeuaiooen und Anacigeu. 8. 123— 131. —
MitUiluugen aus und Uber Bibliotheken. S. 131—133. — Vermlae^o Notizen. 8. 138—139. —
Neue Krscheinungen auf dem Gebiete dea nibliotbekaweaena. 8.T-19—143. — Antiquarische

Kataloge. S. 143—144. — Persunalnaohrichten. 8. 144.

Leipzig

Otto Harrassowitz

1896

/
Geschlossen am 15. Januar 1!>96.
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Die Herren Mitarbeiter
des „ Central blattes für Bibliothekswesen“ erhalten, auch ohne beson-

deres Verlanf'en, 5 Sonderabzhge ihrer Beiträge nnberechnet; wo

eine grössere Anzahl gewünscht wird, werden die Unkosten dafhr in

Anreclinnng gebracht, aber dabei voransgesetzt
,

dass die Abzüge

nicht in den Handel gelangen. Hierauf bezügliche Wünsche
wolle man am Kopfe des Manuscriptes möglichst deutlich

kund geben. Durch nachträgliche Correcturen veranlasste Kosten fallen

den Autoren zur Last.

Von den mit kleinerer Schrift gedruckten Mittheilungen, Be-

sprechungen n. 8. w. werden Sonderabzüge nur auf Verlangen und

nur, im Falle der betrefl'. Beitrag wenigstens eine Druckseite umfasst,

geliefert. Den Herren Einsendern kleinerer Mittheilungen stellt der

Verleger dagegen auf Wunsch das betreffende Heft in 1 Exemplar

unbereclinet zur Verfügung. Alle auf Sonderabzflge bezflgl. Wünsche

wolle man der Redaction bei Uebersendung des Mannscripts mittheilen.

Das Honorar betrügt für den Druckbogen bei Originalartikeln

32 Jt, bei Abschriften 16 .-Ä

Wichtig für Bibliotheken.
Abhandlungen der K6nigl. Gesellsohaft der Wissen«

schäften zu GSttingen vom Anbeginn des Erscheinens bis anf den
heutigen Tag. 40 Bände. Elegante Halbfranzbände mit Titel, ln dieser
Vollständigkeit sehr selten. NeupreLs ca. 1500 Mark.

Wegen event. Ankanfes beliebe mau sich mit uns in Verbindung zu
setzen. Ergebenst

Dieterich’sche Univ.-Buchhandl. (L. Horstmann)
Göttingen.

Auction Graf Paar.
Versteigerung der .Sammlung, enthaltend: Erstlingsdrucke, Kupfer- nnd

Ilolzschnittwerke, Handschriften, Flugblätter, Urkunden, Handzeichnnngen.
Kupferstiche und Ilottschnitte alter Meister —

in Wien am 20. Febrnar und die folgenden Tage

durch S. Kendo, Kanstantiqnarint,
Wien IV, HeumUhlgasse 3.

Katalog steht zu Diensten.

Soeben erschien und ist durch mich zu beziehen:

Catalogus Codicum Graecorum
qui

in bibliothecam D. Marci Venetiarain

inde ob anno MDC'CXIi ad Uaec vsqve tempora inlati Bvnt,

Svb Avspiciis Svpremi Stvdiorvm Ministerii

recensvit ed digessit

€. Castellani.

Preis FY 15.— = Mk. 12.

Leipzig. Otto Harrassowitz.
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Bibliothekswesen
Heransgegeben

unter atUndiger Mitwirkung 7.ahlreieher FaehgenoHaen

des ln- und Auslandes

von

Dr. O. Hartwig
Bi b I ioth ek id 1 r «ktor i n Hali«

Xm. Jahrgang 4. Heft April 1896

Inhalt: IlbeniedelutiK der KalMrliclu'n Unirorait&ts* nnd Laiuletbibliothok In HtrafibTirg

f. KU. ln den Neubau von Dr. W. Li«t. S. 146 -152. ~ Bewegliche Bepoaitnrien vtm

Chriaiiau Berghoeffer. d. 162— 167. — Verxeichui« der ln d<>r Markgrafacbaft Mähren

ioi Jahre 1567 zum Druck und Verkauf ertanbten BUcher von Dr. Karl Leehner.
8,168—170. — Die Biblioteoa Pfovluriaiin Toledo von Dr. Hlohard K u kul a. 8.170—174.

Beceniionen und Anzeigen. 8.174'— 176. — Mitteilungen aua niid über Kibtiotbeken.

8. 176—179. — Vermiarhte Nutlxan. 8. 180— 186. — Neue Kracheinungen auf dem Gebiete

dea BiblintbekawtiHmii. 8. 187—191. — Antiquarioche Kataloge. 8. 191— 19S. — PcraonaU

nachHchten. 8. 102.

I.eipzig

Otto Harrassowitz

1896

J
(ieschlosscn am 15. März 1896.
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B. Seligsberg,
Aiitiquariatsbuclihaiulhiiig in Bayreuth

offerirt

:

Adressbuch f. d. deutathen Bucbhandel. Jahrg. 1—54. geb. 3ü.

—

Archiv f. d. Gesclüchte des Bticlihandels. Bde. 1— 17. brooli. .Ä 30.

—

Biographie generale i)ubll6 p. Finnin Didot. 4(i vols. Paris 1S52—66

broclie ./t 75.

—

Blatter, Instoriscli-polit. f. d. kathol. Dentscldaud. Bde. I— III. 1S4S—93.

In Heften (IlbO .S.) 800.

—

Brunet manuel du libraire. lid. V. 6 voi». et 2 vnls. snppl6in. p. Descimmp.s.

1S60—78. broche !iS0.

—

Buchhaildler/eitung, Süddeutsche. .Tahrg. 1—35. geb. ./(. 60.—

Ersch U. Gruber
, Eneykiopädie d. Wissenschaften u. Künste. Serie I

Bde. 1—35; II Bde. 1— 10; III Bde. 1—15. Pappbde. (sOü ./l) .A 120. -

Fliegende Blätter, heransgegeben von Braun & .Schneider. Bde. 1 — iOn.

Papiibde. u. nalblbde., sehr gut erhalten. ,/t 860.—

Illustrirte Zeitung (Weber). Bde.l—6». 1843—77. Halbibde. ti. Pappbde.

(82U Ji) JL 170.—

Nagler, allgem. Künstlerlexikon. 22 Bde. llalbfrzbde. (Ex. auf Schreibpapier)

Ji 875.-
Orgail des deutsclien Bnchhandels. .lahrg. 1- 12. geb. Ji 15.

—

Oclienblatt filr Bnchliändier. Jahrg. 1^— 18 ii I'.i'
,
(soweit erschienen).

‘ geb. .80.-

Zeituilg, literarische. Jahrgänge 1— 16. 1834—19. Pappbde. 4". M 50.—

Soeben er.scliien in neuer AiiHage und kann von nur zuui Originalprcise

bezogen werden:

Virgilio nel medio evo
per

Donieiiico Coiuparetti.

2« edizione riveduta.

2 vol. Firenze 189G. Mk. 8.

—

D.'is Bueli war lange Zeit vergriifen und wurde weit über den Laden-

preis beuddt (bis zu HO Mk.).

Leipzig. Otto Harrassowitz.
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Biblio thek swesen
Heransgegeben

unter ständiger Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen

des In- und Auslandes

von

Dr. O. Hartwig
B 1 b 1 toth «k »di r ek tor in Halle

Xm. Jahrgang 5. u, 6. Heft. Mai-Juni 1896.

Inhalt; Die Zeiller-Merianachen Topographieen von C. Sohuchhard. 8. 103-— 333. _
IH» älteste katboliaohe Oe»angbuch Io niederdeutscher Sprache von P. Rahlmann. S.

233—239. — Ziele und Aufgaben de» inodornen Bibliolbek»we»en» von Dr. Ferdinand
Gra»»aaer. 8. 339—347. — Ein Gencralfcatalog der Hnndsohriften in Oiterreioh von Dr.

F. Arnold Majer. 8. 347—2iS. — Beccnsioneu und Auseigen. 8. 349—353. — Mit-

teilungen BUS und Uber Bibliotheken. 8. 263—2CÖ. — V'ermlachte Notisen. 8. 3U5—381. —
Neue Kracheinungen auf dem Gebiet« de» BibUotheksweeeni. 8. 381

—

'iB6. — Antiquarische

Kataloge. 8. 386—387. — Personalnachrichten. 8. 387—388.

Leipzig

Otto Harrassowitz

1896

__>/
Oeschlussen am 15. April ISÖü.

Digitized by Google
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Am 30. März feierte der Altmeister hebräischer Biblio^Iihic

und Literaturkuude, Cr. Moritz Steinschneider in Berlin,

seinen SO. Gcbtirtst!ijf. An diesem Tage hat ein Kreis liochan-

gescheuer I-'rounde des Jubilars ibm eine vornehme literarische

Ehrengabe dargebraebt, welche soeben in nnterzeicliuetem Verlage

Hilter dem Titel

Festschrift zum 80. Geburtstage
Moritz Steinschneiders.

XXXIX. 344 .Seiten und 218 Seiten hebräischer Text,

gr. 8°. Preis 15 Mark.

Tnsjic3’'''aii: nco n'To Tiasb nicab nbnn

erscheint. Neben einer vollständigen Bibliographie aller Schriften

Steinschneiders (von Dr. A. Kohut in New-York), 30 .Seiten nm-

fas.send, enthält dieselbe eine stattliche Reihe von 30 Arbeiten

in dentseher, englischer, französischer, italicuiseher und hebräischer

Sprache, von hohem wissenschaftlichen Werthe. Als Mitarbeiter

seien genannt: J. Abrahams, M. A. (London), Oberrabb. Dr.

H. Adler (London), Prof. Dr. W. Bacher (Budapest), Prof

L. Bla u (Budapest), Rabb. Dr. Ph. Bloch (Posen), Dr. H. B r o d y
(Berlin), S. Buber (Lemberg), Prof. A. Blich 1er (Wien),

A. Epstein (Wien), Dr. M. Friedländer (I.ondon), Lector

M. Fried mann (Wien), Prof S. Itoldzihor (Budapest), Prof

R. Gottheil (New-York), Oberrabb. Dr. Giidcniann (Wien).

Baron D. von (JilnzlHirg (St. Peten’ .irg), .S. J. ilaiberstaip

(Bielitz), Dr. A. II ark y (.St. Petersburg), Dr. H. Ilirschfeld

(Ramsgate), Prof D. Kaufmann (Budapest), Dr. S. Krauss
(Budajiest), Prof M. Lambert (Paris), Prof J. L6vi (Paris),

Rev. W. D. Macray (Oxford), II. J. M a the ws .M. A. (Brighton).

Prof D. II. Müller (Wien), Dr. A. Neubauer (Oxford), Dr.

S. Poznaiiski (Berlin), G. Sacerdote (Berlin), Oberrabb.

D. S im o Ilsen (Kopenhagen).

Für Alle, welche ein Interesse nehmen an semitischer (arabi-

scher, hebräischer) Sprach- und Literärgeschichte im Allgemeinen,

und an der Geschichte des Judenthiims im Besonderen wird das

Buch eine Zierde ihrer Bibliothek sein. Seinem Zweck entsprechend

ist auch die äimcre Ausstattung eine hervorragend vornehme, wäh-

rend der Preis, Dank der liberalen Unterstützung befreundeter

Kreise, verhältnissmässig niedrig gestellt werden konnte. Auch
das „Centralblatt“ verdankt dem hochgelehrten Jubilar eine Reihe

wcrthvoller Arbeiten.

Otto Hai'rassowitz I T^eipzig'.

Digltized b.
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fllr

Bibliothekswesen
Heransgegeben

unter «tändiger Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen

des In- und Auslandes

von

Dr. O. Hartwig
lU bl ioth «k ad I r ektor in Halle

Xm. Jahrgang 7. Heft. Jnli 1896.

Inhalt: Ruchariu« H^falin der « re von P. W. K. Roth. 8. 2B9-—311. — Zar direkten

Veraendung von liandachriften von G. Ilaeberlf. ß S. 311—^24. — Rrocnaionen und

Anxeigeii. S. 324—326. — Mitteilungen aua und Ub^f Uibllotheken. B. 32C—

—

Ver-

niiachte Notizen. 8. 330—337. — Neue Erscheinungen auf dem Gebiete des Blbllothekaweaeo«.

8. 338 -342. — Aiitiqiiariache Kataloge. B. 342—343. — Perionalnachrichten. S. 343—344.

Leipzig

Otto Harrassowitz

1896

)
(ieschlossen am 15. Jiiui ISiHi.
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llerder’Hcho > frlagghandliiny, Frelbiirg iin Breisjifan.

Soeben ist erschienen und durch alle Bnelihandlnugcn zu beziehen:

Ebner, Dr. A., Quellen und ForsehniiKen zur Oesrhielite
und Kiinslgeseliiclite des Missale Komannin im Mittelalter. Iter
Italicum. Mit einem Titelbilde n. Abbildungen iui Texte, gr.

(XII n. tbS S.) M. I(); geb. in Halbfranz M. 12.

ln meinem KommissionB-Verlage erschienen soeben:

Lenrensclie Itijdragen op liet Uebied vnu de Uerniaansclie
Philologie, onder Redactie van Ph. Cülinet, C. Lecoutere, W.
Bang en L. Goemans. 1. .iaargang. I. Aflevering. Preis pro complet

.dt 9.—
Diel« neu« belKi*che Zeitsohrin, dert'ii I.Huft hier vorliegt, ist die erste ihrer

Art. bie ttcfesiit sich hauptabrhlicU mit der l'hoDctik und Dlslektologir der ger-

mAnischen Siirsohen, insbesondere aber der nicdurdtMitsebeii Idiome, und Tersprieht

dotlutrli, dass sie von bedeuUnden belgischen Gelehrten hernusgegeb^n wird, deren

Namen unter den Germanisten nicht unliekanni sind, einen guten Krfolg.

Ks wertlmi jährlich 2—9 Hefte in zwangloser Reihenfolge erscheiDen, deren l'mfsng

zusammen etwa IS—2u Bogen betragen soll. Die 1. Lieferung kann direkt, sowie durch

Jede andere Hiiobhandlung sur Ausiclit bezogen wenlen.

Dijkstra, W., en F. Bnitenrust Hettema, Frlesch Woorden-
book (Lexicon frisicum) benevens I.ijst van Friesclio Eigen-
namen bewerkt door Johan Winkler. Lieferung 1. Jt 2.

—

Nachdem das Kehlen eines ausführlichen, auf wissenschaftlicher Grundlage beruliendcn

Wörterbuches der friesisclien äpracho teil Jahrzehnten von allen Forschem lebhaft

beklagt worden ist, wird diesem Uebelstande nunmelir abgebolfen. Durch die Unier-

stOtzung der Staaten von Kriesland gefurdurt und von hervorragenden Fanhgolehrten

herausgegeben, soll das wichtige Work in ungefklir 35 Lleferuugen in Lex. >8* • Format,

deren Umfaog je 4—5 Bogen beträgt, vollständig werden. Es wurde mir der Alleio-

vertrieb für Deutschland, Oeste r reich- Un gar a ,
die Schweiz und Frank*

reich Ubergeben.

Der Preis einer jeden Lieferung botrigt 3 Mk. und kann die erste auf kone Zelt

zur Ansicht, die Fortsetzung jedoch nur in feste Rechnung geliefert werden.

Prospecte, von crsierem in holländischer und von Dijkstra’s Woordenboek io

deutscher Sprache stehen auf Wunsch gern zur Verfügung.

Chicago Studies in olassical phtlology ed. by a committee repre-

senting the Departments of greek
,

latin
,
archaeolügy and eomparatire

philology. Volume I. 249 Seiten gr. S". Jt (1.

—

Diese neue Publlcation der Chicagoer Universität, nicht tu Aorwcchieln mit den

ebenfalls in meinem Verlage erschetuenden „Harvard Studies in dass. Philo*
logy“, wurde mir zum Vertrieb Rir den Kontinent übergeben. Ks soll jedes Jahr ein

Band erscheinen, deren erster hier vorliegt. Kr enthält werthvolle Arbeiten Chicagoer •

Gelehrter auf dem Gebiet« der classischen Philo ogie, wie denn Aberhiupt nnr An-

gehörige dieser Universität Beiträge liefern sollen.

Leipzig. Otto Harrassowitz.

Zh kaufen gesucht in compicter Suite: 'WS
Martens, Recueil des traites.

Zeitsehrift für deutsche Altcrtbumskunde.

Buchhandlung Alfred Lorentz, Leipzig.
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Bibliothekswesen
Herausgegeben

unter atündiger Mitwirkung zahlreicher FachgenoHsen

den In- und Auslände»

von

Dr. O. Hartwig
IM b liot h t)k r ektor ln HaMo

Xm. Jahrgang 8. u. 9. Heft Augnst-Sept. 1896

Inhalt: Zuaätzc und Uerlchilgunffen zu meiccm „nibliogrmphlschen Handbuch Ober die

liltoraior fUr hebriliecho Sprachkuude too Moritz Steinschneider. S. 345—879. —
Die Uibel des ThnmM a Kempls in der Qr. Hufbibliothek zu Darmstadt von Adolf
Hchnildt. S. 379—387. — Jakob VoRcl von Ferdinand Kloliler. H. 387— 408. —
Reccniioneu und Anzoiijcn. S. 40C*>4I3. ~ Mitteilungen aus und Ober IMbliothoken.

8 . 418—433. -> Wirniachte Notizen. 8 . 43S'>-43S. — Nene Krtchoinungen auf dem Qeblete

de« Hiblluthekswiviens. S. 436—439. — ADti<|uari»che Kataloge. 8 . 439—440. — Personal*

uachricbten. 8. 440.

Leipzig

Otto Harrassowitz

1896

y
Geschlussen am 15. Juli 1506.

Digitized by Google
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In meinem Verlage erschienen oder sind von mir zu beziehen:

Ahn, Fr. Bibliograph. Seltenheiten d. Truberliteratur. Graz 1894. 8®. 48 SS.

Nicht im Handel. M. 1.50

WiehtifT fUr die (feschichte d. itoren. Literatur. Trüber war der elfrigtto Förderer d.

Protestant. Reformation in Kraln im 16. Jahrh.

G^njr, Jos. nnd Gast. Knod. Festschrift z. Einweihung d. neuen Bibliotheks-

gebäudes in Schlettstadt. Leipzig 1889. 8®. M. Portr. d. Beatus Rhenanns.
M. 4.—

Enthftlt: Geech. d. .Stadtblblioibek Schlettstadt von Joa. Qiny. — Aus d. Bibliothek d.

Bentus hhenanus Ton O. Knod.

Gottlieb, Th. Ucbcr mittelalterliche Bibliotheken. Leipzig 1890. gr. 6°.

520 SS. M. 14.—
Der Zweck des Buches ist, eine üuberslcbi Uber das massenhafte, urkundlich befflnubis^

Material zu liefern, vrelchos für die Kenntniss mittelalterlicher Bibliotheken (bis 160u>, nr
Bücherwosen und ^ebriftkunde überliefert ist. — Das Werk erachieu mit Unterstütaung der
Kais. Akudemio der Wlisensohaftcn in Wien.

Hain, L. Repertorium bibliograph. in qno libri omnes ab arte typograph.
inventa usque ad a. 1500 typls express!. — Indices nberrimi Opera Conr.

Burger. Lipsiae, Otto Harrassowitz, 1891. 8“. VI, 428 pag. AnfhollUnd.
Büttenpapier. M. 25.

—

Die Ausgabe auf gowbbnlichem Papier ist vergriffen.

Jorlo, Gins. Codici ignorat! nelle biblioteche di Napoli. Fase. 1 : Un cod.

ignorato dellc ellenichc : Xenophon. Lips. 1 892. gr. 8°. 60 pag. M. 3.5«
Von dieser, bisher unbekannte Handschriften bobandelndon Publicatlon sind zuukciist

10 Hefte io Aussicht genommen, welche in kurzer Aufeinanderfolge erscheinen sollen.

Kanlzscli, R. Diebolt Lauber und seine Werkstatt in Hagenau. Leipzig.

Contr. f. Bibi., 1895. gr. 8". M. 1 Tat. 89 SS. M. 2.—

Knod, Gnst. Aus d. Bibliothek d. Beatus Rhenanns. Ein Beitrag zur Ge-
schichte des Himianisinus. Leipzig 1880. gr. 8®. M. Portr. XIV, 114 SS.

(S.-A.) M. 2.-
Unter erstmsHgor Henutzunu der Setuitze der Jetzt zugänglich gewordenen Schielt-

Ntsdter Bibliothek bietet der Vcrfssnor einen wichtigen Deitrsg i. Geschichte d. UumanUmns
in Deutschland nnd Frankreich.

Liber Regnm. Nach d. in d. Univ.-Bibl. zu Innsbruck befindl. Exem]>I. znm
1. Male heraiisgcg., m. histor.-krit. u. bibliograph. Einleit n. Erläuternng
V. R. Hochegger. Leipzig 1892. 4®. M. 20 Tai. M. 25.

—

Nur in 120 Flzz. bergestellt. — Eine vurjügliche Facsimilo-Keproduction d. nur '.o drei

Kxx. bekannten Blockbuehes. Interessant u. wichtig für die Geschichte d. Unterriebtswesens
u. Buchdruckes, sowie für d. Kunsigcschlohte.

Moniimenta Germanlae et Italiae typographica. Deutsche ii. ital. Incu-

iiabeln iu getreuen Nachbildnngen. Herausgegeben von der Direction d.

Rcichsdnickerci. Auswahl u. Text v. K. Burger. Lief. 1—5. Leipzig

1892—96. Imp.-fol. ä M. 20.—
Diese wichtige Publiealion beabsichtigt, die Entwickelung der Druokkunst in Dealsch-

land und Italien in der Zeit bis gegen Ende dos 15. Jahrh. in einer Keihe sorgfältig aus^e*

wühlter Dmckprob^ zu voranhciia.. liehen. Ki werden If Lief.| Jede xu 25 Bl., zum Preise von

Je M. 20.— erscheinen. K&ufcr der I. Lief, sind zur Abnahme des ganzen Werkes verptlichtet;

ein prachtvoll au agestatteter Prospect mit Probeblatt steht auf Wunsch zn

Diensten. Die Ausstattung, von nnUitortroffeuor Schönheit, iat eine der hervorragendsten
Leistungen der Hetchsdrnckerei in Berlin.

Mflller, K. K. Nene Mitthellungen über .Tanos I.«8kari8 u. die Mediccischc

Bibliothek. Leipzig, Centr. L Bibi., 1884. 8®. 79 SS. Mit griech. Texten

(45 SS.). M. 2.—

Nentwlg, H. Die mittelultcri. Handschriften und die Wiegendrucke in der

Staatbibliothek zu Hildesheim. Leipzig, Centr. f. Bibi., 1891. 8®. 27 SS.

M. 1.50

Petit, L. D. Bibliographische lijst der werken van de Leidsche hoogleeraren

van de oprichting der hoogescliool tot op onze dagen. Facnlteit der god-

geleerdheid. Anfl. 1: 1575—1619. Leiden 1894 (Leipzig, Otto Harrasso-

witz). 4". M. 6.

—

Groasartig angelegtes Werk, welches ciue vollständige Oiblio graphia der

litorar. Thktigkeit der altbertihmten Universitlt Leiden umfassen toll. Das

vorliegende 1. Heft umfasst die Jahre 1575—1619 der theologischen KaculUit; das ganze Werk
ist auf 5 Bände k 4^5 Hefte berechnet. Die bibliographische Beschreibung ist meUterhafI

und von peinlicher Sorgfalt, auch die deutschen Bibliotheken sind in ihren Beständen heran-

gezogen.

Schreiber, W. L. Darf der Holzschnitt als Vorläufer der Buchdruckerkunst

betrachtet werden? Leipzig, Centr. f. Bibi., 1895. 8®. M. 2.—
Leipzig. Otto Haprasoowitz.
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Bibliothekswesen
Herauggegeben

nnter ständiger Mitwirkung zabireieker Faebgenossen

des ln- und Auslandes

von

Dr. O. Hartwig
H i b I lot h «tkadi r « k to r in Hall«

Xm. Jahrgang 10. u. IL Heft Oktbr.-Novbr. 1896

Inhalt: Zuaktat) und BerlchiiffUDKen an mflnem .Ulbliojpitphlschon Handbuch Ober die

Literatur fUr hebrkiacht' Sprachkumie*’ von Morlta 8teinaehnalder. 8. 441—489. —
Zum «raten Buchdruck In Tübingen von Prof. Dr. K. äteiff. S. 489

—

60&. — Ein inter-

nationaler Katalog der exakten Wiffai'nachaften von Carl J u n k er. 8. &0&—510. — Ein un-

erhörter 8chivlndel mit Lutherautographeu von l). Bneliwald S. 5t0>-&l3. — Reoen-

«ionen und Anaefgeii. 8.613-^516. — MittPilungen aua und Ober llibiiothekf n. 8. 5 15—590.

— Verniiaolite Notiaen. H. 590—530. — Neue Kracheiimtigan auf dem Gebiete doa Blblio-

thekaweariip. H, 531—656. - Antiquariaehe Kataloge. S. £^6. — PemonalnnphhehU'n. 8. 636.

Leipzig

Otto Harrassowitz

1896

V. )
(leschlussen am 15. September ISUti.

Digitized by Google



Viennen-t de paraitre che« H. Weitet', editeur
Rno Boniipartc. 59, PARIS.

HISTOIKE
DES

RELATIONS DE LA FRANCE
AVEC VESISE

DU XIII» siegle A L’AVENEMENT de CHARLES VIII

PAR

P.-M. PERRET
Pr6c6d6e d’iine Notice sur Tanteur par M. Paul MEYER, de rinstitut.

DeUX VOL. GRAND IN-tS. — PrIX: 26 FRANCS,

EXTR&IT DE LA FABLE DES CHAPITMES
TOME PREMIER

Notica »ur Paul > Micliel Perret, par M. Pual
Meyer, menibre de PiutUtut.

Tablo des ouvragot cit^a.

Chap. 1. — La France et Vetiite de eaiDt
Louifl ft Charlea V

Chap. 11.— La France et Venise eousChorles VI
(13SC-UQ4).

Chap. 111. — La Franco et Vonise de 1424 ft I44‘i.

Cbap. IV. La France et Voniae do 1442 ft 1464.

Chap. V. — La fin da rftgne do Cbarlea VII
(14M-1461).

Ch»p. VI. — Louis XI et Wniae avant la nip-
tuTo tlißl*1444).

Chap. VII.— FroideureutrclaFrauceet V*eui*e
(1584-1472).

TOME SECOND
Chap. VIII. — Le« intriguea milonaise et bour-

. guignonn>! (1472-1478).

Chap. — La pülitiqBo d'inierTention d«
Louli XI.

Appendicos.— I. Trait(^ dn gonvemement de ln
cItA ct de la Seigneurle de Veuire. >— II. I^tat

de« rogistres du ä^nat doVenise.— 111. Cor-
rrspondauce do Simonotta.

Pi^ea justiflcative«. — Table alpliabötique. — Planche. — Figures.

E. MOUTON. L’iirt d’t'orire nn Hvre, d« I’imprimer et de le publier.
1 vol. In-S dej,4‘21 pages Pnx; 6 fr.

R. FOULCHE-DEEBOSC. Bibliographie des Yoyages en Espagiie et en
Portugal, gr. in -8 de 35U pages. Tir6 a 150 exemplaires senleoient.

Prix: 13 fr. SO
M*® SCHWAB. Bibliographie d’Arlstote {Memoire couronne par l’lnslitut

de France). In -8, 3*:0 pages {autographie, tire ä 150 ex. seulement).

Prix ; 23 fr.
CH. L. LIVET. Lexlqne de la langne de Möllere compar^e ii eelle des
^erbnins de son tenips. Ouvrage couronni par {'Institut de France.
3 vol. gr. in-8 Prix: 43 fr.

C. MOREI.. L'iie Hliistratioii de I’Eufer de Dante. 71 miniatures du xv«
siede, reproduction en phototypie et description. 1 vol. in -4 obl. avec
71 plauches, relie. Prix: 35 fr.

P. DE VAISSIERE. Charles de Marillac, ambassadeiir ct hnmnie poll-
tiqnc SOUS les regnes de Francois D', Henry 11 et Fran«;ois 11 (1510
h 1600). in-8. Prix: 10 fr.

Le livre du Champ d’Or et autres po'rmes in^dits de M<' Jean Le Petit, pnbli4
par Le Verdier (Publication de la Soci6t6 des Bibliophiles de Runoa). Tir6

18 ex. seulement ponr Ic commerce. Prix: 30 fr.

A. ODIN. La Geni’se des grands homynes. Gens de lettres modernes. 2 voL
in -8, plus de 1000 pages avec 33 tableaux et 24 planches hors texte.

,
Prix; 15 fr.

HISTOIRE I.ITTERAIRE Dl'^ LA FRANCE. R^impression fao-simil6e des
rares tomes 1 7 ii 24. 8 vol. in-4 ;i 50 fr. le volume. Forte r6duction en pre-
nant los 8 volumes ensemble, pouvant aller jiisqn’A 50 “/o.

K08CHWITZ. Les P:irlcrs parisiens. Anthologie phouetique. 2« 6dhioD.
ln-8, reli6. Prix: 4 fr. SO

A. POMEL. PALEONTOLOGIE DE L’ALGERIE. 7 voL in-4 ayec pite
de 100 planclics, I885-&0. {14 ex. seulement soiit livres au commeree.)

Prix: 200
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fUr

Bibliothekswesen
Herausgegeben

unter ständiger Mitwirkung zablreiclier P'achgenossen

des In- und Auslandes

von

Dr. O. Hartwig
H I b 1 ioth ttk tdi r ektor in Halle

Xin. Jahrgang 12 . Heft Dezember 1896

Inhalt: Doppeldrucke ron G uata v Mllehsaok. 8. 537—MT. — Ule Kutwickluog dor Frei«

herrlich Carl v. Boihacbildacben OfTeolliehen Bibliothek au Frankfurt a. M. wahrend der

Jahre 16^1—18k5 von Chriatlau Berghoeffer. 8. M7—574. >— Keceuaiooen und An*

zeigen. 8. 674—676. — MUteiiungen 4tui und Ober Bibliotheken. 8. 577->580. — Vermischte

Nutizeu. 8. 686— 586. —* Neue Kraoheiiiungen auf dem Gebiete des Blbliutheksweseni.

8. 5e5*»5iK). — Antiquarische Kataloge. 8. MO—69'i. — Personalnachrichten. 8. 59^2,

Leipzig

Otto Harrassowitz

1896

V J
Geschlosseu am 15. November lS9ti.
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Unterzoichneter ist beauftragt zu verkaufen die

grosse und kostbare

Mexicanische Bibliothek

des Herrn

Dr, Antonio Penafiel in Mexico.

Der Besitzer, bekannt durch seine Arbeiten auf
dem Gebiete der Geschichte und Archäologie Mexico’s,

(es seien hier genannt die MonnmentH de Vart
meorirain onrien, Preis 900 Mark, der Codlee
Feruandes Ta-oJ, Preis 120 Mark u. s. tc.) beab-

sichtigt die gesammte auf seine nunmehr zum Abschluss

gelangten Studien bezügliche Bibliothek im Ganzen zu

verkaufen. In jahrzehntdangem Sammeleifer hat er,

ohne Mühe und Kosten zu scheuen, eine Sammlung
zusammengebracht, wie sic sich kaum wieder in Privat-

besitz finden dürfte. Besonders reich .sind die überaus

seltenen alten mexicanischen Drucke aus dem 16. und

17. Jahrhundert vertreten.

Alle Anfrayen wolle man an Vnter-
zeiehneten Hehten, awleher in der Ixif/e lut,

nähere Aaukanf't za ertheilen.

Leipzig. Otto Harrassowitz.

Digitized by Google



Ueber den Bestand meines antiqiiariMrlicn Büc-lierlaKern
erschienen in letzter Zeit folgende Cataloge:

Sir. 216, 21-1 Historische Wissenschaften (aus den Bibliotheken

der Proff. Dr. Steiiidorff und Weiland in Güttingen).

Nr. 218! Auswahl werthvoller Werke aus dem Gebiete der Theo-

logie, Philosophie, Geschichte, Geographie, Numismatik, Kechts-

und Staatswisseusehaflen, Literaturgeschichte, Kunst und Belle-

tristik. 48ti4 N""’

Ein äusserst reichhaltiger Catalug von mehr als vorübergehendem Werth.

Nr. 21»! Nordische und Englische Sprachen und Literatur

einschl. Altsächsisch, Friesisch, Angelsächsisch. 2213 N“‘-

Demnächst erscheinen

:

Nr. 220: Volkskunde. Folklore.

Nr. 222: Deutsche Sprache und Literatur,

sowie eine Beihe interessanter Cataloge von Werken aus den

Bibliotheken der verstorbenen Herren Prof. Dr. J. G. Stickel

in Jena (Semitica), Tlieod. Müller in Göttiiigen (llerfinsgeher

des Chanson de Roland, eine reiche Sammlung romanischer

Texte), Carl Müller (Herausgeber der Geographi graeci), Prof.

Wenzel Gerber in Prag (Hemitica). des herllhmten Saiiskrit-

forschers Rudolf von Roth in Tübiiigeii etc.

Ich veisende meine Cataloge portofrei und stehe mit weiterer Auskunft
gern zu Diensten. f

I.«eipzig:. Otto Hnvi'nsso'vvitz.

J. B. Metzlersoher Verlag in Stuttgart.

Erschienen: der liPHtC* Rnilfl
— Aal bis Apollokrates —

von

Pauly's Real -Eneyclopädie
der

classischen Altertumswissenschaft
in neuer Bearbeitung unter Redactiou von

Georg' Wissowa.
teber lOO Bitarboitor, Autoritäten auf den Gebieten der Geo-

graphie und Topographie, Geschichte und Pro.sopographie, Eitteraturgeschichte,

Anti()uitäteu, Mythologie und Kultus. Archäologie und Kunstgeschichte. Dieses
moniinientale Werk ist auf lU Bände (zu <J() Bugen) berechnet und
bildet ein liOelist wertvolle8 BestandstUek

jeder pliilologi.>>t<*lu»n Hibliothpk.
Preis des Vullbandes Mk. 3U.—,

des llalbbandes Mk. 15.— . 'VQ
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I
^in junger Mann aus sehr guter Familie, mit sehr guten Schul-

^ kenntnissen sucht eine Steife als Pricutseleretär bei

einem Gelehrten oder vornehmen Herrn auf Reisen im Aus-

lände; oder auch als Jiihliothekav an einer UniversitUts-,

Städtischen oder Privatbihliothek ausserhalb Deutschlands.

Gell. Angebote unter A. Z- lOOl nach Put za r bei

Sarnow i. Pommern postlagernd erbeten.

lu unserem Verlage ist erschienen und durch alle Bucbhandlimgen zu
beziehen

:

Portrüt-Medallleii des Erzliauses Oesterreich
von Kaiser Friedrich III. bis Kaiser Franz II. (M69—ISOO)

im KiinaiblatoriHchen Ilofmiiaeiim zu H'icn.
Mit Uenebmlgiing des h. K. ii. K. OberstkAmniercr-Amtes hcransgegeben

von Custos Dr. Karl Domanig.
Ein sehr schön ausgestatteter Baud in Fedio, enthaltend 5 Bugen Text, eine
grosse Stammtafel und 60 l.iehtdrucktareln — zum Theil in farbiger Aus-

führung — mit 428 Medailleii-AbbllduDgen.

Preis cartonuirt Mark 30.—, in Ganzleinenband Hark 35.—

,

in feinem Ilalbsafbanband Mark 40.—

.

Einen ansfflhrlichen Prospekt versendet auf Verlangen gratis und franco

Die Verlagshandlung

Githofer & Ranschburg in Wien I. Bognergasse 2.

_

Soeben erschien:

Cal. 22 -'Ve

Jurisprudenz. Siaatswissenschaften. Nationalöconomie.
Enth. d. Jurist. Teil der Bibliothek d. f Herrn Geh. Kegiernngsrats

von Warnstedt
Versandt gratis und franco. —

l>ieterieh«‘**f ITiilv.-Biichli. (L. llurstuiaim)
CsOttingen.

Liturgica
Seltenlieit en oi'ssten

Ernste Eelicktanten erhalten ausrilhrliche Offerten von

Gustav Ranschburg
Antiquariatabachbandlung

ItlillapeNt II, Franziskanerplatz 7.

Mit 2 Beilagen von der Herderschen Verlagshandlung in Frei-

burg i. B. (Verlagsi)rospect) und Fr. Strobel in Jena (Jenaer

Liederhaiidschrift).

Druck von Khrhardt Karras. Hall« au S.
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